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Vorjahres), damit lag die Arbeits- 

losenquote wie im vorjahrigen Ver- 

gleichsquartal bei 1,8%, aber 0,2% hd- 

her als im ersten Quartal d.J.

Die Zahlen der Unterbeschaftigten im 

gleichen Zeitraum wurden in den Sta- 

tistiken mit 18.99 angegeben, d.h. eine 

Rate von 0,7%, im Vergleich zu 0,9% 

im ersten Quartal d.j. und 1,1% im 

zweiten Quartal des vergangenen Jah- 

res. (TKB, 18.-24.8.88) -ni-

Oskar Weggel

Geschichte und Gegenwartsbezug

Teil 1:1911 -1918

Die Weichen fiir das neue Jahrhundert 

werden gestellt

*(41)

Boom in Hongkongs Giiter- und 

Fremdenverkehr

Im ersten Halbjahr d.J. sind 1,9 Mio. 

Container-Einheiten nach dem inter- 

nationalen Standard TEU (20 ft.) 

durch den Hongkonger Hafen aus- 

bzw. eingefiihrt worden, 15,4% mehr 

als im Vergleichszeitraum vor einem 

Jahr. Damit konnte die britische Kolo- 

nie den im letzten Jahr erworbenen Ti- 

tel als groBter Containerhafen der 

Welt weiter behaupten.

Ferner fanden im ersten Quartal d.J. 

insgesamt 7.640 Schiffsbewegungen im 

Hongkonger Hafen statt, zahlenmaBig 

8% und nach der Ladekapazitat 7% 

mehr als im Vergleichszeitraum vor 

einem Jahr. Wahrend die Entladungen 

um 5% zunahmen, stiegen die Bela- 

dungen um 11%. 85% der entladenen 

Giiter entfielen auf Hongkongs Eigen- 

einfuhr und 15% auf Transithandelsgii- 

ter. Von den aufgeladenen Giitern ent

fielen 57% auf Hongkongs Eigenex- 

porte und 43% auf den Transithan- 

delsverkehr. (TKB, 4.-10.8.88)

Was die Luftfracht anbetrifft, haben 

sich die im Hongkonger Flughafen 

umgeladenen Giiter in den vergange

nen 40 Jahren um das 600fache oder in 

den letzten 5 Jahren um das 2fache auf 

600.000 t erhoht. (TKB, 28.7.-4.8.88)

Im Fremdenverkehr hat Hongkong im 

ersten Halbjahr 1988 rd. 2,58 Mio. 

Touristen aufgenommen, 26% mehr 

als im vorjahrigen Vergleichszeitraum. 

Fiir 1988 werden iiber 5 Mio. Besucher 

aus dem Ausland erwartet, 20-23% 

mehr als 1987. Besonders schnell hat 

die Zahl der Touristen aus Taiwan zu- 

genommen, sie betrug 469.000 im er

sten Halbjahr 1988, im Vergleichszeit

raum 1987 lag sie bei 151.000. (TKB, 

11.-17.8.88) -ni-

[Angesichts des Echos, das die sieben- 

teilige Serie "Geschichte und Gegen

wartsbezug" gefunden hat, die in den 

C.a.-Ausgaben Dezember 1987 bis Juli 

1988 abgedruckt wurde, hat der Autor 

sich entschlossen, drei weitere Ab- 

schnitte hinzuzuschalten, die den Zeit

raum 1911 -1937 umfassen und die 

heutzutage, nachdem sich die Revolu

tion in China beruhigt hat, z.T. unter 

ganz neuen Gesichtspunkten erschei- 

nen. Bisweilen gewinnt man den Ein- 

druck, als kniipften Ereignisse, die sich 

seit 1978 ergeben haben, an Vorgdnge 

an, die bereits sechs Jahrzehnte fruher 

abgeschlossen zu sein schienen. Nicht 

zuletzt aber lafit sich auf der verldnger- 

ten Zeitachse auch der Selbsterfah- 

rungsprozefl Chinas, der sich wie ein 

roter Faden durch die vorliegende 

Darstellung zieht, deutlicher heraus- 

arbeiten.]
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1.

Das Ende des Kaiserreichs: Keine 

Gotterdammerung, sondern eine Be- 

erdigung dritter Klasse

Die Tradition des chinesischen Kaiser

reichs war i.J. 221 v.Chr. durch Kaiser 

Qin Shi begrlindet worden und hatte 

seitdem 25 Dynastien hindurch in heh- 

rer Majestat bestanden: Periodisch un- 

terbrochen zwar durch den Sturz von 

Dynastien und durch politische Spal- 

tungen, am Ende aber doch immer 

wieder wie ein Phonix aus der Asche 

sich erhebend - gleichsam fur die 

Ewigkeit bestimmt. Nirgends in der 

Geschichte hatte es je eine liber solche 

Zeitraume hinweg sich erstreckende 

kulturelle Kontinuitat gegeben; wurden 

doch z.B. die Texte am Ende des

19.Jahrhunderts  noch im gleichen Stil 

abgefaBt, wie im 2.vorchristlichen 

Jahrhundert. Selbst die letzte, vom 

Fremdvolk der Mandschuren bestimm- 

te Dynastie der Qing (1648-1911) hat

te, trotz aller Schelte, die sie heute 

hinnehmen muB, die meiste Zeit Gro- 

Be und Glanz ausgestrahlt, hatte drei 

der bedeutendsten Kaiser der chinesi

schen Geschichte hervorgebracht, hat

te 268 Jahre uberdauert, hatte die chi

nesischen Grenzen weiter als je zuvor 

ausgedehnt, hatte den Konfuzianismus 

hochgehalten und fast 200 Jahre lang 

fur eine Pax Sinica gesorgt, um die vie- 

le Europaer das feme Reich beneide- 

ten.

Dieses Jahrtausendphanomen nun er- 

lebte zu Beginn des 20Jahrhunderts 

ein Ende von unfaBbarer Banalitat, in

dem es liber einen Eisenbahnkonflikt 

stolperte, in dessen Verlauf es zu an- 

timonarchischen Aufstanden und 

schlieBlich zu jenem hochst unhero- 

ischen Aufstand vom lO.Oktober 1911 

kam, in dessen Gefolge der Dynastie 

die Ziigel der Macht aus der Hand glit- 

ten.

Am Ende verabschiedete sich das alte 

China keineswegs mit lautem Tiirenzu- 

schlagen, sondern verschied ahnlich al- 

tersschwach wie das letzte universali- 

stische Reich Europas, von dem schon 

Goethe gemeint hatte: "Heilig Rd- 

misch Reich, was halt Dich noch zu- 

sammen!?"

2.

Es brodelt im Reich: Die "revolutio- 

nare Situation" zu Beginn des

20. Jahrhunderts

Als das 20.Jahrhundert begann, stand 

China noch ganz im Banne einer zwei- 

tausendjahrigen Kaiser- und Mandari- 

natstradition, dauerte eine Reise von 

Guangzhou nach Beijing 110 Tage, 

kamen die Manner noch mit Zopf und 

die Frauen mit eingebundenen FiiBen 

daher, kampfte der Bauer wie eh und 

je urns Uberleben und bestimmte die 

konfuzianische Tradition das Denken 

und Handeln der Regierenden.

Alles war immer schon so gewesen, 

und doch hatte sich alles geandert:

- Die chinesische Bevolkerung war im 

Zeichen der von den Qing-Kaisern 

ermoglichten Friedensjahre seit 1644 

auf das Doppelte "explodiert" - mit der 

Folge, daB die Ackerparzelle immer 

kleiner und der Kampf ums Uberleben 

immer harter geworden war.

- Die Provinzen standen wieder ein- 

mal im Begriff, sich zu verselbstandi- 

gen, d.h. zu Brennpunkten eigener re- 

formerischer und anti-imperialisti- 

scher Bestrebungen zu werden.

- Auslandische Machte hatten sich in 

China breitgemacht und waren gerade 

dabei, das Land unter sich aufzuteilen.

- Neue soziale Schichten befanden 

sich im Aufstieg, vor allem wohlha- 

bend gewordene Kaufleute, Offiziere 

der "Neuen Armeen" und zurlickge- 

kehrte Auslandsstudenten, die Seite an 

Seite mit der traditionellen Gentry 

nach mehr Mitbestimmung verlangten. 

Hatte China noch 1880 wie ein ausge- 

brannter Stern gewirkt, so war nun 

plbtzlich alles in Bewegung und Aufre- 

gung: Eine neue politische Offentlich- 

keit hatte sich zu Wort gemeldet und 

mit ihren leidenschaftlichen Protesten 

und Aufrufen dafiir gesorgt, daB das 

Land zu brodeln begann.

Ursachlich fur all diese Entwicklungen 

waren in erster Linie zwei Ereignisse 

gewesen, die um die Wende vom 19. 

zum 20Jahrhundert stattfanden, und 

die den schlafenden Riesen jah erwa- 

chen lieBen, namlich die militarische 

Niederlage des Reichs gegen den ein- 

stigen Eleven Japan (1894/95) und der 

Sieg dieses selben Japan liber eine eu- 

ropaische GroBmacht, RuBland 

(1904/05). Dabei hatte das Inselreich 

mit seinen (nach Kaiser Meiji benann- 

ten) Reformen erst 1868 begonnen, 

und obendrein die meisten seiner tra

ditionellen Werte beibehalten! Sollte 

das, was den Japanern moglich war, 

nicht auch dem alten Lehrmeister Chi

na erreichbar sein?

Die Chemie des revolutionaren 

Sprengstoffs bestand aus hauptsachlich 

drei Elementen, namlich der so augen- 

fallig gewordenen Unvereinbarkeit 

zwischen liberkommenen Institutionen 

und neuen Entwicklungen, zweitens 

dem angestauten Unmut der neuen 

politischen Elite liber das Verbot, auf 

die Neugestaltung Chinas EinfluB zu 

nehmen und drittens der Unfahigkeit 

des kaiserlichen Regimes, die Refor

men schnell genug voranzutreiben und 

damit jener Ungeduld entgegenzuwir- 

ken, die damals iiberall aufzuschaumen 

begann. Institutionen, die sich seit 

Jahrhunderten bewahrt hatten, erwie- 

sen sich angesichts der neuen Heraus- 

forderungen als hoffnungslos liberholt. 

Nichts mehr wollte zueinander passen! 

Der Ruf nach einem neuen China und 

nach einem "neuen Biirger" wurde zu 

einem Hauptgegenstand des Zeitgei- 

stes.

An drei Verankerungen des traditio

nellen Systems begann der Sturm be- 

sonders heftig zu zerren, namlich sei

ner Legitimitat, seiner Zentralitat und 

seiner Souveranitat.

2.1.

Volkssouverantitat und Neue Politi

sche Elite contra Kaisertum und 

Mandarinat

Jahrhundertelang hatte niemand an 

der Legitimitat des Kaisertums zu 

zweifeln gewagt. Den Kaiser umgab 

seit altersgrauer Zeit der Mantel des 

Hohepriesters; spatestens seit der 

Ming-Dynastie hatte er auch direkte 

Verwaltungsfunktionen iibernommen, 

und nicht zuletzt gait er als Siegelbe- 

wahrer des im Konfuzianismus verkdr- 

perten sittlichen Auftrags. Nach der 

am 27.8.1908 von der spaten Qing-Dy- 

nastie verklindeten Verfassung gait der 

Kaiser als das "ursprungliche, voll- 

kommene, uneingeschrankte, heilige 

und grundsatzlich nicht verantwortli- 

che Haupt des Reiches". Der Herr- 

scher wurde m.a.W. nicht durch Wahl, 

sondern durch Erbfolge berufen, ("ur- 

spriinglich"), war nach wie vor mit 

priesterlicher Wurde umgeben ("voll- 

kommen und heilig"), konnte weder 

staats-, noch zivil- noch strafrechtlich 

zur Verantwortung gezogen werden 

("nicht verantwortlich") und besaB "un

eingeschrankte" Staatsgewalt: Er war 

also qua defmitione oberster Gesetz- 

geber, oberster Verwaiter, oberster 

Richter, oberster Herr der Beamten-
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lungen das Recht zur "Selbstverwal- 

tung" (zizhi) durchaus verweigern woll- 

te.

Fast gleichzeitig mit dem Nationalis- 

mus und der Volkssouveranitat tauchte 

der politische Provinzialismus auf, der 

freilich nur auf den ersten Blick mit 

den beiden anderen Erscheinungen 

unvereinbar zu sein schien. Bei nahe- 

rem Hinsehen erwies sich der Regio- 

nalismus lediglich als politischer Um- 

weg. Wenn namlich die "Volkssouve

ranitat" und die damit im Zusammen- 

hang stehende parlamentarische Ent

wicklung nicht im nationalen Rahmen 

zu erreichen war (weil dort das kaiser- 

liche Mandarinat bremsend im Wege 

stand) - gut, dann konzentrierte man 

sich eben auf Provinzparlamente! Das- 

selbe gait fur den Aufbau von Streit- 

kraften, fur die Modernisierung der 

Wirtschaft oder fiir das Schulwesen. 

Die Provinz schloB die Nation also 

keineswegs aus, sondern machte sie am 

Ende eigentlich erst moglich.

2.12.

Neue "politische Offentlichkeit" contra 

alte Eliten

Wahrend die alte Machtelite, das 

Mandarinat und mit ihr die traditionel- 

le Vier-Stande-Gesellschaft (Gelehr- 

tenbeamte: shi, Bauern: nong, Hand- 

werker: gong und Kaufmannschaft: 

shang) langsam ins Grab sanken, tra- 

ten mehrere neue Klassen ins Ram- 

penlicht der Geschichte, deren Grund- 

lagen auf militarischen Potentialen, auf 

dem Besitz von Geld- und Bodenkapi- 

tal, auf Verbindung zum kapitalisti- 

schen Ausland oder auf besserer "Ein- 

sicht" in innovative Zusammenhange 

beruhte, namlich ein neues Offiziers- 

corps, ein Burgertum, ein "Komprado- 

rentum" und eine neue Intelligenz - al

so durchwegs Personenkreise, die au- 

Berhalb des traditionellen Mandari- 

nats-, Bauern-, Handwerker- und 

Kaufmannsspektrums lagen. Diesem 

"neuen Volk" (xinmin) gesellte sich er- 

staunlicherweise eine schon fast alters- 

graue Schicht hinzu, namlich die Gen

try. Keine politische Rolle bei der Re

volution von 1911 spielte dagegen das 

neu entstandene Arbeiterproletariat 

und die Bauernschaft, die beide erst 

spater durch die kommunistische Re

volution mobilisiert werden sollten.

2.12.1.

Die Gentry als Widersacherin des 

Mandarinats

Kaiser-Mandarinat-Gentry: Dieses war 

jahrhundertelang der Dreiklang des 

traditionellen Establishments. Mit 

Gentry (shenshi) waren samtliche Per- 

sonen gemeint, die eine der drei 

hauptstadtischen Priifungen bestanden, 

also den Titel eines Jinshi, eines Juren 

oder eines Shengyuan erworben, je- 

doch keine Regierungsaufgabe uber- 

nommen, sondern sich wieder an ihren 

Heimatort zuruckgezogen hatten, wo 

sie als eine Art Scharnier zwischen 

Regierung und Bevblkerung wirkten. 

Da die unterste Regierungsstufe ledig

lich bis zur Kreisebene reichte, obla- 

gen samtliche Angelegenheiten, die an 

der Basis iiberfamiliarer Steuerung 

bedurften, der Gentry-Aufsicht, sei es 

mm das Bewasserungswesen, die loka- 

le Verteidigung, die Schiedsgerichts- 

barkeit, die gegenseitige Hilfe und 

zahlreiche religiose Obliegenheiten, 

die von den iiblichen Konfuziusritualen 

bis hin zum gemeinsamen Tempelbau 

reichten.

Gentry-Mitglieder und Regierungsbe- 

amte pflegten eine subtile Symbiose 

und waren voneinander abhangig: Die 

Gentry brauchte den Beamten als Fiir- 

sprecher bei der Regierung, wahrend 

die Beamtenschaft umgekehrt leichtes 

Spiel hatte, solange die Gentry, die 

sich im allgemeinen als Sprecherin des 

Volkes verstand, kooperativ war.

Diese Interessenbalance geriet wah

rend des 19.Jahrhunderts zuungunsten 

des Mandarinats aus dem Gleichge- 

wicht. Je heftiger die damaligen Volks- 

aufstande um sich griffen, um so pein- 

licher trat die Hilflosigkeit des kaiserli

chen Regimes zutage, und um so ener- 

gischer muBte die Gentry Liicken ful- 

len - d.h. fiir die Aufstellung brtlicher 

Milizen und lokaler Selbstverteidi- 

gungskrafte sorgen. Bezeichnenderwei- 

se wurden denn auch die Taiping- und 

die Nian-Rebellen weniger durch Re- 

gierungstruppen als vielmehr durch lo- 

kale Militarverbande niedergeschlagen. 

Je mehr freilich die Gentry fiir die 

Verteidigung der bestehenden Ord- 

nung tat, um so befremdeter reagierte 

sie auf die Verweigerung von Mitbe- 

stimmungsrechten.

So kam es, daB sie immer mehr in eine 

Doppelrolle hineinwuchs: Auf der ei- 

nen Seite wirkte sie ordnungserhal- 

tend, auf der anderen Seite aber zu- 

nehmend ordnungshinterfragend und 

gehbrte, da ihre Forderungen nicht zur 

Kenntnis genommen wurden, am 

SchluB mit zu den Haupttragern der 

Revolution von 1911. Ihr Sieg aber lief 

letztlich auf einen Triumph der lokalen 

Krafte und des Regionalismus iiber die 

Zentrale hinaus.

2.122.

Das neue Offizierscorps

Im traditionellen China hatte das Mili- 

tar einen wenig schmeichelhaften Ruf 

besessen: "Aus gutem Eisen macht 

man keine Nagel, aus guten Menschen 

keine Soldaten" - eine knappe Formu- 

lierung der Volksmeinung. Jahrhun

dertelang galten drei militarische Pha- 

nomene als "normal", namlich die Pra- 

dominanz der politischen vor den mili

tarischen Mitteln, zweitens die strenge 

Kontrolle des zivilen Mandarinats 

(wen) iiber das Militar (wu) und drit- 

tens der hauptsachlich "erzieherische" 

Einsatz des Militars, der sich in "Straf- 

feldziigen" niederschlug, wahrend Ter- 

ritorialgewinn oder Sicherung wirt- 

schaftlicher Vorteile so gut wie keine 

Rolle spielten.2

Unbedeutend freilich war die Rolle 

des Militars in der konfuzianischen 

Gesellschaft nie gewesen, auch wenn 

das offizielle China immer wieder dar- 

auf hinwies, daB die gesellschaftliche 

Ordnung durch Erziehung und morali- 

sches Vorbild, nicht jedoch durch 

Strafgesetze und Militareinsatze si- 

cherzustellen sei.

Noch bedeutender wurde die Rolle des 

Militars um die Jahrhundertwende, als 

sich das Offizierscorps neben dem 

Burgertum und dem Industrieproleta- 

riat zu einem der drei neuen "fort- 

schrittlichen" Gesellschaftsschichten 

mauserte und zu einem Teil der neuen 

Intelligenz wurde. China blieb hier 

kein Einzelfall, sondern erwies sich als 

Teil einer panasiatischen Entwicklung, 

in deren Verlauf moderne Armeen zu 

Hauptverkundern des Nationalismus 

und zu Organisatoren innovativer Ein

richtungen wurden - man denke an die 

indonesische Armee mit ihrer "Dop- 

pelfunktion" (militarischer und polit- 

gestalterischer Natur), an die "Vietna- 

mesische Volksarmee", an die kaiserli- 

che Armee Japans, die jahrelang auf 

eigene Faust Politik trieb, und an die 

zahlreichen Militarregierungen im 

nachkolonialen Asien, sei es nun in 

Birma (Ne Win), Kambodscha (Lon 

Nol) oder Siidvietnam. Auch in China 

hatte der EinfluB des Militars in glei- 

chem MaBe zugenommen, wie die 

Fundamente der Qing-Dynastie abzu- 

brbckeln begannen. Am Vorabend der 

Abdankung des Hofes gab es neben 

den eher dekorativ gewordenen Man- 

zhou-Bannertruppen hauptsachlich 

zwei Typen von Militareinheiten, nam

lich die Regional- und die "Selbststar- 

kungs"-Armeen.
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- Die Regionalarmeen waren Mitte 

des 19.Jahrhunderts im Zuge der Nie- 

derwerfung des Taiping-Aufstands ent- 

standen - mit hauptsachhch lokaler Fi- 

nanzierung und landsmannschaftlicher 

Zusammensetzung. Zwei dieser Re

gionalarmeen brachten es zu besonde- 

rer Schlagkraft, namlich die "Hunan- 

Armee" Zeng Guofans und die "Anhui- 

Armee" Li Hongzhangs.

Zeng und Li, die zu den beriihmtesten 

Staatsmannern Chinas gegen Ende des 

19.Jahrhunderts aufstiegen, richteten 

wahrend ihrer Feldziige im Siiden auch 

Arsenale mit modernster westlicher 

Technik ein - eine Entwicklung, die im 

Aufbau des Jiangnan-Arsenals an der 

Yangzi-Miindung i.J. 1865 ihren Hd- 

hepunkt erreichte. Jiangnan war nicht 

nur ein Waffenlager fiir Heer und Ma

rine, sondern verfugte auch liber Werf- 

ten, Konstruktionsabteilungen sowie 

Planungs- und Ubersetzungsbiiros und 

brachte es bald auf einen Standard, der 

demjenigen entsprechender japani- 

scher Einrichtungen durchaus eben- 

biirtig war. Nach dem Sieg liber die 

Taiping hatte das Interesse an diesen 

Einrichtungen allerdings schnell wie- 

der nachgelassen. Was dagegen erhal- 

ten blieb, waren personliche Loyalita- 

ten und "Seilschaften", die noch Jahr- 

zehnte spater die Karrieremuster chi- 

nesischer Politiker und Offiziere be- 

stimmten und Machtverknotungen er- 

moglichten, die vom Mandarinat kaum 

noch kontrolliert werden konnten.3

- Die "Selbststarkungsarmeen" (zi- 

qiangjun) entstanden einige weitere 

Jahrzehnte spater und waren eine Ant

wort auf die Schmach des gegen Japan 

i.J. 1894/95 verlorenen sino-japani- 

schen Kriegs. Auch hier gingen die 

Impulse wieder von den Provinzen aus, 

und auch jetzt traten erneut zwei Ein- 

heiten besonders markant in den Vor- 

dergrund, namlich Zhang Zhi dongs 

"Neue Armee" (xinjun) in Nanjing und 

Yuan Shikais "Neu Errichtete Armee" 

(xinjian lujun) in der Provinz Zhili 

(heute Hebei). Die letztere Streit- 

macht kniipfte an das Erbe der frlihe- 

ren "Anhui-Armee" an und erhielt, da 

sie ihren Hauptsitz in Tianjin hatte, 

schon bald den Namen "Beiyang"(jun) 

(Nordarmee).

Ursprlinglich sollten die Selbststar

kungsarmeen kaiserlicher Befehlsge- 

walt unterstehen, doch bekamen die 

Gouverneure schon bald die Grenzen 

ihrer Macht zu spiiren, so daB sie sich 

am Ende nur auf die Regionalstreit- 

krafte (xunfangdui) und die kaiserliche 

Konstabulatur (xunjing) stutzen konn

ten - ein enormer Nachteil, der sich 

vor allem bei den Ereignissen von 1911 

bemerkbar machte.

Die "Neuen Armeen" lieBen die alten 

Verbande schon bald hochst riickstan- 

dig erscheinen. Ihre Rekruten waren 

handverlesen: Sie muBten zwischen 16 

und 20 Jahre alt sein und aus Bauern- 

familien stammen, deren Verhaltnisse 

uberpriifbar waren. Wer auch nur im 

leisesten Verdacht des Opiumrauchens 

oder einer Straftat stand, wurde nicht 

aufgenommen. AuBerdem fand eine 

sorgfaltige Gesundheitskontrolle statt. 

In jeder Provinz wurde ein Ausbil- 

dungsamt errichtet, dessen Direktor 

fiir das Training von ein bis drei mo- 

dernen Divisionen verantwortlich war. 

Die Regierung in Beijing sah fiir jede 

Provinz zwischen ein bis vier Divisio

nen vor, so daB am SchluB ein Bestand 

von insgesamt 36 "Selbststarkungsar

meen" verfugbar sein sollte. Dariiber 

hinaus entstanden Militarschulen und 

Akademien - die erste wurde in Tianjin 

1885 vom Zhili-Generalgouverneur Li 

Hongzhang gegriindet. Spater organi- 

sierte jede einzelne Provinz Militar- 

grundschulen mit einem jeweils drei- 

jahrigen Ausbildungslehrgang. In eini- 

gen Provinzen wurden dariiber hinaus 

zweijahrige Mittelschulkurse und in 

Beijing eine Militarakademie (1904) 

gegriindet. Waren die Offiziere an- 

fangs hauptsachlich von deutschen Be- 

ratern ausgebildet worden, so verlegte 

sich das Schwergewicht nach und nach 

auf japanische Militarakademien. Zu 

den wichtigsten Neuerungen der Aus- 

bildung gehorte das Verbot von Uber- 

griffen gegen die eigene Bevblkerung.4

Von den Selbststarkungsarmeen gin

gen zwei politische Druckwellen aus, 

die fiir den nachtraglichen Geschichts- 

verlauf von allerhbchster Bedeutung 

waren, und die paradoxerweise sowohl 

revolutionare, als auch konterrevolu- 

tionare Wirkungen auslosten:

Auf der einen Seite wurde das neue 

Offizierscorps - als Hauptadressat re- 

volutionarer Propaganda - zu einem 

Stiitzpfeiler der Revolution von 1911. 

Auf der anderen Seite aber verstanden 

es die Architekten der jeweiligen Ar

meen, alien voran der ebenso ehrgeizi- 

ge wie kbrperlich zwergenhafte Yuan 

Shikai (1859 - 1916), getreue Gefolgs- 

leute fiir ihre eigenen - hochst restau- 

rativen -Anliegen zu gewinnen. Aus 

den Reihen der von Yuan befehligten 

Beiyang-Offiziere kamen denn auch 

nicht weniger als zehn spatere Pro- 

vinzmilitarmachthaber und fiinf Prasi- 

denten oder Ministerprasidenten der 

Beijinger "Zentral"-Regierung, die 

nach 1912 ohne Ausnahme gegen die 

Revolution kampften und die sich in 

den zwanziger Jahren als fiihrende 

"Kriegsherren" (Warlords) profilierten 

(dazu unten 4.3.).

Der Hof suchte der hier iiberall um 

sich greifenden Regionalisierungs- und 

Militarisierungsgefahr durch eine Poli- 

tik der Re-Mandschuisierung und der 

Zentralisierung entgegenzuwirken, in

dem er namlich einerseits die bisher so 

wohlbewahrte Qing-Institution der 

Dyarchie/Doppelbesetzung wichtiger 

Posten mit je einem Manzhou und ei

nem Chinesen aus den Angeln hob und 

gleichzeitig Anstalten machte, mog- 

lichst viele regionale Kompetenzen 

wieder an sich zu ziehen. In der Praxis 

fiihrte das eine zur Entlassung Yuan 

Shikais, das andere aber zum "Eisen- 

bahnskandal" (dazu Naheres unten 

3.1.) - zwei verhangnisvolle Fehlgriffe, 

die sich fiir die Dynastie als schicksal- 

haft erweisen sollten.

2.123.

Neue Intelligenz: Die zuriickgekehrten 

Studenten

Ahnlich wie zwei Jahrzehnte vorher 

Japan, schickte auch China immer 

mehr Studenten ins Ausland, u.a. nach 

Europa (England, Frankreich, 

Deutschland) und Amerika, vor allem 

aber nach Japan, wo sich nach der 

Jahrhundertwende jahrlich zwischen 

5.000 und 15.000 Studenten aufhielten 

und - animiert durch den Vergleich 

zwischen dem Reich der aufgehenden 

Sonne und dem riickstandige Reich 

der Mitte zu gliihenden Nationalisten 

wurden. Kein Wunder, daB Tokyo sich 

schon bald als heimliche revolutionare 

Hauptstadt Chinas entpuppte und daB 

dort zahlreiche Parteien entstanden, 

die - hierin von nationalistischen Krei- 

sen Japans gefordert -dem Qing- 

Regime Tod und Untergang schworen.

Der Protagonist unter den chinesi- 

schen Revolutionaren, Sun Yixian, hob 

nicht weniger als zwei seiner neuge- 

griindeten Parteien in Tokyo aus der 

Taufe, namlich den "Schwurbund" 

(Tongmenghui) und die Chinesische 

Revolutionspartei (Chonghua geming- 

dang). Der Schwurbund entstand i.J. 

1905, einem revolutionaren Schliissel- 

jahr zu Beginn des 20.Jahrhunderts, in 

dem nicht nur die biirgerlich-demokra- 

tische Revolution in RuBland stattfand, 

sondern auch Streikwellen durch die 

chinesischen Kiistenstadte rollten, und
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die ersten Massenboykotts in der chi- 

nesischen Geschichte Sturmsignale 

setzten. Sun, der sich zu dieser Zeit ge- 

rade wieder auf einer seiner zahlrei- 

chen Reisen befand, kam nach Diskus- 

sionen mit chinesischen Auslandsstu- 

denten in Brussel, Berlin und Paris zu 

dem EntschluB, die bereits zahlreich 

vorhandenen und meist von Studenten 

getragenen Splitterparteien einschlieB- 

lich seiner eigenen 1894 in Honolulu 

gegriindeten "Gesellschaft fur die Wie

dergeburt Chinas" (Xing Zhong hui) zu 

einer allchinesischen revolutionaren 

Partei zusammenzufassen. Miglieder 

des "Schwurbunds" wurden einige 

Hundert in Tokyo studierende chinesi- 

sche Landsleute, die immerhin 17 der 

damals 18 Provinzen des Reiches ver- 

traten - nur Gansu war nicht reprasen- 

tiert. AuBerdem kniipfte die neue Par

tei noch Beziehungen zu verschiedenen 

Geheimgesellschaften sowie zu mehre- 

ren Selbststarkungsarmeen an, die sy- 

stematisch unterwandert werden soil- 

ten. Jedes Mitglied verschwor sich vier 

Zielsetzungen, namlich der Vertrei- 

bung der Manzhous, dem Wiederaufle- 

ben der chinesischen Herrschaft, der 

Griindung einer Republik und der Bo- 

denreform. Da der soziale Bestandteil 

von Suns Drei Volksprinzipien (unten 

2.4.2.) wenig Beachtung fand, und da 

es die Partei uberdies an einer klaren 

anti-imperialistischen Aussage fehlen 

lieB (nirgends war vom Ende der aus- 

landischen Privilegien die Rede), 

konnte der "Schwurbund" keine breite 

soziale Basis gewinnen. Immerhin aber 

befand sich Sun nun mitten im Strom 

des chinesischen Nationalismus, von 

dem nicht nur die zuriickgekehrten 

Studenten, sondern auch die Angehb- 

rigen der Gentry, zahlreiche moderne 

Armeeoffiziere und sonstige Intellek- 

tuelle erfaBt worden waren, die sich in 

der traditionellen Gesellschaftsord- 

nung politisch nicht mehr zu Hause 

fiihlten. Letzlich rekrutierte sich die 

Anhangerschaft Suns aus typischen 

Randgruppen im sozialen wie im geo- 

graphischen Sinn, namlich sozial aus 

dem Reservoir potentieller Rebellen, 

geographisch aber aus dem schmalen 

modernisierten Kiistenraum Chinas, 

sowie aus den Emigrantensiedlungen 

rund um den Indischen und Pazifi- 

schen Ozean.

War die 1894 gegriindete "Gesellschaft 

fur die Wiedergeburt Chinas" noch 

hochst cantonesisch eingefarbt gewe- 

sen, so brachte der "Schwurbund" 

erstmals rebellische Elemente aus fast 

samtlichen Provinzen und sozialen 

Schichten Chinas auf einen einheitli- 

chen Nenner. Der Bund hatte damit 

den Charakter einer modernen politi- 

schen Partei angenommen: er besaB 

ein konkretes Programm, eine feste 

Organisation und hatte uberdies die 

Fahigkeit erworben, kampferisch in die 

Offentlichkeit hineinzuwirken. Zum 

ideologischen Hauptorgan des 

Schwurbunds wurde die Zeitung Min- 

bao (Volkszeitung), in der die republi- 

kanische Idee verfochten und u.a. eine 

heftige Kontroverse mit den "Konstitu- 

tionalisten" um Liang Qichao ausge- 

tragen wurde, deren Programm auf 

zwei Grundvorstellungen beruhte, 

namlich einer schrittweisen Reform 

und einer konstitutionellen Monarchic. 

Statt Monarchic erstrebten die 

Schwurbiindler eine Republik und statt 

schrittweiser Reformen forderten sie 

einen schnellen dreistufigen Ubergang 

von der "Militarherrschaft" uber eine 

(hochstens auf sechs Jahre anberaum- 

te) Periode der "politischen Vor- 

mundschaft" hin zur Phase der Demo- 

kratie, die dur ch den ErlaB einer Ver- 

fassung besiegelt werden sollte.5

Unter der straffen Fiihrung der neuen 

Partei folgten die Aufstande nun 

Schlag auf Schlag - insgesamt zehnmal 

zwischen 1906 und 1911, darunter al- 

lein sechsmal in der Provinz Guang

dong. Die Revolution war m.a.W. nicht 

mehr nur die Sache vereinzelnter 

"Helden", sondern das Anliegen einer 

ganzen Generation von Revolutiona

ren, unter denen die "zuriickgekehrten 

Studenten" die fiihrende Rolle spiel- 

ten!

Am 8Juni 1914 griindete Sun, eben- 

falls in Tokyo, die Chinesische Revolu- 

tionspartei. War beim Schwurbund 

oberstes Ziel der Sturz der Qing-Dy- 

nastie gewesen, so stand diesmal der 

Sturz des Republik-Verraters Yuan 

Shikai und die Vereitelung seiner mon- 

archistischen Plane obenan. Um zu 

vermeiden, daB pseudo-revolutionare 

Elemente in die neue Partei Eingang 

finden konnten, und um iiberhaupt die 

Disziplin zu straffen, setzte Sun stren- 

ge BeitrittsmaBstabe. U.a. hatte jedes 

neue Mitglied ihm gegeniiber einen 

personlichen Loyalitatseid abzulegen 

und sein Bekenntnis mit einem Finger- 

abdruck zu besiegeln. Im Gegensatz zu 

1905 waren diesmal, 1914, allerdings 

nur die Vertreter von acht Provinzen 

zugegen. Auch das konspirative Ele

ment trat diesmal starker zutage: 

Yuans DolchstoBpolitik hatte tiefes 

MiBtrauen hinterlassen. Gleichgeblie- 

ben war lediglich die Haupttrager- 

schaft der Partei, namlich das Aus- 

landsstudententum.

2.12.4.

Biirgertum

Mit "Biirgertum" ist im vorliegenden 

Zusammenhang lediglich die kommer- 

zielle Bourgeoisie gemeint, und nicht 

etwa jener weitere, aus Intellektuellen, 

Dienstleistenden und Militars beste- 

hende Personenkreis, der eine Art 

Mittelklasse bildet und von der marxi- 

stischen Terminologie pauschal als 

"Bourgeoisie" umschrieben wird. Die 

Rede ist also mehr von Kaufleuten, 

Bankkaufleuten, Industriellen, "Kom- 

pradoren" und nicht zuletzt auch jener 

riesigen Diaspora von Huaqiao (Uber- 

seechinesen), deren Mitglieder schon 

zu Beginn des Jahrhunderts konserva- 

tiver, aber auch innovativer, patrioti- 

scher, aber auch systemkritischer wa

ren als ihre zu Hause gebliebenen 

"Standes"-Mitglieder. Dieses auslands- 

chinesische Handelsbiirgertum war es 

vor allem, mit dessen Hilfe beispiels- 

weise Sun Yixian die meisten seiner 

Parteigriindungen und Aufstande fi- 

nanzierte.

Worm bestanden die Eigenarten des 

traditionellen und des modernen "Biir- 

gertums"? Eine Bourgeoisie als eige

nen Stand oder als Klasse "fur sich" 

hatte es in der Vergangenheit nicht ge- 

geben, obwohl Handwerker und Hand

ler in den Stadten lebenswichtige Her- 

stellungs- und Verteilungsfunktionen 

wahrnahmen. Anders als die europa- 

ischen Handwerker und Kaufmanns- 

leute entwickelten sie jedoch keine ei- 

gene Biirgerkultur, und selbst ihre Gil- 

den (huiguan) gingen nicht, wie etwa 

die Ziinfte des mittelalterlichen Euro

pa, auf Konfrontationskurs zu den 

herrschenden Standen (Klerus, Adel), 

sondern ordneten sich der mandarina- 

ren Biirokratie unter - vor allem in drei 

Aspekten: Wo immer mbglich, suchte 

der Kaufmann personlichen Reichtum 

in einen Beamtenstatus umzusetzen, 

sei es nun durch sorgfaltige Ausbildung 

seiner Kinder oder aber durch Amter- 

kauf; wegen dieser Symbiose war 

manchmal sogar von "shangguan" 

("Kaufmannsbeamten") die Rede. Fer

ner kam er gar nicht auf den Gedan- 

ken, sich mit dem Mandarinat messen 

zu wollen, so daB biirgerliches Selbst- 

bewuBtsein, wie es etwa in den europa- 

ischen Hansestadten gepflegt worden 

war, von vornherein ausfiel. Drittens 

aber unterlagen weite Bereiche des 

Handels staatlichem Monopol. Schon
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i.J. 81 v.Chr. waren Saiz und Eisen 

- die damals wichtigsten Produktions- 

mittel - der individuellen Verfiigung 

entzogen und staatlicher Verfiigung 

unterstellt worden. Das Mandarinat 

sorgte fur die Oberaufsicht, die Kauf- 

mannschaft aber fur die Durchfiihrung 

(guan du shang ban). Diese kraftvolle 

Mitwirkung des Staates eignete sich 

erst recht als Antwort auf die europa- 

ische Herausforderung, und zwar so- 

wohl im Japan der Meiji-Zeit, als auch 

im China des ausgehenden 19Jahr- 

hunderts, wo, im engen Zusammen- 

wirken zwischen Privatunternehmern 

und Beamtenschaft, Riistungsbetriebe 

und Arsenale hochgezogen wurden. 

Wahrend der spateren Guomindang- 

Zeit fuhrte diese enge Verbindung von 

Staat und Unternehmertum zur skan- 

daldsen Verflechtung von staatlichen 

mit den privaten Interessen einiger 

zum Staatsoberhaupt Jiang Jieshi in 

verwandtschaftlichen Verbindungen 

stehenden Familien - einem Tatbe- 

stand, also, der in der sino-kommuni- 

stischen Terminologie als "biirokrati- 

scher Kapitalismus" angeprangert wur- 

de. Nach 1949 schien dieses Verflech- 

tungsphanomen aufgrund chirurgischer 

SozialisierungsmaBnahmen zwar end- 

giiltig verschwunden zu sein, doch 

kehrte es nach 1978 im Zuge der be- 

trieblichen Re-Autonomisierung lang- 

sam wieder zuriick.

Wahrend die Anbindung der Kauf

manns- an die Beamtenschaft ein al- 

tersgraues Element der chinesischen 

Tradition war, hatte sich ein zweites 

Merkmal des chinesischen Kapitalis

mus erst im Laufe des 19Jahrhunderts 

herausgebildet, namlich die Verflech

tung von inlandischen und auslandi- 

schen Betrieben. So intensiv war diese 

gegenseitige Durchdringung, daB sie 

nachgerade zu einer Existenzbedin- 

gung der jungen chinesischen Bour

geoisie wurde und u.a. ein Phanomen 

hervorbrachte, das vor allem den chi

nesischen Kommunisten ein Dorn im 

Auge war, namlich den - mit einem 

portugiesischen Ausdruck bedachten - 

"Komprador", der sich als Mittelsmann 

zwischen Auslandern und heimischer 

Wirtschaft zu empfehlen wuBte und 

dabei z.T. marchenhafte Reichtiimer 

einstrich.

Bis zum Opiumkrieg (1840/42) war 

Guangzhou der einzige Platz an der 

chinesischen Kiiste gewesen, Wo aus- 

landische Kaufleute ihre Geschafte mit 

China abwickeln konnten, wobei auf 

chinesischer Seite nicht Einzelperso- 

nen, sondern mehrere eigens fur den 

AuBenhandel konzessionierte Gilden, 

die sogenannten Gonghang ("Cohong") 

auftraten. Die strenge und manchmal 

schikandse Behandlung der westlichen 

Kaufleute durch die Gonghang war ei

ner der Griinde fur den Opiumkrieg, 

an dessen Ende die Chinesen den Aus

landern mehrere Hafenstadte zu bff- 

nen und ihnen auch mit neuen Metho

den zu begegnen hatten. Damit aber 

war dem Komprador als dem polyglot- 

ten, transkulturellen und zwischeninsti- 

tutionellen Vermittler Tur und Tor ge- 

bffnet. Er trat in den Dienst fiihrender 

auslandischer Unternehmen, half ih

nen bei der Ankniipfung von Geschaf- 

ten, bei der Rekrutierung von Fabrik- 

arbeitern, beim Ankauf von Rohmate- 

rialien, bei der Durchfiihrung von In- 

vestitionen, bei der Vermittlung von 

Krediten sowie beim Absatz von Wa

ren und eroffnete - zusatzlich zu dieser 

Mittlertatigkeit - manchmal auf eigene 

Rechnung auch noch einen lukrativen 

Handel.

Binnen kurzer Zeit hatte der Kompra

dor den friiheren Cohong weit hinter 

sich gelassen: Was den Reichtum, aber 

auch, was den kosmopolitischen Aus- 

blick und den Umgang zum heimi- 

schen Beamtentum anbelangt, schon 

bald auch galten Kompradorentum 

und Bestechung als zwei Seiten dersel- 

ben Medaille. Gleichzeitig geriet der 

Komprador mit dem eher auf den Bin- 

nenmarkt angewiesenen einheimischen 

Unternehmer in vielfaltige Interessen- 

gegensatze. Kein Wunder, daB die 

Kommunisten spater einen scharfen 

Trennungsstrich zwischen diesen bei- 

den Kategorien der Bourgeoisie zogen 

und das Kompradorentum schon gleich 

nach 1949 vernichteten, wahrend sie 

der Nationalen Bourgeoisie im Zei- 

chen der Neuen Demokratie noch eine 

Gnadenfrist gewahrten. Auch die 

Nationale Bourgeoisie hatte freilich ih

re wirtschaftlichen Tiicken; leistete sie 

doch einen verhangnisvollen Beitrag 

zur Aufspaltung der chinesischen 

Volkswirtschaft in einen traditionellen 

und einen modernen Teil. Da wegen 

der Transportschwierigkeiten und we

gen der Lijin-Steuern (Naheres dazu 

unten) die meisten traditionellen 

Marktorte im Inland ihren Charakter 

kaum anderten,6 wahrend die Wirt- 

schaftsraume im Kiisten- und im 

Yangzi-Bereich vom "Shanghai-Sog" 

erfaBt wurden, kam es zu einem wirt

schaftlichen Gefalle zwischen diesen 

beiden Sektoren, aus dem die reichge- 

wordenen Kaufleute Profile zu ziehen 

wuBten, indem sie beispielsweise Bo

den aufkauften, von der Disparitat zwi

schen den verschiedenen provinziellen 

Geldsystemen profitierten und auch 

sonst die aus dem wirtschaftlichen 

Dualismus entstehenden Chancen spe- 

kulativ ausnutzten7 - dies alles sehr 

zum Nachteil der chinesischen Volks

wirtschaft, aber auch zum Schaden des 

eigenen Rufs.

Obwohl das neue chinesische Unter

nehmertum betrachtliche wirtschaftli- 

che Macht an sich zog, wurde es poli- 

tisch paradoxerweise wenig aktiv. Statt 

eigenes Riickgrat zu zeigen, neigte es 

vielmehr dazu, sich den jeweiligen 

Machthabern anzupassen und mit ih

nen - kostspielige - Kompromisse ein- 

zugehen. Auch die chinesische "Okto- 

berrevolution" von 1911 war nicht von 

der Bourgeoisie, sondern von militan- 

ten Mitgliedern des "Schwurbunds", 

von Offizieren der Neuen Armee und 

von Teilen der Gentry getragen. Wo 

immer freilich die Revolution ins Rol- 

len kam, erwies sich die brtliche Bour

geoisie als begeisterte Trittbrettfahre- 

rin. Nirgends war zwar die Initiative 

von ihr ausgegangen, doch waren an- 

dererseits revolutionare Aktionen 

kaum so glatt verlaufen, hatte nicht das 

Biirgertum die Rader mitgeschmiert 

und z.T. auch den guten Willen der 

Machthaber des alten Regimes ge- 

kauft. Dariiber hinaus fmanzierte das 

brtliche Biirgertum Milizen.8 Ein be- 

riihmtes Beispiel dafiir war das von 

den "72 Gilden" von Guangzhou i.J. 

1911 aufgestellte "Freiwilligencorps", 

dessen Hauptzweck es zunachst einmal 

war, das Vermbgen der Kaufmann- 

schaft gegen Ubergriffe aller Art und 

aller Parteien, sei es nun der kaiserli

chen Truppen oder aber der Revolu- 

tionseinheiten, zu schiitzen, das dann 

aber, als die strategische Entscheidung 

anstand, zugunsten der Revolution 

durchgriff.9

Die Sympathie der Kaufmannschaft fur 

die revolutionare Sache war vierfach 

motiviert: Man erhoffte sich erstens 

Ruhe und Ordnung (bao’an), die von 

der Dynastie offensichtlich nicht mehr 

zu erwarten war, man wiinschte sich 

zweitens die Verwirklichung eines ge- 

samtchinesischen Staates und vor al

lem eines gesamtchinesischen Marktes, 

wie er im republikanischen Programm 

des "Schwurbunds" angekiindigt war 

(die chinesische Bourgeoisie iibernahm 

hier m.a.W. das pan-chinesische Erbe 

des untergehenden Mandarinats und 

ging insofern auf Gegenkurs zur eher
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lokal orientierten Gentry), und man 

kampfte, drittens, fiir die Abschaffung 

des lastigen Lijin ("Likin"). Die Lijin- 

Steuer (wbrtlich: Abgabe eines Tau- 

sendstels) war Mitte des 19Jahrhun- 

derts eingefiihrt worden, um damit die 

Feldziige gegen die Taiping-Rebellion 

zu fmanzieren. Wer immer Giiter auf 

den Haupthandelswegen transportier- 

te, muBte vor jedem Provinz- und 

manchmal sogar Kreis-Schlagbaum ei- 

ne Transitsteuer entrichten. Jede Pro

vinz hatte ihr eigenes Lijin-Finanzamt 

und errichtete in bestimmten Strek- 

kenabschnitten - vor allem an Wege- 

biegungen, auf Briicken und vor den 

Stadttoren -Einziehungsstellen, deren 

Gebiihrenforderungen zumeist hbchst 

willkurlich waren. Das Lijin entwickel- 

te sich m.a.W. zu einer wahren GeiBel 

fur den uberlokalen Handelsaustausch 

und schrankte die Entfaltungsmbglich- 

keiten des jungen Unternehmertums 

ein.10 Kein Wunder, daB vor allem die 

(nach 1904) entstandenen Handels- 

kammern empbrt uber das halsab- 

schneiderische Lijin herfielen und 

uberdies die Schleifung der Stadtmau- 

ern und -tore forderten, die als Stand- 

orte fiir Schlagbaum- und Einzie

hungsstellen besonders beliebt waren. 

Viertens aber wiinschte die Nationale 

Buourgeoisie die Einschrankung der 

auslandischen Vorrechte. Hatten sich 

doch chinesische Unternehmen nicht 

einmal im Leichtindustriebereich Vor- 

teile verschaffen kbnnen, sieht man 

einmal von der Tabak- und Streichhbl- 

zerfabrikation, von der Seifenherstel- 

lung und vom Druckwesen ab. Die 

iibrigen Industriesektoren wurden oh- 

nehin von auslandischem Kapital be- 

herrscht oder zumindest mitbe- 

herrscht. In Shanghai beispielsweise 

beschaftigten noch 1923 34 auslandi- 

sche Industriebetriebe, jedoch nur 15 

chinesische Unternehmen Belegschaf- 

ten mit mehr als 1.000 Arbeitskraften. 

11 Griinde dafur waren nicht nur der 

technologische Riickstand, sondern 

auch die wirtschaftliche Benachteili- 

gung der chinesischen Mitbewerber, 

die vor allem in der Griindungsphase 

ihrer Betriebe kaum staatlichen Schutz 

genossen, da die Zollverwaltung ja in 

auslandischer Hand lag und Einfuhren 

im allgemeinen mit nicht mehr als 5% 

Zoll ad valorem belegte. Schutzlos wa

ren auch die kleinen traditionellen 

Banken (qianzhuang), die den moder- 

nen westlichen Geldinstituten wenig 

entgegenzusetzen hatten.

Kein Wunder, wenn die Konkursrate 

der chinesischen Betriebe in Krisen- 

zeiten weitaus hbher lag als die der 

auslandischen Konkurrenz.12

Da es um die Wettbewerbsfahigkeit 

der chinesischen Unternehmen so un- 

gunstig bestellt war, entwickelte die 

Nationale Bourgeoisie autochthone 

Mittel der Selbstverteidigung, haupt- 

sachlich den Boykott und den politi- 

schen Widerstand.

Der Boykott wurde als Waffe im Laufe 

der Jahre immer wieder eingesetzt - 

zuerst gegen die britische und spater 

gegen die japanische Konkurrenz. Al- 

lerdings gingen die unmittelbaren Im

pulse hierfiir weniger von der Natio- 

nalen Bourgeoisie selbst als vielmehr 

von der "Kleinbourgeoisie", vor allem 

der Intelligenz aus. Flachendeckende 

Boykottaktionen im Stil der Gandhi- 

schen "Swadeshi"-Bewegung allerdings, 

in deren Verlauf ganze Textil- und 

Salzgewinnungs-Sektoren der briti- 

schen Konkurrenz lahmgelegt wurden, 

fanden in China nicht statt. Hier wurde 

die Boykottpolitik eher taktisch als 

strategisch eingesetzt.

Was die zweite Waffe, namlich den po- 

litischen Widerstand anbelangt, so 

setzte das Burgertum auf die Revolu

tion. Allerdings schuf es keine eigene 

politische Partei und brachte kein ei

genes politisches Programm hervor, 

sondern bediente sich, wie bereits er- 

wahnt, lediglich der Hilfe von Parteien 

und Gruppierungen, die unabhangig 

von ihm entstanden waren, und deren 

Sieg Ordnung sowie ein handels- 

freundliches Klima versprach.

Diese politische Passivitat des Burger

turns war ein Erbe der Tradition, das 

nur dann hatte getilgt werden kbnnen, 

wenn der Bourgeoisie eine langere 

Entfaltungsperiode beschieden gewe- 

sen ware. Die unruhigen Jahre des 

ausgehenden Kaiserreichs, der friihen 

Republik, der Warlordzeit und des 

Widerstandskriegs gegen Japan lieBen 

jedoch nie eine Atempause aufkom- 

men.13

Auch bei der Revolution von 1911 

spielte das Burgertum zwar eine unter- 

stiitzende, aber keine fiihrende Rolle. 

Als die Revolution siegte, entwickelte 

sich ein kurzzeitiges Liebesverhaltnis 

zwischen Bourgeoisie und republikani- 

scher Bewegung, dem allerdings be

reits mit der Niederlage der "Zweiten 

Revolution" von 1913 wieder Erniichte- 

rung folgte, da die Unternehmer in ih

rer Angstlichkeit und in ihrem Oppor- 

tunismus dem neuen Sieger Yuan Shi- 

kai sogleich die Hand entgegenstreck- 

ten.

Wenn die Geschichtsschreibung der 

VR China den Umsturz von 1911 trotz 

der bescheidenen Mitwirkung der 

kommerziellen Bourgeoisie als "biir- 

gerliche Revolution" bezeichnet,14 so 

laboriert sie mit der grobmaschigen 

marxistischen Phasenterminologie, die 

in ihrer klassischen Fassung nun ein

mal nicht genauer differenziert als zwi

schen feudalistischer, biirgerlicher, so- 

zialistischer und kommunistischer Re

volution. Intellektuelle, Neue Militars, 

Unternehmer und Teile der Gentry 

finden sich unter diesen Umstanden zu 

einer einzigen Klasse zusammengewiir- 

felt! Allerdings fmdet dann am Ende 

doch noch eine neuartige Feingliede- 

rung statt, insofem namlich mit der 

4.Mai-Bewegung von 1919 die Periode 

der "Neudemokratischen Revolution" 

angesetzt wird.

2.12.5.

Bauerntum und Geheimgesellschaften 

Obwohl die Bauern um die Jahrhun- 

dertwende noch neun Zehntel der Be- 

vblkerung stellten, hatten sie mit der 

Revolution von 1911 kaum etwas zu 

tun. Es war einer der Hauptfehler des 

"Schwurbunds" gewesen, sich fast aus- 

schlieBlich an Offiziere der Neuen 

Armee, an Auslandsstudenten und an 

Teile des jungen Biirgertums zu wen- 

den, die gewaltige Dynamik jedoch, die 

in der Bauern- und Bodenfrage steck- 

te, iibersahen - oder zumindest ver- 

nachlassigt - zu haben. Zwar hatte Sim 

Ybdan in seinen "Drei Grundlehren 

vom Volk" auch die Bodenfrage ange- 

sprochen ("Das Land dem Pfliiger"), 

doch war dieser soziale Grundsatz von 

seinen Mitkampfern zugunsten der 

beiden anderen, d.h. der nationalen 

und der demokratischen, Ziele ver- 

nachlassigt worden. Hier sollten spater 

die Kommunisten ein dankbares Beta- 

tigungsfeld vorfinden!

Selbst die Geheimgesellschaften, aus 

denen sich die verschiedenen revolu- 

tionaren Parteien zumeist herausent- 

wickelt hatten, waren kaum bauerli- 

chen Charakters gewesen. Zwar hatten 

die Geheimgesellschaften, die im alten 

China als einzige Form des Protests 

der Bevblkerung gegen biirokratische 

Willkur hatten aufkommen kbnnen, 

seit der Taiping-Revolution gewaltig 

an Dynamik gewonnen, doch blieben 

sie auch jetzt in zahllose Einzelgrup- 

pierungen zersplittert. Sammelnamen 

wie "Gesellschaft des Himmels und der 

Erde" (tiandi hui), "GroBe Familie" 

(hongjia hui) oder aber "Drei Harmo- 

nien" (sanhe hui) suggerierten zwar
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allumfassende Organisational, doch in 

Wirklichkeit glichen sich die meisten 

Triaden (Himmel, Erde, Mensch) nur 

in den Ritualen, nicht jedoch in den 

Zielsetzungen. Keine der Geheimge- 

sellschaften, aus denen die friihen Re- 

volutionsparteien hervorgegangen wa- 

ren, verfolgte bezeichnenderweise 

bauerliche Zielsetzungen. Die "Dra- 

chenblumen"-Vereinigung z.B., die als 

Anti-Qing-Bewegung in der Provinz 

Sichuan entstanden war, zahlte zu ih- 

ren Mitgliedern fast nur Soldaten, Aus- 

landsstudenten, Kaufleute und Mit- 

glieder der Gentry, welch letztere in 

friiheren Jahrhunderten iibrigens tradi- 

tionsgemaB Todfeinde des Triaden- 

tums gewesen waren!15 Bemerkens- 

wert immerhin, daB hier mit "bauerli- 

chen" Mitteln, also mit Hilfe von Ge- 

heimgesellschaften traditionellen Zu- 

schnitts moderne Ziele, namlich die 

Griindung einer Republik, verfolgt 

wurde!

2.13.

Revolutionares Erwachen

Objektive Ursachen wie die zahlrei- 

chen militarischen Niederlagen des 

Qing-Reichs, die Mangel des Herr- 

schaftssystems und die Bodenfrage 

hatten fur sich allein vermutlich noch 

nicht ausgereicht, um den Sturz der 

Dynastie herbeizufiihren. Hinzu kom- 

men muBten vielmehr noch einige je- 

ner subjektiven Griinde, die eine neue 

"BewuBtseinslage" schaffen, und denen 

von der neueren Revolutionsforschung 

nicht zu Unrecht eine so dominierende 

Rolle eingeraumt wird.

Die Ungeduld am Vorabend der "Ok- 

toberrevolution" von 1911 war dreifach 

motiviert, namlich durch die Herauf- 

kunft einer Neuen Offentlichkeit, 

durch MiBmut uber das langsame 

Fortschreiten der Reformen und durch 

die Verzweiflung an der herrschenden 

Dynastie, der man keinerlei Gestal- 

tungsfahigkeit mehr zutraute.

Die Neue Offentlichkeit entstand in- 

nerhalb nur weniger Jahre und wuchs 

schon bald liber jene vier Kerngruppen 

hinaus, die oben als tragende Schichten 

des Widerstands gegen die kaiserliche 

Administration beschrieben wurden.

In welch rasender Geschwindigkeit 

sich die politische Basis verbreiterte, 

zeigt ein Vergleich zwischen 1909 und 

1912. Bei den Wahlen zu den Provinz- 

parlamenten von 1909 waren nur 1,6 

Millionen (aktiv und passiv) Wahlbe- 

rechtigte auf den Wahlerlisten ver- 

zeichnet - bei einer Gesamtbevblke- 

rung von 400 Millionen Menschen also 

nicht einmal ein halbes Prozent! 1912 

dagegen hatten sich die Wahlerlisten 

bereits auf 40 Millionen erweitert - al

so auf 10% der Gesamtbevblkerung.16 

Diese "Explosion" konnte sich ereig- 

nen, weil inzwischen sowohl die Erzie- 

hungs- als auch die Vermogens-Krite- 

rien erheblich gelockert worden waren. 

Zahlreiche Homines novi traten jetzt 

also zutage, die nicht langer von der 

Mitentscheidung ausgeschlossen sein 

wollten, die dem kaiserlichen Regie- 

rungsmonopol mit der Forderung nach 

" Volkssouver anitat" entgegentr aten, 

die eigene Interessengruppen formier- 

ten und einen neuen Ton anschlugen. 

Zu den Hauptvertretern der neuen 

Verbande gehbrten die seit 1903 ent- 

standenen Handelskammern, ferner 

zahlreiche "Reformvereinigungen" und 

nicht zuletzt auch die wie Pilze aus 

dem Boden schieBenden Schutzbiinde, 

unter denen die in der Provinz Sichuan 

entstandene Liga zum Schutz der Ei- 

senbahn besonders lautstark hervortrat 

- und bekanntlich auch das politische 

Klima fur die "Oktoberrevolution" vor- 

heizte.

Auch der "neue Ton" verhieB fur Hof 

und Mandarinat wenig Gutes. Statt 

Demut vor dem Thron war jetzt 

SelbstbewuBtsein gefragt: Der bis da- 

hin vor den Behbrden iibliche Kotau 

wurde immer haufiger verweigert; in 

einigen Stadten gingen Polizei und 

"freiwillige Friseure" dazu uber, Pas- 

santen im StraBenverkehr vom "man- 

dschurischen" Zopf zu befreien - 

manchmal sogar gegen den Willen der 

Betroffenen. Erste schiichterne Ver- 

suche der Frauenbefreiung waren zu 

beobachten, sei es nun in Form des 

Entstehens von "Gesellschaften gegen 

das FuBeinbinden" oder aber sogar des 

Hervortretens einzelner Suffragetten.17 

Auch Amtstitel begannen sich schnell 

zu "demokratisieren" - vor allem im 

Dunstkreis der Parlamente. So lautete 

beispielsweise die Anrede fur die Pra- 

sidenten der Provinzparlamente 

schlicht "Xiansheng", also "Herr Presi

dent".

Obwohl diese Art von "Demokratisie- 

rung und Liberalisierung" an der gro- 

Ben Masse des Volkes, vor allem den 

Bauern, schlicht vorbeiging, war sie 

doch Ausdruck eines neuen Zeitgei- 

stes, dem die groBe Politik Rechnung 

tragen muBte.

Eine Neue Offentlichkeit entstand fer

ner durch die rasche Ausbreitung des 

Pressewesens. Waren 1898 im ganzen 

Reich lediglich 60 Zeitungen und Ma

gazine erschienen, so zahlte man 1913 

bereits 487. Hatte es im traditionellen 

China uberdies nur die "esoterische 

Kommunikation" des Mandarinats ge- 

geben, die dadurch gekennzeichnet 

war, daB Informationen und Daten in- 

nerhalb der Beamtenschaft vertikal 

nach oben und umgekehrt - in Form 

von Edikten - nach unten flossen, so 

entwickelte sich nun ein breiter Facher 

von horizontaler Kommunikation, der 

die verschiedensten Interessengruppen 

mit einbezog, und fur den die Presse 

das Hauptmedium lieferte.18

Zweitens verliefen die Reformen nach 

Meinung der neuen politischen Elite 

allzusehr im Schneckentempo, und 

dies, obwohl die Dynastie seit 1906 ei

ne Reihe von Zugestandnissen ge- 

macht hatte, deren bloBe Erwahnung 

noch bei der "100-Tage-Reform" von 

1898 den Kopf gekostet hatte. Was den 

Qing 1898 als GroBziigigkeit ausgelegt 

worden ware, weckte jetzt allenfalls ein 

mudes Lacheln. Nun wollte man nicht 

mehr nur einen Finger - man wollte 

die ganze Hand: das Ende der Dyna

stie; denn die dritte Ursache offentli- 

cher Ungeduld war der totale Vertrau- 

ensverlust gegeniiber den Herrschen

den, die eigentlich schon mit der Nie- 

derlage im Opiumkrieg ihr "Mandat 

verloren", also damals bereits ausge- 

dient hatten. Immer starker werdende 

Volksbewegungen (Taiping: 1850/64, 

Nian: 1851/61, mohammedanische 

Aufstande in Nordwest 1863/78 und 

Sudwestchina 1855/ 73) hatten ja dann 

auch in der Tat auf Ablbsung der Dy

nastie gedrangt, waren aber am Ende 

immer wieder gescheitert: freilich nicht 

etwa durch Eigenverdienste des Hofs 

sondern durch die Abwehrerfolge der 

einzelnen Provinzen und nicht zuletzt 

auch der auslandischen Machte. Die 

Dynastie vegetierte m.a.W. auf fremde 

Kosten weiter, vergrub sich in Zeremo- 

nielle und Rituale, verbaute das fur die 

Modernisierung der chinesischen Flot- 

te vorgesehene Geld in den Beijinger 

Sommerpalast, gab im iibrigen fast je- 

dem auslandischen Druck nach und 

versuchte in einem Anfall von Selbst- 

iiberschatzung gar, durch eine Politik 

der "Re-Mandschuisierung" die fuhren- 

den Positionen im Staatsapparat wie

der zu "entsinisieren".

Flammende Empdrung bei den chine

sischen Nationalisten war die Folge. 

Die Stimmung richtete sich inzwischen 

nicht mehr nur gegen das dynastische 

Fossil, sondern auch gegen die "frem-
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den Teufel" (yangguizi), die sich fur die 

Beibehaltung der Qing-Herrschaft ein- 

setzten. Uberall flammten jetzt Prote

ste auf: gegen die fremde Gerichtsbar- 

keit, gegen die juristischen Enklaven 

der Auslander, die iibrigens durchaus 

auch den von der kaiserlichen Polizei 

verfolgten Revolutionaren zugute ka- 

men, gegen das von Auslandern mo- 

nopolisierte Zollwesen, gegen auslan- 

dische Investitionen und vor allem ge

gen den Bau von Eisenbahnen durch 

auslandische und kaiserliche Trager. 

Besonders typisch fur den Protest wa- 

ren patriotisch gestimmte Kampagnen 

des Zuriickkaufens von Eisenbahnkon- 

zessionen durch zahlreiche "Vereini- 

gungen zum Schutz der Eisenbahn", 

die sich sowohl auslander- als auch dy- 

nastiefeindlich gaben, die patriotische 

Geldsammelaktionen durchfiihrten 

und Protestversammlungen veranstal- 

teten, auf denen sich vereinzelte Pro- 

tagonisten zum Zeichen ihrer Empb- 

rung vor der Offentlichkeit einen Fin

ger abschnitten,19 oder aber erklarten, 

fur ihr Land sterben zu wollen 20 Sogar 

kleine Leute sollen sich damals, wie es 

hieB, den letzten Groschen vom Mund 

abgespart haben, um ihren Beitrag 

zum "Riickkauf Chinas" zu leisten 21

Schnell verbreitete sich damals eine 

Stimmung des Hie et nunc. Jetzt Revo

lution! Jetzt Abschaffung des Opiums, 

jetzt und in diesem Augenblick Ein- 

stellung des FiiBeeinbindens bei Frau

en! Gradualisten aus dem Kreise der 

Konstitutions-Bewegung (dazu unten 

2.4.1.) hatten es jetzt schwer. Es 

herrschte eine Stimmung, die der Psy

chologic des GroBen Sprungs glich, 

wie sie 47 Jahre spater erneut zum 

Durchbruch kommen sollte.

22.

Politischer Regionalismus contra Zen- 

tralgewalt

Eine der Grundvoraussetzungen fur 

den revolutionaren Erfolg von 1911 

war ein damals schon weit fortgeschrit- 

tener Regionalismus, wie er in der 

Endphase noch jeder groBen chinesi- 

schen Dynastie zutage getreten war, sei 

es mm der Han (200 ff.), der Tang 

(800 ff.) oder der Ming (1600 ff.).

Regionalismus und politischer Provin- 

zialismus haben in China seit jeher als 

"anomal" gegolten; war doch das Reich 

seit der Einigung durch den Ersten 

Kaiser im 3. vorchr. Jahrhundert ein 

zentralstaatliches Gebilde gewesen 

- zwar nicht immer der Realitat, wohl 

aber dem Selbstverstandnis nach. Eine 

eindrucksvolle zentralstaatliche Bilanz 

zeigt sich vor allem dann, wenn man 

China mit Indien vergleicht. Hier wie 

dort hatte es zwar in vorchristlicher 

Zeit zahlreiche einander bekampfende 

Feudalfurstentumer gegeben; wahrend 

allerdings in China der Zentralstaat 

nach und nach zur Normalitat, die 

Spaltung aber zur Ausnahme wurde, 

war es in Indien gerade umgekehrt. 

Von den 2132 Jahren, die zwischen 

dem Anfang der Qin- und dem Ende 

der Qing-Dynastie verstrichen, standen 

1718 im Zeichen der Einheit und nur 

414 Jahre im Zeichen der Spaltung. 

Von den 2177 Jahren anderseits, die 

zwischen dem Beginn der indischen 

Maurya- und dem Ende der Moghul- 

Dynastie lagen, lassen sich nur 163 

"Zentralismus"-Jahre ausmachen. Das 

Verhaltnis Zentralstaatlichkeit:Poly- 

zentrismus lag in China also bei 4:1, in 

Indien dagegen bei 1:13. Wahrend in- 

dische Historiker heutzutage den Poly- 

zentrismus ihres Landes durchaus po- 

sitiv beurteilen, erfahrt er in der chine- 

sischen Geschichtsschreibung nach wie 

vor eine rundum negative Bewertung, 

zumal der Regionalismus fast immer 

Arm in Arm mit wachsender Militar- 

dominanz in Erscheinung zu treten 

pflegte.

Auch zu Beginn des 20Jahrhunderts 

befand sich China wieder einmal in ei- 

nem Zustand auswuchernder Provin- 

zialisierung, die, wie jedermann zu wis- 

sen glaubte, auf das Konto der unfahi- 

gen kaiserlichen Administration ging.

Da gab es einmal eine Kluft zwischen 

Nord- und Slidchina, die sich im 

19Jahrhundert u.a. darin ausgedruckt 

hatte, daB z.B. die siidliche Taiping- 

Bewegung nie nach Norden, d.h. uber 

den Yangzi, die nordliche "Boxer"- und 

Nian-Bewegung aber nicht nach Siiden 

iibergreifen konnte, und die sich iiber- 

dies noch darin geauBert hatte, daB der 

Norden politisch konservativ geblie- 

ben, der Siiden dagegen immer repu- 

blikanisch-revolutionarer geworden 

war.

Ein zweites Regionalisierungsphano- 

men war die Verselbstandigung einzel- 

ner Provinzen, die bei den zahlreichen 

Unabhangigkeitserklarungen iJ. 1911 

ihren Hbhepunkt erreichte.

Drittens aber konnten sich oft nicht 

einmal einzelne Provinzen als politi- 

sche Einheit konsolidieren. In Guang

dong beispielsweise hatte Guangzhou 

am Vorabend der Oktoberrevolution 

die Kontrolle liber den bstlichen Teil 

des Gebiets fast vollig verloren. In Si

chuan rivalisierten zwei Machtzentren 

gegeneinander, das eine in Chongqing, 

das andere in Chengdu; daneben gab 

es zahlreiche nahezu autonome Stadte. 

Bisweilen muBten sogar die brtlichen 

Handelskammern fur die Aufrechter- 

haltung von Ruhe und Ordnung sorgen 

- so schwach war die kaiserliche Ver- 

waltung!

Mehr ere Ursachen, die sich schon lan- 

ge vor dem Ende der Dynastie einge- 

stellt hatten, waren fur das Wiederer- 

wachen des Regionalismus verantwort- 

lich.

Da war erstens der oben (2.I.2.2.) er- 

wahnte Kampf der Provinzarmeen ge

gen die Taiping-Rebellen, der das tra- 

ditionelle Gleichgewicht zwischen der 

lokal orientierten Gentry und dem zen- 

tralistischen Mandarinat aus dem Lot 

gebracht hatte. Wozu bedurfte man ei- 

gentlich noch der kaiser lichen Verwal- 

tung, die doch ohnehin die Fahigkeit 

verloren hatte, ihrem gesamtehinesi- 

schen Fiihrungsanspruch gerecht zu 

werden!?

Neben provinziellen Truppeneinheiten 

hatten sich, zweitens, provinzgestiitzte 

Reformbewegungen herausgebildet, 

die auf die Bildung lokaler Parlamente 

drangten 22 Wenn sich Reformen nicht 

im gesamtchinesischen Rahmen losen 

lieBen, so muBte man sie eben im Pro- 

vinzrahmen anpacken! Die lokale Gen

try errichtete derm auch vielerorts in 

Nachahmung des japanischen Vorbilds 

und unter der Bezeichnung Yangwu 

("fremde Dinge") Reform- und Uber- 

setzungsbiiros, um mit Hilfe neuer Er- 

kenntnisse Reformen "von oben" 

durchzufuhren. Was die Meiji-Refor- 

mer auf zentralistischem Wege er- 

reicht hatten, sollte hier, in China, also 

wenigstens im Provinzrahmen verwirk- 

licht werden. In der Tat hatten die 

nach 1909 geschaffenen Provinzparla- 

mente zunachst durchaus auch Innova- 

tionserfolge zu verzeichnen, bis sie 

dann durch die Restauration Yuan 

Shikais liquidiert wurden.

Drittens war der politische Provinzia- 

lismus eine Reaktion gegen Versuche 

der Qing-Biirokratie, das Land wieder 

starker zu rezentralisieren. Zu diesem 

Zweck war sowohl die Militarfuhrung 

23 als auch das zivile Mandarinat "re- 

mandschurisiert" worden. Im kbnigli- 

chen Kabinett, das im Mai 1911 einge- 

richtet worden war, hatten nur vier 

Chinesen und ein Mongole, dafiir aber 

acht Manzhous Platz gefunden - fiinf 

davon Mitglieder der kaiserlichen Fa-



CHINA aktuell -637- August 1988

milie, denen zugleich auch die wichtig- 

sten Ministerien, namlich die Ressorts 

fiir Finanzen, Militarwesen, Marine- 

wesen und Inneres, anvertraut worden 

waren24 - ein Skandal, auf den die Re- 

gionen mit verscharfter Provinziali- 

sierung antworteten.

Viertens hatte die Provinzorientierung 

auch bei jenen Kraften um sich gegrif- 

fen, die spater zu den Fiihrern der Re

volution gehorten, namlich den Aus- 

landsstudenten, die sich sogar in Tokyo 

nach provinziellen Landsmannschaften 

(huiguan) organisierten, und die nach 

ihrer Riickkehr agitatorische Aufnah- 

men vor allem im Provinzrahmen auf- 

nahmen.

Fiinftens aber hatte sich die patrioti- 

sche Bewegung zum Schutz der Eisen- 

bahnen, die fiir die Dynastie 1911 so 

schicksalhaft werden sollte, parado- 

xerweise vor allem im Provinzrahmen 

entfaltet und damit dem Regionalis- 

mus weitere Impulse gegeben.

Die Auswirkungen des Regionalismus 

wurden sowohl vor als auch nach 1911 

iiberall spiirbar: So hatte beispielswei- 

se das seit jeher auf Zentralismus ein- 

geschworene China mehrere Jahrzehn- 

te lang keine dauerhafte Hauptstadt. 

Die Kapitale wanderte vielmehr unru- 

hig hin und her, von Beijing nach Wu

han und Nanjing (1911/12), von dort 

zuriick nach Beijing und spater - als 

Sitz einer Gegenregierung - nach 

Guangzhou, sodann eine Zeitlang 

(1927 ff.) wieder nach Nanjing. Der ja- 

panische Angriff i.J.1937 lieB die 

Hauptstadt erneut nach Wuhan und 

dann gar ins fernwestliche Chongqing 

"emigrieren". Zwar kehrte die Regie

rung 1945/46 nach Nanjing zuriick, 

muBte dann aber im Zeichen des Biir- 

gerkriegs erneut nach Chongqing und 

schlieBlich nach Taibei ausweichen. 

Erst 1949 konnte sich die Hauptstadt 

dort wieder etablieren, wo sie seit der 

friihen Ming-Zeit ihren Platz gefunden 

hatte, namlich in Beijing. Damit war 

die Entwicklung wieder zur "Normali- 

tat" zuriickgekehrt.

Nicht nur die Hauptstadte der Regie

rung, sondern auch die Zentren der 

Revolution fluktuierten und "wander- 

ten" von Tokyo iiber Guangzhou nach 

Shanghai.

Tokyo, die erste dieser drei Revolu- 

tionshauptstadte, war seit den neunzi- 

ger Jahren des 19Jahrhunderts zu ei- 

nem Zentrum der anti-monarchisti- 

schen Krafte Chinas geworden. U.a. 

war dort, wie bereits erwahnt, i.J. 1905 

der "Schwurbund" gegriindet worden. 

In Japan studierten nicht nur Zehntau- 

sende von Studenten, sondern auch 

zahlreiche Militarkadetten - unter ih- 

nen beispielsweise Jiang Jieshi, der 

spatere Staatsprasident der Republik 

China. Tokyo war dariiber hinaus ein 

Ort der Auseinandersetzung zwischen 

den verschiedensten Denkschulen, sei 

es nun der Konstitutionalisten, der 

Republikaner, der Sozialisten oder der 

Anarchisten (Naheres dazu unten 2.4.).

Zu einem innerchinesischen Mekka 

der Rebellion entwickelte sich die am 

weitesten von Beijing entfernt Eegende 

GroBstadt Chinas, das siidliche 

Guangzhou, das von jeher ein eigenes 

kulturelles und politisches Klima be- 

sessen hatte, und das vor allem fiir die 

GuomindangBewegung zum Sprung- 

brett wurde. Was Yan’an spater fiir die 

KPCh, wurde Guangzhou fiir die friihe 

GMD. Die Revolution sprach damals 

cantonesisch, und schlieBlich wurde 

China im Gefolge des "Nordfeldzugs" 

(1926) "cantonisiert".

1921 schlieBlich entwickelte sich 

Shanghai zum Mittelpunkt der natio- 

nalen Revolution: Hier wurde die 

KPCh gegriindet, und hier auch hatte 

sie bis 1934 ihr formelies Zentrum, 

dem allerdings in den Jinggang-Bergen 

unter der Fiihrung Mao Zedongs 

schon bald machtige Konkurrenz ent

stand.

23.

"Halbkolonialismus" statt "Herrschaft 

unter dem Himmel"

Seit dem Opiumkrieg war China, wie 

Sun Yixian es einmal ausdruckte, zum 

Skiaven von zehn Herren und zu einer 

"halbkolonialen" Gesellschaft herabge- 

sunken, die nur noch im Hinterland ei- 

genstandig geblieben, im Kiisten- und 

Yangzi-Bereich aber zur Kolonie er- 

niedrigt worden war. Uberall ging der 

auslandische EinfluB bis an die 

Schmerzgrenze. Sogar die Ideen der 

Reformer und Revolutionare, die Chi

na ein neues Profil geben wollten, wa

ren auslandischer Herkunft.

Deprimierend zunachst einmal schon 

die militarischen Niederlagen, die seit 

Mitte des 19.Jahrhunderts Schlag auf 

Schlag auf das Reich niedergegangen 

waren - man denke an den Opium

krieg, die Yili-Krise, den chinesisch- 

franzdsischen Krieg, die verlustreichen 

Auseinandersetzungen mit dem zaristi- 

schen RuBland, die traumatische Nie- 

derlage gegen den ehemaligen Schuler 

Japan und die Demiitigung des Reichs 

im Gefolge des Boxeraufstands. Euro- 

paische GroBmachte wie GroBbritan- 

nien, Frankreich, RuBland und das 

Deutsche Reich, schlieBlich aber sogar 

Japan verlangten Hafenrechte, Kon- 

zessionen, "EinfluBspharen", "Pachtge- 

biete" und Kriegsentschadigungen, 

wollten nach der Meistbegiinstigungs- 

klausel behandelt werden und misch- 

ten sich, wo immer es ihnen paBte, 

wahllos in die chinesische Innenpolitik 

ein, indem sie die konservativen Krafte 

gegen die Revolutionare, das Kaiser- 

haus gegen einzelne Kriegsherren, 

oder aber die aufstandischen Taiping 

gegen den Hof ausspielten.

Voller Empdrung muBten die neuer- 

wachten Nationalisten zuschauen, wie 

China als Spielball internationaler Po- 

litik diente, wie es aber auch wirt- 

schaftlich immer mehr zur Beute 

fremder Wirtschaftsinteressen wurde. 

Ausbeutung machte sich vor allem in 

funffacher Hinsicht bemerkbar:

- Da war erstens die Dauerbelastung 

mit Zinszahlungen fur auslandische 

Darlehen. I.J. 1899 betrugen die Ein- 

nahmen des Reiches 88,4 Mio.Tael, 

wahrend sich die Ausgaben auf 101 

Mio.Tael beliefen - davon allein 24 

Mio., also ein rundes Viertel, an Bank- 

zinsen fiir auslandische Kredite!25 

AuBerdem waren Kriegsentschadigun

gen zu leisten, und zwar 5,6 Mio.Tael 

an RuBland (aus der "Yili-Krise" 

1879/81), 30 Mio. an Frankreich (aus 

dem Krieg von 1885), 60 Mio. an Japan 

(aus dem chinesisch-japanischen Krieg 

von 1894/95) und 450 Mio. an die 

Westmachte insgesamt (aus dem Bo- 

xerkrieg 1900). Teilweise wurden neue 

Kredite aufgenommen, um Altkredite 

damit zu begleichen - eine Praxis, die 

zu weiterer Kostenexplosion fiihrte.26

Zweitens hatte China immer hohere 

AuBenhandelsdefizite zu verkraften. 

Zwischen 1865 und 1911 hatten sich 

die Importe verneunfacht, namlich von 

55 auf 471 Mio.Tael, die Exporte da- 

gegen nur versiebenfacht, namlich von 

54 auf 377 Mio. Das Handelsbilanzde- 

fizit war damit am Vorabend der Re

volution von 1911 auf rund 94 Mio. 

Tael angewachsen27 - fiir die damalige 

Zeit eine unerhbrte Summe!

Drittens beherrschte auslandisches 

Kapital vor allem vier moderne Schliis- 

selsektoren der chinesischen Volks- 

wirtschaft, namlich das Banken-, Ree- 

derei-, Eisenbahn- und Bergwerkswe- 

sen. Fiir die altmodischen chinesischen 

Banken und Wechselstuben war Au-
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Benhandelsfmanzierung ein Fremd- 

wort, weshalb immer mehr auslandi- 

sche Geldinstitute in das hier klaffende 

Vakuum eindrangen, namlich bereits 

1845 die britische Oriental Banking 

Corp., 1853 die Hongkong and Shang

hai Banking Corp., 1889 die Deutsch- 

Asiatische Bank und 1892 die japani- 

sche Yokohama Bank. All diese Insti

tute gaben sich keinesweg mit AuBen- 

handelsgeschaften zufrieden, sondern 

rissen schon bald auch Inlandsgeschaf- 

te an sich, verwalteten Regierungsgel- 

der und emittierten schlieBlich sogar 

eigene Banknoten.28

- Auch auf dem Reedereisektor blie- 

ben die Auslander bis 1911 fast unter 

sich. Chinas Gewasser wurden von aus

landischen Schiffen durchpfliigt, ob auf 

dem Yangzi oder im Kiistenbereich - 

vom Uberseetransport erst gar nicht zu 

reden. Uberall gaben britische Kapi- 

tane, westliche Taipans und Kanonen- 

boote mehr er er Nationen den Ton an. 

Die Chinesen wurden auf den Schiffen 

allenfalls als zahlende Fracht geduldet. 

Die groBten Flotten gehorten den bei- 

den britischen Firmen Butterfield & 

Swire sowie Jardine, Matheson & Co., 

namlich der "China Navigation Com

pany" bzw. der "China Coast Steam 

Navigation Company". Zwar hatte das 

kaiserliche China durch Griindung der 

"China Merchants Steam Navigation 

Company" der auslandischen Uber- 

macht zu trotzen versucht, doch konnte 

diese Firma mit ihren zweitklassigen 

Schiffen und Dschunken den weitaus 

moderneren Bewerbern nicht das 

Wasser reichen, zumal Jardine and 

Matheson mit weiteren Neugriindun- 

gen antworteten, namlich der "Yangzi 

Steam Navigation Company" und der 

"Indochina Steam Navigation Compa

ny". SchlieBlich traten auch noch japa- 

nische, deutsche und amerikanische 

Reedereien auf den Plan, so daB der 

chinesische Frachtanteil schon um die 

Jahrhundertwende auf 19,3% zuriick-

29 
gegangen war.

- Nicht nur beim Schiffstransport, 

sondern auch im Eisenbahnwesen wa- 

ren die Chinesen in Gefahr, zu Frem- 

den im eigenen Land zu werden. 

Frankreich hatte dem Beijinger Hof 

bereits 1895 das Recht zum Bau einer 

Eisenbahnlinie von der Provinz Yun

nan nach Hanoi abgetrotzt. 1896 folgte 

das zaristische Rufiland mit dem Bau 

der Ostchinesischen Eisenbahn quer 

durch die Mandschurei nach Wladiwo- 

stok, der kurzc Zeit spater ein weiteres 

Teilstiick, namlich die Siidmandschuri- 

sche Eisenbahn nach Port Arthur und 

Dalny/Dairen (Dalian), folgte. Das 

Deutsche Reich erwarb 1897 Eisen- 

bahnkonzessionen fur eine Strecke von 

Jiaozhou ("Kiautschau") nach Jinan/ 

Provinz Shandong. Mit ihren zusam- 

men rund 3.500 km Schienennetz 

machten diese vier Projekte bereits 

41% der gesamten Eisenbahnstrecke 

Chinas iJ. 1911 aus.30 Da aber auch 

die anderen chinesischen Linien zum 

groBten Teil mit auslandischen Kredi- 

ten gebaut wurden, iibte das Ausland 

auch dort einen erdriickenden EinfluB 

aus - eine Belastung, die umso schwe- 

rer wog, als die imperialistischen 

Machte offensichtlich im Begriff stan- 

den, die Regionen entlang "ihrer" Ei- 

senbahnen zu sozio-dkonomischen 

EinfluBzonen auszubauen: ein Vorha- 

ben, das insbesondere von den Japa- 

nern systematisch betrieben wurde, die 

1906 die Sudmandschurische Eisen

bahn aus der russischen Kriegsbeute 

ubernahmen und sie zum Bruckenkopf 

fur die spatere Eroberung der Man

dschurei ausbauten. Die Eisenbahn- 

netze wurden m.a.W. zum Trojani- 

schen Pferd der geplanten Unterjo- 

chung kiistenfernerer Gebiete.

- Weit davon entfernt, sich mit ihren 

ohnehin schon erdriickenden Bank-, 

Reederei- und Eisenbahnkonzessionen 

zufriedenzugeben, stiirzten sich die 

Auslander auch noch auf Bergwerke 

und auf gewinntrachtige Bereiche der 

jungen Schwerindustrie. Die Hang- 

yeping-Bergwerks- und Eisenverhiit- 

tungswerke waren zwar noch vom kai

serlichen China gegriindet worden, 

dann aber 1902 in japanische Hand 

iibergegangen. Spater konnte sich kei- 

ne eigene chinesische Schwerindustrie 

mehr entwickeln, da das Recht zur 

Ausbeutung vor allem von Eisen und 

Kohle auslandischen Firmen iibereig- 

net werden muBte. Alle "rentablen Ob- 

jekte" wechselten seit 1900 schnell den 

Besitzer: Die Kohlegruben von Fushun 

und das Eisenerzlager von Anshan 

(Mandschurei) gingen an Japan, die 

Kohlegruben von Kailuan (damals 

Provinz Zhili, heute Hebei) an GroB- 

britannien und die Ausbeutung der 

Roholfelder in Shaanxi an die ameri

kanische Standard Oil Company. Die 

Kailuan-Zeche war z.T. bereits iJ. 

1900 durch Vermittlung des spateren 

US-Prasidenten Herbert Hoover an 

die Briten gelangt. Sie wurde spater, in 

den zwanziger Jahren, zum Kristallisa- 

tionspunkt erster Arbeiterunruhen.

- Nicht einmal der Leichtindustriesek- 

tor blieb den Chinesen vorbehalten. 

Hier tat sich besonders der "Multi" 

Jardine & Matheson hervor, der nicht 

nur Schiffbau und Schiffstransporte be- 

trieb, sondern auch Tee, Seide und 

Baumwolle verarbeitete, Bier braute, 

Versicherungs- und Verpackungsge- 

sellschaften unterhielt und nebenbei 

auch noch Lagergeschafte betrieb, In- 

genieurauftrage wahrnahm und Kredi- 

te vergab 31 Kurz, wo immer sich Ver- 

dienstmbglichkeiten auftaten, waren 

als erste die Auslander mit iiberlege- 

nem Kapital- und Technologieeinsatz 

zur Stelle - eine Hase-Igel-Situation, 

fur die das deprimierte chinesische 

Untemehmertum nicht zuletzt auch 

das regierende Kaiserhaus verantwort- 

lich machte.

- Eine weitere Form der Ausbeutung 

Chinas war schlieBlich noch die Ver- 

waltung der kaiserlichen Zolle durch 

eine von Auslandern gefiihrte Organi

sation, namlich das von dem Briten 

Robert Hart gegriindete und viele Jah- 

re hindurch geleitete Zollamt, dessen 

Bur okratie rein fiskalisch, jedoch nie 

politisch, d.h. in Schutzkategorien 

dachte, so daB Industrieerzeugnisse 

aus aller Herren Lander mit nur 5% 

Zoll belastet die chinesischen Stadte 

und Dbrfer uberschwemmen konnten, 

vor allem Baumwollgarne, Zigaretten 

(die unter auslandischer Regie von der 

British American Tobacco Company in 

China hergestellt wurden) und schlieB

lich sogar Petroleum, das die bis dahin 

fur den Lampenverbrauch verwende- 

ten Pflanzendle uberflussig machte und 

eine bliihende einheimische Olindu- 

strie in nur wenigen Jahren verkiim- 

mern lieB. Gleichzeitig verdrangten ja

panische Rohseide und Tee die chine

sischen Konkurrenzprodukte vom 

Weltmarkt und lieBen die chinesische 

Handelsbilanz noch defizitarer ausfal- 

len, da sich die Exporte von jetzt an 

fast nur noch auf einige wenig gewinn

trachtige Produkte wie Schweinebor- 

sten und Sojabohnen reduzierten.

All dies war deprimierend: Vier Jahre 

vor Beginn der Republik, iJ. 1907, 

wurden 84% der Schiffstransporte, 

34% der Baumwollherstellung, 100% 

der Eisenverhiittung und 93% der Ei- 

senbahnen von auslandischem Kapital 

kontrolliert! Da die fremde Konkur- 

renz nicht nur mit gewaltigen wirt- 

schaftlichen und technologischen Vor- 

gaben, sondern auch mit Sonderprivi- 

legien (Steuervergiinstigungen, Immu- 

nitat gegeniiber der chinesischen
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Rechtsprechung und Vorteile aus den 

Ungleichen Vertragen) ausgestattet 

war, schien es fur die Talfahrt der chi- 

nesischen Wirtschaft keine Grenzen 

nach unten mehr zu geben.

Obendrein fiihrte der "Halbkolonia- 

lismus" (ban zhi zhuyi) auch noch zu 

sozio-bkonomischen Verzerrungen:

- Da kam es erstens zu Ungleichge- 

wichten zwischen den einzelnen Re- 

gionen: Gegenden, in denen einst die 

Wirtschaft gebliiht hatte, wie Sichuan, 

Hunan, Henan sowie Stadte vom Ran

ge Beijings, Xi’ans, Kaifengs und Luo- 

yangs, gerieten ins bkonomische Ab- 

seits, wahrend auf der anderen Seite 

neue Zentren emporwuchsen, die tra- 

ditionell an der Peripherie der Ge- 

schichte gelegen hatten, so z.B. Shang

hai, Qingdao, Tianjin und Tangshan

- von Stadten wie den neuen man- 

dschurischen Industrieorten ganz zu 

schweigen. Dieses Absterben und Auf- 

bliihen wurde durch Eisenbahn und 

Kiistenschiffahrt verursacht, die im 

traditionellen China unbekannt oder 

unbedeutend gewesen waren. Dem 

"halbkolonialen" China erging es hier 

ahnlich wie anderen kolonial be- 

herrschten Landern: In Indien wurden 

z.B. die alten Kbnigsstadte von ehema- 

ligen Randsiedlungen wie Kalkutta und 

Bombay abgelbst, in Vietnam Hanoi 

von Saigon, in Birma Mandalay von 

Rangun und in Java die beiden Kb

nigsstadte Jogjakarta und Surakarta 

von Batavia/Jakarta.

Hatten die wirtschaftlichen Schwer- 

punkte Chinas fast die ganze Ming- 

und Qing-Dynastie hindurch am Yang- 

zi und an der Siidostkuste gelegen, so 

verlagerten sie sich wahrend der zwei- 

ten Halfte des 19. Jahrhunderts nach 

Nord- und Ostchina, weil dort die mei- 

sten Bergbaugebiete lagen und deshalb 

auch die Eisenbahntrassen und Ein- 

fluBgebiete entsprechend ausgerichtet 

wurden.

Die neue Schwerpunktverteilung nahm 

auf die chinesischen Wirtschaftsbelan- 

ge selten Riicksicht, sondern richtete 

sich ausschlieBlich nach den Bediirfnis- 

sen des Weltmarkts. So kam es, daB zu 

Beginn des 20.Jahrhunderts die Leicht- 

industrie auf wenige Kustenenklaven 

(Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Fu

zhou, Hangzhou, Ningbo) und die vor 

allem unter japanischer Leitung ent- 

standene Schwerindustrie fast aus

schlieBlich auf die rohstoffreiche Siid- 

mandschurei konzentriert war. Das 

iibrige China blieb bauerliche "Peri

pherie". Die Hinorientierung auf den 

Weltmarkt ging so weit, daB sogar die 

Leichtindustrie Shanghais oder Tian

jins einen Teil ihrer Rohstoffe nicht 

vom chinesischen Hinterland, sondern 

liber See bezog. Die dortigen Industri- 

en wurden also regelrecht im Welt- 

marktprozeB "verwertet" und hatten 

mit "China" kaum etwas zu tun. Dies 

wiederum hatte zur Folge, daB die ein

zelnen Industriestandorte auch unter- 

einander kaum Beziehungen pflegten, 

es sei denn, daB auslandische Unter- 

nehmen hier zufallig fiir einen Briik- 

kenschlag sorgten. Angesichts dieser 

Entwicklungen konnte sich auch kaum 

ein geschlossener chinesischer Bin- 

nenmarkt entwickeln. So fuhrte bei- 

spielsweise Guangdong Reis aus, wah

rend Hunan hungerte. Der chinesische 

Unternehmer stand angesichts dieser 

Situation stets vor zwei Extremen: 

entweder begniigte er sich mit einem 

begrenzten regionalen Markt oder 

aber er ordnete sich den Zwangen des 

allumgreifenden Weltmarkts unter. 

Kein Wunder, daB die junge Bourgeoi

sie all jenen Politikern und Parteien 

Unterstiitzung gewahrte, die den Auf- 

bau einer wirklichen Volkswirtschaft 

und eines geschlossenen nationalen 

Marktes glaubhaft zu versprechen 

wuBten. Dies war auch der Grund, 

warum Sun Yixian vom chinesischen 

Auslandsbiirgertum lange Jahre hin

durch mit betrachtlichen Geldmitteln 

unterstiitzt wurde, warum das Herz des 

Unternehmertums fiir Jiang Jieshi 

schlug, und warum schlieBlich sogar 

die KPCh umhalst worden ware, hatte 

sie dem Biirgertum nicht von vornher- 

ein nach dem Leben getrachtet.

Neben der regionalen Disparitat ent- 

standen noch zwei weitere Ungleich- 

gewichte, die im Text bereits ange- 

sprochen wurden, namlich ein unge- 

sundes Gefalle zwischen Schwerindu

strie (unter japanischer Leitung im 

Nordosten), Leichtindustrie (in weni- 

gen Kustenenklaven) und "peripherer" 

Landwirtschaft sowie "Klassenwider- 

spriiche" zwischen den neuaufgekom- 

menen Schichten der "Bourgeoisie", 

der "Kleinbourgeoisie" (Intellektuelle, 

Militars) und des "Arbeiterproleta- 

riats"; die drei "Klassen" sollten neben 

der verelendenden Bauernschaft zu 

den Triebkraften des weiteren Ge- 

schichtsverlaufs werden.

FaBt man alle diese "Ungleichgewich- 

te" und "Widerspriiche" zusammen, die 

ohne auBere Einwirkungen kaum 

denkbar gewesen waren, so kommt 

man zu dem SchluB, daB die Imperia- 

lismustheorie, die davon ausgeht, daB 

Leid und Entfremdung im groBen und 

ganzen exogen verursacht sind, fiir 

China damals sehr wohl zutraf. Die 

spatere Bauernrevolution freilich, von 

der vor allem die Mao-Bewegung ge- 

tragen wurde, hatte demgegeniiber 

eher endogene und autochthone Ursa- 

chen, namlich Widerspriiche zwischen 

Grundbesitzern und "Armen sowie 

Unteren Mittelbauern".

Wie man das soziale Elend und die na

tionale Demiitigung Chinas in der da- 

maligen Zeit aber auch immer inter- 

pretiert - niemand kam um die SchluB- 

folgerung herum, daB wieder einmal 

die kaiserliche Administration versagt 

hatte. Dies wurde besonders deutlich 

im Zusammenhang mit der demiiti- 

genden Niederlage Chinas gegen Japan 

in den Jahren 1894/95. AnlaB fiir den 

damaligen Krieg waren Aufstande in 

Korea, die sich gegen die verhaBte, 

rohstoffhungrige Industriemacht Japan 

richteten, und die den koreanischen 

Hof veranlaBten, den Tributherrn Chi

na zu Hilfe zu rufen. Nachdem sich 

China und Japan am 1.8.1894 den 

Krieg erklart hatten, kam es zu Zu- 

sammenstbBen, die fiir China kata- 

strophal endeten: seine Landtruppen 

wurden am 14. und 15.September, sei

ne Nordflotte am 17.September ver- 

nichtend geschlagen. Besonders 

schmachvoll war das Ende der aus 

zehn Schiffen bestehenden chinesi

schen Nordflotte. Auf der Riickfahrt 

von Korea, wohin sie Truppeneinhei- 

ten befbrdert hatte, kamen ihr 12 

Kriegsschiffe unter amerikanischer Be- 

flaggung entgegen. Kaum war dieser 

Konvoi auf Gefechtsdistanz herange- 

kommen, setzte er plbtzlich japanische 

Fahnen und erbffnete das Feuer, das 

die iiberrumpelten Chinesen schon 

deshalb nicht erwidern konnten, weil 

sie kaum Munition mitfiihrten; war 

doch in den vorangegangenen Jahren 

die Halfte des fiir den Flottenbau vor- 

gesehenen Etats von Kaiserinwitwe Ci 

Xi fiir den Bau des Beijinger Sommer- 

palastes abgezweigt worden.

Was von der chinesischen Flotte 

iibrigblieb, wurde am 3O.Januar 1895 

im Kriegshafen Weihai (auf der Shan- 

dong-Halbinsel) Beute eines erneuten 

japanischen Angriffs, der diesmal nicht 

nur von der See-, sondern auch der 

Landseite her erfolgte. Dariiber hinaus 

stieBen japanische Verbande im Marz 

1895 in die Mandschurei vor. Eigent- 

lich hatte der Verlust der Nordflotte
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und der Einfall in die Mandschurei 

noch kein Kapitulationsgrund sein 

miissen; doch war die Oing-Regierung 

durch die vielen Niederlagen, die sie in 

den vorangegangenen Jahren erlitten 

hatte, bereits so miirbe geworden, daB 

sie, sehr zur Empdrung der chinesi

schen Offentlichkeit, um Kapitula- 

tionsverhandlungen bat und am 

17A.pril 1895 im sudjapanischen Shi- 

monoseki einen Vertrag unterzeichne- 

te, in dem sie die Vorherrschaft Japans 

uber Korea anerkannte und die Halb- 

insel Liaodong, Taiwan sowie die zwi- 

schen Taiwan und dem Festland lie- 

genden Penghu-Inseln abtrat. Zwar 

sorgten drei westliche GroBmachte, 

namlich RuBland, Frankreich und 

Deutschland, durch ihren "Einspruch 

von Shimonoseki" dafiir, daB Japan 

dann doch den FuB nicht aufs chinesi- 

sche Festland setzen konnte, doch hol- 

te Tokyo i.J. 1906 dann nach, was ihm 

elf Jahre vorher versagt worden war, 

und "pachtete" die Halbinsel Liaodong. 

Ferner verdrangte Japan durch seinen 

Sieg uber das zaristische RuBland 

(1904/05) seinen scharfsten Konkur- 

renten aus der Mandschurei, brachte 

1910 Korea unter seine Herrschaft, be- 

setzte im November 1914 das von einer 

nur schwachen deutschen Besatzung 

verteidigte Qingdao und stellte am 

18.1.1915 die beriichtigten "21 Forde- 

rungen", die, waren sie voll angenom- 

men worden, die junge Republik zu ei- 

nem kolonialen Anhangsel Japans ge- 

macht hatten. Verlangt wurde dabei 

u.a. die Verpachtung der Siidman- 

dschurei an Japan auf 99 Jahre, die 

Anerkennung japanischer Interessen 

auf der Halbinsel Shandong, in der bst- 

lichen Mongolei sowie im Yangzi-Tal, 

japanische Kontrollrechte uber die 

chinesische Riistungsindustrie sowie 

liber den Bergbau, die Zulassung japa

nischer Ratgeber in samtlichen Schllis- 

selbereichen der Politik und Wirt- 

schaft, die Einrichtung einer gemein- 

samen japanisch-chinesischen Polizei 

an alien strategischen Platzen Chinas 

und die Verpflichtung Beijings, keiner 

dritten Macht irgendeinen Teil des 

chinesischen Kiistengebiets abzutreten.

Wenn China Zumutungen dieser Art 

wenigstens teilweise abwehren konnte, 

so nicht aufgrund von Verdiensten der 

Regierung, sondern weil eine andere 

westliche GroBmacht, die USA, gemaB 

ihrem schon iJ. 1900 von John Hay 

verkiindeten "Prinzip der Offenen Tur" 

auf Bewahrung des chinesischen 

Staatsgebiets drangte, und weil sich 

auBerdem die chinesische Bevblkerung 

durch den systematischen Boykott ja

panischer Waren, durch Bestreikung 

japanischer Betriebe und durch die 

Ausrufung des "Tags der nationalen 

Schande" (9.Mai 1915) eindrucksvoll 

zur Wehr setzte.

2.4.

Neue Vorstellungen von Staat und Ge

sellschaft als Sprengsatze

Immer wenn China im Verlauf seiner 

2000jahrigen Kaisergeschichte wieder 

einmal eine Niederlage gegen barbari- 

sche Invasoren erlitten hatte, pflegte es 

die Schuld dafiir nicht bei den anderen, 

sondern bei sich selbst zu suchen. Nach 

konfuzianischer Auffassung stiirzten 

Dynastien ja nicht, weil sie etwa unzu- 

langlich organisiert oder schlecht gerli- 

stet gewesen waren, oder weil sie es 

gar mit einem iiberlegenen Gegner zu 

tun gehabt hatten (wer konnte dem 

Reich der Mitte schon das Wasser rei- 

chen!), sondern weil sie vom Pfad der 

Tugend, d.h. von den aus grauer Ver- 

gangenheit ererbten und von den Be- 

amtengelehrten liber viele Jahrhunder- 

te hin nachkorrigierten Sittengeboten 

abgewichen waren. Dynastien kommen 

und gehen, das Kaisertum als solches 

aber bleibt bestehen - dies war ein 

Grundsatz, an dem bis zu Beginn des 

20Jahrhunderts kaum jemand herum- 

gedeutelt hatte. Doch mm wurden all 

diese "Selbstverstandlichkeiten" plbtz- 

lich hinterfragt - ein Stimmungswan- 

del, der nicht zuletzt durch die um die 

Jahrhundertwende nach China gelang- 

te westlich-sozialdarwinistische Lehre 

von der "natiirlichen Auslese" und vom 

"Uberleben des Starkeren" ausgeldst 

worden war. Nun also hatte man plbtz- 

lich den wahren Schlussel fur den Nie- 

dergang Chinas in der Hand: Nicht et

wa nur der innere Verfall der Qing, 

sondern die von auBen kommende 

westliche Wirtschafts- und Waffen- 

liberlegenheit war es, die China zum 

Schwachling degradiert hatte! Bei aller 

Verzweiflung gab es mm freilich auch 

wieder Hoffnung: Wenn es namlich 

nicht nur auf die sittliche Selbstvervoll- 

kommnung im traditionellen Sinne, 

sondern auf Schaffung eines starken 

Staates ankam, der sowohl die Kon- 

kurrenzkampfe im Inneren als auch 

nach auBen hin zu bestehen vermoch- 

te, so gab es Mittel und Wege der 

Selbststarkung, wie sie bereits von Ja

pan in exemplarischer Weise vorexer- 

ziert worden waren. Ziel muBte also 

ein starker chinesischer Staat sein - 

darin waren sich alle Gruppierungen 

der neuen Eliten einig. Streit herrschte 

lediglich liber die Modalitaten dieses 

Kraftigungsprozesses.

Keine der vielen Gruppierungen hatte 

damals eine Patentlosung; alle waren 

vielmehr auf der Suche nach neuen 

Wahrheiten. Insofern erinnerten die 

Jahre um 1911 an die Zeit der "Kamp- 

fenden Reiche" (475-221 v.Chr.), als 

das Siechtum der altehrwlirdigen 

Zhou-Dynastie zu einem Chaos ohne- 

gleichen, gleichzeitig aber auch zu in- 

tensivem Nachdenken liber neue Wege 

fiihrte.

Auch diesmal kristallisierten sich, wie 

schon damals, mehrere Gedanken- 

schulen heraus, die, kaum waren sie 

entstanden, einander auch schon wie

der in den Haaren lagen.

2.4.1.

Entbehrlichkeit der Monarchic und 

der alten Ordnung?

Am heftigsten entzlindete sich der 

Streit an der Frage, ob und in welcher 

Form das Kaisertum fortbestehen sol- 

le. Drei Vorstellungen zeichneten sich 

hier ab: Umwandlung der absoluten in 

eine konstitutionelle Monarchic, Er- 

setzung des mandschurischen durch 

ein Han-chinesisches Kaiserhaus oder 

aber Abschaffung der Monarchie und 

Ausrufung einer Republik.

Flir alle drei Optionen gab es Verfech- 

ter: Die Konstitutionalisten (lixian- 

dangren), an deren Spitze zwei der be- 

riihmtesten Intellektuellen des damali- 

gen China, Kang Youwei und, etwas 

spater, Liang Qichao (1823-1929) stan- 

den, warnten vor einem radikalen 

Bruch mit der Vergangenheit und tra- 

ten flir eine Symbiose von Tradition 

und westlicher Moderne ein, die sie 

politisch am ehesten in einer konstitu- 

tionellen Monarchie nach britischem 

(und neuerdings auch japanischem) 

Muster gewahrleistet sahen. Kang und 

Liang waren diesen Vorstellungen 

auch dann noch treu geblieben, als sie, 

im AnschluB an die "Reform der Hun- 

dert Tage" (Juni/September 1898) vom 

Kaiserhaus verfolgt worden und nur 

durch Flucht ins Ausland der Hinrich- 

tung entkommen waren. Beide hatten 

noch eine klassische konfuzianische 

Ausbildung durchlaufen, hatten sich 

gleichzeitig intensiv auch mit dem We

sten auseinandergesetzt und wirkten 

sowohl durch ihr personliches Charis

ma als auch durch die Eleganz ihres 

Stils meinungsbildend. Nach dem Sieg 

der "konstitutionellen Monarchie" Ja

pan gegen das "autokratisch regierte" 

RuBland in den Jahren 1904/05 hatten 

sie ein weiteres glanzendes Argument 

fur ihre Beweiskette. Die Glite ihres 

Pladoyers wurde allerdings durch den
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erbarmlichen Zustand der Monarchic 

getriibt. AuBerdem hatten auch sie un- 

ter der allgemeinen Erfahrung zu lei- 

den, daB in kritischen Situationen 

Gradualisten selten gefragt sind.

Filr die zweite Option, namlich die Er- 

setzung der mandschurischen durch 

eine Han-chinesische Dynastie pladier- 

ten, wie unten 4.2. noch naher auszu- 

fiihren, Kreise um den spateren Prasi- 

denten Yuan Shikai.

Am Ende setzte sich freilich die anti- 

monarchistische und republikanische 

Variante Sun Yixians (1866-1925) und 

seiner "Revolutionare" durch, die sich 

mit den konstitutionalistischen "Re- 

formern" jahrelang in den Haaren la- 

gen. Dabei unterschieden sich beide 

Gruppen weniger in ihrer patrioti- 

schen, demokratischen oder neue- 

rungsorientierten Gesinnung als viel- 

mehr in ihren methodischen Vorstel- 

lungen:

Die Reformer wollten China nach bri- 

tischem Vorbild im Rahmen einer 

fortbestehenden Monarchic demokra- 

tisieren und technisch modernisieren, 

wobei sie den Manzhous Patriotismus 

und die Fahigkeit zur Erneuerung zu- 

trauten. Die Revolutionare anderer- 

seits zweifelten sowohl am guten Wil- 

len als auch an dem Vermogen der 

"Fremddynastie", chinesisch zu denken 

und China aus der Erniedrigung her- 

auszufuhren. Nur iiber die Leiche der 

Monarchie hinweg konne etwas Neues 

und Zukunftstrachtiges entstehen - 

eben die Republik! Diese Politik, aus 

China wieder ein "weiBes Blatt zu ma- 

chen, auf das sich die schbnsten 

Schriftzeichen pinseln lieBen", hat spa- 

ter Mao Zedong erneut aufgegriffen. 

Weit iiber 1911 hinaus auch blieb die 

Frage umstritten, ob die Revolution 

von oben oder aber von unten her er- 

folgen solle.

Die Reformer fiirchteten, daB die aus- 

landischen Machte, wie schon zur Zeit 

der Taiping- und der Nian-Aufstande 

im Faile einer Revolution erneut zu- 

gunsten der "ordnungserhaltenden" 

Dynastie intervenieren kbnnten und 

hoben daher warnend den Zeigefinger, 

wahrend die Revolutionare, die ja z.T. 

viele Jahre lange im Ausland gelebt 

und studiert hatten, eine solche Wen- 

dung der Dinge filr unwahrscheinlich 

hielten.

Drittens wiinschten beide Parteien 

zwar grundlegende Veranderungen des 

sozio-dkonomischen Systems, wobei 

die Stichworte parlamentarische De

mokratie, Industrialisierung und west- 

liche Wissenschaft besonders haufig 

auftauchten, doch verlangten die Re

former einen Verzicht auf Gewalt (die 

Millionenopfer der Taiping-Revolution 

waren noch in frischer Erinnerung!), 

eine selektive Weiterfiihrung des kon- 

fuzianischen Wertesystems und ein 

maBvolles Neuerungstempo, wahrend 

die Revolutionare notfalls auch Gewalt 

in Kauf nehmen, vom Konfuzianismus 

und der "veralteten Tradition" mog- 

lichst wenig wissen und auBerdem 

moglichst schnelle Ergebnisse herbei- 

fuhren wollten.

Es waren die divergierenden Tempo- 

vorstellungen, die am Ende den 

Hauptunterschied zwischen beiden 

Konzeptionen ausmachten. Wahrend 

die einen das Andante des (insgeheim 

zum Vorbild genommenen) Japan fur 

ausreichend hielten, glaubten die ande- 

ren, alles im Prestissimo durchpeit- 

schen zu miissen. Hatte die kaiserliche 

Regierung mit ErlaB von 1908 noch ei

ne Ubergangszeit filr die Verwaltungs- 

reformen von 1909-1918 vorgesehen, 

so drangten die Revolutionare schon 

bald auf immer kiirzere Zeitabschnitte. 

Ungeduld regierte die Welt. Beim Le- 

sen der damaligen Auseinandersetzun- 

gen fiihlt man sich an Haltungen erin- 

nert, wie sie sich in der Volksrepublik 

nach 1952 wiederholten, als der Streit 

um die Generallinie ("Schreiten" oder 

"Springen"?) zum Hauptgegenstand 

der Auseinandersetzung zwischen dem 

Mao-Flugel und seinen Widersachern 

wurde.

2.42.

Sun Yixian und seine Sanmin zhuyi

Zum einfluBreichsten politischen Den

ker des 20Jahrhunderts und zum ei- 

gentlichen Fiihrer der Republikaner 

wurde Sun Yixian (Yat-sen) (1866- 

1925), der ganz im Gegensatz zum 

klassisch-konfuzianisch ausgebildeten 

Liang Qichao eine Karriere durchlief, 

die ganz vom Westen sowie von der 

chinesischen Peripherie gepragt war: 

Geboren im auBersten Suden Chinas, 

ging er schon mit 13 Jahren ins Aus

land, besuchte in Honolulu ein Gym

nasium der Kirche von England, kon- 

vertierte zum Christentum, nahm in 

Guangzhou und Hongkong ein Medi- 

zinstudium auf und versuchte 1892 in 

der portugiesischen Kolonie Macao ei

ne Arztpraxis zu eroffnen.

Als auslandsorienter Chinese am Ran- 

de der Gesellschaft stehend, als Burger 

mit dem herrschenden System unzu- 

frieden und als Arzt gescheitert, schlug 

er schlieBlich eine Laufbahn ein, die 

im damaligen Asien einzigartig war, in- 

sofern er namlich zu einem der ersten 

Berufsrevolutionare wurde, der immer 

neue Ideen entwarf, der immer neue 

Parteien griindete, zehn Aufstande ge- 

gen die Dynastie vom Zaun brach, 

standig auf der Flucht war und sich mit 

jeder Gruppierung zusammentat, die 

seinen republikanischen Zielen nutz- 

lich sein konnte, sei es nun mit chinesi

schen Geheimgesellschaften, japani- 

schen Expansionisten, amerikanischen 

Missionaren, chinesischen Studenten, 

Uberseechinesen, Warlords und Kom- 

intern-Agenten. Innerhalb der chinesi

schen Gesellschaft waren stets Rand- 

gruppen seine eigentlichen Adressaten, 

sei es nun die zuriickgekehrte Studen- 

tenschaft, das Kustenburgertum oder 

aber das Auslandschinesentum in den 

indo-pazifischen Randzonen.

Suns Hauptvermachtnis sind die "Drei 

Grundlehren vom Volk" (sanmin zhu

yi), die keineswegs aus einem GuB 

stammen, sondern sich erst nach einem 

langen ErfahrungsprozeB sukzessiv 

herauskristallisiert haben. Die ersten 

Elemente entstanden schon in den 

neunziger Jahren des vorangegangenen 

Jahrhunderts, die Endfassung erfolgte 

erst in Form von 16 Vortragen, die der 

"Landesvater" (Guofu) zwischen dem 

24.1. und 24.8.1924 in Guangzhou ge- 

halten hat.

In ihrer SchluBfassung von 1923 erhielt 

die Sanmin zhuyi folgende Interpreta

tion:

- Ziel der Nationalen Grundlehre 

(minzuzhuyi) ist es, China nach auBen 

hin souveran zu machen, in seinem In- 

neren die uneingeschrankte Gleichheit 

aller Volksgruppen zu sichern und 

schlieBlich auf die voile Gleichberech- 

tigung aller Menschen in der Welt hin- 

zuarbeiten. Leitbegriff hierfur war die 

"GroBe Einheit" (datong).

- Die Politische Grundlehre (min- 

quanzhuyi) zielt darauf ab, die Bevol- 

kerung an der Politik zu beteiligen, 

und die jahrtausendelange Trennung 

zwischen Regierenden und Regierten 

aufzuheben. Als Mittel dazu dient ein 

Gewaltenzuteilungsschlussel, nach dem 

das Volk vier Rechte (Wahl, Abset- 

zung, Gesetzesinitiative und Referen

dum), die Regierung aber fiinf Rechte 

ausiiben darf, namlich Gesetzgebung, 

Verwaltung, Rechtsprechung, Priifung 

und Kontrolle, wobei die drei ersteren 

Kategorien der westlichen Gewalten- 

teilungstradition entnommen wurden,
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nosse Lenins bewunderte er den russi- 

schen Revolutionsfiihrer, ging zugleich 

aber auch auf Distanz zu ihm - ein 

Verhalten, das durchaus auf Gegensei- 

tigkeit beruhte. Sun konnte sich zwar 

nie mit dem Marxismus und seiner 

Klassenkampftheorie anfreunden, 

nahm aber bereitwillig das Moskauer 

Angebot zur politischen Zusammenar- 

beit an. Was der "Guofu", belehrt von 

schmerzlichen Erfahrungen, am mei- 

sten brauchte, war eine straffe Partei. 

Wer konnte hier besser helfen als die 

KPdSU (und die Komintern) mit ih- 

rem durch die Oktoberrevolution be- 

wahrten Organisationspotential?!34

Die Urteile uber Sun sind geteilt: Fur 

die einen ist er der Guofu (Landesva- 

ter), um den herum schon bald nach 

seinem Tod ein kraftiger Personenkult 

ins Kraut zu schieBen begann; fur an- 

dere ist er der "Sanftmutigste aller Re- 

volutionare". Auch das offizielle KPCh- 

Urteil fallt giinstig aus. Suns Witwe, 

Qingling, kam in der Volksrepublik zu 

hohen Ehren.

Sarkastisch driickt sich andererseits 

Mao Zedong aus: "Sun war ein Redner 

und Aufwiegler, sprach eifrig und em- 

port und erhielt viel Applaus... Er dul- 

dete es nicht, daB andere ihn widerleg- 

ten; es war unmbglich, Kritik zu au- 

Bern. Tatsachlich waren seine Reden 

sehr waBrig und enthielten wenig Ol. 

Er war sehr undemokratisch. Ich mei- 

ne, er hatte vor sechzig Jahren einen 

guten Kaiser abgeben konnen, ohne 

Demokratie. Sobaid er den Versamm- 

lungsraum betrat, muBte die ganze 

Versammlung aufspringen und 

’Dr.Sun’ rufen... Er ging so weit, zu 

behaupten, Sozialismus und Kommu- 

nismus seien in seinen Drei Volksprin- 

zipien enthalten.35

Auch Suns politische Philosophic fin- 

det nicht ungeteilte Zustimmung: Fur 

die einen sind die Sanmin zhuyi ein 

"ausgesprochenes Schreibtischpro- 

dukt.',3° Fur andere liegt die geschicht- 

liche Bedeutung des "Sunyatsenismus" 

nicht nur darin, daB er "neben dem 

Maoismus die einzige politische wir- 

kungsmachtige Ideologic Chinas im 

2O.Jahrhundert war und ist,... sondern 

daB er gleichzeitig auch das erste be- 

deutende Modell einer nationalrevolu- 

tionaren und sozialreformerischen 

Entwicklungslanderideologie verkdr- 

pert, weil sich in seiner Problemschau 

und Zielsetzung typische Problem- 

strukturen der politischen, sozio-bko- 

nomischen und kulturellen Praxis der 

Politik zahlreicher Entwicklungslander 

wider spiegeln".37

Sun selbst hat seine Lehre durchaus 

niichtern eingeschatzt und sie auch 

immer wieder iiberarbeitet. Bezeich- 

nend eine seiner bekanntesten For- 

meln, daB namlich "Kenntnis schwer, 

Handeln aber leicht ist" - vor dem Hin- 

tergrund des damaligen China ganz 

gewiB eine Kernaussage! Wenn Suns 

Lehren nach seinem Tode zu Dogmen 

erhoben und ganze Passagen seiner 

Schriften in den Schulen auswendig ge- 

lernt werden muBten, so hatte dies mit 

Legitimationsinteressen der spateren 

Guomindang zu tun, die ja wohl auf 

dem richtigen Wege war, wenn sie ei- 

nem so erhabenen Fiihrer und Weisen 

folgte! Da die Philosophic Suns fiir 

verschiedene Interpretationen offen 

war, konnte jedermann sich das her- 

auspicken, was in sein Denkschema 

paBte. Der rechte Flugel der GMD be- 

faBte sich unter diesen Umstanden be- 

sonders liebevoll mit der Nationalen 

Grundlehre, wahrend auf der anderen 

Seite die KPCh die Lehre von der 

Volkswohlfahrt scharf auszuleuchten 

pflegte.

Immerhin hat aber auch die Guomin

dang, nach dem sie lange Zeit nur der 

nationalen Komponente Aufmerksam- 

keit geschenkt hatte, schlieBlich auch 

die soziale Seite wieder entdeckt und 

auf Taiwan die einzige, auf Anhieb ge- 

lungene Bodenreform Asiens durchge- 

fiihrt.

2.43.

Vorboten des Sino-Marxismus: 

Sozialismus und Anarchismus

Sozialismus und Anarchismus waren 

im Ideologie-Kaleidoskop Chinas zu 

Beginn des Jahrhunderts eher exoti- 

sche Randerscheinungen, da sie auf 

kleinere Zirkel von Auslandschinesen 

in Paris und - wieder einmal! - Tokyo 

beschrankt blieben. Gleichwohl hatten 

sie Auswirkungen auf die weiteren Er- 

eignisse. U.a. stand sogar Mao Ze

dong, wie er spater Edgar Snow ge- 

geniiber erklarte, 1918 unter anarchi- 

stischem EinfluB. Auch zahlreiche 

Mitglieder des "Schwurbunds" und der 

friihen KPCh waren Anarchisten.

Anarchistische Bewegungen hatte es 

unter der Bezeichnung "Lehre von der 

Fiirstenlosigkeit" (wujun lun) bereits 

im alten China gegeben, doch wurden 

diese Traditionen um die Jahrhun- 

dertwende durch westliche Einfliisse 

iiberlagert, die zumeist auf dem Um- 

weg liber Japan nach China gekommen 

und hier mit dem neuen Ausdruck 

"wuzhizhuyi" (wortlich: "Nicht haben 

Regierung-ismus") besetzt worden wa

ren. Hatten Sozialismus und Anar

chismus anfangs noch gleiche Wert- 

schatzung genossen, so vollzog sich 

hier spatestens i.J. 1906 ein Wandel, 

insofern namlich der westliche Sozia

lismus, wie er in Form der SPD- und 

der Angelsachsischen Landreform-In

terpretation nach China gelangt war, 

dem Anarchismus Platz machen muBte 

und in den einschlagigen Zeitschriften 

kaum noch thematisiert wurde - ein 

Anzeichen dafiir, das der vorleninisti- 

sche Marxismus fiir die Probleme Chi

nas als unbrauchbar gait. Lediglich Sun 

Yixian iibernahm aus der sozialisti- 

schen Lehre seine Bodenverteilungs- 

theorie, die ja zu einer der drei Haupt- 

saulen seiner Sanmin zhuyi wurde.

Alle Augen richteten sich nun auf die 

russischen Anarchisten, fiir die das Za- 

rentum ein ahnliches Argernis war, wie 

fiir die junge chinesische Intelligenz 

die Qing-Herrschaft. "Revolutionare 

Literatur - Agitation - Attentat" - dies 

war der Dreiklang, auf den die Anar

chisten auch in China am liebsten hbr- 

ten. Die Vorstellung, daB ein Land erst 

auf den Ruinen der alten Gesellschaft 

machtig werden konne, ging spater in 

Mao Zedongs Postulat "Zuerst Zerstd- 

rung, dann Neuaufbau" ein.38 Der An

archismus wurde zu einem Auffang- 

becken der Wut und Aggressionen der 

Studentenschaft gegen die Dynastie; 

nicht zuletzt wurde er aber auch zu ei

nem der vielen Wegbereiter des chine- 

sischen Marxismus. Erst mit dem Er- 

starken der kommunistischen Bewe- 

gung wurde er, ahnlich wie der Anar

chismus nach der sowjetischen Okto

berrevolution, von einer ihm iiberlege- 

nen Bewegung aufgesogen.

Aus der Sicht spaterer Jahre erscheint 

die Fiille der Ideologien, mit denen 

China noch zu Beginn des Jahrhun

derts schwanger ging, fast unglaublich. 

Die spatere Riickkehr zu einer eindi- 

mensionalen Staatsphilosophie wurde 

freilich nirgends bedauert, sondern 

ganz im Gegenteil als "normal" emp- 

funden"!

3.

Chinas Oktoberrevolution:

Der Wuchang-Aufstand von 1911

Die Revolution von 1911 war ein 

Schauspiel mit vier Akten - dem Ei- 

senbahnskandal, dem Aufstand von 

Wuchang (10.10.1911), der Unabhan- 

gigkeitserklarung fast samtlicher Pro- 

vinzen und dem Riicktritt der Qing- 

Dynastie. All diese Ereignisse schufen 

die Voraussetzungen fiir die Ausrufung 

einer Republik, die ihrerseits freilich 

von Anfang an unter einem ungiinsti- 

gen Stern stand. Im einzelnen:
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3.1.

Der Eisenbahnskandal als Vorspiel 

der Revolution von 1911

Eisenbahnbau war in den ersten Jahr- 

zehnten des 20Jahrhunderts nicht 

mehr nur eine Angelegenheit der In- 

genieure und der Banken, sondern ei

ne Frage der nationalen Selbstverge- 

wisserung und Ehrenrettung. Am Vor- 

abend der Oktoberrevolution waren 

die auslandischen Eisenbahninvestitio- 

nen auf 1,5 Mrd.US$ aufgelaufen. Die 

neue politische Offentlichkeit Chinas 

hatte das Gefiihl, nicht nur der Willklir 

des Beijinger Hofes, sondern auch den 

Machenschaften einer Nebenregierung 

ausgesetzt zu sein, die sich aus dem 

Kondominium jener prachtvollen Ban

ken ergab, die wie eine Perlenschnur 

am Shanghaier "Bund" aufgereiht wa

ren. Gentry, Biirgertum, Intelligenz 

und "Neues" Militar wollten nicht lin

ger passive Zuschauer sein, wahrend 

Russen und Japaner in der Mandschu- 

rei, Deutsche in Shandong und Fran- 

zosen in Yunnan Eisenbahnen bauten 

und damit Schlagadern fiir die Beherr- 

schung der neu entdeckten chinesi- 

schen Rohstoffgebiete schufen. Warum 

eigentlich sollten die Chinesen ihre Ei

senbahnen nicht selber bauen, statt ta- 

tenlos zuzusehen!? 1898 hatte ein 

US-Konsortium die Rechte zum Bau 

einer Hankou-Guangzhou- und einer 

Hankou-SichuanLinie erworben, deren 

Trassen dur ch die vier Provinzen Hu

bei, Hunan, Guangdong und Sichuan 

fiihren sollten. Das Ereignis wirkte wie 

der Stich in ein Wespennest: In alien 

vier Provinzen schossen liber Nacht 

patriotische Bewegungen aus dem Bo

den, die den Selbstbau des jeweiligen 

provinziellen Streckenabschnitts zu ei

ner Frage der nationalen Ehre erho- 

ben. Um die Rechte zuriickzukaufen, 

wurden Aktien ausgegeben und lokale 

Sondersteuern erhoben.

Mitten in diese patriotische Bewegung 

hinein platzte wie aus heiterem Him

mel am 9.5.1911 ein kaiserliches Na- 

tionalisierungs-Edikt. Da jedermann 

wuBte, daB die Zentralregierung nicht 

liber die notigen Finanzmittel verfligte, 

um den Eisenbahnbau in eigener Re

gie zu betreiben, kam die Nationalisie- 

rung dem Neuverkauf an die auslandi

schen Geldgeber gleich. Zu allem 

UberfluB sollten Kleinaktionare ihr 

Aktienkapital auch noch entschadi- 

gungslos abgeben, GroBaktionare aber 

ratenweise uber 20 Jahre abgefunden 

werden.39

Geballte Fauste und flammender Zorn 

waren die Folge. Es kam in alien vier 

Provinzen zur Griindung von "Clubs 

zum Schutz der Eisenbahn" sowie zu 

bewaffneten Auseinandersetzungen 

der kaiserlichen Truppen mit der Be- 

vblkerung. Am heftigsten waren die 

ZusammenstbBe in der Provinz Si

chuan, wo es am 24.8.1911 zu einer in 

dieser Form bisher einzigartigen De

monstration von 10.000 Personen kam. 

Auf offentlichen Kundgebungen wurde 

zum Sturz der Regierung aufgefordert; 

empbrte Patrioten verklindeten bffent- 

lich, mehrere Tage fasten zu wollen, 

andere schworen, nicht eher an ihren 

Wohnsitz zuriickzukehren, ehe sie 

nicht diesen oder jenen Qing-Funk- 

tionar ermordet hatten, wieder andere 

beteiligten sich an Aufmarschen vor 

verschiedenen Amtsgebauden, von de- 

nen aus die Regierungspolizei wahllos 

in die Menge schoB und dadurch zu- 

satzliches O1 ins Feuer schiittete.40

Die nervbs gewordene Qing-Regierung 

ernannte Ende August den als 

"Schlachter" berlichtigten Zhao Erfeng 

zum Generalgouverneur von Sichuan 

und entsandte auBerdem die in Wu

chang stationierten Elitetruppen zu ei

ner Strafexpedition nach Sichuan. Am 

7.9. lieB Zhao die Fiihrer mehrerer 

Vereinigungen zum Schutz der Eisen

bahn verhaften. Als Zehntausende von 

Demonstranten die Freilassung der 

Festgenommenen forderten, lieB Zhao 

das Feuer auf sie erbffnen - ein Ereig

nis, das als "Massaker von Chengdu" in 

die Geschichte einging. Von diesem 

Augenblick an verwandelte sich die 

ganze Provinz in einen Hexenkessel. In 

den meisten Kreisen Sichuans wurden 

die Qing-Beamten aus ihren Amtern 

verjagt und z.T. revolutionare Gegen- 

regierungen eingerichtet. Aus einer 

"Eisenbahnkontroverse" war m.a.W. 

eine anti-mandschurische Revolution 

geworden - Wasser auf die Mlihlen der 

Revolutionare um Sim Yixian! Einst- 

weilen war zumindest Sichuan fiir die 

Qing-Regierung verloren!41

32.

Der Aufstand am "Doppelzehnten" in 

Wuchang

Obwohl die Guomindang auf Taiwan 

den lO.Oktober 1911 auch heute noch 

als Nationalfeiertag begeht, und ob

wohl die moderne Zeitrechnung der 

GMD mit dem Jahre 1911 beginnt (das 

Jahr 1988 wird auf Taiwan beispiels- 

weise heute noch als das Jahr 77 ge- 

schrieben), war der Handstreich von 

Wuchang, der das Ende der Dynastie 

einleitete, kaum jenes heroische GroB- 

ereignis, als das es nachtraglich glorifi- 

ziert wurde.

Die groBe Chance fiir einen Aufstand 

in der strategisch so wichtigen Yangzi- 

Stadt Wuchang bot sich den Ver- 

schwbrern, als die Stadt wegen des Si- 

chuan-Straffeldzuges militarisch weit- 

gehend entblbBt worden war. Unter 

diesen Umstanden begruben die bei- 

den wichtigsten lokalen Revolutions- 

gruppierungen, die unter den Tarnna- 

men "Literaturgesellschaft" und "Verei- 

nigung fur gemeinsamen Fortschritt" 

auftraten, in Wirklichkeit aber Militar- 

organisationen waren, ihre Differenzen 

und begannen die Vorbereitungen fiir 

eine bewaffnete Erhebung. Sie bildeten 

ein gemeinsames "Provisorisches 

Hauptquartier" und beschlossen, am 

16.Oktober loszuschlagen. Da jedoch 

bereits am 9.Oktober eine selbstgebau- 

te Bombe hochging, beschlossen die 

Verschworer, die Flucht nach vorn an- 

zutreten, den ortlichen Gouverneurs- 

palast zu besetzen und die lokalen 

Waffenlager im Handstreich zu neh- 

men. Bereits am ll.Oktober war ganz 

Wuchang unter revolutionarer Kon- 

trolle. Selbst die Aufstandischen waren 

von diesem Erfolg der Xinhai-Revolu- 

tion (so genannt nach dem damals ge- 

rade laufenden Jahr "Xinhai" der tradi- 

tionellen chinesischen Zeitrechnung) 

so iiberrascht und verbliifft, daB sie in 

ihrer Verlegenheit nicht einmal eige- 

nes Fiihrungspersonal zur Verfiigung 

hatten und deshalb den in Wuchang 

verbliebenen friiheren Brigadekom- 

mandeur der Neuen Armee, Li Yuan

hong, zum Militargouverneur ernann- 

ten - und dies, obwohl Li mit der Re

volution nie fraternisiert und kurz vor- 

her sogar den Befehl zur Hinrichtung 

mehrerer Revolutionare erteilt hatte. 

Die Ernennung Lis brachte zwar den 

Vorteil, daB Mitglieder der Ober- 

schichten in anderen Provinzen schnel- 

les Zutrauen zur Revolution faBten, sie 

bewirkte jedoch andererseits, daB die 

Revolution schon in ihren Anfangen 

vom Spaltpilz befallen wurde.

Noch am 27A.pril 1911 war ein ahnli- 

cher Aufstand gegen die Qing-Regie

rung im slidchinesischen Guangzhou 

gescheitert und hatte 72 Revolutionare 

das Leben gekostet. In Wuchang dage- 

gen lief alles wie am Schnlirchen - zu

mindest schien es so!
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33.

Die Provinzen erklaren sich fiir unab- 

hangig

Der Aufstand von Wuchang wirkte wie 

ein Fanal. Noch im Oktober fiel die 

ganze Provinz Hubei in die Hande der 

Aufstandischen. Auch Hunan, Shanxi 

und Jiangxi erhoben sich. Im Dezem- 

ber 1911 hatten sich bereits 17 der 24 

Provinzen und Gebiete fur unabhangig 

erklart. Nur die Provinzen Zhili (heute 

Hebei), Henan und Shandong sowie 

Teile der Mandschurei waren noch fest 

unter kaiserlicher Kontrolle.

In ihrer Not beschloB die Dynastie, 

den von ihr erst wenige Jahre vorher 

zwangspensionierten Yuan Shikai wie- 

der als militarischen Oberkommandie- 

renden zuriickzuberufen und ihn mit 

der Niederschlagung der Revolution zu 

betrauen. Doch es war zu spat: Das 

Feuer der Revolution brannte lichter- 

loh. Yuan erkannte, daB den Aufstan

dischen hochstens noch mit Verhand- 

lungen beizukommen war.

Anfang Dezember 1911 kam es auf 

britische Initiative zu einem Waffen- 

stillstand zwischen den Kaiserlichen 

und den Aufstandischen und damit zur 

Moglichkeit von Verhandlungen zwi

schen dem monarchischen Norden und 

dem revolutionaren Siiden.

3.4.

Das Ende der Dynastie und die Aus- 

rufung der Republik

Hochst iiberrascht von dem revolutio

naren Steppenbrand war auch Sun Yi- 

xian, der die Nachricht vom Wuchan- 

ger Aufstand zufallig aus einer Zeitung 

in Seattle erfuhr, wo er gerade auf 

Vortragsreise war, um weitere Gelder 

fiir die Revolution in China zu sam- 

meln. Ohne Verzug brach er nach 

China auf, wo er am 25.12.1911 eintraf 

- spat zwar, doch rechtzeitig genug, um 

nach all den bisherigen Streitigkeiten 

zwischen den verschiedenen Parteien 

sogleich als einzige "iiberparteiische" 

Personlichkeit zur Wahl zu stehen. 

Schon vier Tage nach seiner Ankunft 

in Shanghai wurde er von den Vertre- 

tern der 18 Provinzen, die sich inzwi- 

schen von der Qing-Regierung fiir un

abhangig erklart hatten, mit 17:1 

Stimmen zum Provisorischen Prasiden- 

ten der Republik China gewahlt. Eine 

Woche spater reiste er per Zug von 

Shanghai nach Nanjing, das inzwischen 

zur neuen Hauptstadt erklart worden 

war, wo er von Zehntausenden von ju- 

belnden Menschen empfangen wurde. 

Hier auch rief er am 1.1.1912 die Re

publik aus, leistete seinen Amtseid und 

In den eineinhalb Monaten der Prasi- 

dentschaft Suns hatte die Regierung 

zahlreiche Bestimmungen gegen den 

Kulihandel, gegen das Opiumrauchen, 

das Einbinden der FiiBe und gegen 

grausame Strafen der traditionellen 

Rechtsordnung erlassen. Auch eine 

provisorische Verfassung war ausgear- 

beitet worden, die eine Reihe von 

Grundrechten enthielt, und die im 

Marz 1912 erging.

Sun blieb nach seinem Riicktritt vom 

Prasidentenamt keineswegs miiBig, 

sendern stiirzte sich mit Feuereifer auf 

die Planung des Eisenbahnbaus, der 

nach wie vor als Politikum ersten Ran

ges gait, und den er, Sun, als einen der 

wichtigsten Bausteine fur ein neues 

China ansah. In seiner Eigenschaft als 

Direktor des neugeschaffenen Amts 

fiir die Entwicklung des Eisenbahnwe- 

sens entwickelte Sun 1912/13 zahlrei

che hochfliegende Plane, die in seinem 

1922 verbffentlichten Buch mit dem Ti- 

tel "Die Internationale Entwicklung 

Chinas" auch einer breiten Offentlich- 

keit zuganglich gemacht wurden. Sun 

hatte die Vision von vier gigantischen, 

weltumspannenden Eisenbahnlinien, 

die von Guangzhou nach London, von 

Hangzhou iiber Zentralasien nach Kai- 

ro und Kapstadt, vom neu zu schaffen- 

den chinesischen "Nordhafen" (am 

Bo-Meer) iiber Zentralasien und Mos- 

kau nach London, und, ebenfalls vom 

Nordhafen aus, iiber die BeringstraBe, 

San Francisco und Lima bis nach Feu- 

erland fiihren sollten. In China selbst 

seien sechs Eisenbahnnetze zu bauen, 

darunter ein Nordwest-, ein Nordost-, 

ein Zentral-, ein Siidost- und ein 

Hochlandnetz. Sie sollten jene 31 Ha- 

fen miteinander verbinden, die eben

falls auf der Entwurfsliste Suns stan- 

den - darunter drei Welthafen erster 

Klasse. Dariiber hinaus befiirwortete 

Sun eine groBraumige ErschlieBung 

der Bodenschatze und eine weitere In- 

dustrialisierung Chinas.

Ein Teil der Eisenbahnplane Suns 

wurde bereits wahrend der Republik, 

ein anderer wahrend der Volksrepu- 

blik verwirklicht. Die Entwiirfe fiir die 

internationalen Eisenbahnverbindun- 

gen freilich blieben, angesichts der spa- 

teren Entwicklung des modernen Flug- 

verkehrs, Makulatur.

bildete eine provisorische Regierung. 

Offiziell gait die "Republik China" 

(Zhonhua minguo) als zentraler Ein- 

heitsstaat mit fiinf gleichberechtigten 

Nationalitaten - ein Grundpostulat, das 

durch die neue Flagge mit ihren fiinf 

gleichbreiten Streifen angedeutet wur

de, die die Han, die Manzhous, die 

Mongolen, die Mohammedaner und 

die Tibeter symbolisierten.

Wahrend das biirgerliche Lager jubel- 

te, die groBe Masse des Volkes aller- 

dings gleichgiiltig blieb, zeigte sich die 

von Yuan Shikai beherrschte Regie

rung in Beijing von diesen Ereignissen 

iiberrascht und drohte mit Wiederauf- 

nahme der Kampfe. Da Yuan nicht nur 

iiber die besseren Bataillone verfiigte, 

sondern auch das Wohlwollen der aus- 

landischen GroBmachte besaB, be- 

schlossen die Revolutionare, klein bei- 

zugeben. Sun bot seinem Gegner sogar 

die Prasidentschaft an, falls dieser zwei 

Bedingungen erfiillte, namlich die 

Monarchie zur Abdankung zwange 

und fiir die Republik eintrate.

Yuan lieB sich dieses Angebot nicht 

zweimal machen, sondern setzte die 

kaiserliche Familie unter Druck. Am 

12.Februar 1912 dankte der in die En- 

ge getriebene Pu Yi, seines Zeichens 

letzter Kaiser der Qing-Dynastie, ab, 

und am 15.2.1912 wurde Yuan Shikai 

mit 18 Stimmen anstelle Sun Yixians 

zum vorlaufigen Prasidenten der Re

publik China gewahlt - und die Haupt

stadt, gegen den Willen Suns, von Nan

jing nach Beijing zuriickverlegt.

Damit war die 260 Jahre alte Dynastie 

abgeschafft; der Hof erhielt die Er- 

laubnis, im Beijinger Kaiserpalast zu 

bleiben.

Uber den Riicktritt Suns haben sich 

chinesische Historiker jahrzehntelang 

die Kopfe heiB geredet. Die Ge- 

schichtswissenschaft der Volksrepublik 

ist sich inzwischen dariiber einig, daB 

dieser verhangnisvolle Schritt unter 

den damaligen Bedingungen, vor allem 

angesichts des Krafteverhaltnisses zwi

schen dem noch schwach entwickelten 

Biirgertum und dem nach wie vor 

iibermachtigen "Feudalismus" unver- 

meidbar war, zum al Yuan Shikai noch 

zwei zusatzliche Argumente fiir sich 

ins Feld fiihren konnte, namlich daB 

ohne starke Hausmacht China vom 

Ausland unterjocht, und daB ohne sei

ne Ernennung zum Prasidenten die 

neue Republik diplomatisch nicht an- 

erkannt wiirde.42
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4.

Die zerbrechliche Republik und ihre 

ersten Gehversuche

4.1.

Das parlamentarische Experiment

4.1.1.

Das Fehlen parlamentarischer Tradi- 

tionen und die Entstehung eines par

lamentarischen Honoratiorentums

Schon in den fruhen Jahren des 

2O.Jahrhunderts hatte das Abenteuer 

des Parlamentarismus in China begon- 

nen - Abenteuer, weil es hierfur in den 

vorangegangenen 2000 Jahren des Kai- 

serreichs keinerlei Prazedenzfall gege- 

ben hatte. Nicht nur den meisten Chi

nesen, sondern auch dem auBenste- 

henden Beobachter erscheint diese 

"parlamentarische" Periode denn auch 

als einer der "exotischsten" bisherigen 

Zeitabschnitte.

Im traditionellen China war die Vor- 

stellung von einer formellen Mitbe- 

stimmung des Volkes am Regierungs- 

geschehen unbekannt geblieben. Nicht 

durch das Volk, sondern fur das Volk 

- dies war eine konfuzianische Maxime, 

die von der Vorstellung ausging, daB 

bei Einhaltung aller uberkommenen 

Rituale durch Kaiser und Beamten- 

schaft das Gesetz des Himmels gleich- 

sam automatisch erfiillt und damit dem 

Volk in richtiger Weise gedient werde. 

In diesem Sinne auch war das Postulat 

zu verstehen, daB Herrscher und Volk 

eines Sinnes seien. Fur "Vertretung" 

gab es nicht einmal einen offiziellen 

Begriff! Der Parlamentarismus stand 

m.a.W. von vornherein unter einem 

ungunstigen Stern und hatte iiberhaupt 

nur dann gedeihen konnen, wenn ihm 

eine ruhige Reifezeit vergbnnt gewesen 

ware.

1906 war der erste Kreistag (in Tian

jin) und 1909 die erste Provinzver- 

sammlung (in der Provinz Jiangsu) 

gewahlt worden. 1912/13 folgte nun 

der erste Reichstag mit Sitz in Beijing.

Der Kreis der Wahler und der Ge- 

wahlten war allerdings handverlesen 

und durch strenge Kritenen eingeengt: 

Neben dem Mindestalter (25 Jahre bei 

Wahlern und 30 bei Wahlkandidaten) 

muBte ein hbherer Bildungsstand 

(mindestens MittelschulabschluB) oder 

aber ein Mindestvermbgen (uber 

5000 Yuan) nachgewiesen werden. So 

kam es, daB in den 21 Provinzen 

durchschnittlich nur 4,2% der Bevblke- 

rung als Wahler oder Kandidaten an- 

treten konnten 43

Mit zu den eifrigsten Befiirwortern des 

Parlamentarismus gehbrte die Gentry, 

die ihr gesellschaftliches Ansehen lan- 

ge Zeit mit Staatspriifungserfolgen hat

te unterbauen konnen. Als das Prii- 

fungswesen jedoch 1905 abgeschafft 

wurde, schienen ihr die Felle davonzu- 

schwimmen, doch brachte das Jahr 

1908 dann einen gewissen Ausgleich in 

Form des parlamentarischen Provinz- 

honoratiorentums. Die Zugehbrigkeit 

zur "Volksvertretung" wurde so zu ei

ner Art Ersatz fur den schnell an Be- 

deutung verlierenden Examenstitel.44 

Die Kriterien fur das aktive und passi

ve Wahlrecht waren denn auch ganz 

auf die Gentry zugeschnitten, insofern 

Bildungs- und Wohlhabenheitskrite- 

rien an oberster Stelle standen. Unter 

den 100 Mitgliedern des Reichstags 

von 1912/13 waren die meisten Abge- 

ordneten Vertreter der Gentry-Klasse 

sowie Personen mit hohen Priifungs- 

qualifikationen. 20 der Parlamentarier 

waren beispielsweise Inhaber des 

hbchsten Priifungsgrads, namlich der 

Jinshi, 37 waren Juren, 18 Gongsheng 

und 11 Shengyuan.45 Daneben waren 

89% der Vertreter in den Provinzver- 

sammlungen ebenfalls Gentry-Ange- 

hbrige.46 Von einer breit angelegten 

parlamentarischen Demokratie konnte 

also ganz gewiB nicht die Rede sein!

Auch beim Wahlkampf zum Reichstag 

(Dezember 1912/Januar 1913) standen 

typische Gentry-Themen im Vorder- 

grund: Provinzautonomie mit gewahl- 

ten Gouverneuren, lokale Selbstver- 

waltung und Wahl des Ministerprasi- 

denten durch die Parlamentsmehrheit.

Zu den Parlamentariern mit hbheren 

Priifungsweihen zahlten auch die Kon- 

stitutionalisten, die sich nun, da die 

Republik einmal ausgerufen war, ent- 

schieden fur die Beibehaltung der Re

publik einsetzten - alien voran wieder 

einmal Liang Qichao. Sie gingen dabei 

von der Erfahrung aus, daB gewaltsa- 

me Umsturzlbsungen, wie sie im 

19Jahrhundert dreimal versucht - und 

gescheitert - waren, sich unter keinen 

Umstanden wiederholen sollten; denn 

der Blutzoll, der beispielsweise bei der 

Niederschlagung des Taiping-Auf- 

stands hatte entrichtet werden miissen, 

war so hoch, daB einige sudchinesische 

Provinzen sich von den damaligen Ver- 

lusten iiberhaupt erst in den fiinfziger 

und sechziger Jahren des 20Jahrhun- 

derts wieder hatten erholen konnen! 

Die Konstitutionalisten wunschten 

m.a.W. zwar Anderungen, da sie sich 

nicht langer damit abfinden wollten, 

von der Regierungsmitbestimmung 

ausgeschlossen zu sein, sie wollten 

aber gleichzeitig jede Form von Ge- 

waltsamkeit vermeiden. U.a. war es ih- 

rem maBigenden EinfluB zuzuschrei- 

ben, daB der Ubergang zur Republik 

wesentlich unblutiger verlief, als es 

nach den Erfahrungen mit den Tai

ping- oder den Nian-Revolutionaren 

eigentlich hatte befiirchtet werden 

miissen.

4.12.

Das Scheitern des demokratischen 

Experiments und der "Zweiten Revolu

tion"

Aus vier Griinden wurde der Parla

mentarismus zu einem Lotteriespiel:

Zu nennen ist hier erstens der schwa- 

che Ruckhalt dieser aus dem Westen 

iibernommenen Regierungsform in der 

Bevblkerung. Die Vorstellung von ei

ner parlamentarischen Demokratie 

war Angelegenheit einer hauchdiinnen 

Schicht von Gentry-Angehbrigen, zu- 

riickgekehrten Studenten, Kaufleuten 

und Militars, also von Mitgliedern ei

ner Neuen Offentlichkeit, die unter 

den Qing zu kurz gekommen waren, 

und die deshalb auf dem Umweg uber 

eine Volksvertretung doch noch an der 

Macht partizipieren wollten. Genauge- 

nommen ging es den wenigsten An- 

hangern des Parlamentarismus um 

Vertretung des Volkes als vielmehr um 

Wahrnehmung ihrer eigenen partikula- 

ristischen Interessen. Unter diesen 

Umstanden war auch das auf privile- 

gierte Schichten beschrankte Wahl

recht fur die zwei Hauser der neuen 

Nationalversammlung (guohui) sowie 

der Provinzversammlungen durchaus 

sachlogisch und entsprach den Vorstel- 

lungen einer "Gentry-Demokratie"47 

Die Parlamentarier hatten kaum eine 

Offentlichkeit, die ihnen im Notfall als 

Ruckendeckung dienen konnte - und 

dies ausgerechnet zu einer Zeit, da ei

ne solche Stiitze besonders unentbehr- 

lich war! Die breite Bevblkerung hielt 

wenig von den neuen Parteien und be- 

klatschte statt dessen ihren Helden, 

den "starken" Yuan Shikai.

Zweitens bot auch die Parteienland- 

schaft ein hbchst zerkluftetes Bild. In 

den Jahren nach 1905 waren rund 300 

"Parteien" gegnindet worden, die daran 

litten, daB sie entweder die Eierscha- 

len der alten Geheimbundtradition 

noch nicht abgestreift hatten, daB sie 

ferner zumeist rein landsmannschaft- 

lich (d.h. nach Provinzen) orientiert 

waren, daB sie sich dariiber hinaus als 

hbchst personalistische Fbrdererver-
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bande fur das Vorwartskommen ernes 

bestimmten Politikers verstanden (wo- 

bei die Person, nicht ein bestimmtes 

Sachprogramm im Vordergrund 

stand), und daB der einzelne oft Mit- 

glied gleich mehrerer Parteien war.48 

So kam es, daB bei den ersten Wahlen 

von 1913 nicht weniger als 700 Abge- 

ordnete gewahlt wurden, obwohl nur 

500 Sitze zu vergeben waren49 - eine 

Folge von Uberlappungen, wie sie sich 

aus dieser Mehrfachmitgliedschaft er- 

gaben.

Erst nach und nach bildeten sich mit- 

tels ZusammenschluB vieler seit 1911 

aus dem Untergrund hervorkommen- 

der Minigruppen grbBere Parteien 

heraus. 1912 entstand z.B. die "Repu- 

blikanische Partei" (gonghe dang), die 

sich im wesentlichen aus friiheren 

Konstitutionalisten rekrutierte, ferner 

die "Vereinte Republikanische Partei" 

(lian gonghe dang), die sich um den 

charismatischen General Cai E grup- 

pierte, der spater (1915) maBgebend 

am Sturz Yuan Shikais mitwirkte und, 

drittens, die Demokratische Partei 

(minju dang) unter Fiihrung Liang 

Qizhaos. Uberragt wurden all diese 

Gruppierungen durch den 1905 von 

Sun Yixian gegriindeten "Schwurbund", 

der sich im August 1912, also am Vor- 

abend der Reichstagswahlen, mit vier 

anderen Gruppierungen zur Guomin- 

dang ("Staatsvolkspartei") zusammen- 

schloB, wodurch das Programm ver- 

wassert und dem Opportunisms Tur 

und Tor geoffnet wurde. AuBerdem 

standen die drei Spitzenpolitiker der 

GMD zueinander in heftiger Konkur- 

renz, namlich Sun Yixian, Huang Xing 

(1874-1916) und Song Jiaoren (1882- 

1913). Huang war Mitbegriinder des 

Schwurbunds und hatte auBerdem den 

beriihmten "Guangzhou-Aufstand" 

vom 27.4.1911 angefuhrt. Lange Zeit 

die Nummer Zwei im Schwurbund und 

in der GMD, stand er zu Sun zuerst in 

einem freundschaftlichen, spater aber 

in einem hochgespannten Rivalitats- 

verhaltnis, als er namlich versuchte, die 

Zusammenarbeit der GMD mit Yuan 

Shikai auch dann noch weiterzufiihren, 

als sie nach Sims Meinung langst un

haltbar geworden war.50

Song Jiaoren war der politische Schat- 

ten Huang Xings. Wie dieser aus der 

Provinz Hunan stammend, hatte er 

gemeinsam mit Huang in Japan stu- 

diert, den Aufstand von Guangzhou 

mitorganisiert und bereits 1908 ver- 

sucht, Sun zugunsten Huangs vom 

Vorsitz des Schwurbunds abzudrangen. 

Als Song wahrend des Wahlkampfs 

von 1912 den "starken Mann" Yuan 

Shikai heftig attackierte, schlug dieser 

zuriick und lieB seinen Widersacher 

am 20.3.1913 auf dem Hauptbahnhof 

von Shanghai ermorden - eine Cause 

celebre der friihen Republik, die den 

Konflikt zwischen GMD und Yuan 

Shikai an die Offentlichkeit brachte, 

und die die junge GMD eines ihrer 

fahigsten Organisatoren beraubte. Mit 

dem Ausscheiden Songs erhielt Sun 

Yixian wieder Auftrieb, der eine Zeit- 

lang ins politische Abseits geraten war 

und wegen seiner utopischen Eisen- 

bahnplane sowie seiner offensichtlich 

realitatsfremden politischen Aussagen 

bereits abschatzig als "Kanonen-Sun" 

(Sun dapao) verspottet wurde.51

Die Ermordung Song Jiaorens stellte 

die GMD vor eine ZerreiBprobe, inso- 

fern namlich die "Militarclique" inner- 

halb der Partei fur militarische MaB- 

nahmen gegen den Morder Yuan Shi

kai optierte, wahrend die "Parlaments- 

clique", zu der auch Huang Xing ge- 

horte, dafiir eintrat, Yuan lediglich mit 

verfassungsmaBigen Mitteln zur Re- 

chenschaft zu ziehen. Am Ende verlo- 

ren, wie unten auszufiihren, beide 

Gruppierungen.

Dritter Schwachpunkt des jungen Par- 

lamentarismus war die Naivitat, mit 

der seine Verfechter Vertretern des 

Ancien Regime sowie unsicheren Kan- 

tonisten von der Neuen Armee Spit- 

zenpositionen iiberlieBen. In fiinf Pro- 

vinzen (Anhui, Sichuan, Jiangsu, 

Guangdong und Shandong) beispiels- 

weise kamen ehemalige Generalgou- 

verneure, Gouverneure oder Kommis- 

sare des Qing-Regimes als Gouverneu

re oder Vorsitzende der neuen Pro- 

vinzmilitarregierungen an die Macht. 

In Fujian, Hubei, Jiangxi, Guizhou, 

Shanxi, Shaanxi und Yunnan wurden 

die Gouverneursposten von Offizieren 

der Neuen Armee iibernommen 52 Die 

meisten Provinzen pflanzten m.a.W. 

den Keim der Zerstdrung von der er

sten Stunde an in ihre Leitungsstruktu- 

ren ein.

Am verheerendsten aber wirkte sich, 

viertens, die Gegnerschaft des mach- 

tigsten Politikers der damaligen Zeit, 

Yuan Shikais, aus, der fiir den unbe- 

dingten Primat der Exekutive eintrat. 

Yuan war der geborene Feind von Re- 

formern und Revolutionaren. Schon 

1898 hatte er die Kaiserinwitwe bei der 

Niederwerfung der Reformbewegung 

unterstiitzt. Wenn er den Revolutiona

ren von 1911 gleichwohl als akzeptabel 

erschien, so deshalb, weil er gegen En

de der Monarchic zufallig einige Mo

nate lang in kaiserliche Ungnade gefal- 

len war. Wenn er sich der "Republik" 

anschloB, so von vornherein mit der 

Absicht, die Revolution wieder abzu- 

wiirgen, ihre Ergebnisse riickgangig zu 

machen und sich selbst zum Griinder 

einer neuen Dynastie aufzuwerfen.

Der Kampf Yuans gegen das Parla

ment war intensiv und dauerte von 

1912 bis 1914. Kaum hatte ihn die neue 

Institution im Oktober 1913 zum Stan- 

digen Prasidenten gewahlt, holte er zu 

einem sechsfachen Schlag gegen seine 

Gegner aus: Am 4.11.1913 lieB er die 

GMD fiir illegal erklaren und hob den 

Status ihrer 438 Parlamentarier auf.

Die der GMD treu gebliebenen Mili- 

tarmachthaber (dudu) der Provinzen 

Hunan, Anhui, Jiangsu und Guang

dong erhoben daraufhin gegen Yuan 

die Waffen, um, wie es spater hieB, ei

ne "Zweite Revolution" (nach der er

sten von 1911) durchzufiihren, wurden 

aber von Yuans Beiyang-Truppen zwi

schen dem 12.7. und dem 13.8.1913 

niedergekampft. Das gesamte, fiir die 

Wirtschaft Chinas so wichtige Yangzi- 

Tal geriet damit unter die Kontrolle 

der Beiyang-Clique - und blieb es bis 

zum Nordfeldzug von 1926.

In einem dritten Akt wurden die 

Volksversammlungen in den Provinzen 

verboten, als viertes folgte der ErlaB 

einer neuen, 1914er Verfassung, die 

die 1912er Verfassung abldste; am 

lOJanuar 1914 schickte Yuan auch 

noch das Rumpfparlament nach Hau- 

se, und schlieBlich wurden, sechstens, 

die Bauernbewegungen in den Provin

zen Hunan und Hubei blutig unter- 

driickt.

Damit waren die wichtigsten Gegner 

beseitigt und die Voraussetzungen fiir 

eine Militardiktatur Yuans geschaffen. 

Der Reichstag war ohnehin langst zu 

einem Spielball der Machthaber ge

worden: 1912/13 gewahlt, wurde er, 

wie erwahnt, bereits 1914 von Yuan 

wieder nach Hause geschickt, am 

1 August 1916, also kurz nach dem To- 

de Yuans, wieder einberufen, und dann 

im Juni abermals aus Beijing verjagt, 

woraufhin sich das Rumpfparlament 

ins siidchinesische Guangzhou zuriick- 

zog, wo mit seiner Billigung Sun Yixian 

am 25.8.1917 eine "Militarregierung 

zum Schutz der Verfassung" griindete 

und zugleich eine "Bewegung zum 

Schutz der Verfassung" (hu fa yun- 

dong) ausrief. Wegen des militarischen
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Charakters dieser Gegenregierung 

nahm Sun den Titel "Generalissimus" 

(Zong siling) an, der spater auch auf 

Jiang Jieshi iiberging. Die "siidliche 

Regierung" stand freilich auf schwa- 

chen Beinen. Sun muBte zweimal aus 

Guangzhou fliehen und die bittere Er- 

kenntnis schlucken, daB die wahre 

Macht in der Provinz Guangdong beim 

ortlichen Warlord lag.

Anfang 1925 wurde er von den Repra- 

sentanten der nordlichen Regierung zu 

Wiedervereinigungsdiskussionen nach 

Beijing gebeten. Sun folgte, trotz ange- 

griffener Gesundheit, der Einladung, 

erlag dort aber am 12.Marz 1925 ei- 

nem Leberkrebsleiden. 40 Jahre lang 

hatte er fiir die chinesische Revolution 

gekampft, doch nun hinterlieB er ein 

zersplittertes Land. Sechs einander 

abwechselnde Zentralregierungen, 

zwei Verfassungen (von 1912 und 

1914) und ein nicht mehr arbeitsfahi- 

ges Parlament war alles, was von sei- 

nen Traumen verwirklicht - oder ge- 

nauer: nicht verwirklicht worden war. 

Er konnte am Ende seines Lebens 

nicht ahnen, daB unter Leitung seiner 

Nachfolger schon ein Jahr spater der 

von ihm seit langem geplante "Nord- 

feldzug" beginnen wurde, der zu einer 

weitgehenden Wiedervereinigung des 

Landes fiihrte.

Auch Suns Idee eines Nationalkon- 

vents blieb lebendig und feierte 1931 

(unter Fiihrung der GMD) und 1954 

(unter KPCh-Fiihrung) Auferstehung 

- allerdings in Fesseln! Am Ende blie- 

ben die Parlamente von 1909 und 

1912/13 die einzigen in der bisherigen 

chinesischen Geschichte, die, bei aller 

Einschrankung der Wahlerschaft, ihren 

Namen wirklich verdienten!

42.

Die beiden Restaurationsexperimente 

und die "Dritte Revolution"

Nach dem Staatsstreich Yuan Shikais 

von 1914 kam es noch zu zwei Restau- 

rationsversuchen, als namlich Yuan 

selbst i.J. 1915 versuchte, eine neue 

Dynastie zu griinden, und als der letzte 

Manzhou-Kaiser, Pu Yi, iJ.1917 er- 

neut auf den Thron zuriickversetzt 

werden sollte. Beide Versuche schei- 

terten jedoch auf so erbarmliche Wei

se, daB weitere Versuche unterblieben.

Interessanterweise kamen englische 

und amerikanische Verfassungstheore- 

tiker, die um ihren Rat gebeten wor

den waren, zu ahnlichen SchluBfolge- 

rungen wie Yuan: China brauche wie- 

der eine Regierung alten (kaiserlichen) 

Stils, da die Vorstellung von einer 

Herrschaft der Gesetze oder von indi- 

viduellen Rechten unbekannt sei, und 

da es im iiberdbrflichen und iibernach- 

barlichen Bereich auch an Biirgersinn 

fehle. Dariiber hinaus beschwore der 

Parlamentarismus die Gefahr des Re- 

gionalismus herauf. Als Heilmittel fiir 

die Wiedergesundung und Wiederer- 

starkung Chinas schien sich also die 

Doppelmedizin der Riickkehr zum 

Kaisertum und zum Zentralismus zu 

empfehlen. Yuan, der ebenso wie Sun 

der Meinung war, daB das chinesische 

Volk ein "Haufen losen Sandes" sei, 

der des Zements einer straffen Institu- 

tionalisierung, vor allem aber der Zen- 

tralisierung bediirfe, handelte wie alle 

Kaiser vor ihm, vor allem die Griin- 

dungskaiser der Han- und der Ming- 

Dynastien: Er beseitigte seine Mit- 

kampfer, die ihm zur Macht verholfen 

hatten und ging anschlieBend daran, 

die Staatsmacht wieder zu zentralisie- 

ren - stets mit dem altehrwiirdigen Ziel 

des Fubo (= eines wohlhabenden und 

machtigen Staatswesens) vor Augen. 

Als Politiker mit ausgepragtem Macht- 

instinkt wuBte Yuan allerdings seine 

Absichten langere Zeit hindurch ge- 

heimzuhalten. Unter diesen Umstan- 

den war es schwierig, die Anfange der 

Re-Monarchisierungspolitik genau zu 

datieren, zumal Yuan ja gegeniiber 

den Revolutionaren das feierliche Ver- 

sprechen abgegeben hatte, fiir die Re- 

publik einzutreten. Ganz offen setzten 

solche Versuche aber seit August 1915 

ein. Damals begann ein insgeheim von 

Yuan mitbegriindetes "Komitee zur 

Wiederherstellung von Ruhe und Ord- 

nung" mit systematischer pro-monar- 

chistischer Propaganda und mit schar- 

fen Angriffen gegen die Republik so- 

wie gegen Sun Ybdan und seine An- 

hanger. Die neue Gesellschaft sorgte 

dafiir, daB aus alien Provinzen "Peti- 

tionen" in Beijing eingingen, die Yuan 

baten, er mbge die Kaiserwiirde an- 

nehmen. Am ll.Dezember 1915 ver- 

kiindete die Regierung in Beijing einen 

ErlaB, in dem Yuan gebeten wurde, 

vom Posten des Prasidenten zuriick- 

zutreten und am lJanuar 1916 den 

Thron zu besteigen. Der so Geehrte 

lehnte zwar am ll.Dezember beschei- 

den ab, nahm jedoch ein entsprechen- 

des zweites Ersuchen bereits am nach- 

sten Tag an.

Da auch die auslandischen Machte 

Wohlwollen zeigten, schien die Neube- 

griindung der Monarchic nur noch ei

ne Frage der Zeit. Yuan hatte jedoch 

die Zahigkeit der anti-monarchisti- 

schen Bewegung unterschatzt. Vor al

lem jene Krafte, die bereits die Revo

lution von 1911 getragen hatten, woll- 

ten sich keinesfalls mit der Riickkehr 

einer Regierungsform abfmden, die sie 

vorher jahrelange mit Erfolg bekampft 

hatten. Zum Wortfiihrer der Anti- 

Yuan-Krafte erhob sich General Cai 

E, der, in enger Fiihlungnahme mit ge- 

flohenen Anhangern Sun Yixians, seit 

1914 in der fernen siidlichen Provinz 

Yunnan eine "Armee zum Schutz der 

Nation" (huguo jun) aufgebaut hatte, 

die noch einen geheimen - und tref- 

fenderen - Zusatznamen hatte, namlich 

"Republikanische Armee" (gonghe 

jun).

Nachdem Yuan seine Thronbestei- 

gungsabsicht bekanntgegeben hatte, 

erreichte ihn am 23.12.1915 eine Auf- 

forderung Cai Es, seine monarchisti- 

schen Plane ad acta zu legen und die 

Initiatoren zu bestrafen, widrigenfalls 

die Provinz Yunnan sich am 25.12. um 

10.00 Uhr vormittags fiir unabhangig 

erklare. Da Beijing keine Antwort gab, 

erfolgte diese Proklamation prompt 

zum angekiindigten Zeitpunkt. Yuan 

Shikai reagierte mit der Entsendung 

nationaler Streitkrafte gegen Cai Es 

Armee. Kaum waren die Kampfe je

doch in Gang gekommen, waren sie 

auch schon wieder zu Ende, da nun- 

mehr Guangxi und kurze Zeit spater 

weitere siidliche und siidwestliche Pro

vinzen, namlich Guangdong, Guizhou, 

Sichuan, Hunan und Fujian, dem Bei- 

spiel Yunnans folgten und sich eben- 

falls fiir unabhangig erklarten.54

Dies war - nach 1911 und 1913 -die 

"Dritte Revolution" gegen Beijing.

Der von diesen Schlagen offensichtlich 

vbllig iiberraschte Yuan muBte erken- 

nen, daB er seine Gegner unterschatzt 

hatte, und daB jetzt nur noch ein Ver- 

zicht auf die Kaiserwiirde das 

Schlimmste verhindern konnte, zumal 

sogar einige seiner Anhanger aus der 

Beiyang-Clique auf Distanz gingen. 

Ein gebrochener Yuan erklarte am 

22.3.1916 seine Umkehr und starb, we- 

nige Wochen spater, am 6.Juni 1916.

Die Regierung in Beijing stellte nun 

den Verfassungszustand von 1912 wie

der her, berief das von Yuan aufgelb- 

ste Parlament erneut ein und gestattete 

sogar den Revolutionaren, u.a. Sun Yi- 

xian, die Riickkehr. Diese demokrati- 

sche Riickbesinnung hielt jedoch, wie 

oben erwahnt, nur kurze Zeit vor.

Noch ein zweiter restaurativer Putsch 

fand statt, als namlich der monarchisti- 

sche General Zhang Xun am l.Juli
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1917 in Beijing einen Aufstand anzet- 

telte, um den Qing-Infanten Pu Yi er- 

neut zu inthronisieren. Zhangs Loyali

st zum abgesetzten Kaiserhaus war so 

weit gegangen, daB er seinen Soldaten 

verboten hatte, dem damals allgemein 

iiblichen Brauch zu folgen und die 

Manzhou-Zopfe abzuschneiden - fur 

die meisten Chinesen das verhaBte 

Symbol einer dreihundertjahrigen 

Fremdherrschaft.

Schon nach wenigen Tagen freilich war 

auch dieser Spuk verflogen und damit 

der letzte Versuch einer dynastischen 

Lbsung gescheitert. Gleichwohl waren 

die Gegner der Monarchic aufs hbch- 

ste beunruhigt. Einer der Kriegsher- 

ren, der "christliche General" Feng Yu- 

xiang, wies schon damals in einem 

Rundschreiben warnend darauf hin, 

daB die Gefahr einer Restauration so 

lange fortbestehe, wie die kaiserliche 

Familie das Recht habe, im Beijinger 

Palast zu residieren. Als Fengs Trup- 

pen sieben Jahre spater, im November 

1924, die Hauptstadt besetzten, ver- 

trieben sie denn auch die kaiserliche 

Familie samt ihrem 1200kbpfigen Per

sonal aus Beijing. Kurze Zeit spater 

siedelte der Exkaiser in die japanische 

Gesandtschaft uber - ein folgenreicher 

Schritt; denn Japan begann Pu Yi so- 

fort "neu aufzubauen" und belehnte ihn 

spater mit der "Kaiser"Wurde liber den 

japanischen Marionettenstaat Man- 

zhouguo (1932).

Feng Yuxiangs Erbe hat in Beijing bis 

heute Spuren hinterlassen: Auf ihn 

ging die Einsetzung eines Komitees zu- 

riick, das sich seit 1924 um den kaiser

lichen Besitz kiimmerte und den Kai- 

serpalast in ein Museum umgestaltete. 

Seit Oktober 1925 wurde die einstige 

"Verbotene Stadt" fur jedermann zu- 

ganglich und ist heute eines der wich- 

tigsten touristischen Ziele Chinas.

43.

Das Warlord-Experiment

Nach dem Tode Yuans setzte sich die 

Aufsplitterung Chinas, die sich schon 

vorher uberall angebahnt hatte, in er- 

hohtem Tempo fort. Militarische 

Macht wurde zum politischen Haupt- 

instrument - mit der Folge, daB die lo- 

kalen Kriegsherren (dujun) jetzt end- 

giiltig die Macht ergreifen und fur ei

nen kaleidoskopartigen Polyzentrismus 

sorgen konnten.

5.

Die Bedeutung der Revolution von 

1911

Die Xinhai-Ereignisse von 1911 wiesen 

alle Merkmale einer echten Revolution 

auf: Sie fiihrten zum Wechsel im Herr- 

schaftssystem, und nicht etwa nur zur 

Auswechselung einiger Fiihrungsper- 

sbnlichkeiten, sie waren Folge einer 

jahrzehntelangen Entwicklungskrise, 

sie iiberholten schiichterne Reformver- 

suche des alten Regimes, sie erfolgten 

auf gewaltsame Weise, und sie losten 

sogar eine Reihe von Gegenrevolutio- 

nen aus.

Der Erfolg blieb gleichwohl beschei- 

den: Vier Ziele hatten sich die Anhan- 

ger Sun Yixians gesetzt, namlich die 

Vertreibung der Manzhous, die Grun- 

dung einer Republik, die Wiederher- 

stellung der chinesischen Herrschaft 

und die Verwirklichung einer Bodenre- 

form. Die erste dieser Aufgaben wurde 

bereits 1912 geldst; was die Republik 

anbelangt, so wurde sie zwar im glei- 

chen Jahr ausgerufen, stand jedoch auf 

so wackligem Fundament, daB sie sich 

erst Ende der zwanziger Jahre recht 

und schlecht konsolidieren konnte. Die 

dritte Aufgabe, namlich die Wieder- 

herstellung der chinesischen Herr

schaft, lieB sich erst 1943 erreichen, als 

die letzten GroBmachte auf ihre Kon- 

zessionen und Vorrechte in China ver- 

zichteten. Was schlieBlich den sozialen 

Auftrag anbelangte, so konnte ihm die 

Republik nicht gerecht werden - Fol

ge von Beriihrungsangsten und man- 

gelnder Sensibilitat der neuen Eliten 

gegeniiber dem "Volk".

Angesichts der Schwache der vier revo- 

lutionstragenden Schichten, die von 

den Kommunisten spater zur "biirger- 

lichen Klasse" zusammengefaBt wur- 

den, nicht zuletzt aber auch wegen des 

nach wie vor betrachtlichen Machtpo- 

tentials der traditionellen Krafte, die 

obendrein von den auslandischen 

Machten unterstiitzt wurden, hat die 

XinhaiRevolution wohl alle ihre Mbg- 

lichkeiten ausgeschbpft, zumal sie, wie 

ihr spater anerkennend zugestanden 

wurde, Appetit auf weitere revolutio- 

nare Prozesse wecken konnte.55 Mehr 

jedoch war damals kaum herauszuho- 

len. Insofern gehort das Jahr 1911 

nicht unbedingt zu den Schlussel- und 

Ruhmesjahren der modernen chinesi

schen Geschichte!

Aus spaterer Sicht muB man sich fra- 

gen, ob eine Beibehaltung der Monar

chic, wie sie beispielsweise in Japan 

oder Thailand gelungen ist, der weite- 

ren Entwicklung Chinas am Ende nicht 

besser bekommen ware als der ganz 

und gar unvorbereitete Sprung ins 

"demokratisch-republikanische Aben- 

teuer". Auch hier sollte man den chine

sischen Revolutionaren zugute halten, 

daB eine "konstitutionelle" Lbsung 

wohl nur unter Han-chinesischem 

Vorzeichen diskutabel gewesen ware, 

nicht jedoch im Zeichen einer Fremd- 

dynastie! Insofern paBte hier weder 

das japanische noch das thailandische 

Modell.

Zwar hat die Revolution von 1911 das 

ihr Mbgliche erreicht, doch manchmal 

geniigt selbst das Optimum nicht, um 

Zufriedenheit aufkommen zu lassen.
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Erhard Louven

Anmerkungen zur Arbeitslosigkeit 

und zum Arbeitsmarkt 

in der VR China

1.

Einleitung

"Darf Arbeitslosigkeit in emem soziali- 

stischen Land existieren?", so fragte 

die Volkszeitung Ende Juli 1988 und 

leistete dann einen Beitrag zur Ver- 

sachlichung, indem sie zugab, daB das 

Problem der Arbeitslosigkeit in der 

Vergangenheit nicht anerkannt worden 

sei.1 Man habe die Arbeitslosen als 

solche bezeichnet, die "auf Arbeit war- 

ten" (daiye), wahrend es doch tatsach- 

lich keinen wesentlichen Unterschied 

zwischen Arbeitslosigkeit und "auf Ar

beit warten" gebe. Noch im Herbst 

1987 beispielsweise wurde auf einem 

von der Weltbank in Beijing veranstal- 

teten Symposium die Frage der Ar

beitslosigkeit von den chinesischen 

Teilnehmern, samtlich hohere Regie- 

rungsfunktionare, an die Handvoll 

"auslandischer Experten" weitergege- 

ben, die ebenfalls an dem Symposium 

teilnahmen.2

Die Arbeitslosigkeit - bezeichnender- 

weise auch die versteckte - muBte not- 

wendigerweise in das bffentliche Be- 

wuBtsein treten, als man daran ging, 

die Betriebe zu reformieren und Uber- 

legungen uber eine bessere Wirtschaft- 

lichkeit anzustellen. Xue Muqiao hatte 

bereits in seinem Buch uber die sozia- 

listische Wirtschaft geschrieben, daB 

durch die Reform in der Landwirt- 

schaft mehr als 200 Mio. Menschen 

freigesetzt wurden, die in anderen Be- 

reichen der Wirtschaft Beschaftigung 

fmden miiBten.3 Seine Ausagen uber 

die Art und Weise des Ubergangs und 

die Schaffung neuer Arbeitsplatze wa- 

ren sehr vage geblieben. Chinas (kom- 

parativer) Vorteil seien die vielen ko- 

stengiinstigen Arbeitskrafte, die fiir 

den Export arbeiten kbnnten. Wie aber 

eine derartige Exportstrategie durch- 

zufuhren sei, wurde nicht erlautert.

Im folgenden sollen einige wichtige 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Arbeitslosigkeit erbrtert werden. Aber 

auch Probleme der Rekrutierung von 

Arbeitskraften, Beschaftigungs- und 

Entlohnungsverhaltnisse sowie damit 

in Zusammenhang stehende soziale 

Sachverhalte sollen behandelt werden.

2.

Zur Arbeitskraftestatistik

Der nationale Zensus, dessen Stichtag 

der 1.7.1982 war, wies eine Beschaftig- 

tenzahl von 521,5 Mio. Menschen aus. 

145,2 Mio. wurden als nicht-arbeitende 

Bevolkerung bezeichnet. 51,95% der 

Bevblkerung waren beschaftigt, 

14,46% waren nicht beschaftigt. Der 

Anted der Beschaftigten und nicht Be- 

schaftigten zur uber 15 Jahre alten Be- 

volkerung betrug 78,23% bzw. 21,77%. 

4 In der Bundesrepublik Deutschland 

betrug der Anted der Erwerbsperso- 

nen (Erwerbstatige und Arbeitslose) 

1986 ca. 45,8%, die Zahl der Erwerbs- 

tatigen ca. 42,2%.5 Der Anted der Be

schaftigten in der VR war also hbher 

als in dem Industrieland Bundesrepu

blik, was wohl auf den hohen Anted 

der alteren Bevolkerung und die lange- 

ren Ausbddungszeiten der Jugendli

chen in der Bundesrepublik zuriickge- 

fiihrt werden karm.

1986 gab es in der VR China nach der 

offizieden Statistik 512,82 Mio. Ar

beitskrafte.6 Davon waren 128,09 Mio. 

Arbeiter und Angestedte (93,33 Mio. 

in staatseigenen Unternehnen, 34,21 

Mio. in stadtischen Kodektiv-Unter- 

nehmen sowie 0,55 Mio. in Einheiten 

des gemeinschafthchen Eigentums). 

4,83 Mio. Menschen werden als indivi- 

duede (geti) Arbeiter in Stadten und 

Gemeinden bezeichnet. 379,9 Mio. 

sind Arbeiter in kodektiven Einheiten 

sowie individuede Arbeiter in den 

landdchen Gebieten, darunter die mei- 

sten in der Landwirtschaft.




