
CHINA aktuell -696- September 1988

Oskar Weggel

Geschichte und Gegenwartsbezug

Teil II: Zwischen Warlordismus und Linkskurs: 

China in den Jahren 1919-1927

Gliederung:

1.

1919 - ein Schliisseljahr der chinesi- 

schen Geschichte

1.1.

Ausloser

1.2.

Die Intellektuellen als Trager der "Be

wegung vom 4.Mai"

1.3.

Funf HauptstoBrichtungen

1.3.1.

Der Kampf gegen den "Konfuzius-

Laden"

1.3.2.

Die neuen Ideale "Demokratie und

Wissenschaft"

1.3.3.

Neubewertung der Tradition

1.3.4.

Die Renaissance der Umgangssprache

1.3.5.

Drei soziale Ziindeffekte

2.

Die Entstehung eines linken Spek- 

trums: Arbeiterbewegung und KP- 

Griindung

2.1.

Die Griindung der Kommunistischen 

Partei Chinas

2.2.

Die Legalisierung der KPCh im Zei- 

chen der Einheitsfront mit der GMD

2.3.

Die Arbeiter- und Bauernbewegung

2.3.1.

Die Anfange der Arbeiterbewegung im 

Zeichen traditioneller Organisations- 

formen

2.3.2.

Die drei Gezeiten der chinesischen

Arbeiterbewegung

2.3.2.1.

Die Arbeiterschaft als Trittbrettfahrer 

der 4.Mai-Bewegung

2.3.2.2.

Die Ausstande der Jahre 1922/23

2.3.2.3.

Neuer Aufschwung und Todeskampf: 

1925-1927

2.3.3.

Die ersten Bauemorganisationen

3.

Das Warlord-Experiment und die Ge- 

neralskriege

4.

Nationale Wiedervereinigung, gesell- 

schaftliche Entzweiung: Das republi- 

kanische China im Zeichen des "Nord

feldzugs"

4.1.

"Guangzhou": Der Streit um das Erbe 

Sim Yixians am Vorabend des Nord

feldzugs

4.1.1.

Politische Weichenstellung: Die 

"Westberge-Konferenz" und die Her- 

ausbildung eines rechten Flugels in- 

nerhalb der Guomindang

4.1.2.

Militarische Vorbereitungen des Nord- 

feldzugs: Die Huangpu-Militarakade- 

mie

4.1.3.

Die wirtschaftliche Konsolidierung der 

Guangzhou-Republik

4.1.4.

Erste Verwerfungen in der Einheits

front

4.2.

Der "Nordfeldzug" und "Wuhan"

4.2.1.

Die erste Phase des "Beifa"

4.2.2.

Phase 2: "Wuhan" und die Spaltung der 

Einheitsfront

4.2.3.

"Nanjing" und die dritte Phase des 

Nordfeldzugs

4.3.

Die Bedeutung des Nordfeldzugs

5.

1927 und die Folgen: Die Revolution 

geht aufs Dorf

5.1.

Die Komintern als Drahtzieher und als

Versager

5.2.

"Putschismus" in den Stadten, Basener- 

richtung auf den Dorfem

5.3.

Die Geburt der Roten Armee

1.

1919 - ein Schliisseljahr der chinesi

schen Geschichte

1.1.

Ausloser

Nur wenige Jahre gibt es in der asiati- 

schen - und vor allem in der chinesi

schen - Geschichte des 2O.Jhdts., die 

sich mit der Bedeutung von 1919 mes- 

sen kbnnen. Die Mongolei erklarte 

damals ihre Unabhangigkeit, in Korea 

kam es (am l.Marz) zu einem antija- 

panischen Aufstand, der allerdings blu- 

tig niedergeschlagen wurde, in mehre- 

ren asiatischen Staaten tauchten die 

ersten kommunistischen Gruppierun- 

gen auf, vor allem aber ereignete sich 

in China die "Bewegung vom 4.Mai", 

deren Auswirkungen gar nicht hoch 

genug veranschlagt werden konnen; 

brachte doch die seither unzahligc Ma

le zitierte "Wusi yundong" nicht nur ei- 

ne neue Welle nationalistischer Begei- 

sterung hervor, sondern auch die erste 

systematische Auseinandersetzung mit 

dem Marxismus, nicht zuletzt aber eine 

Abrechnung mit der konfuzianischen 

Tradition.

Die Ereignisse von 1919 waren noch 

durchschlagender als die von 1911 und 

erschienen manchem Zeitgenossen wie 

ein zweiter Anlauf, dessen Folgewir- 

kungen wohl nur mit denen der Jahre 

1949 und 1978 vergleichbar sind, und 

der von der sino-kommunistischen Ge- 

schichtsschreibung nicht ohne Berech- 

tigung zum Streitpunkt der sog. "Neu- 

demokratischen" Epoche hochstilisiert 

wurde (zum Begriff der "Neuen De

mokratie" vgl. C.a., Dezember 1987, 

S.957). Kein Wunder auch, daB die 

"Bewegung vom 4.Mai" inzwischen zu 

einer der besterforschten Abschnitte 

der neueren chinesischen Geschichte 

gehort.1 Kaum ein anderes Ereignis 

war im 2O.Jhdt. gedanklich so frucht- 

bar, kein anderes wirkte aber auch so 

ikonoklastisch, wie die damalige "kul- 

turelle Revolution". Man muB bis ins 

6.vorchr. Jhdt. zuriickgehen, um in der 

chinesischen Geschichte auf ideologi- 

sche Auseinandersetzungen ahnlichen 

AusmaBes und ahnlichen Formats zu 

stoBen.

Anlasse fur eine Neudefmition des 

chinesischen Selbstverstandnisses gab 

es in Hulle und Fiille: Der Erste Welt- 

krieg war gerade zu Ende gegangen 

und hatte auf dem "Gesicht" der bis 

dahin so iiberlegenen Westmachte 

haBliche - und demiitigende 

Schrammen hinterlassen; ferner
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schickte sich das westliche Kapital an, 

wieder machtvoll nach China zuriick- 

zustromen und die hier in den voraus- 

gegangenen vier Jahren entstandenen 

Damme des jungen chinesischen Biir- 

gertums erneut zu unterspulen. Dar- 

iiber hinaus weitete sich das Unbeha

gen gegeniiber jenem Japan aus, das 

zwar bewundernswerte Reformen 

durchgefiihrt hatte, das sich mm aber 

anschickte, seine Fange immer aggres- 

siver nach China auszustrecken. Vor 

allem aber war es die "Shandong-Fra- 

ge", die in der chinesischen Offentlich- 

keit wie eine Bombe einschlug und den 

chinesischen Nationalismus in Wallung 

brachte. China hatte sich 1917 nach 

langen internen Diskussionen fiir eine 

Kriegsallianz mit den Alliierten gewin- 

nen lassen, weil es von der Erwartung 

ausging, daB es nach Beendigung des 

Kriegs wenigstens die deutschen Vor- 

rechte in der Provinz Shandong (Qing

dao, Jiaozhou und Eisenbahnkonzes- 

sionen in Shandong) zuriickgewinnen

- und damit einen Prazedenzfall ge- 

genuber den Vorrechten anderer 

Machte schaffen kbnnte. Statt dessen 

aber wurden die deutschen Rechte 

wahrend der Versailler Konferenz dem 

japanischen Kaiserreich zugespielt - al

so ausgerechnet jener Macht, die mit 

ihren "21 Forderungen" bereits 1915 

einen Herrschaftsanspruch auf China 

angemeldet hatte. Die "Shandong-Fra- 

ge" schlug schon im Ausland - vor al

lem in den USA - sturmische Wellen, 

wurde vollends in China aber zu einem 

Fanal und zum Priifstein nationaler 

Wurde. An der Spitze der allgemeinen 

Empbrung standen die Studenten der 

Universitat Beijing, die am 4.Mai 1919 

auf dem Tiananmen-Platz eine Mas- 

sendemonstration veranstalteten, an- 

schlieBend die Residenz eines pro- 

japanischen Ministers sturmten und 

schlieBlich noch das AuBenministeri- 

um belagerten, wobei es zu Auseinan- 

dersetzungen mit der Polizei und zur 

Verhaftung mehrerer Protestteilneh- 

mer kam.

Die Nachricht von diesem auf den er- 

sten Blick nicht einmal besonders auf- 

regenden Ereignis ging wie ein Lauf- 

feuer durch ganz China und veranlaBte 

die Studenten fast samtlicher anderen 

Universitaten, dem Beispiel ihrer Bei

jinger Kommilitonen zu folgen; auBer- 

dem riefen zahlreiche ortliche Han- 

delskammern zum Boykott japanischer 

Waren auf. Dariiber hinaus kam es 

Anfang J uni in Shanghai zu Streiks

- den ersten ihrer Art in der chinesi

schen Geschichte. Die Regierung sah 

sich unter dem Druck der bffentlichen 

Meinung gezwungen, drei projapani- 

sche Minister zu entlassen und auBer- 

dem die Unterschrift unter das Ver

sailler Vertragswerk zu verweigern.

Dies war aber erst der Anfang. Was als 

Aufschrei gegen den auslandischen 

Imperialismus begonnen hatte, wandte 

sich fast augenblicklich nach innen und 

loste ein Scherbengericht nicht nur 

uber das gegenwartige politische Sy

stem Chinas, sondern fiber die nahezu 

gesamte kulturelle Tradition aus. Ge- 

rade an dieser Stelle wurde deutlich, 

daB die auBeren Anlasse fiir die Wusi 

yundong durchaus sekundarer Natur 

waren, und daB die eigentliche Dyna- 

mik von inneren Ursachen ausging.

12.

Die Intellektuellen als Trager der 

"Bewegung vom 4.Mai"

Obwohl auch andere Hochschulen des 

Landes, kaufmannische Kreise und so- 

gar Teile der Arbeiterschaft die Bewe

gung mittrugen,2 blieb das Hauptge- 

schehen, wie unter einem Brennspie- 

gel, auf die Universitat Beijing konzen- 

triert, die zwar erst 1898 gegrundet, je- 

doch nach dem Wegfall des traditionel- 

len Staatspriifungswesens i.J. 1905 

gleichsam liber Nacht zur Hauptbiihne 

der intellektuellen Auseinandersetzun- 

gen geworden war. Alles was in der 

wissenschaftlichen Welt Chinas damals 

Rang und Namen hatte, fiihlte sich 

vom Beida-Magneten angezogen. Pro- 

fessorenschaft und Studenten der Bei

jinger Universitat wurden zur "Stimme 

des Volkes",3 die sich vor allem in drei 

Zeitschriften auBerte, namlich in der 

Neuen Jugend (Xin qingnian), gegriin- 

det 1915), in der Neuen Flut (Xin 

chao) und im Jungen China (Shaonian 

Zhongguo, gegrundet 1918). Wer im 

damaligen China Gehbr fmden wollte, 

muBte in diesen Zeitschriften seine 

Stimme erheben.

Verfasser der Artikel waren fast aus- 

nahmslos Autoren, die durch das per- 

sonliche Erlebnis eines mehrjahrigen 

Auslandsstudiums fiir die "Riickstan- 

digkeit" Chinas sensibilisiert worden 

waren. Zumeist wirkten sie jetzt als 

Professoren an der Beida. 41,51% die

ser "Riickkehrer" waren zwischen 1903 

und 1919 in Japan, 33,85% in den USA 

und 24,64% in Europa ausgebildet 

worden, wo sich vor allem Frankreich 

als besonders attraktiv erwiesen hatte, 

weil es nicht nur eine groBe Zahl von 

"Studenten fur Studium und Arbeit" 

(qingong jianxue) aufnahm, sondern 

auch rd. 200.000 Arbeitskrafte in seiner 

Kriegsindustrie beschaftigte - eine Fol- 

ge der Kriegserklarung Beijings an das 

Deutsche Reich.3a

Zu den prominentesten "Riickkehrern" 

aus Frankreich gehbrten der spatere 

Griinder der KPCh, Chen Duxiu, so- 

wie der liberate Rektor der Uni Bei

jing, Cai Yuanpei (1867-1940), der 

durch kiihne Personalpolitik fiihrende 

Intellektuelle an sich zog, denen das 

nationale Anliegen einer Erneuerung 

Chinas an Haupt und Gliedern, Her- 

zenssache war. Aus Japan meldeten 

sich die linken Schriftsteller Guo Moro 

und Lu Xun, aus den USA der fiir sein 

liberates Engagement uber Nacht be- 

kannt gewordene Philosoph Hu Shi zu- 

riick.

Die junge intellektuelle Elite hatte sich 

in der damaligen modernen Welt um- 

gesehen und uberall Lehren zutage ge- 

fbrdert, die der Selbstbesinmmg Chi

nas dienen sollten. "Carsun" Zhang 

ubersetzte Bergson, Wang Guowei 

Schopenhauer und Nietzsche, Li Da- 

zhao und Chen Duxiu Marx und En

gels, Li Da Werke von Lenin, Bucharin 

und Plechanow und Li Shizeng die 

Werke von Kropotkin.

Von uberall her auch wurden auslandi- 

sche Lehrkrafte eingeladen, z.B. der 

amerikanische Philosoph John Dewey, 

der britische Philosoph und Mathema- 

tiker Bertrand Russell, aber auch Ver- 

treter der Dritten Welt, wie beispiels- 

weise der damals weltberiihmte benga- 

lische Philosoph und Schriftsteller 

R.Tagore.

Wahrend einige der Neuen Intellek

tuellen behutsame Reformen verlang- 

ten und sich gegen "Ismen" verwahren 

wollten (so z.B. der in der Schute des 

amerikanischen Philosophen John 

Dewey ausgebildete Hu Shi), forderten 

andere gerade umgekehrt die holz- 

schnittartig klare Linie, damit China 

endlich klare Vorgaben besitze.4 Am 

SchluB setzten sich die "Ismen" durch. 

Vor allem wurden die angloamerikani- 

schen Ansatze durch deutsch-russische 

(d.h. marxistisch/anarchistische) 

Denkrichtungen verdrangt. Wie die 

Auseinandersetzungen deutlich mach- 

ten, war auch die angeblich so illu- 

sionslose junge intellektuelle Elite, die 

sich so sehr von der konfuzianischen 

Tradition distanzierte, keineswegs frei 

vom uralten Ubel der konfuzianischen 

Biirokratie, namlich dem Fraktionis- 

mus. Ganz zu Anfang allerdings zogen 

alle noch am gleichen Strang, so daB 

die Beijinger Universitat 1919 zum 

Sprachrohr der Nation, zum Gewissen 

Chinas und zum Pilgerort fiir alle 

neuerungsbedachten Patrioten wurde 

- u.a. auch fiir den jungen Mao, der 

damals in einer untergeordneten Stel- 

lnng an der Beida tatig war.
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Schon in der Ausgabe der Neuen Ju

gend vom 1.1.1917 hatte Hu acht Leit- 

satze fur eine "Literarische Reform" 

aufgestellt, in denen die volkstiimhche 

Sprache angepriesen und gleichzeitig 

vor der Verwendung des Wenyanwen 

sowie artifizieller Ausdrucksweisen 

gewarnt wurde. "Stbhne nicht, wenn dir 

nichts weh tut!", "Mach dich frei von 

veralteten Phrasen oder Redewendun- 

gen!", "Verzicht auf Zitate!", "Ahm 

nicht den Stil und die Ausdrucksweise 

der Alten nach!" - alles Empfehlungen, 

die der heiBbliitigen jungen Genera

tion aus dem Herzen gesprochen wa- 

ren!

Seit 1918 wurden samtliche Beitrage 

der Neuen Jugend nur noch in Um- 

gangssprache verfaBt. Kein Wunder 

auch, daB die publizistische Agitation, 

die nach dem 4.Mai einsetzte, gerade 

wegen ihrer umgangssprachlichen Ein- 

farbung eine in dieser Dynamik bisher 

unbekannte Breitenwirkung und 

Durchschlagskraft erlangte. 1920 wur

de die Baihua offiziell in den Schulun- 

terricht aufgenommen.

Zwar gab es zahlreiche Intellektuelle, 

die sich gegen die neue umgangs- 

sprachliche Richtung wandten, doch 

litten ihre Argumente gerade darunter, 

daB sie nur von einer elitaren Leser - 

schaft verstanden wurden.

Stilbildend fur die Verbreitung der 

Umgangssprache wurden die zahlrei- 

chen Novellen und Essays des bedeu- 

tendsten modernen Schriftstellers, Lu 

Xun (1881-1926), der vor allem den 

anklagerischen Essay zu einer messer- 

scharfen Waffe schhff und der wegen 

seines "linken" Engagements nachtrag- 

lich von den Kommunisten verein- 

nahmt wurde.

Im Zuge der Sprachreformdiskussion 

kam nicht nur die Verbreitung der 

Umgangssprache, sondern auch die 

Forderung nach Zeichenveremfachung 

und phonetischer Verschriftung -ja 

nach Verdrangung der Schriftzeichen 

durch die lateinische Schrift - zur 

Sprache: Themen also, die erst in der 

volksrepublikanischen Periode wieder 

aufgegriffen wurden. Schon in republi- 

kanischer Zeit setzte sich allerdings die 

Uberzeugung durch, daB anstelle der 

verschiedenen Dialekte eine emheitli- 

che Standardsprache, die Guoyu 

("Staatssprache") in Schulen und Be- 

horden gepflegt werden miisse - und 

zwar nach der Faustregel "Standard

sprache = Sprache von Beijing minus 

Beijinger Mundart".

Anstelle der stacheldrahtumwehrten 

alten Gelehrtensprache war jetzt also 

die jedermann zugangliche Umgangs

sprache getreten - ein Demokratisie- 

rungseffekt von epochaler Tragweite!

13.5.

Drei soziale Ziindeffekte

Zu den sozialen Hauptauswirkungen 

der Bewegung vom 4.Mai gehbrte die 

Frauenemanzipation, die Arbeitsbe- 

wegung und vor allem die Griindung 

der KPCh.

Die Freiheit, den Ehemann selbst zu 

wahlen, das Recht der Witwe auf Wie- 

derverheiratung, das Verbot der Viel- 

weiberei, das Postulat gleicher Bil- 

dungschancen fiir Jungen und Mad- 

chen und die Forderung nach Aufhe- 

bung der jahrhundertelang fur Frauen 

verbindlichen konfuzianischen Gehor- 

sams-, Unterwerfungs- und Keusch- 

heitsgebote wurden damals zum ersten 

Mai vor einer breiten Offentlichkeit 

diskutiert und sind nie wieder von der 

politischen Agenda verschwunden.7 

1919 meldete sich auch, wie unten 

(Kap.2) naher auszufiihren, erstmals 

die Arbeiterschaft zu Wort, wobei 

klassische marxistische Argumente 

zum Tragen kamen.

Hbhepunkt dieser Entwickhing war 

dann die Griindung der KPCh, die 

1921 erfolgte.

2.

Die Entstehung eines linken Spek- 

trums: Arbeiterbewegung und KP- 

Fiihrung

In den friihen zwanziger Jahren ging 

ein Ruck durch China, wie ihn das 

Land bisher noch nicht erlebt hatte. 

Eine neue politische Klasse hatte die 

Buhne betreten und lieB zum ersten 

Mai ihre Muskeln spielen.

Die Arbeiterschaft erwies sich als Kor- 

relat zum jungen einheimischen Biir- 

gertum, das die goldene Gelegenheit 

des Ersten Weltkriegs genutzt und - in 

Abwesenheit der westlichen Konkur- 

renz - solide Fundamente aufgebaut 

hatte. Die 7,ahi der Spindeln in der von 

Chinesen gefiihrten Textilindustrie war 

beispielsweise von 600.000 i.J. 1913 auf 

1,2 Millionen i.J. 1919 angestiegen, 

hatte sich also verdoppelt. Gleichzeitig 

hatten sich die heimischen Muhlenbe- 

triebe von 67 i.J. 1916 auf 86 i.J. 1918, 

die modernen Banken von 7 i.J. 1911 

auf 131 i.J. 1923 und die einheimischen 

Dampfschiffe von 893 (Gesamttonnage 

von 141.024) i.J. 1913 auf 2.027 

(236.622 BRT) i.J. 1918 vermehrt.8 

Auch der AuBenhandel zeigte ein 

freundliches Bild, nachdem wahrend 

des Ersten Weltkriegs die britischen 

Importe von 96 Mio. Tael auf 49 Mio., 

die deutschen sogar von 28 Mio. auf 

Null zuriickgegangen waren.

Hand in Hand mit diesem Erfolg hatte 

das chinesische Unternehmertum an 

SelbstbewuBtsein, an Organisationsfa- 

higkeit (Handelskammern!) und an 

Dienstleistungsvermogen gewonnen.

Parallel zu diesem neuen Unterneh

mertum entfaltete sich nun die chinesi

sche Arbeiterklasse, deren Mitglieder- 

zahl von 1 Million i.J. 1914 auf etwa 3 

Millionen i.J. 1919 angestiegen war.

Als westliche Industrielle nach 1918 

erneut ihr Gluck in China versuchten, 

stieBen sie von Anfang an auf den Wi

der stand sowohl der Unternehmer- als 

auch der Arbeiterschaft. Beide stemm- 

ten sich vor allem gegen Japan, von 

dem eine Doppelgefahr ausginge, und 

zwar sowohl in Form politischer Ein- 

fluBnahme als auch wirtschaftlicher 

Konkurrenz. Im Gegensatz zu den 

westlichen Mitbewerbern war ja die 

Zahl der japanischen Betriebe wah

rend des Ersten Weltkriegs in China 

nicht etwa zuriickgegangen, sondern 

hatte im Gegenteil gewaltig zugenom- 

men, vor allem im Textilbereich. Die 

soziale und die nationale Frage waren 

hier m.a.W aufs engste verknupft. 

Schon damals trat eine Frontenstellung 

zutage, die auch 1949 ff. noch Wirkung 

zeigte, insofern namlich Arbeiterschaft 

und "Nationales Burgertum" als Ver- 

biindete, "das" Kompradorentum aber 

als "Feind des Volks" eingestuft wur

den - ein Gegensatz, der sich im Kon- 

zept der Neuen Demokratie nieder- 

schlug.

Drei Hauptereignisse spielten sich zu 

Reginn der zwanziger Jahre innerhalb 

des "linken" Spektrums ab, namlich er- 

stens die Griindung der KPCh, zwei- 

tens der Schulter schluB zwischen 

Guomindang und KPCh im Zeichen 

einer von der Komintern unterstiitzten 

Nationalen Einheitsfront und, drittens, 

das Erwachen der Arbeiter-, aber auch 

der Bauernschaft im Zuge groBange- 

legter sozialer Aktionen. Es entstanden 

hier m.a.W. die Keime des spateren si- 

nokommunistischen Siegs.

2.1.

Die Griindung der Kommunistischen 

Partei Chinas

Drei Vorgange waren es vor allem, die 

den AnstoB zur spateren KP-Griin- 

dung gaben, namlich der Sieg der Ok- 

toberrevolution in RuBland (1917),
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zweitens die Erkenntnis, daB Parla- 

mentarismus, Anarchism us oder aber 

Sunyatsenismus am Ende vielleicht 

doch Holzwege fiir China sein kbnn- 

ten, und, drittens, die 4.Mai-Bewegung, 

in deren Gefolge der gesamte Vorrat 

westlicher Gesellschaftswissenschaften 

und -modelie nach brauchbaren Ele- 

menten durchforstet wurde.

Der Sieg der Oktoberrevolution fiihrte 

keineswegs zu einem augenblicklichen 

Erdrutsch in China. Vielmehr muBte 

mehr als ein halbes Jahr vergehen, ehe, 

einem Rufer in der Wiiste gleich, Li 

Dazhao im Juli 1918 einen Zeitschrif- 

tenartikel liber den bolschewistischen 

Sieg publizierte und zur systematischen 

Beschaftigung mit der marxistischen 

Erfolgslehre aufrief. Li war zu dieser 

Zeit Bibliotheksdirektor an der Bei- 

jing-Universitat und iibernahm dort 

spater auch eine Professur fiir Polit- 

bkonomie.9 Auch die Zahl der ersten 

"Marxisten", die sich im Empfangs- 

raum der Bibliothek zu treffen pflegten

- unter ihnen der junge Mao Zedong, 

der vom Herbst 1918 bis zum Friihjahr 

1919 als Bibliothekshilfskraft arbeite- 

te - lieB sich an zwei Handen abzahlen.

Erst die 4.Mai-Bewegung brachte fri- 

schen Wind, zumal inzwischen auch 

der Herausgeber der Neuen Jugend, 

Chen Duxiu, Interesse fiir den Mar- 

xismus zu zeigen begann. Chen war 

wegen seiner Beteiligung an der 4.Mai- 

Bewegung drei Monate eingekerkert 

worden und hatte sich nach seiner Ent- 

lassung in Shanghai niedergelassen, wo 

er sich schon bald als Protagonist des 

Marxismus hervortat. Wahrscheinlich 

ware aber auch aus Chens Aufrufen

- genauso wie aus dem fur die meisten 

Lander Asiens typischen "Studierzim- 

mer-Kommunismus" - kaum eine poli- 

tische Bewegung geworden, hatte sich 

inzwischen nicht die Kommunistische 

Internationale eingeschaltet. Es war 

eine unter Leitung G.N.Woitinskis ste- 

hende Arbeitsgruppe der Komintern, 

die im Friihjahr 1920 bei Li Dazhao in 

Beijing anklopfte, um Revolutionshilfe 

anzubieten. Li empfahl den damals 

27jahrigen weiter nach Shanghai, wo er 

mit Chen Duxiu und anderen Intellek- 

tuellen ins Gesprach kam und sie da- 

von iiberzeugte, daB nur eine straffe 

Organisation nach leninistischem Par- 

teimuster Friichte tragen kbnne. Im 

Mai 1920 wurde daraufhin die erste, 

aus sieben Mitgliedem bestehende 

kommunistische Zelle Chinas unter 

der Leitung Chens gegriindet.

Die Gesprache Chens mit Woitinski 

sind in Grundziigen iiberliefert:10 Ziel 

der Bewegung sollte eine soziale Revo

lution auf der Grundlage des Klassen- 

kampfes sowie der antijapanischen 

Bewegung sein; abzulehnen seien An- 

archismus, Parlamentarismus und die 

drei Volksprinzipien Sun Yixians. Tra

ger der neuen Bewegung sollten, man

gels einer ausreichenden Zahl von Ar- 

beitern, hauptsachlich Intellektuelle 

sein, die durch die Prufung der 4.Mai- 

Bewegung gegangen waren. Dieser 

Kern von jungen Berufsrevolutionaren 

solle systematische Aufklarungs- und 

Agitationsarbeit vor allem unter Arbei- 

tern, Jugendlichen und Frauen leisten 

- von der Bauernschaft war bezeich- 

nenderweise keine Rede.11

In den nachfolgenden Monaten ent- 

standen auch in anderen Stadten Zel- 

len nach dem Shanghai-Muster, und 

zwar unter Fuhrung Li Dazhaos in Bei

jing, Mao Zedongs in Changsha, Dong 

Biwus in Hankou sowie in Jinan und 

Guangzhou, aber auch im Ausland, so 

z.B. in Paris (Zhou Enlai), Berlin (Zhu 

De) und in Tokyo.

An der Griindung der Beijinger Zelle 

im September 1920 waren neben vier 

"Kommunisten" auch fiinf Anarchisten 

beteiligt, die freilich schon im Novem

ber desselben Jahres wegen ihrer Ab- 

neigung gegen die "Diktatur des Prole

tariats" und den "Demokratischen Zen- 

tralismus" wieder austraten. Auch 

sonst war die Mitgliedschaft der Zellen 

durchaus ungewbhnlich: Rd. 70% der 

Mitglieder stammten beispielsweise 

aus Gentrykreisen.

Am 23.Juli 1921 versammelten sich die 

Reprasentanten der neugegrundeten 

Zellen in einem Haus der Shanghaier 

Wangzhi-StraBe Nr.108 (in der franzb- 

sischen Konzession) zum I.Parteitag. 

Schon nach kurzer Tagungsdauer wur

de die Konferenz aufgedeckt, konnte 

dem Zugriff der Konzessions-Polizei 

aber dadurch entkommen, daB der 

Parteitag an Bord eines Vergniigungs- 

bootes auf dem Nanhu-See siidwestlich 

der Stadt fortgesetzt wurde. Zwblf De- 

legierte vertraten die rd. fiinfzig Par- 

teimitglieder, unter ihnen auch Mao 

Zedong, nicht dagegen Li Dazhao und 

Chen Duxiu. Der Parteitag, der bis 

zum 31.Juli dauerte, verabschiedete ein 

Programm, in dem der Kampf gegen 

die Bourgeoisie, die Errichtung einer 

Diktatur des Proletariats, die Abschaf- 

fung des Privateigentums und die Be- 

seitigung der Klassendifferenzen her- 

vorgehoben waren. Chen wurde in 

Abwesenheit zum Sekretar des Zen- 

tralbiiros gewahlt - ein Zeichen fur 

sein damaliges Ansehen.12

Ein Parteistatut sowie ein ausfiihrli- 

ches Programm entstand erst beim 

ILParteitag, der im Juli 1922 ebenfalls 

in Shanghai stattfand. Wichtigste 

Punkte waren diesmal die Abschaffung 

der Auslanderprivilegien, die Beseiti- 

gung der Kriegsherren, ein Grundrech- 

te-Katalog, die Herabsetzung der 

Grundsteuer, die Allgemeine Schul- 

pflicht, eine Arbeitersozialgesetzge- 

bung, Gleichberechtigung der Frau, 

Strafrechtsreformen und Steuerfragen. 

Der Parteitag definierte die gegenwar- 

tige chinesische Revolution als anti- 

feudalistisch und antiimperialistisch 

und forderte eine burgerlich-demokra- 

tische Revolution sowie eine Einheits- 

front gegen Imperialismus und Milita- 

rismus. AuBerdem wurde der Beitritt 

zur Komintern beschlossen.

Die spatere Parteigeschichtsschreibung 

wahlte nicht die Entstehung der 

Shanghaier Zelle (Mai 1920), sondern 

den I.Parteitag (Juli 1921) als Geburts- 

stunde der KPCh, da man ansonsten 

Mao Zedong nicht zu den Mitbegrun- 

dern der Partei hatte zahlen kbnnen!

Die Griindung der KPCh erfolgte in 

einem Milieu, das fiir Geheimgesell- 

schaften & la China seit Jahrhunderten 

typisch war. Schon Sun Yixian war 

Mitglied einer Geheimgesellschaft, der 

Triade, gewesen und hatte seinerzeit 

im Untergrund seinen "Schwurbund" 

auf die Beine gestellt. Ohne Geheim- 

gesellschaften lief auch Anfang der 

zwanziger Jahre nichts. Kein Wunder, 

daB die KPCh, die so sehr unter dem 

Schleier des Geheimnisses entstanden 

war, nach 1949 ahnlichen Ansatzen ei

ner mbglichen Opposition mit wachem 

MiBtrauen begegnete.

22.

Die Legalisierung der KPCh im Zei

chen der Einheitsfront mit der GMD

In den zwanziger Jahren wirkte der 

Altrevolutionar Sun Yixian fast schon 

wie ein Anachronismus. Er begann 

sein Haus zu bestellen und kniipfte 

wieder bei der sozialen Frage an, die 

im Laufe der Jahre aus der Guomin- 

dang-Praxis so gut wie verschwunden 

war. Nach zehn miBlungenen Staats- 

streichen, einem halben Dutzend Aus- 

landsfluchten, dem Sieg der Warlords 

und dem Scheitem seiner bisherigen 

Parteigriindungen glaubte Sim, eine 

Lbsung der nationalen, politischen und 

sozialen Fragen Chinas nur noch durch
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eine zweifach instrumentierte "linke" 

Politik erreichen zu konnen, namlich 

durch einen innenpolitischen Zusam- 

menschluB der gesamten chinesischen 

Linken - wenn es derm sein muBte not- 

falls sogar mit den ungeliebten Kom- 

munisten - und durch ein antiimperia- 

listisches Biindnis mit den Verherer- 

staaten des Ersten Weltkriegs, namlich 

dem Deutschen Reich und der jungen 

Sowjetunion. Da die deutsche Regie

rung diesem Plan einer chinesisch-rus- 

sisch-deutschen Dreierallianz jedoch 

die kalte Schulter zeigte, blieb nur die 

UdSSR als Ansprechpartner.

Beide Seiten fanden schon bald lebhaf- 

tes Interesse aneinander. Die in einer 

tiefen Krise steckende GMD brauchte 

organisatorische, finanzielle und mili- 

tarische Hilfe, wahrend auf der ande- 

ren Seite die Komintern nach glaub- 

haften Verbiindeten fur "ihre" noch auf 

allzu wackligen Beinen stehende KPCh 

Ausschau hielt.

Suns Hinwendung zur Komintern hatte 

wenig mit Zuneigung und viel mit 

nuchternem Kalkiil zu tun. Der reine 

Zweckcharakter der Vemunftehe zwi- 

schen GMD und KPCh wurde auch 

darin deutlich, daB es nie zur formellen 

Koalition zwischen beiden Parteien, 

sondern lediglich zum individuellen 

GMD-Beitritt zahlreicher Kommuni- 

sten - also zu einer Doppelmitglied- 

schaft - kam, die spater vor allem von 

Jiang Jieshi als Hauptursache fur die 

Unterwanderung der GMD durch die 

KPCh rubriziert.

Die Gelegenheit zu einem Zusammen- 

schluB mit der Komintern und der 

KPCh war giinstig: Im Februar 1923 

hatte sich Sun mit Hilfe eines ortlichen 

Warlords emeut in der siidchinesi- 

schen Hafenstadt Guangzhou nieder- 

lassen und eine "siidliche Gegeregie- 

rung" zum Regime in Beijing aufbauen 

konnen. Warum sollte man nicht gera- 

de jetzt die von der Komintern ausge- 

streckte Hand erfassen!?

Seit 1920 schon hatte Sim lockere Ge- 

sprachs- und Briefkontakte mit Komin- 

tern-Beauftragten unterhalten, zuerst 

mit Woitinski (1920), dann mit dessen 

Nachfolgern G.Maring (1921), SA.Da- 

lin (1922) und mit AAJoffe (1922/ 

23). Die Komintern empfahl in diesem 

Zusammenhang Direktgesprache mit 

der KPCh. Deren Vertreter traten 

dann auch 1922 - im AnschluB an den 

oben erwahnten Il.Parteitag - an Sun 

heran und boten ihm die Zusammen- 

arbeit im Rahmen einer Nationalen 

Einheitsfront an. Am 23.8.1922 reiste 

der Mitbegriinder der KPCh, Li Da- 

zhao, nach Shanghai, diskutierte dort 

mit Sun Kooperationsfragen und trat 

wenige Tage spater personlich in die 

GMD ein. Damit war das Muster fiir 

zahlreiche ahnliche Verbindungen in 

den nachfolgenden Jahren geschaffen.

Sun erlaubte es den Kommunisten von 

nun an, auf dem von seiner Regierung 

beherrschten Gebiet legal aufzutreten. 

Beeindruckt vom Gedankengut der 

Oktoberrevolution sowie von den Vor- 

schlagen der KPCh, dekretierte er die 

drei politischen Richtlinien "Biindnis 

mit RuBland, Biindnis mit der KP, Un- 

terstiitzung der Arbeiter und Bauern". 

Im Gegenzug gewahrte die Komintern 

Finanz- und Organisationshilfe, wobei 

vor allem die beiden Abgesandten Jof- 

fe und M.N.Borodin hervortraten - 

Borodin in seiner Eigenschaft als neu- 

er "Sonderberater" der GMD.

Im November 1923 publizierte Sun ei

ne Erklarung zum Neuaufbau der 

GMD und einen Entwurf des Partei- 

programms. Im Dezember 1923 scharf- 

te er den GMD-Mitgliedern in drei 

Reden das "Lernen von der Sowjet

union" ein.

Am 3O.Januar 1924 fand dann auf dem 

"befreiten Territorium" der Provinz 

Guangdong der epochale I.Nationale 

GMD-KongreB statt, der ein Doppel- 

ergebnis zeitigte, namlich erstens die 

Griindung einer formellen Einheits

front zwischen GMD und KPCh, in de

ren Gefolge neun Kommunisten in das 

Zentrale Exekutivkomitee der GMD 

gewahlt und dariiber hinaus zwei ZEK- 

Ausschiisse von Kommunisten besetzt 

wurden, namlich die Abteilung fiir 

Bauemfragen (Mao Zedong) und fiir 

Organisatorisches (Tan Pingshan). 

Zweites Resultat war ein Gemeinsa- 

mes Politisches Manifest, in dem die 

Sanminzhuji (Drei Volkslehren) strek- 

kenweise im Sinne der kommunisti- 

schen Programmatik neu formuliert 

wurden. Die "nationalen" Ziele hieBen 

jetzt "Kampf des chinesischen Volkes 

gegen auslandischen Imperialismus 

und inlandischen Militarismus, Aufhe- 

bung der Ungleichen Vertrage und 

Gleichberechtigung aller auf chinesi- 

schem Territorium lebenden Nationali- 

taten", die "Demokratie" sollte auf die 

Beseitigung von Privilegien und auf die 

Mitbeteiligung aller Staatsbiirger hin- 

auslaufen. Besonders kraftig trat dies- 

mal die Lehre vom "Volkswohl" in Er- 

scheinung: Die Rede war nun von Bo- 

denreform, ErlaB eines Arbeitsgeset- 

zes, Einschrankung des GroBkapitals, 

Gleichberechtigung der Frau und Ent

wicklung der Volksbewegung.

Als Sun 1925 in Beijing starb, rief er 

die an seinem Sterbebett versammel- 

ten Genossen dazu auf, seinen Weg 

fortzusetzen und u.a. dem Beispiel 

RuBlands zu folgen.13

Die unmittelbaren Ergebnisse des 

Biindnisses zwischen der "siidlichen 

Regierung" und Moskau waren dreifa- 

cher Art:

Erstens wurde die GMD nach lenini- 

stischem Muster umgebaut, ein GMD- 

Netz uber ganz China ausgespannt 

und die Lehre von den drei Grund- 

rechten des Volkes "linker" interpre- 

tiert als bisher. Noch Jahrzehnte spater 

waren die KPCh und die GMD von 

gleicher (leninistischer) Machart und 

unterschieden sich letztlich nur darin, 

daB die eine pro-, die andere aber an- 

tikommunistisch war!

Zweitens wurde am 31.Mai 1924 ein 

sowjetisch-chinesisches Abkommen 

unterzeichnet, in dem die UdSSR auf 

samtliche chinabezogenen Sonderrech- 

te des (ehemaligen) zaristischen RuB

land verzichtete. Dies war der erste 

gleichberechtigte Vertrag Chinas mit 

einer europaischen GroBmacht. Au- 

Berdem entsandte Moskau Vertreter 

im Range von Botschaftern und nicht 

nur, wie es die westlichen Machte nach 

wie vor praktizierten, von "Gesandten".

Drittens wurde mit Komintern-Hilfe 

die Huangpu(Whampoa)-Militaraka- 

demie organisiert, und zwar nach dem 

bewahrten Vorbild der Roten Armee.

Sun hatte in seiner siidlichen Republik 

anfangs nur uber eine angeheuerte 

Soldateska verfugt, die grbBtenteils aus 

Herumtreibem bestand, sich in beina- 

he jeden Tempel einzuquartieren 

pflegte und durch willkurliche "Be- 

schlagnahmen" die Bevolkerung gegen 

sich aufbrachte. Hier gait es Remedur 

zu schaffen und eine disziplinierte, von 

ihrem politischen Auftrag durchdrun- 

gene Kampftruppe aufzustellen (Nahe- 

res zur Akademie unten 4.1.2.).

Die Hilfe der Komintern fur die chine- 

sische Linke erwies sich schon bald als 

doppelschneidiges Schwert: Auf der 

einen Seite leistete sie unersetzliche 

Organisations- und Aufbauhilfe, auf 

der anderen Seite aber manbvrierte sie 

die junge und unerfahrene KPCh mit

ten ins Verderben hinein und war da

mit, wie der trotzkistische Historiker 

Harold Isaacs es ausdriickt, schuld an 

der "Tragodie der chinesischen Revo

lution".14 (Naheres dazu unten 5.1.).
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23.

Die Arbeiter- und Bauembewegung

23.1.

Die Anfange der Arbeiterbewegung im 

Zeichen traditioneller Organisations- 

formen

Die Revolution der zehner Jahre stand 

im Zeichen der Intelligenz, die der 

dreiBiger und vierziger Jahre im Zei

chen der Bauern; die zwanziger Jahre 

aber gehorten der Arbeiterschaft - eine 

Tatsache, die allzusehr in Vergessen- 

heit geraten ist. Will man heutzutage 

etwas uber die chinesische Arbeiter

bewegung erfahren, so muB man erst 

eine dicke geschichtliche Staubschicht 

abtragen, die sich seit den Ereignissen 

von 1927 gebildet und die sich sogar 

nach 1949 keineswegs verfliichtigt hat. 

Die "VergeBlichkeit" der sinokommu- 

nistischen Geschichtsschreibung ist al- 

les andere als Zufall: Wer die seit 1927 

unter der Fiihrung Maos aufkommen- 

de Bauernrevolution ins helle Licht 

riicken will, muB die vorangegangene 

Arbeiterbewegung tunlichst im Dun- 

keln lassen. Damit aber geraten acht 

Jahre einer Entwicklung ins Hinter- 

treffen, die vom Protagonisten der chi- 

nesischen Gewerkschaftsbewegung, 

Deng Zhongxia, als "Anfange der chi- 

nesischen Arbeiterbewegung 1919- 

1926" bezeichnet wurden.15 Diese er- 

sten Arbeiterverbande entwickelten 

sich aus einer extrem schmalen Gesell- 

schaftsbasis: In einem Meer von rd. 

500 Millionen Bauern lagen verstreut 

winzige Arbeiterinseln mit allenfalls 

1,5 Millionen Zugehbrigen, hauptsach- 

lich Seeleuten, Hafenarbeitern, Ange- 

stellten bei der Eisenbahn, Bergleuten 

und Beschaftigten in Klein- und Mit- 

telbetrieben, welch letztere haufig im 

Eigentum von Auslandern standen.16 

Die Arbeiterschaft war aber nicht nur 

klein an Zahl, sondern litt auch darun- 

ter, daB sie organisatorisch kaum 

Schlagkraft besaB. Bevor 1921 die er- 

sten Gewerkschaften in Erscheinung 

traten, hatten sich die Arbeiter alien

falls nach traditioneller Art organisiert, 

vor allem in Zunften, Landsmann- 

schaften und Geheimgesellschaften:

- Die Ziinfte (gongsuo) waren Hand- 

werksorganisationen, denen Gesellen, 

Lehrlinge und Meister gleichermaBen 

angehbrten. Ihr Hauptzweck war es, 

untereinander Vereinbarungen liber 

Beschaftigungs-, Entlohnungs- und 

Produktionsmodalitaten zu treffen, 

Wettbewerbsregeln festzulegen und 

das Ritual fiir den jeweiligen Zunftgott 

zu besorgen. Ein Arbeitnehmer, der 

hier Mitglied wurde, agierte m.a.W. 

eher als traditioneller Handwerker 

derm als Arbeiter im modernen Sinn

- Eine zweite Mbglichkeit der Selbst- 

organisation war die Zugehdrigkeit zu 

einer Landsmannschaft (bangkou), wie 

sie sich in jeder groBeren Stadt um ei

ne Herberge zu gruppieren pflegte, die 

von Honoratioren und Handwerkern 

aus einer bestimmten Provinz oder 

Region gegriindet worden war. Im al- 

ten Beijing gab es Herbergen dieser 

Art fiir jede einzelne Provinz, und so

gar in Shanghai hatte sich schon bald 

ein Anhui-Verein, ein Ningbo-Verein, 

ein Hubei-Verein usw. herausgebildet

- landsmannschaftliche Organisationen 

also, denen nicht nur Arbeiter im en- 

geren Sinn, sondern auch StraBen- 

handler, Handwerker und subalterne 

Beamte beitraten. Die Landsmann- 

schaften halfen bei der Arbeitsbeschaf- 

fung, bei der Schlichtung von Streitig- 

keiten und bei der Logisbeschaffung. 

Klassendenken war ihnen fremd, zu- 

mal sich in ihrem Bannkreis ja samtli- 

che Klassen und Schichten zusammen- 

fanden, um ihre Interessen notfalls mit 

Hilfe "angesehener Landsleute" in der 

neuen Umgebung durchzusetzen.

- Eine dritte traditionsreiche Variante 

des Zusammenschlusses waren die 

Geheimgesellschaften (yinjiao), die un

ter einer verwirrenden Vielfalt von Be- 

zeichnungen auftraten (Hong-Vereini- 

gung, Gesellschaft der Alteren Bruder 

etc.) und die sich von den "Lands- 

mannschaften" dadurch unterschieden, 

daB sie ein festes Oberhaupt, eine Sat- 

zung, geheime Erkennungszeichen und 

Rituale besaBen, die z.T. Assoziatio- 

nen zum europaischen Freimaurertum 

hervorrufen. Solchen Gesellschaften 

gehorten hauptsachlich verelendete 

Bauern, seit dem Ende des 19.Jhdts. 

aber auch stadtische Randgruppen an, 

die im IndustrialisierungsprozeB ge- 

strandet waren und in den Geheimge

sellschaften eine neue Riickbindung zu 

fmden hofften. Zu Beginn des 2O.Jhdts. 

bedurfte der soziale Protest jedoch der 

modemeren Ausdrucksform des Par- 

tei- und Gewerkschaftswesens. Die 

Geheimgesellschaften konnten bei die

ser Konkurrenz zumeist nicht mithal- 

ten und suchten neue Betatigungsfel- 

der, wobei sie nicht selten zu Organisa

tionen des Gangstertums, der Prostitu

tion, des Gliicksspiels und des Opium- 

handels herabsanken. Trotz dieses 

Wandels hatten fast alle chinesischen 

Politiker von nationalem Format in ih- 

rer Jugend der einen oder anderen 

Geheimgesellschaft angehbrt, so z.B. 

Sim Yixian der Triade und Jiang Jieshi 

der "Griinen Bande" (qingbang), einer 

alten Kanalschiffervereinigung. Bereits 

1926 hatte die Komintern begonnen, 

sich fur die Geheimgesellschaft der 

"Roten Lanzen" (hongjiang) zu interes- 

sieren, und 1937 rief Mao Zedong die 

"Gesellschaft der Alteren Bruder" (ge- 

laohui) dazu auf, am gemeinsamen 

Kampf gegen die Japaner teilzuneh- 

men.

Bereits in den zehner Jahren hatten 

die Arbeiter begonnen, sich aus Orga

nisationen traditionellen Zuschnitts zu 

Ibsen und sich in Gewerkschaften zu- 

sammenzufinden. Zahlreiche Parteien 

bemiihten sich um die Fiihrung dieser 

Arbeitervereinigungen: zuerst die An

ar chistische, dann die Sozialistische 

Partei; am Ende setzte sich hier frei- 

lich die 1921 gegriindete KPCh 

durch.17 Die ersten Streiks der chinesi

schen Arbeiter (im Hanyang-Arsenal, 

1913, sowie im Anyuan-Kohleberg- 

werk, 1915) waren freilich noch von 

Geheimgesellschaften organisiert wor

den18 - kein Wunder, daB damals noch 

viel "Spontaneitat" im Spiel war. Erst 

allmahlich nahm die Arbeiterbewe

gung organisierte Formen an, die von 

Streiks bis hin zu bewaffneten Erhe- 

bungen reichten.

232.

Die drei Gezeiten der chinesischen 

Arbeiterbewegung

Drei "Streikwellen" waren es, die zwi- 

schen 1919 und 1927 uber China hin- 

wegroliten, namlich 1919, 1923-1925 

und 1925-1927. Das Ende dieses Zeit- 

abschnitts ist gekennzeichnet durch 

blutige GegenmaBnahmen der GMD- 

Regierung und durch die Flucht der 

Revolution von den Stadten auf die 

Dbrfer. Bezeichnenderweise waren es 

Bauern, nicht Arbeiter, die den Sieg 

der sinokommunistischen Bewegung 

von 1949 herbeifiihrten.

232.1.

Die Arbeiterschaft als Trittbrettfahrer 

der 4.Mai-Bewegung

Der erste politische Streik der jungen 

chinesischen Arbeiterklasse fand im 

Zusammenhang mit der 4,Mai-Bewe- 

gung von 1919 statt, wobei die Arbeiter 

allerdings in ganz unmarxistischer 

Weise nicht als Vor-, sondern als 

Nachhut (gegeniiber Kaufleuten und 

Studenten) auftraten. Zwischen dem 5. 

und llJuni 1919 kam es vor allem in 

Shanghai zu Arbeitsniederlegungen, an 

denen Arbeiter des Textil-, des Me- 

tali-, des Transport-, des Leichtindu- 

strie- und des Angestelltensektors be- 

teiligt waren - alles in allem rd. 70.000 

Personen. Bestreikt wurden Werften, 

Eisenbahnen, Betriebe der British-
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American Tobacco Co., die Standard 

Oil Co. und zahlreiche auslandische 

Geschaftshauser und Restaurants.19

Dieses Streikerlebnis, vor allem aber 

die Griindung der KPCh, waren die 

beiden Grundsteine, auf denen die spa- 

tere Gewerkschaftsbewegung aufbaute. 

Als Griindungsereignis gilt heute die 

Institutionalisierung des "Chinesischen 

Arbeitssekretariats" durch die KPCh 

im Juli 1921 in Shanghai. Die junge 

Bewegung entwickelte sich vor allem in 

zwei Formen, namlich durch Griin- 

dung von "Arbeiterclubs" (eine andere 

Bezeichnung fur Gewerkschaften) so- 

wie durch die Einrichtung von Schu- 

lungsstatten in den einzelnen Danweis. 

Die Schulen wurden zu Hauptinstru- 

menten der KPCh, mit denen die "Ar- 

beitermassen" gewonnen werden soil- 

ten.20

Nach dem ersten Gewerkschaftskon- 

greB (April 1922) zog das Sekretariat 

von Shanghai nach Beijing um, weil 

das fur die Gewerkschaftsbewegung so 

wichtige Haupteisenbahnnetz damals 

in Nordchina lag und weil in Chang- 

xindian (bei Beijing) der erste "Arbei- 

terclub" entstanden war, dem die Fiih- 

rung nahe sein wollte.

2322.

Die Ausstande der Jahre 1922/23

Zwischen Januar 1922 und Februar 

1923 ereignete sich die zweite "Streik- 

flut", an der sich rd. 300.000 Arbeiter21 

beteiligten.

Ausgangspunkt war der Matrosen- 

streik von Hongkong, der mehrere Ur- 

sachen hatte: Die Seeleute fiihlten sich 

durch das System der "Arbeitsvermie- 

tung" ubervorteilt. Im allgemeinen 

stellten auslandische Firmen chinesi- 

sche Arbeitskrafte nicht direkt ein, 

sondern traten mit "Verleihfirmen" in 

Verbindung, wie sie damals im gesam- 

ten kolonialen Asien verbreitet waren, 

so die "Jobbers" und "Sardar" in Indien, 

die "Cai" in Vietnam, die "Mandur" in 

Java und die "Contractors" oder "Bao- 

gongtou" in China. Die auslandischen 

Firmen erhielten Arbeitskrafte in der 

gewiinschten Zahl und entrichteten da- 

fur an die Verleihfirma eine Pauschal- 

summe, die in der Regel nur zu einem 

Bruchteil an die eigentlichen Arbeits- 

krafte/Kulis gelangte. In Hongkong 

hatten sich in diesem Zusammenhang 

31 "Seemannsheime" etabliert, in de

nen die Matrosen und Hafenarbeiter 

ihrer jeweiligen Heimleitung zu gehor- 

chen hatten, indem sie sich "ausleihen" 

lieBen. Als Schlafstatten dienten den 

Matrosen haufig Warenballen, Schiffs- 

gange und Kohlehaufen. AuBerdem 

erhielten sie fiir die gleiche Arbeit zu- 

meist nur einen Bruchteil des Ein- 

kommens ihrer weiBen Kollegen.

Kein Wunder, daB der am 12.1.1922 

erfolgende Aufruf des lokalen Ge- 

werkschaftssekretariats zum Streik wie 

der Funke am PulverfaB wirkte. Im Nu 

brach auf alien Schiffen, die ins Lan- 

desinnere Guangdongs fahren wollten, 

sowie auf samtlichen britischen, hol- 

landischen, franzbsischen, japanischen 

und amerikanischen Schiffen, die in 

den Hongkonger Hafen einliefen, der 

Streik los. Der Ausstand traf die Kron- 

kolonie an ihrer empfindlichsten Stelle; 

denn kein anderer Ort in Asien war so 

sehr auf kontinuierliche Schiffsbewe- 

gungen angewiesen wie Hongkong. 

"Hongkong gait schon bald als Seu- 

chengebiet, das niemand mehr anzu- 

laufen wagte".22 Als die Regierung der 

Kronkolonie auf streikende Arbeiter 

schieBen lieB, verstarkte sich der 

Druck durch zusatzliche Sympathie- 

streiks entlang zahlreicher Eisenbahn- 

linien in China.

Am 7.Februar prasentierte die Streik- 

leitung der Regierung einen Katalog 

von Forderungen liber Lohnerhohung, 

Arbeitsschutzmodalitaten und die 

Wiederzulassung der lokalen Gewerk- 

schaftsorganisation, deren Gebaude 

am l.Februar geschlossen worden war. 

Am 8.Marz gab die Hongkonger Re

gierung in samtlichen Punkten nach: 

Der Triumph der Gewerkschaften 

nach diesem 56tagigen Kampf fiihrte 

zu spektakularen Siegesfeiern und zu 

neuen Erkenntnissen, die beim ersten 

Nationalen GewerkschaftskongreB 

vom April 1922 in Guangzhou verwer- 

tet wurden: Grundsatzlich sollten in 

China kiinftig Betriebs- und nur aus- 

nahmsweise Berufsgewerkschaften or- 

ganisiert werden. Damit hatte sich er- 

wartungsgemaB das Danwei(Grund- 

einheits)- gegeniiber dem Xitong(In- 

dustriesektoren)-Prinzip durchgesetzt. 

Damit freilich Gewerkschaftsbewegun- 

gen nicht auf einzelne Danweis be- 

schrankt blieben, sondern moglichst 

die Gesamtarbeiterschaft erfaBten, 

sollte das Arbeitssekretariat fiir eine 

systematische Informationspolitik so

wie fiir die Bereitstellung von Streik- 

geldern sorgen. Die besondere Sorge 

der Delegierten gait uberdies den "Ti- 

gerseelen", d.h. den Vertretern arbei- 

terfeindlicher Geheimorganisationen, 

die sich als Mitglieder in die Gewerk

schaftsbewegung eingeschlichen hatten 

und sie auszuhbhlen versuchten. Wie 

sich spater herausstellte, hatte vor al

lem die Geheimorganisation der in 

Shanghai konzentrierten "Griinen 

Bande" hier die Finger im Spiel. Abtei- 

lungen dieser Organisation spielten bei 

der Vernichtung der chinesischen Ar- 

beiterschaft i.J. 1927 eine maBgebende 

Rolle!

Einig waren sich die Delegierten auch 

uber das vom Arbeitssekretariat ent- 

worfene "Arbeitsrechtsprogramm", das 

19 Punkte umfaBte und seiner Zeit 

weit voraus war. Gefordert wurde bei- 

spielsweise der Acht-Stunden-Tag, das 

Verbot der Einstellung von Arbeitern 

unter 16 Jahren, die Garantie eines 

Mindestlohns, die betriebliche Mitbe- 

stimmung, eine staatliche Weiterbil- 

dungsgarantie und ein Jahresurlaub 

von einem Monat.23

Ein weiterer Streik fand in den fiinf 

Bergwerken von Kailuan statt, die zu 

dieser Zeit unter britischer Regie 

standen und in denen die Grubenar- 

beiter bei einer Bezahhmg von 20 Sil- 

berpfennig 16 Stunden taglich zu 

schuften hatten. Als es am 16.0ktober 

1922 zu Arbeitsniederlegungen kam, 

lieB das Bergwerksbiiro mit Hilfe briti

scher Kriegsschiffe indische Soldaten 

herbeischaffen, die unter den Arbei

tern ein Blutbad anrichteten. Immer- 

hin aber wurden die Forderungen der 

Streikenden am Ende doch zur Halfte 

erfiillt!

Im Februar 1922 kam es zu Arbeits

niederlegungen der Eisenbahner: Aus

gangspunkt waren die Versuche der 15 

entlang der Beijing-Hankou-Eisenbahn 

entstandenen Zweiggewerkschaften, 

eine fur die gesamte Linie zustandige 

Zentralgewerkschaft zu griinden. Als 

Zeitpunkt dafiir war ein Termin An- 

fang Februar 1921 in Zhengzhou vor- 

gesehen. Der damals im Bereich der 

Eisenbahnlinie tonangebende und eng 

mit GroBbritannien kooperierende Mi- 

litarmachthaber Wu Peifu wollte es 

freilich gar nicht erst so weit kommen 

lassen: ein scharf geschliffenes Streik- 

messer im Bereich der Hauptverkehrs- 

arterie zwischen Nord- und Zentral- 

china - das fehlte gerade noch! Auch 

lieferte der Matrosenstreik von Hong

kong Anschauungsmaterial fiir Pro- 

zeBablaufe, wie sie sich in Kurze viel- 

leicht auch entlang der Beijing-Han- 

kou-Linie ereignen konnten!

Wu beschloB, den Ereignissen zuvor- 

zukommen, unterbreitete den Arbei- 

ter-"Clubs" von sich aus "Arbeits-
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schutz"-Plane, lieB entlang der Eisen- 

bahnlinie "Ubungstruppen" aufmar- 

schieren und griindete im Bereich des 

gesamten Streckenabschnitts sog. 

"Freudschaftsvereine fur Kollegen", de- 

ren Aufgabe es sein sollte, den Arbei- 

tern OrganisationsmaBnahmen und 

Streiks auszureden.

Als die Delegierten der Zweiggewerk- 

schaften am l.Februar nach Zheng

zhou kamen, hatte sich die Stadt in ein 

Militarlager verwandelt. Gleichwohl 

wurde die Zentralgewerkschaft ge- 

griindet und rief - ihre erste Amts- 

handhing -bereits am 4.Februar den 

Generalstreik entlang der gesamten 

1.200 km langen Eisenbahnlinie aus. 

Damit freilich hatte sie ihr MaB uber- 

zogen: Am 7.Februar schlugen die 

Truppen Wu Peifus zu, umstellten die 

Arbeiterwohnviertel, verhafteten die 

Streikfiihrer, lieBen offentliche Folte- 

rungen durchfiihren und feuerten 

wahllos in die Menschenversammlun- 

gen. Insgesamt starben bei diesem 

"Massaker vom 7.Februar" vierzig 

Menschen.24 Der Anblick unbewaffne- 

ter Arbeiter, die von Militareinheiten 

zusammengeschossen wurden, hat auf 

die KPCh einen unauslbschlichen Ein- 

druck hinterlassen. Kein Geringerer 

als Mao Zedong zog die SchluBfolge- 

rung, daB die KPCh langfristig nur mit 

eigenen Streitkraften iiberleben konne.

Nach der Niederlage vom 7.Februar 

schien die chinesische Arbeiterbewe- 

gung bereits wieder am Ende zu sein: 

Die Gewerkschaften wurden verboten 

und losten sich entweder auf oder gin

gen in den Untergrund. Wie dur ch ein 

Wunder iiberlebte eine einzige Ge- 

werkschaftsorganisation - die der Koh- 

legruben von Anyuan. Wie spater 

Yan’an fiir die Bauern, wurde Anyuan 

fur die Arbeiter zu einer Art Fixstern. 

Die an der Ostgrenze von Mittelhunan 

liegende Zeche wurde spater durch das 

kulturrevolutionare Gemalde "Mao 

geht nach Anyuan" berlihmt, das den 

jugendlichen Vorsitzenden auf einem 

Bergpfad hoch liber den Wolken da- 

hinstlirmend zeigt.

2323.

Neuer Aufschwung und Todeskampf: 

1925-1927

Im Gegensatz zu den Streikbewegun- 

gen von 1922/23 waren die Ausstande 

zwischen 1925 und 1927 weniger vom 

sozialen als vielmehr vom nationalen 

Anliegen bestimmt, so daB sich Ge- 

meinsamkeiten mit dem chinesischen 

Unternehmertum und der Intelligenz 

ergaben. Vor allem waren es britische 

und japanische "Haie", die den chinesi

schen Geduldsfaden durchbissen.

War die Industriearbeiterschaft femer 

1922/23 eher Nachhut gewesen, so 

wurde sie diesmal zur Vorhut des "an- 

tiimperialistischen" Kampfes, der drei 

Hohepunkte erlebte, namlich die "Be- 

wegung des 3O.Mai" (1925), den Streik 

von Hongkong und Guangzhou (1925- 

26) und die Aufstande der Shanghaier 

Arbeiterschaft im Friihjahr 1927, deren 

aktivste Elemente dann allerdings ei

nem DolchstoB zum Opfer fielen und 

ein Ende erlebten, das umso tragischer 

war, als die Zahl der organisierten Ar

beiter gerade damals auf nahezu drei 

Millionen hochgeschossen war!

Begonnen hatte der offene Konflikt in 

einigen japanischen Spinnereien 

Shanghais und Qingdaos, von wo der 

Funke auf das ganze Land iibersprang. 

1925 besaB Japan in China insgesamt 

41 Spinnereien, davon 27 in Shanghai, 

9 in Qingdao und 5 in der Mandschu- 

rei. Insgesamt waren dort 88.000 chi

nesische Arbeiter beschaftigt, davon 

allein in Shanghai etwa 58.000. Da chi

nesische Unternehmen zur gleichen 

Zeit nur 76 Spinnereien mit 158.000 

Arbeitern betrieben, war das japani

sche Textilgewerbe eine veritable 

"GroBmacht" in China! Vier Anreize 

gab es fiir das japanische Unterneh

mertum, so groBziigig in China zu in- 

vestieren: Die Arbeitskrafte waren bil- 

lig, der potentielle Kauferkreis riesig, 

man brauchte keine Zblle zu zahlen, 

und auBerdem verlieB man sich auf das 

Versprechen der Militarmachthaber, 

daB in China keine Arbeitskampfe 

oder Streiks zu befiirchten seien. Jeder 

chinesische Arbeiter hatte in japani

schen Betrieben pro Tag zwolf Stun- 

den abzuleisten; es gab keine Lohnun- 

terschiede fur Tag- und Nachtschich- 

ten; die Arbeiter waren gewbhnlich zu 

drei, manchmal sogar bis zu acht Fa- 

milien in winzigen Wohnhbhlen unter- 

gebracht; Priigelstrafen gehorten zur 

Tagesordnung; ein Arbeiter, der seine 

Notdurft verrichten wollte, muBte sich 

erst eine Ausweiskarte holen; da aber 

fur 500 Arbeiter nur zwei Karten vor- 

handen waren, gehorten peinliche Sze- 

nen zur Tagesordnung; schlieBlich 

wurde vom Lohn noch ein "Zwangs- 

sparbetrag" abgezogen, aus dem sich 

der Arbeitgeber zu entschadigen pfleg- 

te, wenn ein Arbeiter "krankspielte"! 

Den meisten Arger aber verursachte 

die Entlassungspraxis, die als standiges 

Damoklesschwert liber den Arbeitern 

schwebte und sie zu Duckmausern er- 

niedrigte. Als die Naigai-Baumwoll- 

spinnerei am 1.2.1925 ohne Vorankiin- 

digung ihre Fabrik Nr.8 schloB und 

samtliche Arbeiter auf die StraBe set- 

zen wollte, beschloB das Gewerk- 

schaftskomitee von Shanghai eine "to- 

tale Mobilisierung" der gesamten Indu

striearbeiterschaft Shanghais. Die so

zialen Sorgen einiger Arbeiter lieBen 

im Handumdrehen die nationale Frage 

aufkommen, derer sich im Nu auch das 

Blirgertum, vor allem aber die Studen- 

tenschaft annahm. Als am 15.Mai in 

Shanghai und am 28.Mai in Qingdao 

mehrere chinesische Arbeiter in japa

nischen Spinnereien erschossen wur

den, kam das FaB zum Uberlaufen. 

Am 3O.Mai 1925 versammelten sich rd. 

2.000 Studenten in den belebtesten 

StraBen der Internationalen Konzes- 

sion in Shanghai und verteilten Flug- 

blatter "antiimperialistischen" Inhalts. 

Gegen 15 Uhr hatten sich auf der Nan- 

jing-StraBe rd. 10.000 Demonstranten 

vor einer Polizeistation versammelt. 

Ein nervos gewordener britischer Poli- 

zeioffizier erteilte seiner aus indischen 

Sikhs bestehenden Polizeitruppe den 

Befehl, in die Menge zu feuern. 13 To

te und 10 Schwerverletzte blieben auf 

der StraBe zurlick. Dieses "Blutbad 

vom 3O.Mai" fiihrte zu einem Schulter- 

schluB zwischen Kaufleuten, Studenten 

und Arbeitern - und zwar nicht nur in 

Shanghai, sondem auch in anderen 

chinesischen Stadten.

Die auslandischen Machte, die zu- 

nachst bestiirzt reagierten und sich ge- 

genseitig den Schwarzen Peter zuscho- 

ben, kehrten schon bald zu niichter- 

nem Taktieren zurlick und verstanden 

es, die Vertreter der Handelskammer 

aus dem "imperialistischen Blindnis" 

herauszubrechen. Auch andere Patrio- 

ten zogen sich verstohlen aus der Be- 

wegung zurlick. SchlieBlich riet auch 

die Komintern den Gewerkschaften, 

den Streik abzubrechen. Trotz des er- 

nuchternden Ausgangs war die Streik- 

bewegung nicht ohne Wirkung: Auf ih- 

rem Hohepunkt hatten sich immerhin 

fast eine halbe Million Menschen an 

den Protesten beteiligt. Ferner hatten 

zahlreiche Arbeiterfiihrer die Feuer- 

taufe erhalten, unter ihnen Liu Shaoqi, 

Li Lisan, Qu Qiubai und Deng Zhong- 

xia.

AuBerdem war Shanghai das Vorspiel 

zu dem noch umfangreicheren Hong- 

kong-Guangzhou-Streik vom Juni 

1925, an dem fast 100.000 Seeleute, 

StraBenbahnfahrer, Drucker und An- 

gestellte europaischer Betriebe betei

ligt waren. Auch hier kam es zu bluti- 

gen Zwischenfallen: Als die Aufstande 

am 21.Juni auch auf die Halbinsel
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Shamian - die damalige britisch-fran- 

zosische Konzession in Guangzhou - 

uberzugreifen drohten und rd. 100.000 

Menschen, unter ihnen 800 Kadetten 

der Huangpu-Akademie, auf der Shaji- 

StraBe gegenuber der Konzession 

demonstrierten, eroffneten Polizeiein- 

heiten von der Halbinsel sowie Mari- 

nesoldaten von den FluBschiffen aus 

das Feuer und streckten 52 Demon- 

stranten nieder.

Daraufhin rief die Gewerkschaft uber 

Hongkong erneut den Generalstreik 

aus, an dem sich diesmal 250.000 Ar- 

beiter beteiligten, und der sich fast 

zwei Jahre lang hinzog.

Guangzhou war in diesen Monaten 

nicht nur das strategische Hinterland 

der Streikbewegung, sondern auch Ta- 

gungsort fur den II.Gesamtchinesi- 

schen ArbeiterkongreB, der im Mai 

1925 die Griindung eines Allchinesi- 

schen Gewerkschaftsbundes beschloB. 

25

Guangzhou eignete sich deshalb so 

hervorragend als neues Gewerk- 

schaftszentrum, weil hier die "siidliche 

Regierung" ihren Sitz hatte und ihre 

schutzende Hand auch uber die KPCh- 

Bewegung hielt, der das neue Klima 

gut bekam: Ihre Mitgliederzahl wuchs 

allein 1925 um das 2,7fache - von 1.400 

im Mai auf 3.800 Ende September - 

darunter erstmals auch viele Arbeiter. 

26

Beendet wurde der Streik in Hongkong 

erst durch den "Nordfeldzug" (unten 

4.2.). Nun, da es gegen die dortigen 

Militarmachthaber ging, sollten die 

Briten bei guter Laune gehalten wer- 

den.

Der Streik von Hongkong/Guangzhou 

war einer der langsten in der Ge- 

schichte der Arbeiterbewegung - und 

einer der erfolgreichsten. Fur die Ar

beiterbewegung schien es kaum noch 

Grenzen zu geben; und doch fand sie 

schon ein Jahr spater ihr jahes Ende, 

und zwar ausgerechnet im Zuge eines 

erneuten Generalstreiks - diesmal in 

Shanghai (Naheres dazu unten 4.2.2.). 

Der Sturz in die Tiefe wollte von da an 

kein Ende nehmen.

Seit der Katastrophe von Shanghai war 

die Gewerkschaftsbewegung nur noch 

ein Schatten ihrer selbst und kiimmer- 

te im Untergrund dahin. Als die Ar- 

meen Mao Zedongs 1949 die Volksre- 

publik griindeten, muBte die Gewerk

schaftsbewegung praktisch von vorne 

beginnen. Die revolutionare Entwick

lung der dazwischenliegenden 22 Jahre 

war nahezu ausschlieBlich von Bauern 

getragen worden.27

233.

Die ersten Bauernorganisationen

Die Provinz Guangdong wurde nicht 

nur zur Amme der Gewerkschaften, 

sondern dariiber hinaus auch zur Mut

ter der ersten modernen Bauernorga

nisationen, die ja, wie die spateren Er- 

eignisse zeigten, fur den weiteren Ver- 

lauf der chinesischen Revolution un- 

gleich bedeutungsvoller werden sollten, 

als die Arbeiterbiinde. Die spatmao- 

istische Geschichtsschreibung hat ver- 

sucht, die Griinderrolle dem j ungen 

Mao Zedong vorzubehalten; in Wirk- 

lichkeit jedoch gebiihrt das Verdienst 

dem 1896 im Kreise Haifeng (Provinz 

Guangdong) geborenen Peng Bai, des- 

sen Familienangehbrige spater be- 

zeichnenderweise nicht nur von der 

Guomindang, sondern auch von den 

Kulturrevolutionaren planmaBig ver- 

folgt und ermordet wurden. In den 

Jahren 1966 ff. beispielsweise wurde 

der Sohn Peng Bais, Peng Hong, zu 

Tode gequalt, sein Neffe, Peng Ke, von 

Rotgardisten erschlagen und sein vom 

Kbrper getrennter Kopf offentlich zur 

Schau gestellt; einer von Pengs Vettern 

wurde erschossen und Peng Bais 

90jahrige Mutter ins Gefangnis gewor- 

fen, wo sie starb. So also erging es der 

Familie des chinesischen Bauernpio- 

niers, der zwar bereits 1929 von der 

Guomindang hingerichtet worden war, 

dessen bloBer Nachruhm aber die 

GrbBe des "Vorsitzenden" moglicher- 

weise ein wenig hatte schmalern kon- 

nen!2^

Noch lange ehe Maos "Untersu- 

chungsbericht liber die Bauernbewe- 

gung in Hunan" (Marz 1927) erschie- 

nen war, hatte Peng die revolutionare 

Bedeutung der Bauemschaft erkannt 

und bereits im Mai 1921 in seinem 

Heimatkreis Haifeng den "Bauernver- 

band" gegrundet, den ersten seiner Art 

im modernen China, der als Modell- 

einheit schnell Nachahmung fand. Auf 

die Agrarfrage war der aus einer 

GroBgrundbesitzerfamilie stammende 

Peng bereits bei seinem Studium an 

der Tokyoter Waseda-Universitat auf- 

merksam geworden. Sofort nach seiner 

Riickkehr i.J. 1921 trat er der KPCh 

bei, griindete den erwahnten Bauern- 

verband und richtete in Fuhlungnahme 

mit Sun Yixian 1924 das "Seminar der 

Bauernbewegung" in Guangzhou ein, 

zu derem ersten Leiter er ernannt 

wurde. Persbnlich fiihrte er zwischen 

Juli 1924 und Ende 1925 die ersten 

fiinf Lehrgange fiir die Bauernaktivi- 

sten nicht nur aus Guangdong, sondern 

auch aus anderen Provinzen durch, 

darunter aus Hunan, Hubei, Shandong 

und Sichuan, wo es ebenfalls schon vi- 

tale Bauernbewegungen gab. Als Mao 

Zedong 1926 den 6.Lehrgang iiber- 

nahm, waren im Seminar bereits 300 

Kader aus zwanzig Provinzen immatri- 

kuliert. 25 Facher waren pro Halbjah- 

reskurs zu bewaltigen, angefangen von 

rein fachlichen Themen liber Fragen 

des Marxismus-Leninismus und der 

politischen Tagespraxis bis hin zum 

Militartraining. Peng und Mao waren 

sich darin einig, daB die Bauern als 

Hauptkraft der Revolution herangezo-1 

gen werden miiBten, da sie ja immer- 

hin 80% der Gesamtbevblkerung stell- 

ten, und da sich der gesellschaftliche 

Knoten vor allem auf den Dbrfem 

schiirzte. Starker als Peng allerdings 

betonte Mao die Notwendigkeit des 

bewaffneten Kampfes. Ein Drittel des 

von Mao geleiteten Unterrichts be- 

stand derm in der Tat auch aus milita- 

rischem Training, das die Teilnehmer 

befahigen sollte, den Bauern notfalls 

auch als Modell des bewaffneten Wi- 

derstands dienen zu kbnnen. Die Se- 

minaristen wurden am frlihen Morgen 

durch einen FanfarenstoB geweckt, 

nach dessen Verklingen sie innerhalb 

von fiinf Minuten zum Appell angetre- 

ten sein muBten. Geiibt wurden regu- 

lare Mandver und sogar Nachtgefech- 

te. Zhou Enlai hielt Vorlesungen iiber 

das Thema "Militar- und Bauernbe

wegung".

Im Stile der traditionellen Geheimge- 

sellschaften kehrten die Absolventen 

nach AbschluB des Lehrgangs auf lei- 

sen Sohlen in ihre Heimatbezirke zu- 

rlick und wurden dort zu Protagonisten 

der Bauernbewegung, indem sie ortli- 

che Bauernverbande griindeten, Lehr

gange durchfiihrten, bauerliche Selbst- 

schutzabteilungen aufstellten und die 

Losung ausgaben "Nieder mit den brt- 

lichen Despoten und gewalttatigen 

Grundherren! Alle Macht den Bauern- 

verbanden!"

Welche praktischen Nachwirkungen 

diese Schulungsarbeit hatte, wurde 

wohl am eindrucksvollsten in dem be

reits erwahnten "Untersuchungsbericht 

iiber die Bauernbewegung in Hunan" 

dargelegt, den der junge Mao Anfang 

1927 nach einem 32tagigen Aufenthalt 

in seiner Heimatprovinz erstellt hatte. 

Es handelt sich hier um ein mit Herz- 

blut geschriebenes Dokument, in dem 

von denr Besonderheiten Chinas die 

Rede ist, vor allem von der Bauernfra- 

ge.29 Es dauere nur noch "sehr kurze 

Zeit, bis in alien Provinzen Mittel-,
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Slid- und Nordchinas sich mehrere 

HundertmiUionen Bauern erheben; sie 

werden ungestiim und unbandig sein 

wie ein Orkan und keine noch so groBe 

Macht wird sie aufhalten konnen. Sie 

werden alle ihnen angelegten Fesseln 

sprengen und auf dem Weg zur Be- 

freiung vorwartsstiirmen; sie werden 

alien Imperialisten, Militarmachtha- 

bern, korrupten Beamten, Tuhao 

(wortl.: "Erdhauptlingen") und Lie- 

shen (word.: "minderwerdgen Gutsbe- 

sitzern und Beamten auBer Dienst") 

das Grab schaufeln... Soli man sich an 

ihre Spitze stellen... oder soli man hin- 

ter ihnen hertrotten, um sie wild gesti- 

kulierend zu kritisieren? Oder soli man 

ihnen gar in den Weg treten, um sie zu 

bekampfen? Es steht jedem Chinesen 

frei, einen dieser drei Wege zu wah- 

len."30 "Alle jene, die sich friiher def 

vor der Macht der Shenshi (landlichen 

Gentry) verneigten, verbeugen sich 

jetzt tief vor der Macht der Bauern."31 

Eigentlich seien die Optionen ja klar, 

da die Bauernverbande "14 Errungen- 

schaften" aufzuweisen hatten, namlich 

(1) die Griindung von eigenen Verei- 

nigungen; (2) die Bezwingung der 

Grundherren durch Rechnungskon- 

trolle, . Verhbre, Demonstrationen, 

"Aufsetzen von Schandhiiten", Einsper- 

ren, Vertreiben und ErschieBen;

(3) bkonomische Bandigung der 

Grundherren (durch das Verbot von 

Preisspekulationen, durch Pachtzins- 

sowie Darlehenszinssenkungen und 

das Verbot der Pachtkundigimg);

(4) die Ausschaltung des Einflusses der 

uberdorflichen Behbrden; (5) die Auf- 

stellung von bewaffneten Bauernein- 

heiten ("Lanzenabteilungen"); (6) die 

Beseitigung der politischen Macht des 

Kreismagistrats; (7) den Sturz der Ge- 

walt des Ahnentempels und der Alte- 

sten, die Beseitigung der reEgidsen 

Gewalt der Stadtgbtter und der lokalen 

Gottheiten sowie die Beendigung der 

Gattengewalt des Ehemanns; (8) die 

Entfaltung poEtischer Agitation;

(9) das Verbot des Glucksspiels, des 

Opiumrauchens und der VoEerei;

(10) die Liquidierung des Banditenun- 

wesens; (11) die Abschaffung driicken- 

der Steuem und Abgaben; (12) die 

Kulturbewegung (Bauernschulen und 

Abendunterricht); (13) die Genossen- 

schaftsbewegung; (14) die eigenver- 

antwortEche Instandhaltung von Stra- 

Ben, Deichen und Dammen.

Angesichts solcher "Errungenschaften" 

war es kein Wunder, daB die Grundbe- 

sitzer hellhbrig wurden und nun ihrer- 

seits Milizen, die sog. "Mintuan", auf- 

steUten, die den Mitgbedern der Bau

ernverbande z.T. blutige Kampfe Ee- 

ferten und die vor ahem nach dem 

Umsturz von 1927 dafiir sorgten, daB 

die seit einigen Jahren entstandenen 

Bauernvereinigungen wieder mit 

Stumpf und Stiel ausgerottet wurden. 

Dies gelang freiEch nur in den "weiBen 

Regionen", nicht dagegen in den nach 

1927 neugebildeten "Stiitzpunktgebie- 

ten" der KPCh, in denen die Ansatze 

der Jahre 1924 ff. weitergepflegt wur

den. Auch hatten sich bis Juni 1927 in 

immerhin bereits 15 Provinzen Bau

ernverbande mit einer Gesamtmit- 

ghedschaft von rd. zehn Mihionen Per- 

sonen gebildet, die Bodenreformforde- 

rungen erhoben.32

Die Bauernbewegung hatte nicht zu- 

letzt deshalb so kraftigen Zulauf ge- 

funden, weil sich gerade Anfang der 

zwanziger Jahre die Eigentums- und 

Pachtverhaltnisse mit beangstigender 

Schnehigkeit veranderten. Hatte, um 

hier ein Beispiel zu nennen, im Bereich 

Kunshan an der Yangzi-Miindung das 

Verhaltnis zwischen Grundbesitzem, 

Zupachtern und Pachtern i.J. 1905 

noch bei 26:16,6:57,4% gelegen, so hat

te es sich bis 1924 auf 8,3:14,1:77,6% 

verschoben. Die kommunistischen 

Bauemorganisatoren EeBen sich im 

ahgemeinen von einer Faustformel lei- 

ten, derzufolge 10% der Famihen eines 

Durchschnittsdorfs rd. 80% des dorti- 

gen Bodens besaBen.

3.

Das Warlord-Experiment und die Ge- 

neralskriege

Arbeiter- und Bauernbewegungen ent- 

falteten sich zu einer Zeit, da China 

unter der Herrschaft von lokalen 

Kriegsherren stand, die unter der Be- 

zeichnung "Warlords" in die westEche 

Geschichtsschreibung eingegangen 

sind. Bereits mit dem Tode Yuan Shi- 

kais hatte China begonnen, in ein bun- 

tes Staatenmosaik zu zerfaUen. AUein 

schon das Tempo, in dem dieser Pro- 

zeB sich vollzog, EeB deuthch werden, 

daB die Keime fur diese Entwicklung 

schon seit langem angelegt gewesen 

waren.

Trager dieser Entwicklungen waren 

die "Dujuns" (worth: "Uberwachungs- 

Mihtars") oder "Junfa" (Kriegsherren), 

deren Macht - in ganz unkonfuziani- 

scher Weise -nie weiter zu reichen 

pflegte wie ihr miEtarischer Arm, und 

die untereinander in standigen Kamp- 

fen um die "Hauptstadt" sowie um ein- 

zelne (manchmal auch mehrere) Pro

vinzen lagen. Sogar die sudhche, in 

Guangzhou angesiedelte Gegenregie- 

rung Sun Yixians betonte ihren mihta- 

rischen Charakter - mit der Folge, daB 

sich Sun, ebenso wie spater Jiang Jie- 

shi, als "Generalissimus" (zong siling) 

- nicht etwa als Ministerprasidenten - 

tituberen EeB.

Drei Hauptgruppierungen schalten 

sich unter den Dujun aus dem aUge- 

meinen Durcheinander heraus, nam- 

Ech erstens die Generale des Siidens 

(vor aUem der Provinzen Yunnan, 

Guangxi, Guizhou und Guangdong), 

die im Kampf gegen die Restaura- 

tionsversuche Yuan Shikais ein locke- 

res Kampfbundnis gebildet hatten, oh- 

ne aUerdmgs darauf verzichten zu wol- 

len, sich auch gegenseitig zu bekriegen, 

zweitens die bereits erwahnte "sudhche 

Regierung" Sun Yixians, die mit den 

sudhchen Generalen punktueU zu- 

sammenarbeitete, und drittens die Ge

nerale des Nordens, die ursprunghch 

durch die persbnhche Autoritat Yuan 

Shikais zusammengehalten worden wa

ren, die sich aber nach dem Tod des 

Mentors rasch in drei Untergruppie- 

rungen zerspEtterten, welche als "Zhi- 

E"-, "Anfu"- und "Fengtian"-CEque 

(pai) in die Zeitgeschichte eingegangen 

sind.

Die ZhiE-CEque beherrschte im we- 

sentEchen die Provinzen Zhih (heute 

Hebei), Henan, Hubei, Jiangxi und 

Jiangsu, die Anfu-CEque die Provinzen 

Chaha’er, Shaanxi, Shandong, Anhui, 

Zhejiang und Fujian, die Fengtian- 

Gruppe dagegen die Mandschurei, vor 

ahem die Provinz Fengtian, die heute 

Liaoning heiBt, die Innere Mongolei 

und die Gegend nbrdEch von Beijing. 

(Karte 2)

Man hat sich das China der zwanziger 

Jahre als ein Mosaik von Quasi-Natio- 

nalstaaten vorzusteUen: Statt einem 

geeinten Reich gab es mm eine Viel- 

zahl groBerer und kleinerer "Staaten", 

die jeweils ihr eigenes mihtarisches, 

wirtschafthches und schulisches System 

pflegten, manchmal sogar eigene Wah- 

rungen ausgaben und zumeist mitein- 

ander in Fehde lagen. Trotz dieses 

FEckenteppichs bestand die Fiktion 

der Einheit Chinas fort, und auch auf 

die "Zentralregierung" woUten viele 

Warlords nicht verzichten, obwohl de

ren EinfluB manchmal nicht einmal 

uber den Stadtrand von Beijing hinaus- 

reichte, und obwohl uberdies im fernen 

Suden - in Guangzhou - eine siidEche 

Gegenregierung entstanden war.
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China befand sich m.a.W. in einem 

ahnlichen Zustand wie am Ende der 

Zhou-Dynastie, als im Zeichen der 

"Kampfenden Reiche" ebenfalls ein 

Staatenmosaik entstanden war, dessen 

einzelne Teile erst durch die Erobe

rungstat des Ersten Kaisers der Qin- 

Dynastie (221 v.Chr.) wieder zu einem 

Einheitsstaat zusammengefiigt wurden, 

in dessen FuBstapfen bereits 206 v.Chr. 

die strahlende Han-Dynastie trat. Man 

wundert sich, daB zwischen den dama- 

ligen drei Epochen und der "moder- 

nen" Dreierfolge von Warlord-, Guo- 

mindang- und volksrepublikanischer 

Zeit nicht haufiger offizielle Verglei- 

che angestellt werden!

Bei allem Hin und Her der Auseinan- 

dersetzungen und Verschiebungen er- 

gab sich bereits Mitte der zwanziger 

Jahre auf der politischen Landkarte ein 

verhaltnismaBig stabiles Bild, insofern 

namlich der gesamte Nordosten ein- 

schlieBlich der Gegend um Beijing und 

Tianjin sowie die Provinz Shandong 

unter die Kontrolle der Fengtian- 

Clique Zhang Zuolins geriet, wahrend 

die mundungsnahen Yangzi-Provinzen 

sowie Sichuan und Fujian dem War

lord Sun Chuanfang von der Zhili- 

Clique zufielen. Die Anfu-Clique unter 

Wu Peifu schlieBlich bemachtigte sich 

der Provinzen Hubei, Henan sowie der 

Beijing-Hankou-Eisenbahnlinie.

Dies also waren die drei groBen Bur- 

gerkriegsgenerale des Nordens. In ih- 

rem Schatten standen drei kleinere 

Warlords, denen allerdings bei den 

nachfolgenden Einigungsfeldzugen er- 

hebliches Gewicht zufiel, namlich Yan 

Xishan, der seit 1911 die Provinz Shan

xi kontrollierte, sodarm der "Christliche 

General" Feng Yuxiang, der mit seiner 

"Nationalarmee" weite Teile des 

Nordwestens, vor allem die Provinzen 

Suiyuan und Shaanxi, kontrollierte so

wie der Gouverneur von Hunan, Tang 

Shengzhi.

Als bedeutungsvoll sollte sich die "Be- 

kehrung" Feng Yuxiangs zum Kurs Sun 

Ybdans erweisen. Feng, der des ewigen 

Wechselspiels in den Warlordkriegen 

mude geworden war und sein Herz fiir 

China entdeckt hatte, taufte 1925 seine 

Truppen in "Nationalarmee" inn und 

nahm sowohl Beziehungen zur Komin- 

tern als auch zur siidlichen Guomin- 

dang-Regierung in Guangzhou auf. 

Damit entstand fiir die Planer des 

"Nordfeldzugs" eine strategisch hbchst 

verheiBungsvolle Konstellation im 

Norden Chinas! (Karte 2)

Einstweilen freilich triumphierten noch 

die drei groBen Kriegsherren des 

Nordblocks, die nicht nur ganze 

Schliisselprovinzen unter ihre Kontrol

le bringen, sondern wechselweise auch 

die "Zentralregierung" in der "Haupt- 

stadt" Beijing mit Personen ihrer Wahl 

besetzen konnten. Die Rolle des "Pra- 

sidenten" war in diesem Spiel alienfalls 

nominellen Charakters und wurde nur 

noch vom Diplomatischen Corps man

gels besserer Alternative ernstgenom- 

men. In Wirklichkeit war die "Zentral

regierung" auf die Kommandohbhe ei- 

ner Provinzregierung heruntergesun- 

ken. Trotzdem ging der Kampf um die 

Prasidentschaft weiter - so stark war 

die Fiktion des in 2.000 Jahren ge- 

wachsenen Gedankens der Zentral- 

staatlichkeit! Erster Sieger in diesem 

Ringen war die Anfu-Clique, die Duan 

Qirui als President ins Rennen schick- 

te. Duan, ein Giinstling Tokyos, nahm 

beim japanischen Kaiserreich sogleich 

eine Anleihe von 200 Mio.¥ auf und 

erklarte im August 1917 an der Seite 

der Alliierten Deutschland den Krieg. 

Mit der "Nishihara-Anleihe" sowie mit 

der 1917 beginnenden Ausbildung des 

Anfu-Truppenkontingents durch japa- 

nische Militarinstruktoren hatte sich 

die Duan-Regierung de facto auf ein 

Militarbundnis mit Japan eingelassen.

Gegen dieses Vorgehen protestierte 

die (unter Leitung der Generale Zao 

Kun und Wu Peifu stehende) Zhili- 

Clique, die sich mit der Fengtian- 

Gruppe zusammenschloB und die An

fu-Clique aus Beijing verjagte. Da sich 

die beiden Sieger-Cliquen jedoch nicht 

auf die Teilung der Beute einigen 

konnten, befanden sie sich ihrerseits 

schon bald gegeneinander im Kampf.

An dieser Stelle trat das Hauptiibel der 

Dujun-Herrschaft besonders kraB zu- 

tage: Keiner der Warlords hatte ein 

wirklich nationales Anliegen, sondern 

war lediglich darauf bedacht, seinen 

eigenen regionalen EinfluBbereich auf 

Kosten des jeweiligen Nachbarn so 

weit wie moglich auszudehnen. Letzt- 

lich ging es den Kriegsherren nur noch 

um VergroBerung ihres eigenen Terri- 

toriums, ihres wirtschaftlichen Einflus- 

ses und vor allem ihrer Armee, die ge- 

waltige Summen verschlang und sich 

deshalb nur durch zusatzliche Feldziige 

und uppige Beute halten lieB. Die Ar- 

meen verlangten Erweiterungen des 

EinfluBbereichs, die Erweiterung des 

EinfhiBbereichs aber wiederum mach- 

te zusatzliche militarische Krafte notig 

- ein Teufelskreis, der Eigengesetzlich- 

keit entwickelte und der in der Ge- 

schichtsschreibung zu Recht als "Junfa 

hunzhan" (wbrtl.: "Durcheinander- 

Kampf der Kriegsherren") bezeichnet 

wird.

Die Perspektivlosigkeit des Ringens 

wird besonders deutlich, wenn man ei

ne auch nur oberflachliche Chronolo- 

gie der Ereignisse abspult:

- Juli bis Oktober 1921: Die Warlords 

aus Hunan und Sichuan fallen in Hu

bei ein, um von dort die Zhili-Clique 

zu verdrangen, werden aber besiegt.

- Januar bis Mai 1922: "Erster Feng- 

tian-Zhili-Krieg" in der Umgebung 

Beijings: Zhang Zuolin (Fengtian) 

wird von Wu Peifu (Zhili) niederge- 

kampft. Der Zhili-Giinstling Li Yuan

hong wird President der "Zentralregie

rung" in Beijing.

- Im "Zweiten Fentian-Zhili-Krieg" 

von 1924 kiindigt der "Christliche Ge

neral" Feng Yuxiang seinem Vorge- 

setzten Wu Peifu die Loyalitat auf, 

setzt sich mit Truppenteilen der Zhili- 

Clique ab, verbiindet sich mit der 

Fengtian-Clique Zhang Zuolins und 

erobert im Oktober Beijing. Der Zhili- 

Prasident wird abgesetzt und durch 

einen KompromiBkandidaten, namlich 

durch Duan Qirui, von der Anfu- 

Clique ersetzt, der damit zum zweiten 

Mai das Amt des Staatsoberhaupts an- 

tritt. Feng baut seine Truppenteile zur 

sog. "Nationalarmee" (guomin jun) aus, 

besetzt die Provinz Hunan sowie weite 

Teile des Nordwestens und ger at nun- 

mehr mit Truppen der Fengtian-Clique 

in Konflikt: Der offene Krieg zwischen 

beiden bricht im November 1925 aus 

und dauert bis April 1986. Fengs Na

tionalarmee erobert die Provinz Jilin 

sowie die Hauptstadt Beijing, wird 

aber dann von den vereinigten Trup

pen der Fengtian- und der Zhili-Clique 

wieder zuruckgeschlagen.

Dem depremierenden Spiel, das so

wohl den traditionellen Pax-sinica- 

Vorstellungen als auch modernen 

Ideen von Nation, Demokratie und 

Volkswohl widersprach, wurde erst 

durch den "Nordfeldzug" ein Ende be- 

reitet, der 1926/27 von der revolutio- 

naren Basis Guangdong ausging und in 

dessen Verlauf die Warlords partiell 

ausgeschaltet und eine weitgehende 

Wiedervereinigung Chinas hergestellt 

wurde.

Angesichts dieser unseligen Wirrnis ist 

es kein Wunder, daB in der chinesi- 

schen Geschichtsschreibung bisher 

kein gutes Wort fiber die Warlord-Zeit
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gefallen ist. Es hat sich eingebiirgert, 

die Junfa als eine Schar von Despera

dos zu verdammen, die nichts als per- 

sonliche Interessen im Auge batten 

oder die mit ausschheBlich "feudalisti- 

schen" Mitteln arbeiteten.

Und doch befanden sich unter den 

Warlords Einzelpersbnlichkeiten, die 

sogar kritisch eingestellten westlichen 

Beobachtern als hochst fortschrittlich 

erschienen. Der amerikanische Gene

ral Stillwell beispielsweise, der an Jiang 

Jieshi spater kein gutes Haar lieB, war 

vom "Christlichen General" Feng Yu- 

xiang und seinen Modernisierungspla- 

nen durchaus angetan.33 Auch Yan Xi- 

shan, der Warlord von Shanxi, legte ein 

hochst aufgeklartes Verhalten an den 

Tag und erwies sich bei naherem Hin- 

sehen als eine merkwurdige Mischung 

von Modernitat und Tradition. Modern 

an ihm war beispielsweise sein Enga

gement gegen soziale Erbiibel der 

Vergangenheit wie Analphabetismus, 

Benachteiligung der Frauen, gegen die 

Sitte des FuBeeinbindens, gegen 

Glucksspiele und Opiumsucht. Er 

sorgte fur ein bis dahin unbekanntes 

bffentliches Gesundheitswesen auf den 

Dbrfern, wobei er sich an japanische 

Vorbilder hielt, errichtete ein Komitee 

fur die Hungerbekampfung, eine Ge

sellschaft fur die Unterdriickung des 

Opiumkonsums, versuchte, die allge- 

meine Schulbildung einzufuhren und 

sogar Berufsschulen aufzuziehen. Er 

fiihrte eine Justizreform durch, die fur 

mehr Gleichheit vor dem Gesetz sor- 

gen sollte, und initiierte Aufforstungs- 

sowie Bewasserungsprojekte.

Auf der anderen Seite freilich erwies 

sich Yan als hochst konservativ einge- 

stellter Staatsmann, der vor allem den 

Bauem keine Mitsprache einraumen 

wollte, Rebellionsversuche grausam 

unterdriickte, "sein" Shanxi wie ein 

Stuck Familieneigentum betrachtete 

und es liebte, den hauseigenen Herr- 

schaftsapparat mit den Attributen ei- 

nes "kleinen Kbnigreichs" zu umgeben. 

34 Auch blieb unter seiner Herrschaft 

das ungleiche Eigentumssystem auf 

den Dbrfern weitgehend unangetastet. 

Die sinokommunistischen Armeen hat- 

ten deshalb auf dem flachen Land auch 

in Shanxi leichtes Spiel, da Yan mit 

seiner Politik nur die Schichten der 

Gentry sowie des stadtischen Burger

turns hatte ansprechen kbnnen. Anders 

als in Japan also waren Yans Versuche 

einer "Reform von oben" gescheitert. 

Es hatte sich wieder einmal gezeigt, 

daB Neuerungen groBen Stils in China 

nur gesamthaft, jedoch nicht in regio- 

nalem Rahmen durchzufuhren sind.

Shanxi gait in den dreiBiger Jahren als 

"Modellprovinz". Schon daraus laBt 

sich ersehen, daB in den meisten ande

ren Warlord-Gebieten weniger "fort- 

schrittliche" Zustande herrschten. 

Gleichwohl gab es auch dort uberall 

Neuerungen. Nicht ganz zu Unrecht ist 

deshalb die Meinung geauBert worden, 

daB die Warlordzeit keineswegs nur 

"ein Zeitraum fruchtloser Kampfe", 

sondern vielmehr "eine Ubergangspe- 

riode gewesen ist, in der sich so be- 

deutsame Anderungen vollzogen ha- 

ben, daB ohne sie die Wiedervereini- 

gung und Modernisierung Chinas 

durch die chinesischen Kommunisten 

wohl unmbglich gewesen ware".35 Dar- 

iiber hinaus haben die Warlordjahre 

jene tiefe Sehnsucht nach Wiederge

burt der staatlichen Einheit und nicht 

zuletzt auch nach Wiederherstellung 

einer Wertegemeinsamkeit aufkom- 

men lassen, die dem nachfolgenden 

"Nordfeldzug" seine Durchschlagskraft 

verlieh. Es war m.a.W. die Absurditat 

der "Generalskriege", die zur "Logik" 

der spateren gesamtnationalen Lbsun- 

gen beigetragen hat, wie sie zuerst von 

der Guomindang, spater von den 

Kommunisten herbeigefiihrt wurden. 

Aus einem Meer von "Sinnlosigkeiten" 

war neuer "Sinn" aufgetaucht - diesmal 

im Zeichen des Nationalisms!

4.

Nationale Wiedervereinigung, gesell- 

schaftliche Entzweiung: Das republi- 

kanische China im Zeichen des "Nord- 

feldzugs"

Drei Stadtenamen stehen stellvertre- 

tend fiir Ereignisse, die sich im Verlauf 

des Nordfeldzugs ergaben, und die auf 

den weiteren Entwicklungsgang schick- 

salhaft einwirkten: "Guangzhou", "Wu

han" und "Nanjing".

4.1.

"Guangzhou": Der Streit um das Erbe 

Sun Yixians am Vorabend des Nord

feldzugs

4.1.1.

Politische Weichenstellung: Die 

"Westberge-Konferenz" und die Her- 

ausbildung eines rechten Flugels in- 

nerhalb der Guomindang

Seit 1923 hatte die republikanische 

Bewegung Sun Yixians auf dem Gebiet 

der Provinz Guangdong wieder FuB 

fassen kbnnen. Hier, auf befreitem 

Territorium, entstand eine siidliche 

Gegenregierung und hier auch fielen 

1923 in der GMD die drei bereits er- 

wahnten (2.2.) Grundsatzentscheidun- 

gen der Zusammenarbeit mit der 

Komintern, der Einheitsfront mit der 

KPCh und des Engagements fiir die 

Arbeiter und Bauern. Gleichzeitig 

wurden Vorbereitungen fiir eine Wie

dervereinigung Chinas mit militari- 

schen Mitteln und unter republikani- 

schem Vorzeichen getroffen. Am l.Juli 

1925 wurde in Guangzhou die "Natio

nalregierung der Republik China" er- 

richtet.

Solange Sun noch am Leben war, 

schien es um die Beziehungen zwi- 

schen GMD und KPCh bestens be- 

stellt. Kaum aber war er am 12.Marz 

1925 gestorben, zeigten sich bereits 

Ansatze zur Herausbildung eines lin- 

ken und eines rechten Flugels inner- 

halb der GMD. Dies wurde erstmals 

beim Kampf um die Nachfolge im Par- 

teivorsitz deutlich, zu dem vier Kandi- 

daten antraten, namlich Hu Hanmin, 

Wang Jingwei, Jiang Jieshi und der von 

Sun persbnlich bevorzugte linksorien- 

tierte Liao Zhongkai. Eine Zeitlang 

wurde die Mbglichkeit eines Triumvi- 

rats, bestehend aus Hu, Wang und 

Liao, also den Vertretern einer eher 

rechten, einer mittleren und einer lin- 

ken Linie, diskutiert. Am 20August 

1925 kam es hier jedoch zu einer dra- 

matischen Entscheidung, als Liao bei 

einem Treffen des GMD-Zentralko- 

mitees in Guangzhou ermordet wurde, 

woraufhin Hu Hanmin die Flucht an

trat. Die Hintergriinde dieses Falls 

sind bis heute nicht geklart worden; 

vermutlich handelte es sich hier um ei- 

nen Anschlag von Vertretern der ex- 

tremen Rechten, die mit der im Yang- 

zi-Tal operierenden Geheimgesell- 

schaft der "Griinen Bande" (qingbang) 

kooperierten und die spater Jiang Jie

shi auf ihren Schild hoben.36 Auf alle 

Faile niitzte dieser Zwischenfall den 

beiden iibriggebliebenen Kandidaten 

Wang Jingwei, der von jetzt an das 

"linke" Spektrum besetzte, und seinem 

Gegner, dem schon damals entschie- 

den antikommunistischen Jiang Jieshi.

Jiang war im Auftrag Sun Yixians be

reits 1923 fiir drei Monate nach Mos- 

kau gereist, um dort sowjetische Ein

richtungen, u.a. Militarschulen, Partei- 

organisationen und den Geheimdienst 

Tscheka sowie Einheiten der Roten 

Armee zu studieren. Er hatte Gespra- 

che mit fiihrenden Reprasentanten der 

Revolution, vor allem mit Trotzki und 

Kamenew, gefiihrt und war auch Au- 

genzeuge des Machtkampfes zwischen 

Trotzki und Stalin geworden, der sich 

bereits anbahnte, als Lenin noch im 

Sterben lag. Auch mochte er die tradi-
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tionelle Abneigung des Moskowiters 

gegeniiber dem Asiaten verspiirt haben 

- kurzum ein angewiderter und desillu- 

sionierter Jiang verlieB bereits Ende 

November wieder die UdSSR. In sei- 

nem Herzen war er schon jetzt jener 

Antikommunist, als der er sich nach 

dem Tode Sun Yixians, vor allem aber 

i.J. 1927, zu erkennen geben sollte. 

Einstweilen freilich hielt er seinen 

Groll noch zuriick, da er wuBte, daB 

seine Sowjetmission ihm einen von sei

nen Machtrivalen kaum noch einholba- 

ren Vorsprung einraumen wiirde - ein 

Kalkiil, das dann ja in der Tat auch bei 

seiner Emennung zum Vorsitzenden 

des Vorbereitenden Komitees der Mi- 

litarakademie Huangpu im Mai 1924 

auch aufging. Zwar wandten sich die 

Kominternberater insgeheim gegen 

Jiangs Ernennung, doch muBten sie 

sich am Ende doch den eindeutigen 

Weisungen Moskaus beugen.

Die antikommunistischen Neigungen 

Jiangs waren auch jenen acht GMD- 

Mitgliedern bekannt, die sich im No

vember 1925 heimlich am Katafalk Sun 

Yixians im "Tempel der azurblauen 

Wolkeri" auf den "Westbergen" hoch 

liber Beijing trafen, um MaBnahmen 

gegen die "Bolschewisierung" der 

GMD zu beschlieBen. Sie einigten sich 

darauf, ein neues Zentralexekutivkomi- 

tee auf die Beine zu stellen, die Kom- 

munisten aus der GMD auszuschlie- 

Ben, den Komintern-Berater Borodin 

seiner Aufgaben zu entheben und das 

Hauptquartier der Partei von Guang

zhou nach Shanghai zu verlegen.37 

Obwohl diese Beschliisse formaljuri- 

stisch null und nichtig waren, kam der 

"Westberge-Konferenz" am Ende doch 

eine weittragende Doppelbedeutung 

zu: Zum einen hatten sich hier die 

Kernelemente des spater so erfolgrei- 

chen Rechten Flugels der GMD zum 

Schwurbund gefunden, zum andern be- 

fanden sich unter den Teilnehmern die 

Hauptfbrderer Jiang Jieshis. 

Seagrave38 geht so weit, die "Westber

ge-Konferenz" als eine Veranstaltung 

der "Griinen Bande" zu bezeichnen, bei 

der die Grundlagen der Zusammenar- 

beit zwischen Shanghaier Gangster- 

kreisen und spaterer GMD-Fiihrung 

gelegt wurden: ein Lieblingsthema der 

trotzkistischen Geschichtsschreibung, 

wie sie in den dreiBiger und vierziger 

Jahren vor allem von Harold Isaacs be- 

trieben wurde.

4.12.

Militarische Vorbereitungen des 

Nordfeldzugs: Die Huangpu-Militar- 

akademie

Zu den organisatorischen Neuerungen 

der GMD, die in der Guangzhou-Pe- 

riode stattfanden und die fur die spa- 

tere Einigung Chinas und den Macht- 

aufstieg Jiang Jieshis eine iiberragende 

Rolle spielten, gehbrte die Griindung 

einer eigenen Kadettenausbildungsan- 

stalt auf der etwa 20 km ostlich der 

Stadt Guangzhou in der Mundung des 

Perlflusses gelegenen 6 qkm groBen 

Insel Huangpu (cantonesisch: "Wham

poa").

Bis dahin hatte sich die "siidliche Re

gierung" Sun Yixians auf eine Solda- 

teska verlassen miissen, deren dubiose 

Mitglieder tagsiiber in der Stadt her- 

umlungerten, nachts in Tempeln haus- 

ten, bei der Bevblkerung willkiirliche 

"Requirierungen" durchfiihrten, Frau

en belastigten und mit ihren Soldfor- 

derungen auch noch den Haushalt 

schropften.

Zweck der im Mai 1924 von Sun per- 

sonlich eingeweihten Huangpu-Mili- 

tarakademie (Huangpu j unguan xue- 

xiao) sollte es sein, in enger Zusam- 

menarbeit zwischen GMD und KPCh 

die Grundlagen fur ein der revolutio- 

naren Sache ergebenes und nach dem 

Schema der sowjetischen Roten Ar- 

mee modelliertes Offizierskorps her- 

anzubilden, das engagiert, politisch zu- 

verlassig und sachlich kompetent war. 

Die Komintem hatte sich verpflichtet, 

die Finanzierung der Anstalt zu iiber- 

nehmen, die Instruktoren zu stellen 

und die notigen Waffen zu liefern.39

Zum Leiter der Schule avancierte der 

kurz vorher aus der Sowjetunion zu- 

riickgekehrte Jiang Jieshi, zum Stell- 

vertretenden Leiter der "linke" Liao 

Zhongkai. Zwischen beiden kam es 

von Anfang an zu standigen Reibun- 

gen. Wahrend Jiang bei der Ausbil- 

dung Disziplin und kollektive Verant- 

wortung (lianzuofa) der Militarfiihrer 

in den Vordergrund stellte, vermittelte 

Liao vor allem Politokonomie, Revolu- 

tionsgeschichte und Imperialismus- 

theorie.40 Liao wurde hierin unter- 

stiitzt vom Politkommissar der Aka- 

demie, dem jungen Zhou Enlai. Leiter 

der Kominternberater war General 

Blucher, der unter dem Namen "Ga

len" auftrat. Als Ausbilder agierten 

zum groBten Teil GMD-Mitglieder, 

die ihre Laufbahn an japanischen Mili- 

tarakademien begonnen hatten, z.T. 

aber auch Kommunisten, unter ihnen 

die spateren KP-Politburomitglieder 

Ye Jianying und Nie Rongzhen.

Fur chinesische Verhaltnisse waren die 

Mitglieder des Lehrerkorps atembe- 

raubend jung: die meisten Instruktoren 

befanden sich in den Zwanzigern. So- 

gar der Akademieleiter, Jiang, zahlte 

nur 37 Jahre. Uber dem Hauptein- 

gangstor stand ein Wahlspruch, der 

etwas von der Atmosphare vermittelte, 

die damals herrschte: "Wer Karriere 

machen und reich werden will, kehre 

um; wer den Tod fiirchtet, bleibe 

drauBen".

So revolutionar sich die Akademiebe- 

sucher gaben, so traditionell war ihr 

Loyalitatsverhalten: Kaum hatten die 

Lehrgange begonnen, begannen sich 

auch schon wieder die seit alters her 

vertrauten Lehrer/Schiiler-Seilschaften 

herauszubilden - eine Entwicklung, die 

sich vor allem fur den Kommandanten 

Jiang optimal auswirkte; entstanden 

damals doch personelle "Guanxi" (Be- 

ziehungen), die noch Jahrzehnte spater 

tragfahig waren und den Angehorigen 

der sog. "Huangpu-Clique" Zugang zu 

hochsten Partei-, Staats- und Militar- 

amtern der GMD eroffneten. Da die 

Akademie bereits i.J. 1927 unter der 

Bezeichnung "Zentrale Militarakade

mie" in die neue Hauptstadt Nanjing 

verlegt wurde, und da die Ausbildungs- 

lehrgange auf der Insel Huangpu je- 

weils sechs Monate dauerte, waren es 

insgesamt nur sieben Offiziersjahrgan- 

ge, die fur die "Huangpu-Clique" in 

Frage kamen, und die dieses Zugehd- 

rigkeitsprivileg dann in der Tat bei al

ien nachfolgenden Machtkampfen her- 

vorkehrten und es mit Klauen und 

Zahnen verteidigten.

Gleichzeitig schalten sich wahrend der 

drei Huangpu-Jahre auch bereits erste 

Rivalitaten zwischen rechten GMD- 

Offizieren und ihren KPCh-Mitschii- 

lern heraus.41 Vorerst freilich blieb 

dieser interne Konflikt noch unter der 

Oberflache, da es einstweilen andere 

Feuerproben zu bestehen gait. Noch in 

Guangzhou namlich hatten sich die 

Kadetten mit zwei auBeren Gegnern 

auseinanderzusetzen, namlich im Ok- 

tober 1924 mit der von Cantoner Un- 

ternehmern getragenen "Kaufleutemi- 

liz" (shangtuan), die unter dem 

Schlachtruf "Rettet Guangzhou vor den 

Bolschewiken!" gegen die GMD-Re- 

gierung angetreten waren,42 sowie im 

Friihjahr 1925 mit Truppen der ortli- 

chen Militarmachthaber, denen das 

"linke" Regime in Guangzhou ebenfalls 

unheimlich geworden war.
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Beide Proben warden mit glanzendem 

Erfolg bestanden, die erste noch unter 

persbnlicher Leitung Sun Yixians, die 

zweite - in Form von zwei "Ostfeldzu- 

gen" - unter dem Kommando Jiang 

Jieshis. Beide Male spielten die kom- 

munistischen Absolventen der Akade- 

mie eine bravourose Rolle. Dies be- 

wahrte sie freilich nicht vor der Ver- 

folgung, die nach dem Umsturz vom 

12April 1927 einsetzte und in deren 

Verlauf zahlreiche kommunistische 

Kadetten der Akademie festgenom- 

men und hingerichtet wurden.43

4.13.

Die wirtschaftliche Konsolidierung 

der Guangzhou-Republik

Bevor der Nordfeldzug beginnen konn- 

te, muBten u.a. die fmanziellen Ver- 

haltnisse der Cantoner Republik kon- 

solidiert werden. Diese Aufgabe iiber- 

nahm der spater als GMD-Finanzmini- 

ster beriihmt gewordene Song Ziwen 

("T.V.Soong"), indem er den traditio- 

nellen Wegezoll (den sog. "Lijin") so- 

wie eine Reihe von "PreBgeldern" ab- 

schaffte und die Einnahmepolitik auf 

eine regulare, d.h. gesetzlich abgesi- 

cherte Grundlage stellte. Gleichzeitig 

sorgte Song fur eine gleichmaBige Ein- 

treibung der Steuern durch eine spe- 

zielle, ihm personlich unterstellte 

Steuerpolizei und errichtete eine Re- 

gierungsbank. Diese Politik war es vor 

allem, die den Unwillen der ortlichen 

Kaufleute erregte und den oben er- 

wahnten Aufstand der "Kaufmannsmi- 

lizen" auslbste.

4.1.4.

Erste Verwerfungen in der Einheits- 

front

Schon kurz nach den beiden "Ostfeld- 

ziigen" (1925) hatte es ein schrilles 

Signal gegeben, das auf tiefsitzende 

Konflikte zwischen dem rechten 

GMD-Fliigel und den Kommunisten 

hindeutete, namlich die Verhangung 

des Kriegsrechts uber Guangzhou am 

19.3.1926, die von Jiang Jieshi in seiner 

Eigenschaft als Kommandant von 

Guangzhou veranlaBt worden war. Die 

MaBnahme richtete sich vor allem ge- 

gen das "Guangzhou-Hongkong- 

Streikkomitee", das entwaffnet und 

lahmgelegt wurde - ein Vorgeschmack 

auf die Ereignisse d.J. 1927! Gleichzei

tig lieB Jiang das Hauptquartier des 

"Kaisers von Guangzhou", des Komin- 

tern-Beraters Borodin, umzingeln.

Als Grund fiir all diese MaBnahmen 

fiihrte Jiang den Zwischenfall mit dem 

"Zhongshan-Kanonenboot" an. KPCh- 

Mitglieder und Komintern-Berater 

hatten den Plan gehabt, ihn bei der 

Riickkehr von der Huangpu-Militar- 

akademie auf dem Boot zu entfiihren 

und ihn auf diese Weise kaltzustellen. 

44 Schon vorher hatten die Kommuni

sten eine systematische Spaltungskam- 

pagne betrieben und beispielsweise an 

der Militarakademie heimliche Zellen 

und einen linken "Club" gegriindet, ei

ne Rufmordkampagne gegen Jiang 

("Rechtsabweichler") vom Zaun gebro- 

chen und versucht, Wang Jingwei ge

gen ihn, Jiang, auszuspielen. Es sei 

hochste Zeit gewesen, gegen diese 

"kommunistische Verschwbrung einzu- 

schreiten". Durch die Verhangung des 

Kriegsrechts sei der "Plan der Kom

munisten, sich Guangzhous zu be- 

machtigen", vereitelt und damit der 

Weg fiir den geplanten Nordfeldzug 

geebnet worden.4^

Borodin wollte zunachst gegen die 

"Marz-Putschisten" vorgehen, gab dann 

aber klein bei. Etwas anderes blieb 

ihm auch gar nicht ubrig, wollte er 

nicht die gesamte bisherige Komin- 

tern-Politik gefahrden, sich vor allem 

aber den Unwillen Stalins zuziehen. 

Hatte Trotzki sein MiBtrauen gegen 

die GMD durch die Marz-Vorgange 

emeut bestatigt gesehen, so versuchte 

umgekehrt Stalin, den Zwischenfall un

ter den Teppich zu kehren. Als Mann 

Stalins leistete Borodin dem Sieger 

Jiang Lippendienste und gab uber dies 

zahneknirschend seinen Widerstand 

gegen den geplanten Nordfeldzug 

auf 46

42.

Der "Nordfeldzug" und "Wuhan"

42.1.

Die erste Phase des "Beifa"

In den drei Jahren des Nordfeldzugs 

(Beifa) zwischen 1926 und 1928 kam es 

zu Konstellationen, die z.T. erst Jahr- 

zehnte spater wieder korrigiert werden 

konnten, z.T. aber auch heute noch 

nachwirken. Als der Nordfeldzug be- 

gann, war das Land zerrissen, die "Re

volution" aber (zumindest nach auBen 

hin) geeint; als er endete, war dagegen 

das Land (zum groBten Teil) wieder 

geeint, die revolutionare Front aber 

hoffnungslos gespalten.

In der angespannten Atmosphare am 

Vorabend des Nordfeldzugs konnte 

sich niemand dem Offenbarungseid 

entziehen, weder in innenpolitischer 

oder ideologischer noch in auBenpoliti- 

scher Hinsicht: Die Militarmachthaber 

muBten Farbe bekennen, ob sie fiir die 

nationale Einigung oder fiir den Re- 

gionalismus eintreten wollten, die Mit- 

glieder der "Einheitsfront" hatten sich 

fiir die linke oder die rechte Option zu 

entscheiden, und auBerdem gait es 

schon bald, sich entweder zur Komin- 

tem oder aber zu den Westmachten zu 

bekennen. Das Entweder-Oder war ge- 

fragt, nicht mehr das Sowohl-Als auch. 

Auch Jiangs Gegner, Wang Jingwei, 

konnte sich dem Entscheidungszwang 

nicht entziehen und wahlte zunachst 

die linke Option, um am Ende aber 

doch reumiitig wieder bei der inzwi- 

schen ganz nach rechts abgedrifteten 

GMD anzuklopfen.

Wie war es um die militarische Situa

tion damals bestellt? Ziel des Nord

feldzugs war es bekanntlich, die nordli- 

chen Warlords zu unterwerfen und 

- im Geiste des Testaments Sun Yi

xians - die nationale Einigung Chinas 

zu emeuem. Freilich sah sich die in 

der revolutionaren Basis Guangdong 

aufgebaute Nationairevolutionare Ar- 

mee (NRA, Guomin geming jun) mit 

einer fast zehnfachen Ubermacht kon- 

frontiert.

Anfang 1926 hatten sich im Norden 

Chinas im wesentlichen vier miteinan- 

der rivalisierende Militarmachtberei- 

che herausgebildet: In den zentralchi- 

nesischen Provinzen Henan, Hubei 

und Hunan standen die 250.000 Mann 

des Warlords Wu Peifu. Sudostchina 

(Jiangsu, Anhui und Fujian) wurden 

von der 200.000-Mann-Armee Sun 

Chuanfangs kontrolliert. Im (ehemals 

mandschurischen) Nordosten sowie in 

Jilin und Shandong stand mit 500.000 

Mann die starkste alter War lord-Ar- 

meen unter dem Kommando Zhang 

Zuolins. Dariiber hinaus gab es noch 

die zwei mit Guangzhou sympathisie- 

renden Streitkrafte Yan Xishans (mit 

120.000 Mann in der Provinz Shanxi) 

sowie die 100.000 Mann der "National- 

armee" des "Christlichen Generals" 

Feng Yuxiang in den nordwestlichen 

Provinzen von Gansu, Ningxia und 

Suiyuan.

Erganzt wurden diese NRA-Gegner 

durch einige weitere Armeen aus Siid- 

westchina, vor allem aus Sichuan und 

Yunnan 47 Da die NRA nur Streitkraf

te von rd. 100.000 Mann besaB, die al- 

lerdings jugendlich beschwingt und 

hochmotiviert auf ihre Aufgaben war- 

teten, gait es, nach moglichen Verbun- 

deten unter den Warlords Ausschau zu 

halten - und in der Tat fanden sich 

dort zwei Hoffnungstrager, namlich die 

bereits erwahnten Yan Xishan und 

Feng Yuxiang.
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Vier Faktoren waren es am Ende, die 

der NRA den Sieg bescherten, namlich 

das Biindnis mit diesen beiden Kriegs- 

herren, des weiteren die Kampfmoral 

der jungen revolutionaren Armee, fer- 

ner die Aufweichung des eroberten 

Terrains durch Bauernaufstande und 

durch Generalstreiks in den GroBstad- 

ten sowie, viertens, die Rivalitaten zwi- 

schen den Warlords.

DaB David gegen Goliath so schnell 

siegen wiirde, konnte am Vorabend 

des Nordfeldzugs freilich niemand ah- 

nen. Gleichwohl beschloB die NRA- 

Fiihrung mit dem Mut des Himmels- 

stiirmers, den zehnfach uberlegenen 

Gegner auf Leben und Tod anzugrei- 

fen. Zum Fuhrer des Expeditionskorps 

wurde am 9.Juli 1926 der bisherige 

Kommandant der Huangpu-Militar- 

akademie, Jiang Jieshi, ernannt.

Die sowjetischen Militarberater hatten 

fur den bevorstehenden Feldzug einen 

Plan entworfen, demzufolge die NRA 

zunachst die Truppen Wu Peifus in 

Zentralchina ausschalten und sodann 

nach Nordwestchina abschwenken soil- 

ten, urn sich dort mit den Verbanden 

des Kriegsherrn Feng Yuxiang zu ver- 

einigen, die ihrerseits von Sowjetisch- 

Zentralasien her mit Waffen und Logi- 

stik versorgt wurden. Von Nordwest

china aus sollten die vereinten Streit- 

krafte sodann entlang der beiden 

Hauptverkehrsadern, namlich der 

Longhai-Eisenbahn sowie des Yangzi- 

FluBlaufs, nach Osten vorstoBen und 

die dortigen Kiistengebiete unter ihre 

Kontrolle bringen.48

In den ersten Wochen wurde der hier 

aufgezeichnete Fahrplan in der Tat 

auch prazise eingehalten: Der Vor- 

marsch begann am lJuli 1926 in Rich- 

tung Changsha, der Provinzhauptstadt 

von Hunan, die bereits am lO.Juli er- 

stiirmt wurde. Von dort aus riickten 

die Truppen in drei Kolonnen weiter: 

im Zentrum die 4. (mit kommunisti- 

schen Regimentern), die 7. und 8Ar- 

mee mit dem Ziel Wuhan, auf dem 

rechten Flugel die 2., die 3. und 5Ar- 

mee sowie die erste unabhangige Divi

sion mit den Zielen Nanchang und Jiu- 

jiang, und auf dem linken Flugel die 9. 

und lOArmee, die die Dreierstadt 

Wuhan von links her umfassen sollte.

Die Gefechte gegen die Yangzi-War

lords, vor allem die Auseinanderset- 

zungen um Wuchang, entwickelten sich 

zu den blutigsten Duellen des ganzen 

Feldzugs, doch konnte, nachdem die 

beiden anderen Teilstadte Hanyang 

und Hankou genommen worden wa

ren, auch Wuchang besetzt werden 

- und zwar am symbolisch so bedeut- 

samen "Doppelzehnten" d.J. 1926, also 

genau 15 Jahre nach dem Sieg der 

Xinhai-Revolution von 1911.

Wu Peifus Armee war damit im we- 

sentlichen ausgeschaltet und die erste 

Phase des Nordfeldzugs beendet.

422.

Phase 2: "Wuhan" und die Spaltung 

der Einheitsfront

Im Dezember 1926 siedelte die Revo- 

lutionsregierung - immer auf den 

Spuren der siegreich voransturmenden 

NRA - von Guangzhou nach Wuhan 

liber, wo sich schnell eine Vorherr- 

schaft der Linken abzuzeichnen be

gann, zumal Borodin sich bereits der 

ersten Welle der "Umsiedler" ange- 

schlossen und die Weichen der neuen 

Hauptstadt auf links gestellt hatte.

Die Vertreter des rechten GMD-Flu- 

gels lieBen mit GegenmaBnahmen 

nicht lange auf sich warten. Wahrend 

namlich die NRA-Verbande gemaB 

dem Komintern-Plan nun eigentlich 

den groBen Schwenk nach Nordwesten 

hin vollziehen sollten, erteilte Jiang, 

der in diesem kritischen Moment die 

Maske fallen lieB, zum Entsetzen der 

sowjetischen Berater an seine Verban- 

de den Befehl aus, nach Osten abzu- 

drehen. Symbolisch gesprochen kehrte 

er dem revolutionaren Nordwesten den 

Riicken zu und wandte sich hin zur 

Ostkiiste, wo finanzkraftige Stadte und 

wohlgefiillte Waffenarsenale lockten.

In Shanghai, das von den Fliigelkamp- 

fen in der GMD zu dieser Zeit nur 

wenig wuBte, kam angesichts dieser 

Ostwendung Panik auf. Um sich gegen 

die "Bolschewiken", zu denen damals 

auch Jiang noch gerechnet wurde, zu 

wappnen, zogen die Auslander aus ver- 

schiedenen Gebieten in aller Eile 

30.000 Legionare und 30 Kriegsschiffe 

zusammen.49 Ratlosigkeit machte sich 

in Shanghai breit: Eine Zeitlang hatten 

die dortigen auslandischen Machte die 

Entwicklung dadurch zu beeinflussen 

versucht, daB sie unter Einsatz erhebli- 

cher Finanzmittel einen Warlord gegen 

den anderen ausspielten. Japan hatte 

beispielsweise "seinen" Zhang Zuolin 

unterstiitzt, wahrend die Briten und 

Amerikaner "ihrem" Schjitzling Wu 

Peifu von der Zhili-Clique unter die 

Arme griffen. Wie aber sollten sich die 

Auslander gegenuber den aus dem tie

fen Siiden vorstoBenden Revolutions- 

armeen verhalten, die allesamt im Ruf 

bolschewistischer Provenienz standen 

und denen der Ruf des "roten Terrors" 

voranging? Wehe, wenn sie einmal 

Shanghai, Tianjin oder andere "west- 

lich" orientierte Stadte eingenommen 

hatten!

Zwei Verteidigungsoptionen standen 

zur Wahl: entweder direktes militari- 

sches Vorgehen oder aber eine Politik 

des Divide et impera. Ein Waffengang 

freilich, wie er sich zur Zeit der Tai- 

ping-Revolution noch als hbchst er- 

folgreich erwiesen hatte, schien jetzt, 

im Zeichen des iiberbordenden Natio- 

nalismus, kam noch ratsam. Britische 

Kriegsschiffe, die eben erst am 5.Sep- 

tember 1926 die Yangzi-Stadt Wanxian 

bombardiert hatten, und britische 

Truppen, die in Hankou mit Demon- 

stranten zusammengeraten waren, hat

ten erschreckt zur Kenntnis nehmen 

miissen, daB sie an ein Wespennest ge- 

raten waren, gegen das die bisherigen 

Mitteln nichts mehr ausrichteten. Am 

Ende hatte GroBbritannien zahneknir- 

schend seine Konzession in Hankou 

aufgeben miissen - der erste Einbruch 

des chinesischen Nationalismus in die 

Vorrechte einer westlichen GroB- 

macht!

Angesichts dieser traumatischen Ent

wicklung blieb eigentlich nur noch die 

Moglichkeit, die neue Bewegung von 

innen her zu spalten und die "siidlichen 

Revolutionare" ahniich zu umgarnen 

wie bisher die nbrdlichen Machthaber. 

Kaum hatten die Auslander den RiB 

entdeckt, der mitten durch die Reihen 

der NRA verlief, begannen sie auch 

schon, Jiang Jieshi, den die Presse bis

her als "roten Banditen" gefuhrt hatte, 

als neuen Hoffnungstrager zu umwer- 

ben.50 Hierbei bedienten sich Briten, 

Franzosen und Amerikaner des Ein- 

fhisses der "Griinen Bande" Du Yue- 

shengs, die in Shanghai und im Yangzi- 

Tal bliihende Geschafte betrieb und 

der seit vielen Jahren auch Jiang ange- 

horte. Die "Internationale Niederlas- 

sung" sowie die "Franzosische Konzes

sion" von Shanghai iiberlieBen der 

"Griinen Bande" 5.000 Gewehre, Muni

tion und Lkw-Transportmittel. Wie 

sich spater herausstellte, waren es vor 

allem diese Bestande, mit denen am 

12April 1927 die meisten Kommuni- 

sten massakriert wurden.

Damals, im April 1927 auch, wurde das 

Fundament fur die spatere AuBenpoli- 

tik der GMD-Regierung gelegt, die 

durch eine entschiedene Westbindung 

charakterisiert blieb.



CHINA aktuell -714- September 1988

Jiang ergriff ohne Zogem die ihm von 

Shanghai entgegengestreckte Hand 

und versprach noch vom Feldlager aus, 

daB "keinem Auslander ein Haar ge- 

krummt" werde und daB auch die Be- 

volkerung Shanghais nichts zu befurch- 

ten habe.51 Beiden Seiten fiel ein Stein 

vom Herzen. Vor allem konnten Jiangs 

Einheiten nun ihren Marsch zur Ost- 

kiiste bedenkenlos fortsetzen, wobei es 

allerdings zunachst einmal die Armeen 

des Warlords Sun Chuanfeng auszu- 

schalten gait. Dies geschah in der 

"Schlacht von Nanchang" am ^Novem

ber, bei der erneut ganze Kontingente 

des Feindes zur NRA iiberliefen - ein 

Zeichen fiir die Popularitat der Revo- 

lutionstruppen, denen die zahlenmaBig 

so vielfach iiberlegenen Warlord-Ar

meen - u.a. Suns 200.000 Mann - nichts 

entgegenzusetzen hatten!

Nachdem das Waffenarsenal von Wu

han in die Hande der dort operieren- 

den kommunistischen Verbande gera- 

ten war, erhoffte sich Jiang die noch 

wesentlich iippigeren Arsenale der 

beiden Stadte Nanjing und Shanghai, 

die jetzt in Griffweite lagen; er hatte 

diesen Ausgleich dringend nbtig, da 

sich die NRA inzwischen in zwei Teile 

mit zwei Hauptquartieren aufgespalten 

hatte: das der Linken in Wuhan und 

das der Rechten in Nanchang.

Nur wenige Tage nach dem Fall Nan- 

changs fand in Moskau eine Erweiterte 

Tagung der Komintern statt, die eine 

China-Resolution verabschiedete, in 

welcher festgestellt wurde, daB die Na

tionale Befreiungsbewegung nunmehr 

in die sozialrevolutionare Phase iiber- 

gehe. Dieser Befund machte die Mit- 

glieder des rechten GMD-Fliigels noch 

hellhbriger als sie es ohnehin schon 

gewesen waren. Was konnte die Neu- 

formulierung schon anderes ausdruk- 

ken als den Wunsch nach verstarkten 

Bauern- und Arbeiterrevolten? Oben- 

drein schickte die Komintern, wie 

Jiang Jieshi miBtrauisch feststellte,52 

die "Scharfmacher" M.N.Roy und Tan 

Bingshan nach China, weil Borodin fin- 

die neue Aufgabenstelhmg offensicht- 

lich "nicht aggressiv genug war". Au- 

Berdem berief Borodin im Dezember 

1926 eine GMD-Versammhing nach 

Wuhan ein, zu dem lediglich die 

Kommunisten und die Mitglieder des 

linken GMD-Fliigels geladen waren. 

Damit sei, wie Jiang kommentierte,53 

die "Aufsplitterung der GMD" noch 

weiter vertieft worden. Dies waren 

freilich apologetische Behauptungen 

des rechten GMD-Fliigels; denn die 

Linke hatte ihre Hilfe fiir Jiangs Trup- 

pen keineswegs aufgegeben, sondern 

unterstiitzte deren Vormarsch nach 

wie vor - zumindest schien es so; als 

namlich die NRA im Februar 1927 mit 

ihrer Offensive auf Nanjing und 

Shanghai begann, riisteten die Ge- 

werkschaften in diesen beiden Metro- 

polen gleichzeitig zum Generalstreik, 

um die Stadte sturmreif zu machen. 

Mittelpunkt dieser Aufweichungsak- 

tionen war Shanghai, in dem es zu drei 

groBen Arbeiteraufstanden kam, nam

lich am 22.Februar (360.000 Beteilig- 

te), am 21.Marz, als 800.000 Arbeiter 

die Polizeibiiros stiirmten und Tele- 

fonzentralen, Elektrizitatswerke und 

sonstige Knotenpunkte besetzten, so- 

wie am 22.Marz, als Shanghai vollig 

unter die Kontrolle der (u.a. von Zhou 

Enlai mitkommandierten) linken Ein

heiten geriet. Nanjing fiel am 23. und 

Shanghai am 26.Marz.

Als Jiang auf seinem Kanonenboot am 

26.Marz in Shanghai eintraf, wurde er 

sogleich mit der Nachricht konfron- 

tiert, daB samtliche HauptstraBen von 

bewaffneten Streikposten besetzt seien 

und daB er in der Zwischenzeit von der 

Regierung in Wuhan wegen seines 

"konterrevolutionaren Verhalt ens" ab- 

gesetzt worden sei. AuBerdem sah er 

sich mit dem "Nanjing-Zwischenfall 

vom 24.Marz" konfrontiert, in dessen 

Verlauf Soldaten der Expeditionsar- 

mee fiinf westliche Auslander getbtet 

hatten, obwohl er, Jiang, vorher feier- 

lich versprochen hatte, daB kein Aus

lander Ubergriffe zu befurchten habe.

Jiangs SchluBfolgerungen waren 

schnell gezogen: Uberall witterte er 

kommunistische Machenschaften und 

"roten Terror".54 Was konnte in diesem 

Augenblick willkommener sein als die 

Aufforderung der Westmachte, die 

Aufstandischen zur Rechenschaft zu 

ziehen! ? Dem roten sollte in er Tat 

schon bald der weiBe Terror folgen: 

Am llApril nahmen britische und ja- 

panische Truppen rd. 1.000 Streikteil- 

nehmer gefangen und iibergaben sie 

den Sicherheitskraften Jiangs. Dies war 

der Auftakt zu einer systematischen 

Vernichtung der Linken in Shanghai. 

Die Jagd nach Gewerkschaftlern und 

KP-Mitgliedern begann am Morgen 

des 12April mit einem Sirenenton von 

Jiangs Kanonenboot. Eliteeinheiten 

der GMD durchkammten daraufhin 

systematisch Gewerkschaftsbiiros so- 

wie Arbeiterquartiere und exekutierten 

ihre Opfer auf der Stelle. Die genaue 

Zahl der Getoteten ist nie bekanntge- 

worden. Die kommunistische Seite 

spricht von 5.000 Opfern des "weiBen 

Terrors", darunter 200 Gewerkschafts- 

funktionare,55 die GMD-Seite dagegen 

von lediglich neunzig Personen.56 Die 

Zahl diirfte zwischen diesen beiden 

Grenzwerten liegen. Als am 13 April 

rd. 100.000 unbewaffnete Arbeiter zu 

einer Demonstration antraten und das 

Militar das Feuer eroffnete, fiillten die 

Leichen nicht weniger als acht Lastwa- 

gen.57 Auch in anderen Stadten kam es 

zu "Bereinigungsaktionen", nicht zu- 

letzt in Guangzhou, wo am 12.4. zahl- 

reiche linke Kadetten der Huangpu- 

Militarakademie hingerichtet wurden.

Zwei revolutionare Hauptzentren, 

namlich Shanghai und Guangzhou, wa

ren von nun an unter fester Kontrolle 

des rechten GMD-Fliigels. Der Linken 

blieb jetzt nur noch eine Hoffnung 

- Wuhan.

Wuhan besaB in der damaligen Welt 

einen einzigartigen Glanz. Zehn Jahre 

nach der Oktoberrevolution war uber

all auf der Welt Erniichterung unter 

den Marxisten eingekehrt: In den gro

Ben europaischen Industriestaaten 

waren die Bliitentraume der Revolu

tionare nach dem Ersten Weltkrieg 

verflogen, der Kreml zerfleischte sich 

in Fraktionsstreitigkeiten und auch in 

den Kolonien, die von Lenin einst als 

"schwachste Kettenglieder des Impe- 

rialismus" - und damit als ideale An- 

griffspunkte - diagnostiziert worden 

waren, stagnierte die revolutionare 

Bewegung. Ubriggeblieben war am 

Ende nur das feme Wuhan, das bei 

den Linken wie eine Hostie herumge- 

reicht und das schon bald zum Mekka 

revolutionarer Pilger wurde.

Doch auch hier stellte sich bald Er- 

niichterung ein: Schon Anfang 1927 

war die Yangzi-Stadt von feindlichen 

Truppen eingekreist, und zwar nicht 

nur von Einheiten Jiangs, sondern 

auch von den Armeen mehrerer War

lords. Kein Wunder, daB der Stadt das 

Wasser auch wirtschaftlich schon bald 

bis zum Hals stand.

Was tun? Der V.Parteitag der KPCh 

(27.4.-11.5.1927) beschloB angesichts 

der Notlage, die soziale Basis durch 

Agrarreformen und die territoriale Ba

sis durch militarische Aktionen zu er- 

weitern. In welche Richtung allerdings 

sollten die linken NRA-Truppen wei- 

termarschieren? Diese Frage loste hef- 

tige Meinungsverschiedenheiten aus: 

Ein Teil der Generalitat befiirwortete 

einen "Ostfeldzug" gegen die Truppen
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Jiangs, ein anderer wollte an dem ur- 

spriinglichen Komintern-Plan festhal- 

ten und die Truppen nach Nordosten 

weitermarschieren lassen, wo sie sich 

nach wie vor mit den Armeen Feng 

Yuxiangs zusammentun sollten. Eine 

dritte Fraktion schlieBlich, die vom 

Komintemvertreter M.N.Roy ange- 

fuhrt wurde, pladierte fiir den Marsch 

zuriick nach Siiden in die Provinzen 

Hunan, Hubei, Guangdong und 

Guangxi, wo die Bauernrevolution ei- 

nen Steppenbrand auslbsen sollte.

Der gordische Knoten, der sich hier zu 

schiirzen begann, wurde durch den 

Angriff des nordlichen Kriegsherrn 

Zhang Zuolin auf Wuhan gelbst: Die 

linken Truppen nahmen die Heraus- 

forderung spontan an und stieBen im 

Gegenzug nach Norden in die Provinz 

Henan vor - ein Ereignis, das die 

Wuhaner Regierung als Beginn des 

"Zweiten Nordfeldzugs" bezeichnete. 

Zwar konnten sich die revolutionaren 

Verbande unter hohen Opfern im Be- 

reich der Longhai-Eisenbahn durch- 

setzen; wahrend allerdings die Front 

siegte, blutete das Wuhaner Hinter

land militarisch, wirtschaftlich und 

ideologisch aus. Vollends zur Kata

strophe kam es am 15.7.1927 durch 

den "Staatsstreich" Wang Jingweis, der 

bis dahin als Hauptreprasentant Wu- 

hans in Erscheinung getreten war. Das 

Verhalten Wangs muB vor dem Hin- 

tergrund der Komintern-Politik gese- 

hen werden: Die Ereignisse in Shang

hai hatten den diisteren Prophezeiun- 

gen Trotzkis von der Unzuverlassigkeit 

der GMD recht gegeben und Stalin ad 

absurdum gefuhrt. Dieser glaubte je- 

doch, keinen Gesichtsverlust hinneh- 

men zu durfen. Vor allem versuchte er, 

die Initiative in der Hand zu behalten, 

und kabelte deshalb am 31.5.1927 an 

Borodin den Befehl, in Wuhan 20.000 

KP-Mitglieder zu bewaffnen, dariiber 

hinaus in den Provinzen Hunan und 

Hubei eine Arbeiter- und Bauernar- 

mee von 50.000 Mann aufzustellen, un- 

zuverlassige Militarfuhrer zu entlassen 

und zu guter Letzt auch noch eine 

kommunistische Basis aufzubauen.

Borodin wollte den Inhalt vor Wang 

Jingwei geheimhalten, doch sein Mit- 

arbeiter, der Inder Roy, zeigte Wang 

eine Kopie des Telegramms - offen- 

sichtlich in der Absicht, dem linken 

GMD-Fuhrer neuen Mut einzuflbBen 

und ihm den Riicken zu starken; doch 

erreichte er genau das Gegenteil, inso- 

fern namlich Wang nun endgiiltig die 

Nerven verier und bei der Rest-GMD 

den BeschluB durchsetzte, samtliche 

KPCh-Mitglieder aus der Guomindang 

auszuschlieBen. Zahlreiche KPCh-Mit

glieder wurden ins Gefangnis geworfen 

oder fusiliert, andere verlieBen Wuhan 

in wilder Flucht. Auch die Komintern- 

Vertreter zogen es vor, das Weite zu 

suchen und wahlten den Landweg 

durch die Wuste Gobi, wobei sie vom 

"Christlichen General" Feng Yuxiang 

Fluchthilfe erhielten.

Nach dem Desaster von Wuhan kam 

es zu einer Wiederannaherung der 

beiden GMD-Fliigel, wobei diesmal 

allerdings Jiang die Bedingungen dik- 

tierte. Wang Jingwei schien endgiiltig 

ausgebootet zu sein, obwohl er seinem 

Gegner Jiang noch einen letzten 

Dienst erwiesen hatte, indem er im Juli 

1927 die linke Bastion Wuhan liquidie- 

ren lieB.58 Mit diesem Ereignis auch 

hatte die Periode des Ersten Revolu

tionaren Biirgerkriegs (1924-1927) und 

die Zeit der Ersten Nationalen Ein- 

heitsfront ihr Ende gefunden.

423.

"Nanjing" und die dritte Phase des 

Nordfeldzugs

Seit Friihjahr 1927 befanden sich die 

rechten Vertreter der GMD iiberall 

auf dem siegreichen Vormarsch.

Am 18April 1927 wurde - "in Erfiil- 

lung der Wiinsche Dr.Sun Ybdans" - 

Nanjing zur nationalen Hauptstadt 

ausgerufen. Damit gab es drei politi- 

sche Zentren in China, namlich das 

linksrevolutionare Wuhan, das "rechte" 

Nanjing und die Hauptstadt des 

Kriegsherrn Zhang Zuolin, Mukden/ 

Shenyang.

Nach dem Zusammenbruch der Wu

haner Regierung wurde die Gegenre- 

gierung in Nanjing zum einzigen offi- 

ziellen Sprecher der "Revolutionaren 

Bewegung". Am 14.12.1927 brach Nan

jing die Beziehungen zu Moskau mit 

der Begriindung ab, daB es die Spio- 

nage- und Umsturzplane der Sowjet

union nicht langer dulden wolle.

Von der neuen Hauptstadt aus setzte 

die NRA am 7April 1927 den Nord- 

feldzug fort, nachdem sie sich vorher 

die Unterstiitzung der Armeen Feng 

Yuxiangs und Yan Xishans hatte zusa- 

gen lassen.

Von drei Seiten in die Zange genom- 

men, muBte der mandschurische War

lord Zhang Zuolin die Provinz Zhili 

(Hebei) aufgeben und den Befehl zum 

Riickzug in die Mandschurei erteilen, 

wo er am 4.Juli in seinem Sonderzug 

einem Sprengstoffanschlag zum Opfer 

fiel, der von Mitgliedern jener japani- 

schen Guandong-Armee inszeniert 

worden war, die sich damals bereits 

mit Planen einer Besetzung der Man

dschurei trug (zu dieser Armee Nahe- 

res vgl. C.a., Dezember 1987, S.945 ff.). 

Kurze Zeit vorher war es in der Ge- 

gend von Qingdao bereits zu einem 

Scharmutzel zwischen NRA- und japa- 

nischen Einheiten gekommen - ein bb- 

ses Omen fur die Zukunft!

Am 8.Juli 1928 zog die NRA in Beijing 

("Nordliche Hauptstadt") ein, das, weil 

inzwischen Nanjing zur Metropole 

Chinas geworden war, nunmehr in 

"Beiping" ("Nbrdlicher Friede") umge- 

tauft wurde. Am 29.Dezember 1928 

kapitulierte Zhang Xueliang, der Sohn 

des ermordeten Zhang Zuolin, vor den 

Verbanden Jiangs und unterstellte sich 

dem Kommando der GMD. Damit war 

der Nordfeldzug im wesentlichen zu 

Ende. Als strahlender Sieger trat Jiang 

Jieshi hervor; er war nicht nur Sieger 

uber die Militarmachthaber geblieben, 

sondern hatte auch erleben durfen, 

daB seine linken Gegner sich inzwi

schen gegenseitig zerfleischten.

Trotz des so iiberzeugenden Siegs der 

Truppen Jiangs hatte es die neue Me

tropole Nanjing zunachst schwer, als 

Hauptstadt anerkannt zu werden. Dies 

zeigte sich vor allem darin, daB die 

meisten auslandischen Gesandtschaf- 

ten sich weigerten, dem Ruf in die 

neue Kapitale Folge zu leisten, und 

daB sie es statt dessen vorzogen, weiter 

in der alten Hauptstadt Beijing zu 

bleiben und dort - fern von aller Poli- 

tik - einem heiteren und zwanglosen 

Leben zu frbnen, das nirgends besser 

beschrieben ist als in den zahlreichen 

Romanen des italienischen Diploma- 

ten Daniel Var6 ("Der lachende Di

plomat", "Der Schneider himmlischer 

Hosen") oder im "Peking-Picknick" von 

Ann Bridge. Das diplomatische Perso

nal gab sich mit Ausfliigen in die See- 

bader Qingdao und Beidaihe sowie mit 

Morgenausritten einem ungetrubten 

"Merry-go-round" hin und lebte ein 

"fiir heutige Verhaltnisse unvorstellbar 

sorgloses Dasein".59

Die meisten Gesandtschaften lieBen 

sich bei ihrem Verhalten von der An- 

nahme leiten, daB die Regierung Jiang 

Jieshis wahrscheinlich auch nur eines 

der vielen kurzlebigen Warlordregime 

bliebe, und daB sich deshalb der Um- 

zug nicht lohne.
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Nur ein Land gab sich einen Ruck und 

schickte sein Personal in die sudliche 

Hauptstadt - das Deutsche Reich, das 

nach der Niederlage im Ersten Welt- 

krieg seinen imperialistischen Hoch- 

mut aufgegeben hatte und den Chine

sen Solidaritat und Entgegenkommen 

bezeigen wollte. Nanjing befand sich 

damals gerade in einem rasanten Um- 

bau. Sechzig Jahre lang hatte es sich 

seit der Niederlage der Taiping-Auf- 

standischen im Domroschenschlaf be- 

funden und wurde nun jah von einem 

wahren Modernisierungsrausch erfaBt: 

Damals entstanden u.a. jene riesigen 

StraBenachsen, die der Metropole 

auch heute noch ein weitlaufig-impo- 

santes Geprage geben. Im Zentrum 

wuchsen machtige Gebaudekomplexe 

fiir Ministerien, Biiros und Kasernen 

mitten aus dem vernestelten und stau- 

bigen Baumilieu der Altstadt hervor, 

im Norden - am Purpurberg, neben 

dem Grabmal des ersten Ming-Kai- 

sers - entstand das gigantische Grab

mal fiir Sun Yixian, das mit seinen 

endlosen Treppenfluchten auch heute 

noch ganze Touristenkarawanen mii- 

helos aufsaugt.60

Allerdings brachte es Nanjing, das 

schon in der Vergangenheit mehrere 

Male Regierungsmetropole Chinas 

gewesen war, diesmal nur auf 22 Jahre 

Hauptstadtgeschichte. 1949 wurde es 

wieder durch Beijing verdrangt.

43.

Die Bedeutung des Nordfeldzugs

Die Bedeutung des Nordfeldzugs liegt 

erstens darin, daB er die Vorherrschaft 

der Militarmachthaber und damit die 

Periode des Regionalismus im wesent- 

lichen beendete und die Grundlagen 

fiir die Wiedervereinigung Chinas und 

fiir eine neue Zentralstaatlichkeit leg- 

te. Da freilich einige Warlords immer 

noch erhebliche Eigenrechte behielten, 

wurde auch Jiang Jieshi sowohl von 

den Kommunisten als auch von den 

meisten auslandischen Staaten jahre- 

lang wie einer von mehreren Kriegs- 

herren betrachtet.

Zugleich legte der Nordfeldzug die 

Grundlage fiir die weitere Herrschaft 

des rechten GMD-Fliigels. Was fiir die 

Kommunisten spater der "Lange 

Marsch", war fiir die GMD der "Beifa": 

Er zog klare Linien zwischen Freund 

und Feind und schweiBte die Mitkamp- 

fer der jeweiligen Seite auf Jahrzehnte 

hinaus zu einer politischen Allianz zu- 

sammen.

Allerdings konnten durch den NFZ 

weder die "imperialistischen" Vorrech- 

te noch jene sozialen Probleme abge- 

baut werden, die vor allem auf den 

Dorfern langst die Schmerzgrenze 

iiberschritten hatten.

Fiir die Kommunisten brachte der 

NFZ eine zunachst deprimierende 

Niederlage. Sie fiihrte zur Verlegung 

der Revolution von den Stadten auf die 

Dorfer, vom Industrieproletariat auf 

die Bauem, vom Streik auf den Volks- 

krieg und von den leicht einnehmbaren 

urbanen Bastionen hin zu soliden "Be- 

freiten Stiitzpunktgebieten auf dem 

Land". Was die KPCh im Zeitraum 

1926/28 verier, holte sie sich zwanzig 

Jahre spater, namlich im Zeitraum 

1946/49, wieder zuriick. Zwischen bei- 

den Jahresblocken gibt es nicht zufallig 

eine Reihe von Parallelen, so z.B. die 

annahernd gleiche Zeitspanne der 

Auseinandersetzungen, des weiteren 

die David-Goliath-Situation, bei der 

die jeweils kleinere und auf den ersten 

Blick unendlich unterlegene Macht am 

Ende iiber einen zahlenmaBig domi- 

nierenden, aber abgehalfterten Gegner 

siegte, nicht zuletzt aber auch einen 

jeweils aufs auBerste zugespitzten An- 

tagonismus, der nur das Entweder- 

Oder zulieB.

Auf der anderen Seite sind aber auch 

die Unterschiede zwischen beiden Er- 

eignisreihen nicht zu iibersehen: 1928 

siegten die Rechten, 1949 die Linken; 

1928 wurde ein regional zerrissenes 

China wiedervereinigt, wahrend 1949 

lediglich ein Zentralstaat durch den 

anderen abgelost wurde; 1928 ging ei

ne langjahrige Politik der sozialen Re

volution zu Ende, wahrend sie 1949 

wiederaufgenommen wurde; 1928 ka- 

men die Sieger aus dem Siiden, 1949 

dagegen aus dem Norden; 1928 verlor 

die Sowjetunion, wahrend der "We

sten" gewann, 1949 dagegen war es ge

rade umgekehrt - zumindest eine ge- 

raume Zeit lang.

Vor allem das Jahr 1927 gehbrt neben 

1911,1949 und 1978 mit zu den Schlus- 

seljahren der chinesischen Geschichte 

des 20 Jhdts. Damals wurden nicht zu

letzt auch die entscheidenden Grund

lagen fur den spateren sinokommuni- 

stischen Sieg gelegt.

5.

1927 und die Folgen: Die Revolution 

geht aufs Dorf

Niederlagen sind haufig der Beginn ei- 

nes neuen Siegs. Dies traf besonders 

fur die sinokommunistische Bewegung 

zu, die 1927 am Ende zu sein schien, 

und die doch gerade in diesem Jahr 

wie ein Phonix aus der Asche stieg - al

lerdings unter vollig neuen Bedingun

gen.

In den Stadten hatte der Marxismus 

versagt, vor allem aber das stalinisti- 

sche Konzept des Biindnisses der 

KPCh mit der GMD. Was jetzt iibrig- 

blieb, war die Flucht aufs Dorf und der 

"bewaffnete Widerstand". Genau dies 

waren die beiden Hauptpunkte, die bei 

der AuBenordentlichen Plenartagung 

des ZK vom 7.8.1927 in Hankou be- 

schlossen wurden - einer Veranstal- 

tung, die unter der Bezeichnung "Au- 

gust-Konferenz" in die Geschichte ein- 

gegangen ist und die unter der Regie 

des neuen Parteisekretars Qu Qiubai 

stand. Ferner wurde die Griindung von 

Sowjets aufs Programm gesetzt.

Statt sich zuruckzuziehen oder gar die 

Flinte ins Korn zu werfen, ging die 

KPCh also voll auf Angriffskurs, wobei 

sie sich zunachst allerdings untaugli- 

cher Mittel bediente, indem sie den 

"bewaffneten Widerstand" auf die Stad- 

te - und nicht etwa auf die Dorfer - 

konzentrierte. Hauptursache fiir diesen 

erneuten Fehlgriff war jedoch nicht, 

wie haufig behauptet, die Selbstiiber- 

schatzung der KPCh, sondern der nach 

wie vor allesbestimmende EinfluB der 

Komintern. Dies bedarf einer Erlau- 

terung:

5.1.

Die Komintern als Drahtzieher und 

als Versager

Der EinfluB Moskaus auf die chinesi- 

sche Linke war in den Jahren zwischen 

1922 und 1927 keineswegs nur peri- 

pher, sondern ging mitten ins Herz 

- im positiven wie im negativen Sinne, 

insofern die Komintern nicht nur Or

ganisations-, Finanz- und Ausbildungs- 

hilfe leistete, sondern sich - als Gene

ralstab der Weltrevolution - auch eine 

Fiihrungsrolle im chinesischen Revolu- 

tionsprozeB anmaBte - und dafur auch 

noch Gehor fand, obwohl die der Re- 

volutionsstrategie so abtraglichen Aus

einandersetzungen zwischen Stalin und 

Trotzki damals bereits auch auf die 

China-Frage ubergegriffen hatten. Im 

Mittelpunkt des z.T. blutig ausgetrage- 

nen Disputs stand die Frage, ob die 

junge KPCh ihren Weg allein gehen 

oder ob sie sich mit der "biirgerlichen" 

GMD zusammenschlieBen sollte. 

Hauptbefiirworter der Allianz (Ein- 

heitsfront) war Stalin, Hauptgegner 

dagegen Leo Trotzki, der sich seit 1923 

zum Fiihrer der linken Opposition ge-
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gen die stalinistische Parteibiirokratie 

profiliert hatte, und der dem stalinisti- 

schen Etappenmodell seine eigene, be- 

reits 1905 entwickelte "Theorie der 

permanenten Revolution" entgegen- 

hielt. Bei diesem Diskurs, der von an- 

fanglicher Dissidenz zum offenen 

Machtkampf ausartete, wurde China 

zum Priifstein fur die Richtigkeit der 

revolutionaren Theorien Stalins oder 

aber Trotzkis.

Beide gingen zwar davon aus, daB die 

Revolution in China burgerlich-demo- 

kratischen Inhalts sei, sie verfochten 

aber - mit haBerfullten Seitenblicken 

auf den jeweiligen Gegner - verschie- 

dene Methoden/Strategien: Wahrend 

Stalin die Zusammenarbeit mit der 

GMD befurwortete, weil er nach wie 

vor an der klassischen marxistischen 

Etappentheorie (Feudalismus - Bour

geoisie - Sozialismus - Kommunismus) 

festhielt, forderte Trotzki, daB das re- 

volutionare Geschehen auch in der 

burgerlich-demokratischen Phase be- 

reits vom Proletariat gesteuert werden 

musse, also keinesfalls den unzuverlas- 

sigen Elementen des biirgerlichen La

gers anvertraut werden durfe: Gerade 

in diesem Vorgriff bestehe ja das We- 

sen der "permanenten Revolution"! 

Nur "Epigonen" (wie Stalin) kamen auf 

die Idee, zwischen demokratischer und 

sozialistischer Diktatur sowie zwischen 

nationaler und internationaler Revolu

tion einen "mechanischen Trennungs- 

strich" zu ziehen.61 Der SchulterschluB 

zwischen KPCh und GMD sei ein tod- 

licher Fehler. Trotzki wbrtlich: "Die of- 

fizielle Unterwerfung der KPCh unter 

die biirgerliche Fiihrung und das offi- 

zielle Verbot, Sowjets zu bilden (Stalin 

und Bucharin lehrten, die GMD ’erset- 

ze’ die Sowjets!), war ein groberer und 

schreienderer Verrat am Marxismus 

als alle Taten der Menschewiki in den 

Jahren 1905 und 1917."62

Auf die Einzelheiten des Diskussions- 

verlaufs kann hier nicht eingegangen 

werden; dickleibige Monographien ha- 

ben sich dazu verbreitet.63 Durchge- 

setzt hat sich bekanntlich am Ende die 

Linie Stalins, die sich mit sechs Stich- 

worten skizzieren laBt: (1) Der Cha- 

rakter der chinesischen Revolution ist 

antifeudalistisch und antiimperiali- 

stisch. (2) Erforderlich ist also eine 

"Einheitsfront" der KPCh mit der 

starksten politischen Partei Chinas, 

namlich der GMD, die keineswegs nur 

eine Ein-Klassen-Partei, sondern ein 

Block verschiedener Klassen sei; es sei 

Aufgabe der Einheitsfront, ein zeitwei- 

liges Zweckbiindnis zu grunden, in 

dessen Verlauf es gelte, die Starken 

der GMD (u.a. ihr Militar) auszunut- 

zen, sie also wie eine Zitrone auszu- 

quetschen und sie dann wegzuwerfen. 

(3) In alien Phasen musse die KPCh 

ihre Selbstandigkeit behalten und dur

fe niemals mit der GMD verschmel- 

zen. Statt eines "Blocks von auBen" 

(Zwei-Parteien-Biindnis) musse durch 

individuellen Beitritt der KPCh-Mit- 

glieder zur GMD ein "Block von innen" 

geschaffen werden. (4) Die KPCh-Mit- 

glieder seien verpflichtet, "intematio- 

nalistisch" zu denken und u.a. die 

Komintern als Kommandozentrale an- 

zuerkennen. (5) Zwecks Verbreiterung 

der sozialen Basis musse die KPCh 

sich auch die Bauem-Frage zu eigen 

machen. (6) SchlieBlich habe die KPCh 

darauf zu achten, daB das Stadium des 

Kapitalismus moglichst umgangen 

werde.

Dieser Kurs enthielt, wie man heute 

weiB, zahlreiche Rechenfehler, die 

zum Untergang der urspriinglichen 

KPCh i.J. 1927 fiihrte. Der MiBerfolg 

hatte mehrere Vater:

Da war erstens die Fehleinschatzung 

des innerchinesischen Krafteverhalt- 

nisses durch die Komintern. Weit da

von entfernt, sich von der KPCh "aus- 

quetschen" zu lassen, drehten die ton- 

angebenden GMD-Fiihrer vielmehr 

den SpieB urn und vemichteten ihre 

kommunistischen Gegner.

Zweitens war das Komintern-Pro- 

gramm angesichts der chinesischen 

Gegebenheiten in sich widerspriichlich: 

Entweder namlich schloB sich die 

KPCh mit der GMD zusammen und 

verzichtete dann auf die Agrarrevolu- 

tion, oder aber sie setzte auf die Revo- 

lutionierung der Bauern, gefahrdete 

dann aber die Kooperation mit der 

GMD; denn von nichts wollten die in 

der GMD tonangebenden Militars an

gesichts ihrer Herkunft weniger wissen 

als von einer Agrarrevolution. Auch 

die Forderung nach einer "Umgehung 

des Kapitalismus" glich angesichts der 

stadtischen Orientierung der GMD- 

Fiihrung einem Ruf in der Wiiste.

Drittens aber erwies sich die Abhan- 

gigkeit der KPCh-Fuhrung von Mos- 

kau als verhangnisvoll: Erfolge pfleg- 

ten der Komintern aufs Konto ge- 

schrieben, Niederlagen jedoch der na- 

tionalen KPCh-Fuhrung in die Schuhe 

geschoben zu werden. Die Folge dieser 

Praxis war ein VerschleiB von nicht 

weniger als vier Parteifiihrern zwischen 

1921 und 1934, namlich Chen Duxius 

(1921-1927), Qu Qiubais (1927), Li Li- 

sans (1928-1931) und Wang Mings 

(Chen Shaoyus, 1931-1934). Erst mit 

Mao Zedong, der 1934 fiir uber vier 

Jahrzehnte lang die Macht iibernahm, 

kam es zu einem Stafettenwechsel, der 

mit einer Absage an die Komintern 

Hand in Hand ging.

Dabei hatte bereits die Katastrophe 

der KPCh i.J. 1927 ein an den chinesi

schen Gegebenheiten orientiertes 

Umdenken erforderlich gemacht. Die 

Konsequenzen freilich, die die Komin- 

tem damals zog, fiihrten vollends in 

den Untergang des moskauhorigen 

Teils der KPCh. Was damals geschah, 

wurde von Trotzki folgendermaBen 

formuliert: "Nachdem sich die unver- 

meidlichen Fruchte der Politik Stalins 

gezeigt hatten, namlich der vollige 

Niedergang der Arbeiter- und Bauern- 

bewegung sowie die Demoralisierung 

der KPCh, gab die Leitung der Komin

tern das Kommando ’Links kehrt!’ und 

verlangte den sofortigen bewaffneten 

Aufstand der Arbeiter und Bauern. 

Auf diese Weise wurde der jungen, un- 

terdriickten und verstiimmelten KPCh, 

die noch gestem das fiinfte Rad am 

Wagen Jiang Jieshis und Wang Jing- 

weis gewesen war, und die folglich 

nicht die geringste politische Eigener- 

fahrung besaB, der Befehl erteilt, die 

Arbeiter und Bauern in den bewaffne

ten Aufstand gegen eben jene GMD zu 

fiihren, die sie ... bis zum gestrigen Ta- 

ge hatte schonen miissen ... und in de- 

ren Handen sich inzwischen die politi

sche und militarische Macht konzen- 

trierte."64

52.

"Putschismus" in den Stadten, Basen- 

errichtung auf den Dorfern

Statt einen leisen Wiederaufbau der 

bis auf ihre Grundfesten zerschlagenen 

chinesischen Arbeiterbewegung zu 

empfehlen, verordnete die Komintern 

der KPCh eine Aufstandsstrategie, die 

von Trotzki zu Recht als "Putschismus" 

verurteilt wurde. Als ob die Flammen 

der Revolution in China nach wie vor 

zum Himmel loderten und der Gegner 

angstvoll vor der Hitze zuriickwiche, 

befahl Moskau den bewaffneten Wi- 

derstand in den wichtigsten Yangzital- 

Stadten, durch die sich die Schlagader 

der GMD-Herrschaft zog. Gleichzeitig 

sollte Guangzhou erneut, wie schon 

1923 ff., zur revolutionaren Basis aus- 

gebaut und zum Sprungbrett fiir einen 

zweiten Nordfeldzug vorbereitet wer

den - so, als ob die Geschichte sich ein- 

fach neu auflegen lieBe.
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Zur Durchfuhrimg dieses Plans ent- 

sandte die Komintern Besso Lomi- 

nadse und Heinz Neumann nach Chi

na, die zunachst in drei Schliisselstad- 

ten, namlich in Nanchang, Changsha 

und Guangzhou, die Aufstandsplanung 

ubernahmen.

Erstes Teilstuck des neuen Aktions- 

plans war der Aufstand in Nanchang 

am lA.ugust 1927, der von Lominadse 

vorgeplant und von Zhou Enlai, Zhu 

De, He Long, Liu Bocheng, Chen Yi 

und Lin Biao durchgefiihrt wurde - al

so von Militars, die zur Crdme de la 

crdme der spateren VRCh-Fuhrung 

gehoren sollten. Kein Wunder, daB das 

Datum des Aufstands, namlich der 

lAugust, heute offiziell als Grun- 

dungsdatum der chinesischen "Volks- 

befreiungsarmee" gilt.

Sechs Tage spater, namlich am 

7.8.1927, begann der "Herbsternte- 

Aufstand" von Changsha, der im we- 

sentlichen unter der Fuhrung Mao Ze

dongs stand.

Weitere ahnliche Erhebungen folgten 

zwischen August 1927 und Fruhjahr 

1928 in den Provinzen Hunan, Jiangxi, 

Hubei und Guangdong. Die in den ver- 

schiedenen Dorfern gebildeten "Bau- 

ernsowjets" sollten genau zu jenem 

Zeitpunkt losschlagen, da nach alter 

Sitte die Steuern fur die Herbstemte 

fallig waren. Den Bauern wurde emp- 

fohlen, die Zahlung zu verweigem und 

den daraufhin zu erwartenden Angrif- 

fen der Regierungstruppen bewaffne- 

ten Widerstand zu leisten.

Alle drei Untemehmen brachen ange- 

sichts der Ubermacht des Gegners 

schnell in sich zusammen. Die Auf- 

standischen von Nanchang muBten die 

Yangzi-Stadt bereits nach funftagigen 

Gefechten verlassen und kampften sich 

bis Ende September 1927 zur Provinz 

Guangdong dur ch, wo sie, im Vorfeld 

der Stadt Shantou, von Truppen des 

dortigen Warlords aufgehalten und 

z.T. aufgerieben wurden. Von den 

30.000 Nanchang-Rebellen entgingen 

nur 2.000 der Vernichtung. Die Uber- 

lebenden schlugen sich entweder zu 

den in der Provinz Guangdong liegen- 

den Revolutionsbasen von Haifeng und 

Lufeng durch oder aber verlieBen 

Guangdong auf schnellstem Weg und 

stieBen nach wochenlangen Marschen 

in das rd. 300 km siidwestlich von Nan

chang gelegene Berggebiet von Jing- 

gang, wo sich Restverbande Mao Ze

dongs, die den Herbstemte-Aufstand 

von Changsha iiberlebt hatten, bereits 

verschanzt hielten. Hier, im infrastruk- 

turell kaum erschlossenen und wegen 

seiner Bewaldung als Ruckzugsgebiet 

ideal gelegenen Gebirgsland, das 

glucklicherweise auch noch im Rand- 

bereich zwischen den beiden Provinzen 

Hunan und Jiangxi lag, entstand das 

erste "Revolutionare Stutzpunktgebiet", 

in dem sich auch eine eigene Armee 

aufbauen lieB.

53.

Die Geburt der Roten Armee

Auch der gutglaubigste Komintern- 

Anhanger konnte sich Ende 1927 kaum 

der Erkenntnis entziehen, daB die 

KPCh von Moskau "verschaukelt" wor- 

den sei und daB Stalin die KPCh geop- 

fert habe, um bei seinen Auseinander- 

setzungen mit Trotzki am Ende doch 

noch "recht zu behalten".

Dies war eine deprimierende Einsicht. 

Ohne das katastrophale Scheitern der 

Komintem-Politik hatte andererseits 

freilich auch der authentische chinesi- 

sche Kommunismus, wie er u.a. von 

Mao Zedong verfochten wurde, nie ei

ne Chance erhalten. Die SchluBfolge- 

rung, die der junge Mao aus dem 

Scheitern des von ihm selbst geleiteten 

Changsha-Herbsternte-Aufstands zog, 

war von verbliiffender Einfachheit: Es 

bestehe zwar - ganz im Sinne der 

Komintern -nach wie vor eine revolu

tionare Situation in China, jedoch nicht 

in den Stadten, sondern auf den Dor- 

fern! "Revolutionare Dorfer - konter- 

revolutionare Stadte" - dies etwa war 

die maoistische Analyseformel, aus der 

sich die Doppelkonsequenz ergab, die 

Revolution aufs Dorf zu verlegen und 

von den Dorfern her die Stadte einzu- 

kreisen. DaB sich die Revolution in 

China auf die Praxis einer "Revolutio- 

nierung plus Bewaffnung der Bauern" 

reduzieren lassen konne, war eine Er

kenntnis, die uber den Horizont der 

Komintern hinausging und sie zu un- 

glaubigem Staunen veranlaBte. Zahne- 

knirschend muBte freilich am SchluB 

sogar Stalin zugeben, daB Mao mit 

diesem Kurs recht behalten hatte. Die

ses selbstkritische Eingestandnis er- 

folgte freilich erst 22 Jahre spater, 

namlich beim Moskaubesuch des sieg- 

reichen Mao am 16.12.1949.

Die MiBerfolge der Aufstande in den 

Stadten hatten den EinfluB der Komin

tern sowie der Shanghaier Parteizen- 

trale untergraben und gleichzeitig die 

Verteidiger des "Bauernkonzepts" er- 

mutigt, den "Jinggangshan-Weg" zu 

gehen. Es sollte aber noch bis zur 

Zunyi-Konferenz (1934) dauern, ehe 

sich das maoistische Revolutions- und 

Militannodell endgiiltig durchsetzen 

konnte, dem zwischenzeitlich fiinf 

Merkmale eigen waren: KP-Fuhrung, 

Bildung von Stiitzpunktgebieten auf 

dem Lande, Aufbau einer hauptsach- 

lich aus Bauern bestehenden Armee, 

Volkskriegsstrategie und revolutionare 

Autonomie mit nur subsidiarer Unter- 

stiitzung von auBen her.

Nicht mehr der Arbeiter, sondern der 

Bauer, nicht mehr die "Ausbeutung des 

Proletariats durch die Bourgeoisie", 

sondern das Bauernelend, nicht mehr 

Shanghai, sondern Jinggangshan stan- 

den jetzt im Mittelpunkt eines den au- 

tochthonen Bedingungen Chinas ange- 

paBten Revolutionskurses.

Die Entstehung der friihesten Roten 

Verbande laBt an Schilderungen 

Grimmelshausens denken: Die ersten 

Abteilungen zogen unter Fuhrung Mao 

Zedongs bereits im Oktober 1927 in 

das Gebiet der Jinggang-Berge ein. Es 

waren 400 zerlumpte Gestalten, die 

von 5.000 Aufstandischen den Herbst

emte-Aufstand von Changsha iiberlebt 

hatten. Mao schloB diese Resttruppen 

mit den Einheiten zweier bauerlicher 

Geheimgesellschaften zusammen, die 

damals gerade einen Kleinkrieg gegen 

brtliche Grundbesitzer und dorfliche 

Wucherer aufgenommen hatten, und 

begannen mit dem Aufbau einer rudi- 

mentaren Machtstruktur - eines Solda- 

tenkomitees und spater einer "Regie

rung der Arbeiter, Bauern und Solda- 

ten". Gleichzeitig wurden "Rote Gar

den" (zhi weidui) und bauerliche 

"Selbstschutzabteilungen" (ziwei jun) 

ausgebildet - die Keime der spateren 

"Roten Armee" (hong jun).65

Mit dem Ausbau dieses Anfang Okto

ber 1927 zur "Revolutionaren Basis" 

erklarten "Stiitzpunktgebiets" gingen 

drei Bewegungen Hand in Hand, nam

lich die Truppenreorganisation, die 

Schaffung politischer Stiitzpunktorgane 

und die Aufnahme der Bodenreform.66 

Mit der Parteizentrale in Shanghai be- 

stand zwar noch Funkverkehr, doch 

hatten die Mitglieder dieses einstigen 

Zentrums inzwischen jeden EinfluB 

verloren und muBten spater sogar Zu- 

flucht im Stutzpunktgebiet Maos su- 

chen.

Schon bald sollten zu dieser Ur-Trup- 

pe neue Verbande hinzustoBen. Im 

April 1928 trafen, wie bereits erwahnt, 

die Teilnehmer des Nanchang-Auf- 

stands ein, und zwar unter Fuhrung 

von Zhu De, Chen Yi und Lin Biao.
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Sie hatten durch GMD-Zeitungen er- 

fahren, daB die Uberlebenden des 

Herbstaufstandes ins Jinggang-Gebirge 

geflohen waren. Gezeichnet von 

Krankheit und Ubermudung traf der 

2.000-Mann-Verband am 28April im 

Stiitzpunktgebiet ein, vereinigte sich 

mit den Mao-Truppen und erhielt den 

Namen "4Armee" - und zwar aus dem 

einfachen Grunde, weil es sich bei den 

Aufstandischen von Nanchang fast aus- 

schlieBlich um Verbande der ehemali- 

gen 4,GMD-Armee gehandelt hatte. 

Als am 22.Juli 1928 die dritte Verstar- 

kung eintraf, namlich das gesamte 

l.Regiment der 5.GMD-Division unter 

der Fiihrung Peng Dehuais, wurde sie 

sogleich mit dem Namen "Rote 5Ar- 

mee" bedacht - ein weiteres Zeichen 

dafiir, daB fainter der Namenstaufe 

vorerst kein System stand. Auch die 

Uberlebenden von Guangzhou erreich- 

ten auf abenteuerlichem Wege das ret- 

tende Jinggang-Gebirge. Beim Auf- 

stand von Guangzhou, der von den 

Komintern-Mitgliedern Heinz Neu

mann und Gerhard Eisler organisiert 

und vom ortlichen UdSSR-Konsulat 

mitgesteuert worden war, hatten 6.000 

Rebellen ihr Leben lassen miissen 

- und dies, obwohl das Ereignis ledig- 

lich drei Tage (11.-13.12.1927) gedau- 

ert hatte!

Schon im Januar 1929 erweiterte die 

Mao/Zhu-Armee das Stiitzpunktgebiet 

in Richtung Siidshanxi und Westfujian. 

Aus der Vereinigung der "Vierten Ar- 

mee" mit einer Reihe weiterer neu hin- 

zugekommener Verbande entstand im 

August 1930 die "Erste Armeegruppe 

der Roten Armee" (diyi fangmian jun) 

mit Zhu De als Kommandanten und 

Mao Zedong als "Parteivertreter", d.h. 

als Politkommissar.

Bereits 1932 umfaBte die - jetzt so ge- 

nannte - "Zentrale Revolutionare Ba

sis" eine Flache von rd. 50.000 qkm und 

eine Bevblkerung von etwa 4,5 Millio- 

nen Menschen sowie eine regulare 

Streitmacht von 25.000 Mann mit 

20.000 Gewehren, die erganzt waren 

durch milizartige Selbstschutzorganisa- 

tionen und Rote Garden.67

Sollten diese aus Bauern, Geheimge- 

sellschaftsmitgliedern und ehemaligen 

GMD-Soldaten zusammengewiirfelten 

Verbande zu einer echten Volksarmee 

heranreifen, so gait es spatestens jetzt, 

geeignete MaBnahmen zu treffen. Die- 

sem Zweck diente die Konferenz von 

Gutian vom Dezember 1929, deren 

Ergebnisse in die Geschichte eingingen 

und die vor allem gegen die "Mentali- 

tat des Nur-Soldaten", gegen "Ultra- 

Demokratismus", "Gleichmacherei", 

"Subjektivismus" und die "Mentalitat 

umherschweifender Rebellenhaufen" 

sowie gegen Uberreste des - von 1927 

her leidvoll erfahrenen - "Putschismus" 

zu Felde zog.68 Vor allem von der 

Gutian-Konferenz, die noch Jahrzehn- 

te spater als "Leuchtturm der VBA" 

gepriesen wurde,69 ging jene Botschaft 

der "Massenlinie" aus, die zum Grund- 

konzept der neuen Fiihrung wurde 

- zumindest wahrend der Kampfjahre. 

Sie lebte von der Schubkraft der so- 

zialen Bedurfnisse, fur die es brauch- 

bare Losungen zu fmden gait, und 

nicht zuletzt auch vom freiwilligen Ge- 

horsam der Anhanger des neuen 

Wegs.70
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1.

Einleitung

Seit 1979 hat sich der AuBenhandel der 

Volksrepublik China wertmaBig etwa 

verdreifacht.1 Die im Zuge der Wirt- 

schaftsrefonn ergriffenen MaBnahmen 

zielten auf eine Lockerung des absolu- 

ten Staatsmonopols. Die Befugnisse 

von lokalen Behbrden (Provinzen und 

groBe Stadte) sowie von groBen Un- 

ternehmen wurden erweitert. Die neue 

Regelung, daB die exportierenden Un- 

ternehmen einen Teil der Devisenein- 

nahmen fur sich behalten konnen, hat 

zu einer Durchmischung des AuBen- 

handelssystems gefuhrt, die von den 

Wirtschaftspartnern der VR nicht nur 

positiv bewertet wird. Die Aussicht auf 

die begehrten Devisen hat chinesische 

Untemehmen auf den Plan gerufen, 

die in keiner Weise auf den AuBen

handel vorbereitet waren. Ihnen fehlt 

die Kenntnis der internationalen 

Usancen, Marketing und Kundenpfle- 

ge sind Fremdwbrter fur sie, es wird 

gar von gravierenden Ver tragsbr  lichen 

berichtet. Im folgenden sollen einige 

Uberlegungen zur neuen Gestalt des 

AuBenhandelssystems angestellt wer- 

den. Klassischerweise beginnen jedoch 

Uberlegungen zum AuBenhandel mit 

der Waren- und Regional bzw. Lan- 

derstruktur.

2.

Zur Warenstruktur des chinesischen 

AuBenhandels

Schon 1987 konnte das hohe AuBen- 

handelsdefizit auf 3,77 Mrd.US$ zu- 

riickgefahren werden (noch 1986 hatte 

es ca. 12 Mrd.USS betragen). Konnen 

die fur das l.Halbjahr 1988 erzielten 

Ergebnisse auf das ganze Jahr ausge- 

dehnt werden, so wird das Defizit nur 

etwas liber 2 Mrd.USS liegen. Dies ist 

auf die seit etwa 1985 zu beobachten- 

den Anstrengungen zuriickzufiihren, 

die Exporte auszudehnen, die Importe 

aber starker nach den prioritaren Be- 

diirfnissen der chinesischen Wirtschaft 

auszurichten, d.h. die Einfuhren von 

Konsum-(und teilweise Luxus-)Glitern 

stark einzuschranken.

Ein Vergleich der Jahre 1983 und 1987 

zeigt, daB der Fertiggliteranteil der 

chinesischen Exporte angestiegen ist, 

und zwar von ca. 56% im Jahre 1983 

auf ca. 66% im Jahre 1987. Betrachtet 

man die Veranderungen im einzelnen, 

so ist ein Rlickgang bei den minerali- 

schen Brennstoffen zu verzeichnen. 

Etwa im gleichen Umfange (ca. 10%) 

nahm der Anted der leichtindustriellen 

und Textilprodukte zu.

Das bei den Exporten zu verzeichnen- 

de Muster setzt sich bei den chinesi

schen Importen fort. Der Anted der 

Primargliter nahm hier um ca. 10% ab 

(im wesentlichen Nahrungsmittel), 

wahrend bei den Fertiggutern ein Plus 

bei den Schwerindustrieprodukten 

(1983 45,8%, 1987 50,4%) sowie eben- 

fads den leichtindustrieden und Textil- 

produkten (12,2%, 22,1%) zu ver

zeichnen war.

Auch hier ist - wie in anderen Landem 

- zu beobachten, daB die Entwicklung 

einer Industriebranche die Exporte wie 

die Importe gleichzeitig anregen kann. 

Ohne das hier im einzelnen belegen zu 

konnen, kann angenommen werden, 

daB die verstarkten Anforderungen des 

heimischen Bekleidungsmarktes zu ei- 

nem erhbhten Leistungsvermbgeu der 

entsprechenden Branchen auch auf 

den Auslandsmarkten gefuhrt haben. 

Es handelt sich hier um die beriihmten 

Emulationseffekte des AuBenhandels. 

Einerseits kann eine verstarkte Nach- 

frage auf den Binnenmarkten die Kon- 

kurrenzfahigkeit auf den Weltmarkten 

steigern, andererseits kann eine be- 

wuBt auf die Weltmarkte ausgerichtete 

Produktion (Exportwarenproduktion) 

auch zu einer Qualitatsverbesserung 

der fur das Inland produzierten Gliter 

flihren, da der gleiche Produktions- 

apparat benutzt wird.

3.

Zur Regionalstruktur des chinesi

schen AuBenhandels

Betrachtet man die Regionalstruktur 

des chinesischen AuBenhandels, so ist 

uber lange Zeit ein Triangulationsmu- 

ster festzustellen. Seit Mitte der 1950er 

Jahre erwirtschaftete die Volksrepu-
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