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Den meisten heutigen Darstellungen 

der dreiBiger Jahre ist gemeinsam, daB 

sie die Entwicklung der kommunisti- 

schen Basisgebiete und den Aufstieg 

der KPCh in den Vordergrund rucken, 

wahrend die offizielle Politik der GMD 

nur noch die Folie licfert, vor der sich 

das eigentliche Geschehen um den 

Aufstieg Mao Zedongs abspielt. Auch 

wenn die sinokommunistische Bewe

gung spater siegreich war, verzerrt eine 

solche Darstellungsweise doch den 

Handlungsablauf, da damalige Neben- 

schauplatze aus der Ex-post-Perspekti- 

ve zum Ort des Hauptgeschehens 

hochstilisiert werden.

Im vorliegenden Zusammenhang soli 

zunachst einmal eine Beschreibung des 

inneren Zustands der Nanjing-Repu

blik versucht werden.

1.

Die dreifach gefesselte Republik und 

ihre innere Verfassung

Die offizielle GMD-Geschichtsschrei- 

bung versuchte schon friih den Ein- 

druck zu vermitteln, als sei mit dem 

Ende des Nordfeldzugs das Land wie- 

dervereinigt, das Reich zu neuem 

Glanz erhoben und China kulturell er- 

neuert sowie moralisch rehabilitiert 

worden. Vor dem Hintergrund der 

Tradition chinesischer Historiographic, 

die noch allemal als Legitimationsin- 

strument eingesetzt worden war, und 

die stets mit moralischen Argumenten 

gearbeitet hatte (die neue Regierung 

ist besser als die altel), war eine solche 

apologetische Beschreibung durchaus 

nicht anomal.

Die politische Wirklichkeit freilich 

blieb weit von diesem Idealbild ent- 

fernt - und dies vor allem deshalb, weil 

die Jiang-Regierung von Anfang an ei

nen Drei-Fronten-Krieg zu bestehen 

hatte, weil sie dariiber hinaus in ihrem 

WillensbildungsprozeB teilgelahmt 

war, und weil sie nicht zuletzt auch ei

ne nur bescheidene regionale und so

ziale Durchschlagskraft entfalten konn- 

te.

1.1.

Einschrankung durch einen Drei- 

Fronten-Krieg

Drei Gefahren hingen wie ein Damo- 

klesschwert von Anfang an fiber der 

Nanjing-Ara, namlich die militarische 

Bedrohung von innen, die japanische 

Aggression von auBen und die soziale 

Herausforderung. Alle drei bewirkten, 

daB, um hier einen chinesischen Lieb- 

lingsausdruck zu gebrauchen, die jun- 

gen "Sprossen" (mengya) nicht so recht 

gedeihen wollten.

1.1.1.

Der "Juckreiz": die Warlord-Aufstande 

zu Beginn der Nanjing-Ara

Kaum war die Nanjing-Republik aus- 

gerufen, muBte sie sich auch schon ih- 

rer Haut gegen die noch ubriggebhe- 

benen Warlords erwehren. Zwischen 

1928 und 1930 kam es zu nicht weniger 

als fiinf groBeren Kriegshandlungen:

- Im Februar 1928 bekampften die 

vier von GroBbritannien und den USA 

unterstiitzten Gruppierungen Jiang 

Jieshis, Li Zongrens (Provinz Guang- 

xi), Yan Xishans (Shanxi) und Feng 

Yuxiangs den damals noch von Japan
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geforderten mandschurischen Warlord 

Zhang Zuolin, wobei es um die Herr- 

schaft liber Nordchina ging.

- Im Marz 1929 gerieten die noch ein 

Jahr vorher miteinander verbiindeten 

Heere Jiang Jieshis und Li Zongrens 

aneinander. Diesmal war die Vorherr- 

schaft in Mittelchina das Kriegsziel.

- Im Oktober 1929 fiihrten Jiangs 

Truppen eine Strafexpedition gegen 

den "christlichen General" Feng Yu- 

xiang durch, der ebenfalls eineinhalb 

Jahre friiher noch sein Verb undeter 

gewesen war.

- Im April 1930 kam es zu erneuten 

Gefechten zwischen den Truppen 

Jiangs und den verbiindeten Armeen 

Yan Xishans und Feng Yuxiangs.

- Daneben fiihrten noch mehrere 

kleine Cliquen in Yunnan, Guizhou, 

Sichuan und Shandong Dauerkriege 

gegeneinander.

All diese Gefechte und Schlachten for- 

derten fast eine halbe Million Tote und 

fiihrten zur Verwiistung ganzer Regio- 

nen.

Die Vorherrschaft Nanjings hing da- 

mals an emem seidenen Faden. Wenn 

sich Jiang Jieshi am Ende dann doch 

durchsetzen konnte, so lag dies weni- 

ger an seinen militarischen Erfolgen, 

die durchaus bescheiden blieben, als 

vielmehr daran, daB der "junge Mar

schall" Zhang Xueliang, der Sohn des 

inzwischen von den Japanem ermorde- 

ten Zhang Zuolin und Warlord der 

Mandschurei, sich auf die Seite Jiangs 

geschlagen und damit bewirkt hatte, 

daB die Waagschale sich zugunsten 

Nanjings neigte.

1.12.

Die "Hautkrankheit": der japanische 

Imperialismus

Kaum hatte Nanjing mit seinem 

Kriegsgliick und seinem Allianzge- 

schick den Kopf aus der Schlinge gezo- 

gen, tauchte eine neue Gefahr auf, 

namlich der japanische Imperialismus, 

der diesmal mit besonderer Dreistig- 

keit in Erscheinung trat, vor allem im 

Nordosten und in Shanghai.

Seit Japan mit seinem Sieg liber das 

chinesische Kaiserreich von 1894/95 in 

die Weltpolitik eingetreten war, hatte 

es eine systematische Politik der Er

oberung des ostasiatischen Festlandes 

betrieben, die sich in folgenden Statio- 

nen auBerte: 1895: Ubernahme Tai- 

wans; 1905: Vertreibung RuBlands aus 

Korea sowie der Slidmandschurei und 

Ubernahme der Stidmandschurischen 

Eisenbahn; 1910: Annexion Koreas; 

1914: Eroberung des friiheren deut- 

schen Pachtgebiets von Jiaozhou 

("Kiautschau"); 1915: Presentation der 

"21 Forderungen" (Naheres dazu C.a., 

August 1988, S.640); 1928: Intervention 

gegen den "Nordfeldzug" der Revolu- 

tionsarmeen.

Zu Reginn der dreiBiger Jahre nahmen 

die japanischen Angriffe an Vehemenz 

zu und auBerten sich 1931 in der Er

oberung der Mandschurei nach dem 

"Zwischenfall von Mukden", 1932 im 

Uberfall auf Shanghai, 1933 in der 

Grlindung des Kaiserreichs Manzhou- 

guo und zwischen 1933 und 1936 in ei- 

nem immer kraftiger werdenden Zu- 

griff auf Nordchina (Einzelheiten dazu 

in C.a., Dezember 1987, S.945 ff.).

Die zunehmende Aggressivitat hing 

nicht nur mit der Weltwirtschaftskrise 

und ihren Auswirkungen (1929 ff.) zu- 

sammen, sondern auch mit der Nervo- 

sitat Japans, das angesichts der lang- 

samen Stabilisierung der Nanjing- 

Republik seine Felle davonschwimmen 

sah. MuBte man jetzt nicht alle An- 

strengungen unternehmen, um die 

Zentralregierung in Nanjing so schnell 

wie moglich wieder zu destabilisieren!? 

Immer mit dem Ziel der Vereinnah- 

mung Nordchinas vor Augen, ging die 

Guandong-Armee mit Infiltrationsmit- 

teln vor, die knapp unter der Schwelle 

des militarischen Einschreitens lagen: 

Sie erpreBte oder bestach lokale Mili- 

tarmachthaber und zog sie damit auf 

ihre Seite; sie organisierte groBange- 

legte Schmuggelaktionen und trug da

mit zum Ruin der nordchinesischen 

Wirtschaft bei; sie sorgte fur umfang- 

reiche Opiumimporte, um auf diese 

Weise die Bevolkerung physisch und 

moralisch zu demoralisieren, und be- 

diente sich nicht zuletzt einer Klausel 

des "Boxerprotokolls" von 1901, derzu- 

folge den ehemaligen Entsatzmachten 

das Recht eingeraumt worden war, 

zum Schutz ihrer Gesandtschaften und 

Staatsangehdrigen Truppenkontingen- 

te zu unterhalten. Solche "Schutzkon- 

tingente" Japans waren inzwischen zu 

einer veritablen Macht in Nordchina 

geworden.

Als Hauptdrahtzieher bei dieser sy- 

stematischen Subversionspolitik beta- 

tigte sich der Geheimdienstchef der 

Guandong-Armee, General Doihara, 

der wegen seiner intimen Kenntnis 

Chinas und der chinesischen Sprache 

auch als "Lawrence of Manchuria" in 

aller Munde war, und der unter ande- 

rem die Ernennung des Qing-Infanten 

Pu Yi zum Kaiser von Manzhouguo 

eingefadelt hatte.

Im Februar 1936 verklindete Japan die 

"Drei Grundsatze" seiner Chinapolitik: 

(1) Verzicht Chinas auf Zusammenar- 

beit mit Europa und Amerika, (2) An- 

erkennung Manzhouguos durch Nan

jing und (3) gemeinsame Abwehr des 

Kommunismus. Im Herbst kam noch 

die Forderung nach Anerkennung 

Nordchinas als eines "Sondergebiets", 

nach Senkung der chinesische Einfuhr- 

zblle und nach der Einstellung von ja

panischen "Beratern" hinzu. Die chine

sische Seite konnte sich auf Zumutun- 

gen solcher Art schon aus Souverani- 

tatsiiberlegungen heraus nicht einlas- 

sen, geschweige denn aus Respekt vor 

der immer gereizter reagierenden chi

nesischen Offentlichkeit! Gleichwohl 

muBte sie den Japanern de facto das 

Feld liberlassen. Hatte noch Anfang 

1935 die Parole "Nordchina den Nord- 

chinesen" gegolten, so war nun schon 

bald von der "wirtschaftlichen Zusam- 

menarbeit zwischen Japan und Nord

china" die Rede, wobei mit "Nordchi

na" im wesentlichen das Gebiet nord- 

lich des Gelben Flusses gemeint war. 

Japan sollte danach Hilfestellung bei 

der Entwicklung der Landwirtschaft, 

des Bergbaus, des Verkehrs und der 

Neuregelung der Zolltarife in den um- 

strittenen Gebieten leisten. AuBerdem 

sollte ein Gemischter Japanisch-Chine- 

sischer WirtschaftsausschuB errichtet 

werden. Da all diese Projekte nicht 

naher konkretisiert waren, lag die 

Vermutung nahe, daB die "Zusam- 

menarbeit" lediglich ein Euphemismus 

fur die Ausdehnung des japanischen 

Einflusses in Nordchina war.1 Grund- 

lagen fiir die "Kooperation" waren zwei 

sino-japanische Geheimabkommen, 

namlich die im Mai 1933 unterzeichne- 

te Vereinbarung von Tanggu und das 

"He-Umetsu-Abkommen" vom Mai 

1935.

Dieser Dauerdruck Japans auf Nanjing 

verstarkte sich von Jahr zu Jahr und 

artete am SchluB (1937 ff.) in einen 

landesweiten Krieg aus.

1.13.

Das "Herzleiden": die Kommunisten

(Naheres zu diesem Fragenbereich nn- 

ten 2.1.)

1.1.4.

Welche Gefahr zuerst bekampfen?

Die Frage, ob die japanische oder aber 

die kommunistische Gefahr mit Vor- 

rang bekampft werden solle, wurde
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zum Hauptgegenstand der innenpoliti- 

schen Debatten Anfang der dreiBiger 

Jahre. Wahrend Jiang zuerst die 

Kommunisten vernichten und erst 

dann die Japaner bekampfen wollte, 

forderten die Revolutionare um Mao 

gerade die umkehrte Reihenfolge und 

verstanden es, das Thema "Einheits- 

front" zum Hauptgegenstand ihrer 

Agitprop zu machen.

Bei Jiangs Politik standen vor allem 

zwei Uberlegungen im Vordergrund, 

namlich erstens die Uberzeugung, daB 

China allein mit dem machtigen japa- 

nischen Gegner nie und nimmer fer- 

tigwerden konne und daB, zweitens, 

auf langere Sicht die eine oder andere 

GroBmacht ohnehin gezwungen sei, 

dem japanischen Expansionsdrang 

Einhalt zu gebieten, so daB China dann 

die Last der Verteidigung auf die 

Schultern ernes machtigen Verbiinde- 

ten fallenlassen konnte - vielleicht der 

angelsachsischen Machte, vielleicht 

aber sogar auch der UdSSR: eine rea- 

listische Rechnung, die in den vierziger 

Jahren dann ja auch in der Tat auf- 

ging!

Warum also das Augenmerk nicht von 

vornherein auf die kommunistische 

statt auf die japanische Gefahr len- 

ken!?

Wahrend Nanjing dem inneren Feind 

die Zahne zeigte, befolgte es gegen- 

iiber dem auBeren Gegner eine Politik 

der Besanftigung, des Hinhaltens, des 

"Nichtwiderstands" und des behutsa- 

men Zuriickweichens - eine Politik, die 

von den Kommunisten scharf kritisiert 

wurde,2 womit sie bei der Bevolkerung 

den richtigen Ton trafen: Am 9.12.1935 

demonstrierten die Studenten Beipings 

gegen Japans Politik - ein nationales 

Signal, das unter ihren Kommilitonen 

in ganz China begeisterten Widerhall 

fand und das aus sinokommunistischer 

Sicht als Beginn der "Kampagne des 

Widerstands gegen Japan zur Rettung 

der Nation" gait.3 In verschiedenen 

Stadten entstanden mm "Gesellschaf- 

ten zur Rettung Chinas", die zum Wi- 

derstand aufriefen. Gleichzeitig erhielt 

der von den Kommunisten mitorgani- 

sierte Freischarlerverband der "Verei- 

nigten Antijapanischen Armee des 

Nordostens", der bereits 1934 entstan

den war, machtigen Zulauf.

Ungeachtet dieser Stimmung setzte 

Nanjing seine Politik des "Zuerst die 

Kommunisten, dann erst die Japaner" 

fort und lieB Anfang 1936 Vorberei- 

tungen fur einen neuen (sechsten) 

"Ausrottungsfeldzug" treffen. Mitten in 

diese Mandver hinein platzte jedoch 

der "Zwischenfall von Xi’an" (unten 

2.2.), der eine Wende der Ereignisse 

herbeifiihrte und zur Begrundung der 

zweiten Nationalen Einheitsfront fiihr- 

te.

12.

Einschrankung durch lahmende WiL 

lensbildung

12.1.

Vormundschaftsregierung und Ein- 

Parteien-Herrschaft

Nachdem die Nationalregierung in 

Nanjing am Doppelzehnten dJ. 1928 

ausgerufen worden war, begann sich 

das Verfassungsleben theoretisch nach 

zwei Grundmustern zu entfalten, die 

sich mit den Stichworten "Vormund

schaftsregierung" und "Fiinf-Gewalten- 

Verfassung" wiedergeben lassen und 

die zu jenem politischen Erbe Sun Yi- 

xians gehorten, zu dessen Erfullung die 

GMD angetreten war.

Freilich begann sich die Praxis schon 

bald von der schbnen Theorie zu ent- 

fernen:

Zwar hatte Sun in dem bereits erwahn- 

ten Drei-Stufen-Modell durchaus eine 

Periode der "Vormundschaftsregie

rung" (xunzheng) vorgesehen, jedoch 

nur als dreijahrige Intermediarphase 

zwischen der vorausgehenden "Militar- 

regierung" (j unzheng) und der dann 

schnell herbeizufuhrenden "Verfas- 

sungsregierung" (xianzheng). Nach der 

neuen Wortregehing sollte demgegen- 

uber die "Vormundschaftsregierung" 

mit dem Jahre 1927 beginnen und 

sechs Jahre dauern - de facto erstreck- 

te sie sich dann sogar bis 1948!

Ferner sollte vom ersten Tag der 

Vormundschaftszeit an mit dem Auf- 

bau demokratischer Organe von unten 

her begonnen werden - ein Anspruch, 

der jedoch auf dem Papier stehenblieb, 

ja in sein Gegenteil verkehrt wurde, als 

namlich das seit der Ming-Zeit be- 

kannte Baojia-System zu neuem Leben 

erwachte. Kleinste Einheit dieses Kon- 

trollsystems, das nicht die Selbstbe- 

stimmung von unten nach oben, son- 

dern die Kontrolle von oben nach un

ten ermoglichen sollte, und das vor al

lem im Kampf gegen kommunistische 

Subversionsversuche eingesetzt wurde, 

war ein Block (pai) von je zehn Haus- 

halten und einem Blockwart (paitou). 

Zehn dieser Einheiten bildeten einen 

Oberblock (jia) mit einem Oberblock- 

wart. SchlieBlich wurden zehn Ober- 

blbcke in einem Hauptblock (bao) zu- 

sammengefaBt, deren Vorstand somit 

fur rd. 1.000 Haushalte verantwortlich 

war.4

Am 3.Oktober 1928 ergingen die 

"Grundsatze uber die Vormundschafts

regierung" (xunzheng kangling),5 die in 

ihrem Kern bestimmten, daB die Er- 

ziehungsdiktatur der nachsten Jahre 

nicht durch Staatsorgane, sondern 

durch die Par teiglie der ungen der 

GMD wahrgenommen werden sollte.

Am gleichen Tag wie die Vormund- 

schaftssatzung erging auch das "Organ- 

statut der Nationalregierung der Re- 

publik China" (Zhonghua minguo 

guomin zhengfu zizhi fa),6 das die 

Fiinf-Gewalten-Verfassung dekretier- 

te. Wahrend Sun Yixian allerdings eine 

Balance zwischen Volks- und Regie- 

rungsrechten angestrebt und zu diesem 

Zweck fur das Volk vier Rechte (Wahl, 

Absetzung, Gesetzesinitiative und Re

ferendum), fiir die Regierung funf 

Rechte (Gesetzgebung, Verwaltung, 

Rechtsprechung, Priifung und Kontrol

le) gefordert hatte (Naheres dazu C.a., 

August 1988, S.641 f.), war im neuen 

Organstatut nur von den Rechten der 

Regierung die Rede, die auf funf 

Reichsamter (yuan) verteilt wurden. 

Wie die Praxis der nachfolgenden Jah

re zeigen sollte, funktionierten jedoch 

auch diese funf Organe nicht im Sinne 

der Vorstellungen des "Guofu" (des 

"Landesvaters" Sun Yixian). Der Legis- 

lativ-Yuan wurde namlich durch den 

Exekutiv-Yuan und dieser wiederum 

durch die Herrschaft von GMD-Ob- 

mannern in den Schatten gestellt, 

welch letztere in die Ministerien wahl- 

los hineinzuregieren pflegten. Vollends 

versagte der "Prufungs-Yuan" den 

Dienst und brachte beispielsweise in 

einem Jahr wie 1935 lediglich 1.585 

Kandidaten hervor. BlaB blieb nicht 

zuletzt auch das Reichsamt fur Kon

trolle, das Funktionen des traditionel- 

len Zensorats hatte iibernehmen sol- 

len, am Ende jedoch kaum Wirkung 

zeigte. So wurden beispielsweise von 

den zwischen 1931 und 1937 zur An- 

zeige gebrachten 69.500 Korruptions- 

fallen nur 1.800 wirklich zur Rechen- 

schaft gezogen.7 Auch der "Justiz- 

Yuan" versagte, wenn es darum ging, 

Sanktionen gegen korrupte Elemente 

im Partei- oder Regierungsapparat zu 

verhangen. Wie schon in kaiserlicher 

Zeit gab es kaum Mbglichkeiten, staat- 

liche Funktionare, die sich durch per- 

sbnliche Guanxi ("Beziehungen") riick- 

versichert hatten, vor die Schranken zu
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zitieren - ein Argernis, das bei der "be- 

vormundeten" Bevblkerung Groll hin- 

terlieB. Sollte dies etwa die Erfiillung 

der Ideale Sun Ybdans sein, auf die 

sich die neue Regierung doch unablas- 

sig berief!? Zwar erging 1931 ein 

"Grundgesetz fiir die Periode der 

Vormundschaftsregierung" und 1936 

ein "Verfassungsentwurf der Republik 

China" (xianfa caoan), doch lieB die 

Einberufung einer Volksvertretung 

("Nationalversammlung") auch jetzt 

auf sich warten.

Das Grundgesetz von 1931 anderte 

nichts an der Ein-Parteien-Herrschaft, 

sondern nagelte sie sogar noch griind- 

licher fest. Die oberste Macht ging 

m.a.W. nach wie vor von der GMD 

und keineswegs von den fiinf Reichs- 

amtern aus. Die GMD ihrerseits hatte, 

nachdem sie 1923 von Komintern-Be- 

ratern neu organisiert worden war, ei- 

nen typisch leninistischen Aufbau und 

war auf diese Weise imstande, sich ge- 

gen die Masse der Bevblkerung wir- 

kungsvoll zu verschwbren.

Theoretisch oberstes Organ war der 

ParteikongreB (quanguo daibiao da- 

hui), der in seiner tagungsfreien Zeit 

vom ZEK ("Zentralen Exekutivkomi- 

tee", zhongyang zhixing weiyuanhui) 

vertreten wurde. GemaB der leninisti

schen Tradition pflegte das ZEK, das 

von 1932 bis 1934 (IV.ZEK) 72 und 

von 1935 bis 1937 (V.ZEK) 120 Voll- 

mitglieder umfaBte, einen "Standigen 

AusschuB" zu bestellen, dem Politbii- 

rocharakter zukam. Daneben gab es 

seit 1924 ZEK-Sonderkommissionen, 

z.B. fiir Organisation, Propaganda, Ju- 

gendfragen, Frauenverbande, Aus- 

landschinesen und Militarangelegen- 

heiten.

Von der KPCh, ihrem nachmaligen 

Todfeind, unterschied sich die GMD 

also nicht durch die Organisation, son

dern durch die grundverschiedene 

Zielsetzung: Beide waren zwar lenini- 

stische Parteien, doch die eine verfolg- 

te pro-, die andere antikommunistische 

Ziele! Leninistisch auch das Zellen- 

prinzip und nicht zuletzt die Gewohn- 

heit, "Massenorganisationen" als 

Transmissionsriemen aufzuziehen; so 

griindete die GMD z.B. Bauemverei- 

nigungen (Mitgliederzahl 1937: 3,4 

Mio.), Gewerkschaften (1,5 Mio.), 

Kaufmannsvereinigungen und Studen- 

ten- sowie Frauenverbande.8

Die Erziehungsdiktatur, die mit Hilfe 

dieser Organisationsgliederungen aus- 

geiibt wurde, erfolgte in der taglichen 

Praxis hbchst paternalistisch und rich- 

tete sich von oben nach unten - kei

neswegs umgekehrt, wie es von Sun 

Yixian gewiinscht worden war. Zu die- 

sem Zweck warden die Parteizellen, 

die in jeder Danwei entstanden, dar- 

iiber hinaus aber auch die Massenor

ganisationen und die militarischen 

Gliederungen als Kontroll- und Herr- 

schaftsinstrumente eingesetzt. In glei- 

cher Richtung entwickelte sich ein 

vielgestaltiges Geheimdienstwesen 

(dazu Naheres unten 1.2.2.) und nicht 

zuletzt auch das oben erwahnte Baojia- 

System. Als weitere Klammer kam die 

ideologische Vereinnahmung durch die 

Bewegung "Neues Leben" hinzu (unten 

1.2.3.).

Mit dieser Herrschaftsausubung han- 

delte die GMD jenem Selbstverstand- 

nis entgegen, unter dem sie urspriing- 

lich angetreten war. Damit aber iiber- 

lieB sie das Feld der unausweichlichen 

sozialen Veranderungen anderen poli- 

tischen Kraften, die ihr schon bald zum 

Verhangnis werden sollten.

122.

Der WillensbildungsprozeB - ein 

Drahtseilakt

Obwohl die politische Macht im Zei- 

chen der "Vormundschaft" lediglich 

von einer einzigen Partei - der GMD - 

wahrgenommen wurde, erfolgte der 

WillensbildungsprozeB dort auf hbchst 

diffuse Weise. Ublich waren fast nur 

informelle Prozesse, wie sie in keinem 

Parteistatut vorkamen. Verschiedene 

Cliquen, deren Einflussen nachzuspii- 

ren eine Hauptbeschaftigung der da- 

maligen Diplomaten und Auslandskor- 

respondenten war,9 kampften um 

Durchsetzung der je eigenen Sonderin- 

teressen, wobei es am Ende meist zu 

Kompromissen kam. Im Mittelpunkt 

der Entscheidungsvorgange stand 

Jiang Jieshi, der von keiner Clique je 

ganz vereinnahmt werden konnte und 

der seine Macht hauptsachlich von sei- 

nen Spitzenamtem in der GMD sowie 

im Militarrat ableitete.

Funf Gruppierungen waren es, die als 

Hauptrivalen in Erscheinung traten, 

und die sich manchmal ad hoc mitein- 

ander verbiindeten, in der Regel aber 

gegeneinander intrigierten.

- Die Finanzgruppierung setzte sich 

aus einfluBreichen Vertretern des 

Banken-, Handels- und Industriebiir- 

gertums mehrerer Kiistenstadte, vor 

allem aber Shanghais, zusammen, de

ren gemeinsames Interesse in der 

Hoffnung bestand, daB eine starke Na

tionalregierung gunstigere Rahmenbe- 

dingungen fiir die Wirtschaft bieten 

und auBerdem Subventionen bereit- 

stellen kbnne. Graue Eminenz war hier 

die beruhmt-beriichtigte Song-Familie, 

die erheblichen EinfluB auf die Ge- 

schicke der Republik ausuben konnte. 

"Charly Soong", der Griinder des 

Clans, war Ende des 19.Jhdts. nach 

Amerika emigriert, hatte dort einen 

Gbnner gefunden, der ihn ausbilden 

lieB, und war dann im Alter von 20 

Jahren als methodistischer Missionar 

nach Shanghai zuriickgekehrt, wo er 

vom Vertrieb von Bibeln lebte, als 

Komprador ein Vermbgen machte, ei

ner Geheimgesellschaft beitrat und seit 

1894 fiir die Finanzen der Partei Sim 

Yixians zustandig war. Seine drei 

Tbchter Ailing, Meiling und Qingling 

wurden in den USA erzogen und ver- 

banden sich spater mit den einfluB- 

reichsten zeitgenbssischen Politikern: 

Ailing heiratete den Bankier Kong 

Xiangxi ("H.H.Kung"), den Erben der 

grbBten Pfandleihhauserkette Chinas 

und spateren Finanzminister, Meiling 

den Sieger des Nordfeldzugs, Jiang Jie

shi, und Qingling den um 26 Jahre al- 

teren Sun Yixian. Die drei Sbhne, die 

bei den Auslandern als "T.V.", "T.L." 

und "TA." bekannt waren, iibernah- 

men Schliisselpositionen in Finanz und 

Industrie. Der beriihmteste unter ih- 

nen, der Harvard-Zbgling Song Ziwen 

("T.V.") fmanzierte den Aufstieg Jiangs 

und war spater abwechselnd Finanz

minister und President der Bank of 

China - Posten, auf denen er sich mit 

seinem Schwager Kong abwechselte. 

Ziwen verstand sein Geschaft so mei- 

sterhaft, daB er wahrend des Zweiten 

Weltkriegs einen Teil der von den 

USA in Hbhe von 3,5 Mrd.US$ zur 

Verfiigung gestellten "Land and 

Lease"-Gelder auf private Konten ab- 

zuzweigen vermochte und dadurch zu 

einem der reichsten Manner der Welt 

wurde. Die amerikanische Erziehung 

der Song-Kinder, ihr glanzender Kon- 

takt zum Herausgeber der Zeitschrif- 

ten Time und Life, Henry Luce, sowie 

die durch amerikanische Finanzkreise 

vermittelten Beziehungen zum WeiBen 

Haus, vor allem zu President Roose

velt, dessen Familie im China-Handel 

groBgeworden war, sorgten dafiir, daB 

die Song-Familie weltumspannende 

Kontakte besaB und, wie es manchmal 

hieB, zur eigentlichen "Herrscherin 

Chinas" wurde10 - ein Urteil, das ganz 

gewiB iibertrieben ist, da ja auch noch 

andere Gruppierungen am Entschei- 

dungsprozeB in China mitwirkten.
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Immerhin aber verstand es der Clan, 

Privatinteressen und bffentliche Funk- 

tionen aufs glanzendste miteinander zu 

verbinden und Milliardensummen in 

die eigene Tasche zu stecken - ein 

Phanomen, das von den Kommunisten 

aufs Korn genommen und als "biiro- 

kratischer Kapitalismus" oder "Beam- 

tenkapitalismus" zum Gegenstand 

permanenter Angriffe auf die Regie

rung wurde.

Gegen diese Verquickung von Politik 

und Wirtschaft war kein Kraut mehr 

gewachsen, nachdem Jiang einmal in 

den Song-Clan eingeheiratet hatte. 

Lieblingsthema der kommunistischen 

Agitproparbeit war derm auch der An- 

griff auf die "vier Familien" (Jiang, 

Song, Kong und Chen) sowie die stan- 

dige Hame gegen das damals (und 

iibrigens auch nach 1949) so typische 

Verflechtungsphanomen: Nahezu alle 

wichtigen Politiker waren an Wirt- 

schaftsunternehmen und umgekehrt 

einfluBreiche Untemehmer an politi- 

schen Gremien beteiligt.

- An einem anderen Strang zog die 

militarische Gruppierung, die als 

"Huangpu-Clique" bekannt war, und 

deren Mitglieder sich aus ehemaligen 

Kadetten der "Whampoa-Akademie" 

(C.a., September 1988) zusammensetz- 

ten, deren Vorgesetzter Jiang ja fruher 

einmal gewesen war. Diese Anfang der 

zwanziger Jahre entstandene Schwur- 

bruder-Gemeinschaft war eine der ver- 

laBlichsten Saulen des Generalissimus, 

dessen Macht ja uberhaupt ganz we- 

sentlich auf den Bajonetten beruhte, 

und der daher von der Ergebenheit 

seiner Armee- und Divisionskomman- 

deure besonders abhangig war (Nahe- 

res zur Armee unten 1.2.4.).

- Als weitere Gruppierung, deren 

Mitglieder weltanschaulich ganz auf 

dem auBersten rechten Flugel angesie- 

delt waren, schalteten sich die ver- 

schiedenen Geheimdienste in den Wil- 

lensbildungsprozeB Nanjings ein. 

Hauptsachlich handelte es sich hier um 

drei Untergruppierungen, unter denen 

die "Organisations"- oder "C.C.-Clique" 

am bekanntesten war. Sie wurde von 

den beiden Briidern Chen Guofu und 

Chen Lifu geleitet - den Neffen Chen 

Qimeis, eines Shanghaier Triadenfiih- 

rers, unter dessen Mentorat seit 1911 

Jiangs politische Karriere begonnen 

hatte. Die beiden Chens waren Gran

der des sog. "Zentralen Politischen In- 

stituts", in dem Partei- und Staatsbe- 

amte zu unbedingtem Gehorsam ge- 

geniiber Jiang Jieshi erzogen wurden. 

Daruber hinaus leiteten die Bruder ein 

GMD-Zentralsekretariat, das den fru- 

heren Komintem-Beraterstab abgelbst 

hatte, und das einen geheimen Uber- 

wachungsdienst unterhielt, der vor al- 

lem GMD-Mitglieder zu beschatten 

pflegte.11 Ein weiterer Geheimdienst, 

der seine Augen hauptsachlich auf den 

kommunistischen Untergrund gerich- 

tet hielt, war das "Militarburo fur Un- 

tersuchungen und Statistik", das von 

Dai Li, dem zu seiner Zeit wohl ge- 

fiirchtetsten Mann Chinas, geleitet 

wurde12 und uber einen Apparat von 

rd. 100.000 Agenten verfiigte.

Geheimdienstaufgaben nahmen 

schlieBlich auch die "Blauhemden" 

(lanyishe) wahr, deren Gliederungen 

dem Modell der damals im faschisti- 

schen Europa notorischen Braun- und 

Schwarzhemden, aber auch dem Vor- 

bild der japanischen "Schwarzen Dra- 

chen" nachempfunden waren. Ihre 

Mitglieder, die sich in der sog. "Wie- 

dergeburtsgesellschaft" (fuxingshe) zu- 

sammengeschlossen hatten, waren auf 

ihren Fuhrer, Jiang Jieshi, persbnlich 

eingeschworen, bildeten also eine Art 

Leibstandarte und zahlten Mitte der 

dreiBiger Jahre etwa 10.000 Mann.13 

Die Blauhemden hatten geme eine Mi- 

litarisierung der chinesischen Gesell

schaft gesehen; Teile der Bewegung 

"Neues Leben", vor allem deren Ar- 

beitsdienstvorstellungen, gingen of- 

fensichtlich auf ihren EinfluB zuruck.

- Als Gegengewicht zu den Verwandt- 

schafts-, Militar- und Geheimdienst- 

"Klungeln" trat, in einer Art institutio- 

nalisiertem Protest, die vom fruheren 

Gouverneur von Sichuan, Zhang Chun, 

gefuhrte "Wissenschaftsgruppe" hervor, 

unter deren Dach sich Fachleute aus 

alien Gebieten zusammenfanden, um 

dem Sachverstand und den objektiven 

Bediirfnissen der einzelnen Ministe- 

rien gegeniiber dem Kuhhandel der 

anderen Gruppierungen Geltung zu 

verschaffen.

- Neben all diesen Cliquen und Grup

pierungen, die in Nanjing an Ort und 

Stelle wirkten, war aber auch noch den 

Wiinschen verschiedener Warlords und 

Provinzgouverneure Rechnung zu tra- 

gen, die femab der Zentrale wie Koni- 

ge regierten und die es bei Laune zu 

halten gait. Hier, wo "der Himmel 

hoch und der Kaiser fern" war, feierte 

der Personalismus Triumph; wurden 

doch gerade die provinziellen Spitzen- 

positionen weniger nach sachlichen als 

vielmehr nach "Beziehungs"(guanxi)- 

Gesichtspunkten besetzt. Vor allem die 

Huangpu- und die C.C.-Cliquen, die 

sich um den seit Beginn der dreiBiger 

Jahre endlich einsetzenden Zentrali- 

sierungsprozeB besondere Verdienste 

erworben hatten, konnten besonders 

viele Politiker ihrer Couleur in die 

"freigekampften" AuBenposten ein- 

schleusen. 1935 standen 20 der (da

mals) 22 Provinzen unter militarischer 

Verwaltung - zumeist unter der Lei- 

tung ehemaliger Huangpu-Kadetten. 

Soweit sich Nanjing nicht an der Pro- 

vinzspitze durchsetzen konnte, schuf es 

zum Ausgleich innerhalb der wider- 

spenstigen Provinzen Sonderbezirke, 

die von der "C.C.-Clique" mit Personal 

"unterwandert" wurden, das nicht dem 

jeweiligen Provinzmachthaber, sondern 

direkt der Zentrale Gehorsam schulde- 

te.

Nanjing wuBte sich bei den Provinz- 

machthabern vor allem dadurch einzu- 

schmeicheln, daB es auf die seit 2.000 

Jahren fur noch jede kaiserliche Regie

rung unentbehrliche Bodensteuer ver- 

zichtete und sich mit den Seezollein- 

nahmen sowie mit einigen indirekten 

Verbrauchssteuern (auf Reis, Reis- 

wein, Tabak, Zigaretten und Saiz) zu- 

friedengab, die freilich den Nachteil 

hatten, daB sie wohlhabende wie arme 

Staatsburger gleichermaBen belaste- 

ten.

Die Bodensteuern verblieben den Pro- 

vinzregierungen, die Phantasie genug 

besaBen, auch noch zusatzliche PreB- 

steuern zu erfmden. Einige Warlords 

glaubten sich z.B. wohl beraten, wenn 

sie die Steuem schon von vornherein 

gleich auf Jahre abschbpften, so z.B. in 

der Provinz Sichuan.

Indem Nanjing eine solche Steuerpra- 

xis zulieB und auch sonst beide Augen 

zudruckte, wenn es gait, fiber MiBgriffe 

der Provinzverwaltungen hinwegzuse- 

hen, trieb es zahllose Bauern und Stad- 

ter in die Arme der Kommunisten.

Nicht die offiziellen Organe und Me- 

chanismen, sondern informelle Ab- 

stimmungen und Loyalitatsgruppierun- 

gen bestimmten also wahrend der 

Nanjing-Ara den EntscheidungsprozeB 

und das Verfassungsleben. Das chine- 

sische Erbfibel, der Personalismus, er- 

reichte damals einen neuen Hbhe- 

punkt.

Jiang Jieshi, der im Mittelpunkt des 

ewigen Tauziehens zwischen den ver- 

schiedenen Gruppen stand, war zu 

permanenten Kompromissen, zu ei

nem standigen Divide et impera, zu 

Bestechungen, Gewaltanwendungen
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und versbhnlichen Handr eichungen 

gezwungen. Wenn in der Literatur 

manchmal von der "personlichen Dik- 

tatur" Jiangs gesprochen wird, so gilt 

dies nur fUr einige wenige "Output"- 

Funktionen, nicht aber fur den "Input" 

der Entscheidungsfmdung, bei dem der 

Generalissimus hochst abhangig blieb. 

Es war eine seiner historischen Lei- 

stungen, daB er dem standigen Druck 

von alien Seiten nicht erlegen ist, son- 

dern daB es ihm gelang, seine Kom- 

promiBfahigkeit - und damit seine 

Fuhrung - sogar den ganzen achtjahri- 

gen Krieg gegen Japan hindurch zu 

behaupten.

123.

Ideologic im Ruckwartsgang: Sun- 

Yixian-Kult, Konfuzius-Ritual und 

Bewegung Neues Leben

Angetreten war die GMD mit dem 

Anspruch, das Erbe Sun Ybdans einzu- 

Ibsen. Was am Ende herauskam, war 

ein regierungsoffizieller Sun-Yixian- 

Kult, der schon wenige Monate nach 

dem Tode des Guofu einsetzte. Sein 

- mit Kommentaren Jiang Jieshis ver- 

sehenes - Werk wurde in unzahligen 

Exemplaren gedruckt, sein Testament 

in jeder Amtsstube aufgehangt und das 

Gemalde, das ihn sitzend zusammen 

mit dem hinter ihm stehenden jugend

lichen Jiang zeigte, als Staatsgemalde 

verbreitet.

Im Mai 1934 gesellte sich neben den 

Sim- der erst wenige Jahre vorher (un- 

ter dem Hohn der 1919er-Studenten) 

abgeschaffte Konfuzius-Kult - eine 

merkwiirdige Mischung von revolutio- 

narer und konservativer Symbolik.

Ganz auf dieser Linie lag auch die Be

wegung "Neues Leben" (xin shenghuo), 

die von Jiang persbnlich 1934 in Nan- 

chang initiiert wurde, also an einem 

Schliisselort des vor wenigen Jahren 

abgeschlossenen Nordfeldzugs.

Hauptziel der Bewegung sollte die 

Versittlichung des Volkes sowie eine 

Art Schutzimpfung gegen kommunisti- 

sche Einfliisse, Hauptmittel die Wie- 

derbelebung konfuzianischer Werte 

sein, die mit christlichen Elementen 

angereichert wurden. Den Niedergang 

des chinesischen Volkes fiihrte Jiang 

selbst auf den Ver lust der vier konfu- 

zianischen Grundtugenden Anstand 

(li), Gerechtigkeit (yi), Gewissenhaf- 

tigkeit (lian) und Schamgefiihl (chi) 

zuriick. Die neue Bewegung sei der 

"Konigsweg" (wangdao) zur Wiederbe- 

lebung dieser 5.000 Jahre alten 

Werte.14

Das "Neue Leben" sollte auf nationaler 

Ebene von der "Vereinigung zur Fbr- 

derung des Neuen Lebens" in Nan- 

chang, auf Provinz- und Kreisebene 

von den jeweiligen Vorsitzenden und 

in den einzelnen Danweis von den Lei- 

tern dieser Einheiten gesteuert wer- 

den.15 Nebenbei wurde hier deutlich, 

daB mit der Bewegung auch Kontroll- 

zwecke verbunden waren.

Neben dem Uberwachungs- spielte 

ferner das militarische Moment eine 

wichtige Rolle. Zu diesem Zweck er- 

lieB der Nanchanger Fbrderverein 

"Ausfiihrungsbestimmungen fur die 

Entwicklung der militarischen Ausbil- 

dung" sowie "Richtlinien fur die Ar- 

beitsdienstorganisation". Beamte, 

Lehrkrafte und Schuler sollten sich re- 

gelmaBig militarischen Ubungen un- 

terziehen, mbglichst einheitliche Be- 

kleidung tragen und militarische Ge- 

horsamsregeln internalisieren.16 Acht 

Monate, nachdem das nationalsoziali- 

stische Deutschland die allgemeine 

Arbeitsdienstpflicht eingefiihrt hatte, 

machte diese Institution - seit dem 

l.November 1935 - auch in der Repu- 

blik China Schule.17 Der Dienst sollte 

vor allem Infrastrukturprojekten, dem 

Gesundheitswesen, der Alphabetisie- 

rung und der Katastrophenbekamp- 

fung zugute kommen.

Ein vierter Strang der Bewegung 

"Neues Leben" war - neben der Ver- 

sittlichung, der Uberwachung und der 

Militarisierung -die Erziehung des 

chinesischen Volkes zu zivilen Tugen- 

den - ein Anliegen, das vor allem der 

in den USA erzogenen Ehefrau Jiangs, 

Meiling, am Herzen lag. Ganze Kata- 

loge von "Anstandsregeln", die z.T. an 

Werte des amerikanischen Mittel- 

stands oder aber auch an Fingerzeige 

des Knigge erinnern, wurden dem chi

nesischen Volk zur Pflicht gemacht: 

Nicht spucken, nicht schmatzen, nicht 

rauchen, beim Essen geradesitzen, je- 

den Morgen die Zahne putzen, Kiiche 

und Toilette sauberhalten, reinliche 

Kleidung tragen, friih aufstehen und 

friih schlafen gehen, haufig die Hande 

waschen, die Nagel pflegen, Miicken, 

Moskitos und Ratten bekampfen, kei- 

ne Tanzhallen besuchen, auf der Stra- 

Be nicht larmen, piinktlich sein, sein 

Temperament zugeln18 - alles Verhal- 

tensregeln, wie sie etwa im modernen 

Singapur auch heute noch mit Inbrunst 

gepflegt, und wie sie seit der Kam- 

pagne zur Erweckung der "sozialisti- 

schen geistigen Zivilisation" (1981 ff.) 

auch in der VR China wieder herbei- 

gewiinscht werden (Naheres dazu C.a., 

Juli 1988, S.551 f.).

Die ortlichen Behbrden schickten jetzt 

Schuler, Pfadfmder oder aber Soldaten 

aus, die darauf achteten, daB niemand 

auf die StraBe spuckte, die FiiBe nach- 

schliirfte oder in zerschlissener Klei

dung daherkam.

Das Programm entzuckte die Auslan- 

der, lieB die Masse des chinesischen 

Volkes gleichgiiltig und emporte die 

Intellektuellen: Dies also war aus der 

"Lehre vom Leben des Volkes" gewor- 

den, die Sun Yixian einst als Hauptteil 

seiner Sanminzhui angemahnt hatte: 

Statt sozialpolitischer Taten gab es nun 

militarische DisziplinierungsmaBnah- 

men, statt einer Landreform Anstands

regeln!

Immerhin hatte die Bewegung auch 

niitzliche Auswirkungen, z.B. beim 

Kampf gegen den OpiumgenuB, bei 

der Einfiihrung hygienischer Grundre- 

geln und beim Bau neuer Wasserver- 

sorgungsanlagen in den Stadten.

12.4.

Die Trumpfkarte Jiangs im Macht- 

spiel: das Miiitar

Jiangs Regierungskunst bestand aus 

zwei Hauptingredienzien, namlich sei

ner Fahigkeit, meisterhaft zwischen 

Fraktionen und Intrigen zu balancie- 

ren, und aus seinem Fingerspitzenge- 

fiihl im Umgang mit den Streitkraften.

1887 als Sohn eines kleinen Grundbe- 

sitzers in der Kiistenprovinz Zhejiang 

geboren, hatte er sich schon friih fiir 

die damals noch durchaus anriichige 

soldatische Laufbahn entschieden, hat

te zuerst an der Baoding-Militaraka- 

demie und dann (1907 ff.) fiinf Jahre 

lang an der Tokyoter Militarakademie 

studiert, wo er erstmals mit Sun Yixian 

und seinem "Schwurbund" in Beriih- 

rung kam. 1917 war er zum persbnli- 

chen Mitarbeiter Suns, 1922 zu seinem 

Stabschef und 1923 bereits zum Kom- 

mandanten der Huangpu-Militaraka- 

demie avanciert - eine Position, die 

ihm auch das Hauptkommando beim 

Nordfeldzug sicherte, aus dem er als 

Sieger nicht nur uber die Warlords, 

sondern auch uber seine linken Gegner 

innerhalb der GMD hervorging.

Trotz seiner militarischen Laufbahn 

war Jiang nie zu einem modernen 

Condottiere geworden, sondern hatte 

die Armee stets als politisches Instru

ment begriffen. Gerade aus diesem 

Grund war ihm auch die so notorisch 

politische Ausbildung des Offiziers-
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korps durch Komintern-Berater (1923- 

27) zum Argernis geworden. Kaum 

war es zum Bruch mit Moskau ge- 

kommen, verjagte er denn auch die 

sowjetischen Fachleute und ersetzte sie 

durch deutsche Militarberater, die das 

GMD-Heer nunmehr nach deutschem 

Muster aufbauten. Dieses Vorgehen 

erschien aus zwei Griinden situations- 

logisch: Zum emen war auch bereits 

der potentielle kimftige Hauptgegner, 

namlich das japanische Heer, nach 

deutschem Muster aufgebaut worden; 

auBerdem waren die deutschen Offi- 

ziere wegen des (durch den Versailler 

Vertrag erzwungenen) Verzichts 

Deutschlands auf volkerrechtliche Pri- 

vilegien in China unverdachtige Part

ner, mit denen Jiang nicht zuletzt auch 

deshalb hervorragend zusammenarbei- 

tete, weil sie mit ihrem zumeist aristo- 

kratischen Hintergrund ein formal be- 

eindruckendes Verhalten an den Tag 

legten, das dem konfuzianischen Ritua- 

lismus Jiangs entgegenkam. Die Bera- 

ter wurden vom Deutschen Reich nicht 

offiziell entsandt, sondern aufgrund 

von Privatvertragen angestellt. Die Be- 

raterschaft begann mit dem Obristen 

Max Bauer i.J. 1927 und umfaBte 1935 

eine Hbchststarke von siebzig Mann. 

Nachfolge Bauers war Oberstleutnant 

Kriebel (1929/30), General Wetzell 

(1930/34), sodann der Grunder der 

Reichswehr, Generaloberst von Seeckt 

(1934/35), und schlieBlich der spatere 

Oberbefehlshaber des besetzten Bel- 

gien, General von Falkenhausen 

(1935/38).

Die deutschen Militars hatten schnell 

erkannt, daB China nicht etwa zuwe- 

nig, sondern zuviele Truppen hatte und 

schlugen deshalb vor, mehr auf Quali- 

tat zu achten und die Ausbildung auf 

zehn erstklassige, mit einheitlichen 

Waffen ausgeriistete Divisionen zu be- 

schranken. Im iibrigen mbge eine 

Lehrbrigade geschaffen werden, deren 

Zweck es war, das Muster fur spatere 

Divisionen abzugeben, und die sich aus 

zwei Infanterieregimentern, einer Ab- 

teilung Artillerie, je einer Pionier-, 

Tank- und Nachrichtenkompanie sowie 

einer Kavallerieschwadron zusam- 

mensetzte. AuBerdem sollte nach 

Mbglichkeit deutsches Material ver- 

wendet werden. Zu diesem Zweck ent

stand die "Hapro" (Handels- und Pro- 

duktenkompanie), in deren Rahmen- 

werk deutsche Rustungsfirmen mit der 

Nanjinger Nationairegierung in Kon- 

takt traten, ohne allerdings ihrem Auf- 

traggeber gegeniiber immer die er- 

wiinschte Loyalitat zu zeigen; einige 

Firmen versorgten z.B. einen Gegner 

Jiangs, den Warlord der Provinz 

Guangdong, mit Waffen. Daruber hin- 

aus kam es unter deutscher Beratung 

auch zur Errichtung von Riistungsbe- 

trieben, die wiederum mit deutschen 

Maschinen bestiickt wurden. Bis Mitte 

der dreiBiger Jahre wurden auf diese 

Weise etwa 80.000 Mann ausgebildet 

und ausgeriistet - ein Kernbestand, der 

bis zum Ausbruch des Widerstands- 

kriegs gegen Japan auf 300.000 Mann 

anwuchs. Deutsche Berater wirkten 

auch bei den "Ausrottungs- und Ver- 

nichtungsfeldzugen" gegen die Kom- 

munisten und beim Kampf gegen die 

Japaner mit, ohne daB ihre Ratschlage 

allerdings immer befolgt worden wa

ren.19

Jiang stellte sicher, daB diese Verban- 

de vor allem zur Verteidigung der 

GMD-Stammgebiete von Jiangsu und 

Zhejiang sowie des Yangzideltas be- 

reitstanden, und daB niemand ihm das 

Kommando fiber diese Kerntruppen 

streitig machen konnte. Zu diesem 

Zweck sorgte er fur die Griindung ei

ner Militarkommission (j unshi wei- 

yuanhui) auBerhalb des Regierungsap- 

parats. Ihr unterstanden ein General

stab, eine Ausbildungsabteilung, eine 

Luftfahrt- und eine Planungskommis- 

sion fur die nationale Verteidigung. 

Die Kriegs- und Marineministerien, 

die keine Kommandogewalt besaBen, 

sondern nur Verwaltungsaufgaben 

wahrzunehmen hatten, unterstanden 

dem Doppelkommando der Militar

kommission sowie des Exekutivyuans. 

Durch diese komplizierte Konstruktion 

war sichergestellt, daB der Generalis

simus den Militarapparat stets unter 

Kontrolle hatte. Mit Hilfe sog. 

"Hauptquartiere fur die Banditenun- 

terdriickung" unterwanderte er nach 

1932 auch die Verwaltung jener Gebie- 

te, die den Kommunisten wieder ent- 

rissen worden waren.

Die unterschiedliche Qualitat der 

GMD-Truppen wurde vor allem wah- 

rend des japanischen Angriffs i.J. 1937 

offenbar: Wahrend die Provinzverban- 

de von Hebei, Shanxi und Shandong 

von Japan kuzerhand liberfahren wur

den, leisteten die mit deutscher Bera- 

tungshilfe ausgebildeten Zentraltrup- 

pen in der Schlacht von Shanghai (Au

gust bis November 1937) einen fur den 

japanischen Angreifer unerwarteten 

Widerstand.

AuBerlich hatten die Streitkrafte 

Jiangs zwar Muskeln angesetzt, doch 

sollte es sich im Laufe der Jahre, vor 

allem nach dem Verlust der Kampfe 

von 1938, zeigen, daB sie innerlich an 

Begeisterung verloren hatten und ihr 

Herz nicht mehr fur die Sache Nan- 

jings schlug. Auch Armeen sind ja vom 

sozialen Klima abhangig. Fehlt es der 

Fiihrung an Glaubhaftigkeit, ubertragt 

sich dies auf die Kampfmoral der 

Truppen - ein Mechanismus, der vor 

allem im Biirgerkrieg von 1947 bis 

1949 auf erschreckende Weise in Wir- 

kung treten sollte.

13.

Einschrankung durch mangelnde re

gionale und soziale Durchschlagskraft

13.1.

Regionale Einschnurung des Nanjin

ger Herrschaftsbereichs

Was die regionale Durchschlagskraft 

der neuen Zentralregierung anbelangt, 

so blieb sie zunachst im wesentlichen 

auf das Yangzital, also auf die Provin- 

zen Jiangsu, Zhejiang, Fujian und An

hui sowie auf die Kiistenstadte be- 

schrankt. Je weiter die einzelnen Pro- 

vinzen und Regionen von diesen Kern- 

bereichen des neuen Herzlandes ent- 

fernt lagen, umso weniger glaubten sie 

sich um Anordnungen aus Nanjing 

scheren zu miissen.

Dies gait ganz besonders fiir Minorita- 

tengebiete wie Tibet, Xinjiang, die 

Mongolei und den mandschurischen 

Nordosten. Die beiden lamaistischen 

Randregionen Tibet und AuBere 

Mongolei hatten sich bereits im Gefol- 

ge der Revolution von 1911 vom Reich 

losgesagt, und zwar mit der Begriin- 

dung, daB sie lediglich in einem Vasal- 

lenverhaltnis zur Qing-Dynastie ge- 

standen hatten, mit einer ihnen unver

standlichen "Republik" China aber 

nichts mehr zu tun haben wollten. Ti

bet konnte erst Jahrzehnte spater, 

namlich 1950/51, heim ins Reich ge- 

holt werden, und zwar mit militari- 

schen Mitteln, wahrend die AuBere 

Mongolei sich 1924 zur "Volksrepu- 

blik" erklarte, deren Unabhangigkeit 

1945 durch die Republik und 1950 

durch die Volksrepublik China aner- 

kannt wurde, wobei die Sowjetunion 

jeweils Druck ausiibte.

Im fernwestlichen Xinjiang residierten 

Gouverneure vom Schlage eines Jin 

Shuren (1928/33) und eines Sheng 

Shicai (1933/44), die mehr nach der 

sowjetischen als nach der GMD-Pfeife 

tanzten.20 Erst als im Juni 1941 der 

deutsche RuBlandfeldzug begann, lok- 

kerte sich der sowjetische Griff um 

Xinjiang. Allerdings wuBte Moskau ei-
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ne engere Anbindung Xinjiangs an die 

Republik China dadurch zu verhin- 

dern, daB es das kasachisch-uigurische 

Ringen um Griindung der "Republik 

Ostturkestan" (1944/45) unterstiitzte.21

In den mohammedanischen Gebieten 

Gansu, Ningxia sowie in Teilen Qing- 

hais herrschten die Bruder Ma (Bufan, 

Buqing bzw. Hongkui).

Was schlieBlich die Mandschurei anbe- 

langte, so wurde dieses Gebiet zu- 

nachst vom machtigen Warlord Zhang 

Zuoli und spater, nach dessen Ermor- 

dung durch den japanischen Geheim- 

dienst i.J.1928, von der japanischen 

Guandong-Armee kontrolliert.

Es waren aber nicht nur Minoritaten- 

gebiete, sondern auch eine Reihe au- 

Benliegender Han-Provinzen, die sich 

dem Zugriff der Zentralregierung ver- 

weigerten. Dies gait vor allem fur 

Sichuan, Yunnan, Shaanxi und Shanxi, 

wo machtvolle Warlords das Sagen 

hatten. Auch die Provinz Guangdong 

folgte - wieder einmal! - einem separa- 

tistischen Kurs: Hatte sie noch vor we- 

nigen Jahren als Sprungbrett fur den 

Nordfeldzug gedient, so bildete sich 

nunmehr eine Widerstandsbasis aus- 

gerechnet gegen die Sieger eben dieses 

Nordfeldzugs. EinfluBreichster Fuhrer 

der Guangdong-Gruppe war kein an- 

derer als Wang Jingwei, der seinen 

Erzrivalen Jiang Jieshi bis Juli 1927 

von Wuhan aus bekampft hatte und 

ihn nunmehr vom tiefen Siiden her at- 

tackierte, indem er eine "Reorganisa

tion der GMD" forderte. Jiang konnte 

den Konflikt mit Guangdong zwar Mit- 

te 1929 militarisch bereinigen, doch 

bildete sich dort bereits im Mai 1931 

erneut ein Widerstandsnest mit einer 

Gegenregierung, die diesmal unter 

Fiihrung der Kriegsherren Chen Jitang 

(Guangdong) und Li Zongren (Guang- 

xi) stand.

Auch in anderen Gebieten hatten klei- 

nere Warlords politisch uberleben 

konnen, so daB die Republik China zu 

Beginn der dreiBiger Jahre alles in al

lem mit rd. vier Dutzend Militarsatra- 

pien koexistieren muBte.

Langfristig am gefahrlichsten erschien 

der Regierung ein Herrschaftsgebiet 

anderer Art, das sich im siidchinesi- 

schen Provinzdreieck Hunan-Jiangxi- 

Guangdong herausgebildet hatte und 

das von einem in der chinesischen Of- 

fentlichkeit damals noch so gut wie 

unbekannten Guerillafuhrer namens 

Mao Zedong gefiihrt wurde.

Angesichts dieser zahlreichen Ein- 

schnurungen umfaBte das tatsachliche 

Herrschaftsgebiet der Zentralregie

rung Anfang der dreiBiger Jahre alien

falls ein Viertel des offiziell ausgewie- 

senen Staatsgebiets der Republik Chi

na. Erst Mitte der dreiBiger Jahre be- 

gann sich der EinfluBbereich Nanjings 

langsam auszudehnen, um dann aller- 

dings mit Beginn des japanischen An- 

griffs ruckartig zusammenzuschmelzen.

132.

Geringe soziale Tiefenwirkung

Die Beherrschungsversuche der Zen

tralregierung stieBen aber nicht nur 

auf regionale, sondern auch auf soziale 

Schranken. Unterstiitzung hatte Nan

jing anfangs bei Teilen der Intelligenz, 

beim Handels- und Finanzburgertum, 

in den Vertragshafen, bei der Bur okra

tie und nicht zuletzt bei den Grundbe- 

sitzern gefunden, wahrend gegenuber 

der Arbeiterschaft in den Stadten, vor 

allem aber gegenuber dem Bauerntum, 

spatestens seit 1927 Beriihrungsangste 

bestanden. Zum Kummer Nanjings 

lieBen die Sympathien der urspriingli- 

chen GMD-Anhanger im Laufe der 

folgenden Jahre schnell nach.

132.1.

Wachsendes Unbehagen bei der Intel

ligenz

Viele Intellektuelle, die das China der 

GMD anfangs als Aufbruch zu neuen 

Ufem begriiBt hatten, verfielen ange

sichts der so bald schon sichtbar wer- 

denden restaurativen Tendenzen in 

Skepsis und schlieBlich in Ablehnung. 

Zwar brauchte das MiBbehagen eini- 

ger Tausend Professoren, Wissen- 

schaftler, Journalisten und Literaten 

dem Regime noch keine Existenzsor- 

gen zu bereiten; doch kam hier ein 

Klimaumschwung, der zunehmend 

auch auf andere Schichten iibergriff, 

die der GMD urspriinglich wohlwol- 

lend gesonnen waren, und der sich 

langfristig zur politischen Kaltwetter- 

front entwickelte.

Argemis loste zunachst die Erzie- 

hungsdiktatur aus, die mit dem Eu- 

phemismus "Vormundschaftsregie- 

rung" beschbnigt wurde, und die den 

Herrschaftsapparat unberechenbar er- 

scheinen lieB. Aber auch die Bewegung 

"Neues Leben" stieB auf MiBtrauen, 

vor allem bei den Teilnehmern der 

4.Mai-Bewegung von 1919. Ein drittes 

Argemis schlieBlich war die argwohni- 

sche Uberwachung des Wissenschafts- 

und Literaturbetriebs durch GMD- 

Beauftragte. Ganz im Stil des literari- 

schen Inquisitionswesens der Kaiser- 

zeit setzte Nanjing immer mehr Bu

cher auf den Index, und zwar nicht nur 

Werke aus der Feder von Marxisten 

oder Anarchisten, sondern auch angeb- 

lich "linker" Schriftsteller wie Upton 

Sinclair, Strindberg oder Gorki. Die 

Regierung glaubte, mit MaBnahmen 

dieser Art "linken" Neigungen der chi

nesischen Intelligenz einen Riegel vor- 

schieben zu konnen. Das Gegenteil 

freilich trat ein: 1930 entstand in 

Shanghai unter der Leitung des KPCh- 

Spitzenfunktionars Qu Qiubai die "Li- 

ga der linksgerichteten Schriftsteller", 

in der sich alles versammelte, was da

mals Rang und Namen hatte, von Lu 

Xun uber Mao Dun (beriihmt durch 

seinen Roman "Shanghai im Zwie- 

licht"), Ba Jin (er schrieb die Trilogie 

"Familie", "Fruhling" und "Herbst") und 

Lao She ("Rikschakuli", "Das Tee- 

haus") bis hin zur Schriftstellerin Ding 

Ling und zu Guo Moro, dem spateren 

Freund Maos und langjahrigen Vorsit- 

zenden der Akademie der Wissen- 

schaften. Die ZensurmaBnahmen 16- 

sten umso mehr Betroffenheit - und 

Wut -aus, als die Literatur der dreiBi

ger Jahre auf einem im China des 

2O.Jhdts. weder vorher noch nachher 

wieder erreichten Hohepunkt stand.

1322.

GMD und Burgertum

Als sich die GMD Jiang Jieshis 1927 

gegen den kommunistischen Verbiin- 

deten gewandt hatte, besaB sie mit ei

nem Schlag das voile Vertrauen des 

chinesischen Unternehmertums - eine 

Entwicklung, die z.Zt. des Aufstands 

der Handelsmilizen von Guangzhou 

i.J.1924 noch undenkbar gewesen wa

re! Jetzt aber gait Jiang als Gar ant ei

ner neuen Ordnung und eines neuen 

Aufstiegs, zumal sich die Aufbaube- 

muhungen Nanjings vor allem auf die 

Kiistenstadte konzentrierten - und in- 

sofern dem dortigen Unternehmertum 

am ersten zugute kamen. Bis Mitte der 

dreiBiger Jahre erreichte die junge 

chinesische Industrie in der Tat auch 

ihr hochstes bisheriges Wachstum - ei

ne Entwicklung, die erst durch den ja

panischen Uberfall i.J.1937 jah wieder 

zuriickgestaut wurde.

Auch politisch kam das GroBbiirger- 

tum in Nanjing gut weg: Der Anted 

von Politikern aus seinen Reihen be

trug beim IV.ZEK (1932/35) 21%, 

beim V.ZEK (1935/37) sogar 25%. 

Ferner waren mindestens 40% der 

Angehorigen des V.ZEK urbaner 

Herkunft.22 Nach ihrem Bildungsstand 

hatten rund 70% alter Mitglieder des
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IV.ZEK auslandische Bildungsanstal- 

ten absolviert. Univer sitatsabschliisse 

besaBen beim IV.ZEK lediglich 5% 

der Mitglieder, beim V.ZEK dagegen 

bereits 15%.23 In der Tat: Man konnte 

zufrieden sein, auch wenn Bedenken 

aufkommen konnten, weil sich das Mi

lieu des Kustenburgertums gegenuber 

dem bauerlichen Hinterland wie das 

Leben auf einem anderen Stern aus- 

nahm. Das Yangzi-Delta, die eigentli- 

che Heimat der Nanjing-Regierung, 

war schon seit der Song-Zeit zum wirt- 

schaftlichen Herzen Chinas geworden 

und hatte eine Bevblkerung hervorge- 

bracht, die wesentlich kommerzieller 

und wirtschaftlich-effizienter einge- 

stellt war als die iibrige Bevblkerung 

des Landes, weshalb die Region vom 

handlerfeindlichen Mandarinat stets 

mit einer Mischung von Verwunderung 

und Unbehagen, ja Geringschatzung 

behandelt worden war. Es mag diese 

Abneigung und die Angst vor den kor- 

rumpierenden Nebenwir kungen des 

dortigen Milieus gewesen sein, die da- 

fur gesorgt hatten, daB das politische 

Zentrum stets auf vorsichtiger Distanz 

blieb - mit Vorliebe im fernen bauer- 

lich-biederen Beijing.

1927 freilich nahm die Geschichte ei- 

nen anderen Verlauf. Erstmals seit der 

friihen Ming-Zeit riickte das politische 

Zentrum wieder an das Wirtschafts- 

zentrum heran. Zwei nur wenige Zug- 

stunden voneinander entfernt liegende 

Stadte bildeten von jetzt an das urbane 

Doppelgestirn des GMD-Herrschafts- 

bereichs: das grell-weltstadtische 

Shanghai und das zwar in atemlosem 

Tempo modernisierte, aber stets puri- 

tanisch gebliebene Nanjing mit seiner 

kahlwirkenden neuen Biiroarchitektur 

und dem altersgrauen Mauerring, mit 

dem verglichen die Wallanlagen der 

meisten europaischen Stadte sich wie 

Spielzeug ausnehmen.

Shanghai, das 1935 bereits 3,7 Millio- 

nen Menschen beherbergte, boomte in 

diesen Jahren, den letzten vor dem 

groBen Krieg, wie nie zuvor in seiner 

Geschichte. Es war allerdings nicht die 

alte Chinesenstadt mit ihrem Gewirr 

von Gassen, ihren Tempeln und Tee- 

hausern, die diese Wirkungen hervor- 

brachte, sondern das europaisierte 

Shanghai, das seit Mitte des 19.Jhdts. 

aus einer ehemaligen Sumpflandschaft 

herausgewachsen, und das in seinem 

Kern jetzt von machtigen Bankenzen- 

tralen, Hotelhochbauten, GroBkauf- 

hausern, Wohnquartieren im Tudorstil, 

Vergnugungsvierteln, dem "Bund" und 

der glitzernden "Nanking-Road" ge- 

pragt war.

Auch andere Kiistenstadte wie Guang

zhou, Ningbo oder Xiamen bluhten, 

doch nichts reichte auch nur im ent- 

ferntesten an die "Stadt uber dem 

Meer" mit ihren Kapitalisten und 

Kompradoren, aber auch Schiebem 

und Gangstem heran. Das Yangzital 

bildete die Schlagader, und Shanghai 

war, wie Seagrave es drastisch aus- 

driickt,24 "das Him, der Mund, die 

Brieftasche, das Bordell und der 

Abort". Hier existierten marchenhafter 

Reichtum und bedriickende Armut auf 

Hautnahe nebeneinander.

Die iiberbordende Vitalitat Shanghais 

ergab sich nicht zuletzt aus der eigen- 

tiimlichen Bevblkerungsmischung, die 

in mehreren historischen Schichten 

gewachsen war:

Am Anfang hatten sich hier britische 

Kaufleute niedergelassen, die es in 

vornehmer Apartheid fur unter ihrer 

Wiirde hielten, mit Chinesen direkt in 

Kontakt zu treten, und die sich deshalb 

einer Zwischenhandlerschicht bedien- 

ten, deren Mitglieder es als "Kompra

doren" schon bald zu Wohlhabenheit 

brachten. Zumeist handelte es sich 

hierbei um mehrsprachige Chinesen, 

aber auch um Perser und vor allem 

irakische Juden wie die "Sassoons", die 

"Hardoons" und die "Kadoories", die, 

wie es sprichwbrtlich hieB, "aus Bagdad 

mit Kamelen nach Shanghai gekom- 

men und von dort im Rolls Royce wie

der weggefahren waren", oder aber Ei- 

gentiimer jener zahlreichen GroBkauf- 

hauser und Luxushotels geworden wa

ren, mit denen noch heute der Touri- 

stenstrom bewaltigt wird.

An der Spitze der plutokratischen Ge

sellschaft Shanghais standen in den 

dreiBiger Jahren die "Taipans", d.h. die 

"GroBen Herren" - etwa von der 

"Hongkong and Shanghai Banking 

Corp.", von "Jardine & Mattheson" 

oder die Inhaber von GroBkaufhausern 

und GroBhandelsfirmen. Daneben 

bluhten zahlreiche franzbsische, hol- 

landische, danische, amerikanische und 

deutsche Firmen. Die Briten sorgten 

fiir zusatzliche "koloniale" Atmosphare, 

indem sie beispielsweise Sikh-Polizei 

oder Gurkha-Soldaten einsetzten, die 

den Verkehr regelten oder vor Banken 

und Kaufhausern Wache standen.

Im handels- und glaubigerfreundlichen 

Klima Shanghais gediehen nicht nur 

auslandische Firmen, sondern auch 

chinesische Unternehmen, die sich auf 

leichtindustrielle Gewerbezweige spe- 

zialisierten oder mit Reis, Mehl, Soja- 

61, Seide und Zigaretten Handel trie- 

ben, daneben aber auch den Vertrieb 

von Opium oder aber die Vermietung 

von Arbeitskraften nicht verschmah- 

ten.

Im 2O.Jhdt. kamen dann noch zwei 

neue Schichten hinzu: Nach der russi- 

schen Revolution stromten Zehntau- 

sende von Russen und WeiBrussen in 

die Yangzi-Metropole - mit ihnen 

iibrigens zum ersten Mai auch ein 

Element, das im Shanghai der Jungge- 

sellen bisher rar gewesen war, namlich 

europaische Frauen, die neue Akzente 

ins Stadtleben brachten: als Inhaberin- 

nen von Konditoreien, Cafes und Mo

desalons, aber schon bald auch als Ho- 

stessen in den unzahligen Animierloka- 

len der Stadt. In den dreiBiger Jahren 

kamen dann als letzte Zuwanderer 

noch Fliichtlinge aus Europa hinzu, vor 

allem europaische Juden, die den na- 

tionalsozialistischen Verfolgungen ent- 

kommen waren.25

Dies alles fiihrte zu unvergleichlicher 

Internationalitat und zum sprichwortli- 

chen Shanghai-Kolorit. Zwar lebten 

1935 nur rd. 58.000 Auslander in der 

Stadt; sie hatten aber das Sagen in zwei 

der drei Stadtteile Shanghais, namlich 

der Internationalen Niederlassung 

(2.259 ha) und der Franzosischen Kon- 

zession (1022 ha). Obwohl die Chine

senstadt mit 828 qkm zwanzigmal so 

groB war wie diese beiden anderen 

Stadtteile, pochte das eigentliche Herz 

Shanghais in den beiden Konzessionen, 

die nicht nur Bank, Ladentisch und 

Reederei in einem waren, sondern in 

denen sich auch eine einzigartige 

Vermischung von europaischen und 

chinesischen Elementen vollzog, sei es 

nun in Form der auslandischen Wirt- 

schaftsunternehmen mit ihren Heeren 

chinesischer Angestellter, sei es des 

Kompradorentums oder des "Mixed 

Court". Dieses "Shanghai" war eine 

mogliche, aber ganz gewiB nicht die 

Form eines sich modernisierenden 

China. Solche differenzierenden Uber- 

legungen freilich muBten fiir die einige 

Jahre spater aus dem Hinterland ein- 

marschierenden sinokommunistischen 

Truppen, deren Soldaten fast aus- 

nahmslos zum ersten Mai in ihrem Le

ben eine westliche Stadt zu Gesicht 

bekommen hatten, unverstandlich 

bleiben. Sie reagierten auf die Heraus- 

forderungen Shanghais zuerst mit 

Verwunderung, dann mit Abscheu und 

schlieBlich mit Vernichtung. Nicht
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Einbau ("Shanghais") in die nene Ge

sellschaft, sondern chirurgische Opera

tion, hieB die Devise zu einer Zeit, da 

die sinokommunistische Bewegung 

noch vom elementaren Glauben an die 

Selbsterneuerungsfahigkeit Chinas auf 

den Tnimmern der alten Gesellschaft 

beflugelt war.

Weitere dreiBig Jahre spater, als die 

Modernisierungsbewegung einsetzte, 

begann man uber die Vernichtung von 

damals bittere Reue zu empfinden. 

Jetzt, da die "Tiiren nach auBen" gebff- 

net wurden, machte sich das Fehlen 

des kosmopolitischen Zwischenfutters, 

das damals ausgerissen worden war, 

schmerzhaft bemerkbar! Das alte 

Shanghai iiberlebte allerdings zum Teil 

in Hongkong, wohin zahlreiche Unter- 

nehmer geflohen waren, und das die

sen Zuwanderern letztlich sein Wirt- 

schaftswunder verdankt.

Schon lange vor dem Einmarsch der 

Kommunisten war es allerdings auch 

bereits zur Entfremdung zwischen 

GroBbiirgertum und Regierung ge- 

kommen, und zwar hauptsachlich aus 

zwei Griinden: Wahrend Regierung, 

Armee und Intelligenz 1937/38 vor 

dem japanischen Angriff ins siidwestli- 

che Hinterland ausgewichen waren, 

hatte sich die Mehrheit des Unter- 

nehmertums zum Verbleib in den 

Stadten entschlossen und war unter ja- 

panische Oberhoheit geraten - mit der 

Folge einer jahrelangen Entfremdung.

Als die GMD nach der japanischen 

Niederlage wieder in den Ostteil des 

Landes zuriickkehrte und durch ihre 

Inflationspolitik der ohnehin schon an- 

geschlagenen Wirtschaft den Todes- 

stoB versetzte, war es mit den Vertrau- 

ensbekundungen der Geschaftswelt 

gegeniiber der GMD schnell zu Ende. 

Zahlreiche Unternehmer, die spater 

der "Nationalen Bourgeoisie" zuge- 

rechnet wurden, begannen sogar schon 

mit den Kommunisten zu sympathisie- 

ren, weil sie sich von diesen eher Ruhe 

und Ordnung versprachen als von der 

unglaubhaft gewordenen Regierung.

1323.

Die Beamtenschaft

Als die Kriegswirren der Warlord-Zeit 

vorbei waren, sorgte Nanjing zum er- 

sten Mai nach Jahrzehnten wieder fur 

Ordnung und "Yamen-isierung", d.h. 

fur die Einrichtung zahlloser groBer 

und kleiner Beamtenstellen in Partei, 

Regierung, Massenorganisationen und 

im bffentlichen Dienstleistungswesen 

- von der Bahn uber die Post bis hin zu 

zahlreichen Wirtschaftsunternehmen, 

die von der Regierung unmittelbar ge- 

steuert wurden. Kein Wunder, daB die 

NutznieBer dieser schon bald wieder 

krebsartig wuchernde Burokratie von 

der neuen Ordnung begeistert war.

Der Inflationsschub allerdings, der be

reits wahrend des Krieges eingesetzt 

hatte und der nach 1945 katastrophale 

AusmaBe annahm, sorgte schon bald 

fur Erniichterung und zog vor allem 

der subalternen Beamtenschaft, den 

Soldaten und nicht zuletzt der Lehrer- 

schaft den Boden unter den FiiBen 

weg. Ihre Gehalter konnten mit den 

galoppierenden Preisen nicht mehr 

Schritt halten - eine Entwicklung, die 

von grassierender Korruption bei den 

Beamten und, parallel dazu, von wach- 

sendem Unbehagen, ja Ablehnung ge- 

geniiber dem Staat, vor allem aber der 

GMD, begleitet war. Auch hier began

nen die Kommunisten zu einer Alter

native zu werden!

132.4.

Das Grundbesitzertum als eherne 

Saule der Nanjing-Republik

Einzig das Grundbesitzertum, das von 

der Kommunisten- und Bodenreform- 

feindschaft der Nanjing-Regierung 

profitierte, hielt der GMD Jiangs bis 

zuletzt die Treue - ein zahlenmaBig so- 

lides Unterpfand, da Grundbesitzer im 

Herrschaftsgefiige machtvoll vertreten 

waren: Im IV.ZEK (1932-1935) lassen 

sich mindestens 45%, im V.ZEK 

(1935-1937) ungefuhr 38% an Mitglie- 

dern mit Grundbesitzinteressen nach- 

weisen. Vermutlich sind diese Zahlen 

aber eher zu niedrig, weil Angehbrige 

von Schichten, die nicht direkt als 

Grundbesitzer ausgewiesen waren, im 

vorliegenden Zusammenhang nicht 

mitgezahlt sind.26 Hier wird iibrigens 

auch deutlich, weshalb wirkliche Land

reform wahrend der Nanjing-Ara kein 

Thema sein konnte! (Naheres dazu un- 

ten 13.2.5.)

132.5.

Beruhrungsangste gegeniiber der Ar- 

beiter- und Bauernschaft

In den §§ 10 und 11 des GMD-Par- 

teiprogramms vom Januar 1924 wurde 

die Verbesserung des Lebensstandards 

der Bauem und Arbeiter thematisiert. 

Die Gesetzgebung Nanjings beeilte 

sich denn auch, diesem Anspruch we- 

nigstens legislativ Rechnung zu tragen 

und erlieB ein Bauerneigentums-, ein 

Bauernorganisations- und ein Bauern- 

verbandsgesetz. Des weiteren erging 

1929/30 ein Bergarbeiter-, ein Fabrik- 

arbeiter- und ein Arbeiterorganisa- 

tionsgesetz, in dem - zumindest auf 

dem Papier - die Arbeitszeit begrenzt, 

ein Minimallohn festgelegt, ein Streik- 

recht der Arbeiter verankert und ein 

Tarifrecht dekretiert wurde. Sogar 

Gewerkschaften sollten zugelassen sein

- allerdings nur in Fabriken mit einer 

Belegschaft von liber 100 Arbeitern, 

nicht in Einrichtungen des Staats und 

nur nach ausdriicklicher Genehmigung 

durch die Behbrden. Nach den Kost- 

proben der zwanziger Jahren wollte 

der rechte GMD-Flugel die Arbeiter- 

bewegung unter Kuratel halten - ein 

Sozialpaternalismus, der der KPCh- 

Propaganda Munition ohne Ende lie- 

ferte!

Noch vorsichtiger - und miBtrau- 

ischer - verhielt sich die Regierung ge- 

genuber der Bauernschaft. 1928 belief 

sich die chinesische Bevblkerung auf 

475 Millionen Menschen, von denen 

400 Millionen in bauerlichen Berufen 

beschaftigt waren. Bereits wahrend der 

Qing-Dynastie war die Bevblkerung 

von 21 Millionen (1644) fiber 190 Mil

lionen auf 426 Millionen "explodiert 

und nun erneut auf fast 500 Millionen

- eine Entwicklung, die erneut die ural- 

te Frage aufkommen lieB, wie das 

Landwirtschafts- mit dem Bevblke- 

rungswachstum Schritt halten sollte. 

Drei Mbglichkeiten standen zur Dis- 

kussion, namlich Auswanderung, Pro- 

duktionszuwachs oder aber Geburten- 

beschrankung.

Fur die Auswanderung hatte es seit 

drei Jahrzehnten ein machtiges Ventil 

gegeben - namlich die nordbstliche 

Mandschurei, die bis zum Jahr 1905 

allerdings der Han-Zuwanderung ver- 

schlossen gewesen war: Das man- 

dschurische Herrscherhaus der Qing 

glaubte sich, seinem Volk und seinen 

Ahnen dieses Verbot schuldig zu sein! 

Kaum aber war das rd. 1,3 Mio.qkm 

groBe Gebiet mit seinen hervorragen- 

den Mbglichkeiten fur Soja-, Weizen-, 

Kartoffel- und Hirseanbau einmal ge- 

bffnet, implodierte das chinesische 

Bauerntum in dieses Vakuum hinein

- und zwar mit solcher Wucht, daB sich 

die dortige Bevblkerung von rd. fiinf 

Millionen iJ. 1905 auf sage und 

schreibe 33 Millionen i.J. 1934 vergrb- 

Berte.27 Seit freilich die Japaner im 

Gefolge des "Zwischenfalls von Muk

den" (1931) (dazu C.a., Dezember 

1987, S.946) die Mandschurei besetzt 

hatten, begann der Zuwandererstrom
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aus Han-China zu versiegen. Auch die 

Emigration in iiberseeische Gebiete, 

auf die sich bis dahin immerhin 12 Mil- 

lionen Chinesen eingelassen hatten, 

ging Mitte der dreiBiger Jahre infolge 

der Einwanderungssperren in Europa 

und Amerika zu Ende.

Verblieben also nur die beiden ande- 

ren Lbsungsmbglichkeiten - die Gebur- 

tenbeschrankung und die Produktions- 

steigerung. Familienplanerische MaB- 

nahmen auf den Dbrfern freilich waren 

fiir die GMD, deren Kontrolle im we- 

sentlichen auf urbane Bereiche be- 

schrankt blieb, auBer Reichweite; hier 

sollten Jahrzehnte spater erst die 

Kommunisten eine Zeitlang Erfolg ha- 

ben! So verblieb nur die EinbahnstraBe 

der Produktionssteigerung, die freilich 

nur dann erfolgversprechend war, 

wenn die Stagnationsbremse gelockert 

werden konnte, die in das traditionelle 

Landwirtschaftssystem eingebaut war.

Zwergbetriebe, Getreidemonokultur, 

Subsistenzgrundlage: Dies waren die 

drei Strukturmerkmale der iiberkom- 

menen Landwirtschaft, die sich lah- 

mend auf jeden Produktionsfortschritt 

auswirkten.

Hauptmerkmal war die Winzigkeit der 

Parzellen, die wie Garten bewirtschaf- 

tet wurden, deren Ertrag aber trotz- 

dem oft nicht zum Leben reichte. Nach 

Ermittlungen, die der amerikanische 

Berater des Landwirtschaftsministe- 

riums, J.L.Buck, vor dem Zweiten 

Weltkrieg anhand von 17.000 Bauern- 

hbfen in 22 Provinzen anstellte, lagen 

die - nach sieben Kategorien erfaBten - 

HofgrbBen zwischen 0,5 und 9,5 ha. 

Der "Normalbauemhof', ob er nun mit 

eigenem oder mit gepachtetem Boden 

wirtschaftete, verfiigte lediglich uber 

1,7 ha.28 Selbst der von den Kommuni

sten in so grelles Licht gesetzte "GroB- 

grundbesitzer" muBte sich mit alien

falls 9,5 ha zufriedengeben. Verglichen 

mit einem ostelbischen Junker oder 

gar einem lateinamerikanischen 

Haziendero ware der chinesische 

"GroBgrundbesitzer" ein Kleinbauer 

gewesen!

Zwei Griinde waren fiir die katastro- 

phale Zersplitterung des Bodenbesit- 

zes maBgebend gewesen, namlich die 

seit 1770 einsetzende Bevolkerungsex- 

plosion, in deren Verlauf sich die Ein- 

wohnerschaft Chinas bis 1950 auf rd. 

500 Millionen verdoppelte, und zum 

zweiten das Erbrecht, das mangels 

Primogenitor und "Erbhofs"-Tradition 

die gleichmaBige Aufteihing des Bo- 

dennachlasses zwischen den Sbhnen 

bewirkte, so daB die Parzellen immer 

handtuchartiger wurden. In einem chi- 

nesischen Witz fmdet ein Bauer plbtz- 

lich sein Grundstiick nicht mehr; er 

kann jedoch erleichtert aufatmen, als 

er seinen vom Wind heruntergerisse- 

nen Strohhut vom Boden aufhebt und 

darunter dann gliicklicherweise doch 

noch sein Grundstiick wiederfmdet!29

Ein zweites Merkmal war die Getrei

demonokultur: Es gab keine Viehzucht 

(sieht man einmal von der Hiihner- 

und Schweinehaltung ab) und auch 

kaum Forstwirtschaft. Da jedoch kaum 

ein Bauernhof vom Getreide allein le

ben konnte und da iiberdies ein GroB- 

teil der familiaren Arbeitskraftreserven 

ungenutzt blieb, entwickelte sich neben 

der Agrikultur noch eine hausliche 

Manufaktur, die allerdings nur aus- 

nahmsweise fiir den Markt, zumeist 

aber fiir den Eigenbedarf produzierte, 

seien es nun Textilien oder landwirt- 

schaftliche Gerate.

Damit ist bereits das dritte Struktur- 

merkmal angesprochen, namlich die 

Subsistenzweise, die dreifach unter- 

mauert war: Zum einen konnten nur 

die wenigsten Bauernhbfe Uberschiisse 

erzielen; wurde doch haufig jeglicher 

Mehrertrag entweder durch Steuern 

(bei den Eigentiimern) oder aber 

durch Pachtzinsen (bei den Pachtern) 

aufgezehrt; es reichte also kaum fur 

Reinvestitionen - von der Vermarktung 

ganz zu schweigen. Nur zwei Drittel 

der Bauem - ob sie nun Pachter oder 

Freibauern waren - konnten gerade 

das Existenzminimum erwirtschaften

- das restliche Drittel lag zumeist dar

unter. Der chinesische Durchschnitts- 

bauer arbeitete also primar mit dem 

Ziel, iiberhaupt einmal satt zu werden

- an Gewinne oder an vorausschauen- 

des Wirtschaften war selten zu denken!

Zweitens sorgte die erwahnte "Hausin- 

dustrie" dafiir, daB der Durchschnitts- 

bauernhaushalt - soweit er iiberhaupt 

existieren konnte - auf eigenen Beinen 

stand. Niemand dachte hier an um- 

fangreichere Zukaufe, und so konnte 

sich auch kein Markt entwickeln, der 

wiederum fiir die Entstehung einer 

wirklich arbeitsteiligen Industrie hatte 

stimulierend sein kbnnen. Drittens 

fand eine Selbstversiegehing der Subsi- 

stenzwirtschaft durch die Institution 

der Marktgemeinde statt. Nach den 

Untersuchungen Skinners30 gab es im 

vorkommunistischen China 70.000 sol- 

cher Marktgemeinden, die sich im 

Einzugsbereich von durchschnittlich je 

18 Dbrfern befanden, und die hbch- 

stens 4-5 km voneinander entfernt la

gen. Hierhin schafften die Bauem 

- zumeist iiber Feldwege laufend - ihre 

agrarischen und hausindustriellen Pro- 

dukte. Von dort auch brachten sie das 

eine oder andere Tauschgut mit. Diese 

zellularisierte Wirtschaft konnte vor 

allem deshalb entstehen, weil kaum 

iiberregionale Verkehrsverbindungen 

existierten. Sobaid hier die Infrastruk- 

tur verbessert wurde, begann auch be

reits ein wenig Marktleben.31

Der vor allem in der kommunistischen 

Propaganda immer wieder hervorge- 

hobene antagonistische Widerspruch 

zwischen Grundbesitzer und Pachter 

trug bei weitem nicht so viel zur Sta

gnation bei wie die oben angefiihrten 

drei Hemmnisse. Nach den Ermittlun

gen Bucks hatten 54,2% der Bauern 

ihr Land zu Eigentum, 39,9% waren 

Teileigentiimer und nur 5,9% Pachter.

Erhebungen des Landwirtschaftlichen 

Forschungsinstituts der GMD Mitte 

der dreiBiger Jahre kamen zum Er- 

gebnis, daB sogar 70% aller Bauern- 

familien zumindest einen Teil des von 

ihnen kultivierten Bodens besaBen, 

wahrend 30% ohne Boden waren, also 

nolens volens ein Pachtverhaltnis ein- 

gehen muBten. Allerdings ergab sich 

hier auch noch ein Nord-Siid-Gefalle: 

Wahrend in den Weizenbaugebieten 

des Nordens nur rd. 15% des Landes 

angepachtet waren, lag dieser Anted in 

den ergiebigen Reisanbaugebieten des 

Siidens manchmal bei bis zu 50%.32

Zur Therapie gehbrte also ganz gewiB 

auch eine Bodenreform ("Das Land 

dem Pfliiger"), doch konnte sie nur 

eine von mehreren MaBnahmen sein, 

namlich der Schaffung von bewirt- 

schaftungswiirdigen Mittel- und GroB- 

betrieben, der Diversifizierung und der 

Einbindung des D orfes sowie des Ein- 

zelhaushalts in ein dorfiibergreifendes 

Vermarktungsnetz.

Fiir diese vierfache Therapie freilich 

fehlten in den dreiBiger Jahren die 

Voraussetzungen: Die Durchfiihrung 

einer Bodenreform scheiterte daran, 

daB fast die Halfte aller Spitzenpoliti- 

ker des republikanischen China aus 

dem Grundbesitzermilieu kam und 

keine Schmalerung ihres Bodenbesit- 

zes hingenommen hatte. Eine Vergro- 

Berung der Betriebe hatte sich nur 

durch eine breitangelegte Genossen- 

schaftsbewegung oder aber durch So- 

zialisierungsmaBnahmen bewerkstelli- 

gen lassen - ein Weg, der damals als
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"kommunistisch" verschrien war! Di- 

versifizierung und Marktanbindung 

aber waren das Ergebnis groBangeleg- 

ter Infrastrukturbauten und eines ge- 

nerellen volkswirtschaftlichen Auf- 

schwungs gewesen, der auch die Dor- 

fer erfaBt hatte: Angesichts der War- 

lord-Wirren und nicht zuletzt ange

sichts der drohenden japanischen Ge- 

fahr konnte eine solche Belebung aber 

nicht um sich greifen, auch wenn die 

Regierung sich betrachtliche Verdien- 

ste um den Ausbau der Verkehrsinfra- 

struktur erwarb.

Verblieben also am Ende nur mehr 

oder weniger kosmetische MaBnah- 

men, wie z.B. der ErlaB eines Boden- 

gesetzes, die Durchfuhrung von (re

gional beschrankten) Versuchsprojek- 

ten und eine bessere statistische 

Durchleuchtung der Bodenverhaltnis- 

se.

Das 1930 erlassene Bodengesetz, mit 

dem die bei den Bauern so popularen 

BodenreformmaBnahmen der Kom- 

munisten in der Raterepublik von 

Jiangxi konterkariert werden sollten, 

hatte keinen BiB, da ihm von von 

vornherein die scharfsten Zahne gezo- 

gen waren: Zwar sah das Gesetz 

Hbchstgrenzen fiir das Bodeneigentum 

und fiir die Pachtsatze vor; doch waren 

von diesen Regelungen die "Angehbri- 

gen der Revolutionsarmee", also nicht 

nur Generale und Soldaten, sondern 

auch die meisten GMD-Angehbrigen, 

die ja zumindest formal militarische 

Range innehatten, ausgenommmen. 

AuBerdem sollte das Gesetz erst im 

Marz 1936 in Kraft treten - und konnte 

dann ohnehin nicht mehr in Wirkung 

treten, da bereits ein Jahr spater der 

Krieg ausbrach. Das Gesetz blieb ein 

Feigenblatt.

Ob die Revolution mm "vertagt"33 oder 

aber vergessen wurde - in jedem Fall 

wurde das Feld hier de facto den 

Kommunisten iiberlassen, die ihre 

Chancen aufs geschickteste nutzten 

und mit einer Doppelpolitik operier- 

ten: Strategisch hielten sie sich an Sun 

Yixians Parole "Das Land dem Pflii- 

ger", taktisch, d.h. wahrend der Kriegs- 

jahre, als es gait, auch GroBbauern fur 

den gemeinsamen antijapanischen Wi- 

derstand zu gewinnen, verkiindeten sie 

dagegen das Programm der "doppelten 

Herabsetzung", namlich der Reduzie- 

rung des Pachtzinses um 25% und der 

Kreditzinsen um hbchstens 10%. 

Kaum war die Kriegsgefahr vorbei, 

kehrten sie jedoch wieder zur Enteig- 

nung im Sinne Suns zuriick - um dann 

spater, nach der Machtiibernahme, so- 

gar zur Enteignung auch der Unteren 

Mittelbauern und Armen Bauern zu 

schreiten (zum diesbeziiglichen Kollek- 

tivierungskurs vgl. C.a., Marz 1988, 

S.216 ff.).

Angesichts des Konfrontationskurses 

zwischen GMD und KPCh wurde der 

Kampf um die Herzen der Bauern zum 

Nullsummenspiel: Was die eine Seite 

verlor, gewann die andere - und umge- 

kehrt.

2.

Zwei Skorpione in der Flasche: GMD 

und KPCh als Todfeinde - und als 

Verbiindete

2.1.

Jinggangshan, Ruijin und die Revolu

tion auf den Dorfern

2.1.1.

Die Revolution (in den Stadten) ist 

tot, es lebe die Revolution (auf den 

Dorfern)

1927 schien die sinokommunistische 

Bewegung am Ende zu sein - und doch 

begann sie erst jetzt so richtig in 

Schwung zu kommen, wofiir haupt- 

sachlich zwei Griinde maBgebend wa

ren: Zum einen hatte sie die ihr gema- 

Be Form gefunden, zum andern bekam 

ihr Todfeind - Nanjing - die sozialen 

Probleme nicht in den Griff.

Der Weizen der Kommunisten begann 

auf den Dorfern zu reifen, vor allem in 

Sudchina, wo die Bodenpachtverhalt- 

nisse besonders kraB waren. Dort lag 

der soziale Hauptziindstoff und dort 

auch waren die Regierungstruppen 

schwach. Die driickende Armut erwies 

sich als ideales Saatbeet der Revolu

tion. Indem sie die Stadtlinie durch die 

Dorflinie ersetzte und damit Marx auf 

den Kopf stellte, traf die Revolution 

den Zentralnerv der Bedurfnisse des 

weitaus grbBten Teils der Bevblkerung. 

Sie entsprach mm mit einem Mai dem 

"Zeitgeist" und erwies sich als verbliif- 

fend "entwicklungsrichtig". Alles was 

die Bauemrevolutionare anfaBten, 

wurde zu Gold; sie hatten in der Tat 

die Hand am Puls der Zeit. Alles ent- 

wickelte sich traumwandlerisch richtig. 

Alle Gleichungen schienen wie von 

selbst aufzugehen. Friihere Gegner 

Maos muBten schon bald das Rennen 

entweder aufgeben oder aber sich ihm 

unterordnen. Dabei kam es auch zu ei

nem lebenslangen Biindnis zweier 

Fuhrungspersbnlichkeiten, wie sie ver- 

schiedener kaum hatten sein konnen, 

wie sie sich gleichzeitig aber auch be- 

stens erganzten, beeinfluBten, namlich 

Maos und Zhou Enlais: Mao - aus ei

ner Bauernfamilie stammend, von ge- 

waltiger Wirkung auf andere Men- 

schen, iibersprudelnd von Einfallen 

und Gedanken, stets nahe am Chaos - 

und andererseits Zhou Enlai, einer 

bankrotten Mandarinenfamilie ent- 

stammend, aristokratisch, mit vollen- 

deten Manieren und beharrlich ord- 

nend. Wo Mao Schneisen freischlug, 

wurden sie von Zhou abgesichert; bei- 

de erganzten sich in einzigartiger Wei

se, und es war ihre Synergic, die das 

Schicksal der Revolution seit Mitte der 

dreiBiger Jahre entscheidend beein- 

fluBte.

DaB der stadtische Zweig der KPCh so 

schnell ausdorrte, wahrend er auf dem 

Lande griinte, hing aber auch damit 

zusammen, daB die GMD-Polizei den 

stadtischen Kommunisten gewaltige 

Wunden schlug. Uber die Zahl der ge- 

tbteten KPCh-Anhanger gibt es nir- 

gends zuverlassige Angaben - zwischen 

1927 und 1929 sollen es "schatzungs- 

weise 450.000", in der Zeit von 1927 bis 

1937 sogar "uber eine Million" gewesen 

sein, wobei die Opfer militarischer 

Auseinandersetzungen noch gar nicht 

mitgerechnet sind.34 Die Polizei ging 

haufig nach der Parole vor, lieber "ei- 

nige Unschuldige mit hochgehen als 

auch nur einen einzigen Kommunisten 

entwischen zu lassen" 35

Das zweite "Erfolgsgeheimnis" der 

Dorfrevolution war die Unfahigkeit 

der Regierung bei der Losung der so

zialen Fragen. Anlasse zur Unzufrie- 

denheit gab es iiberall in Hiille und 

Fulle: zuerst die ausbeuterische Will- 

kiir der Warlords, dann - als diesen 

nach vier Jahren endlich die Flugel et- 

was gestutzt waren - das Jahr 1931, das 

zu einer einzigen Ungliicksstrahne in 

der Geschichte der Nanjing-Republik 

wurde: Die Weltwirtschaftskrise (1929- 

1933) begann jetzt auch China zu er- 

fassen und sich in zahlreichen Bankrot

ten chinesischer Unternehmer nieder- 

zuschlagen; gleichzeitig traten der 

Yangzi und der Huai-FluB uber die 

Ufer und vemichteten die Existenz- 

grundlage fur uber vierzig Millionen 

Menschen. Als ob diese Schlage nicht 

schon ausgereicht hatten, begann auch 

Japan, das gleichfalls von der Welt

wirtschaftskrise in Mitleidenschaft ge- 

zogen wurde, einen verstarkten Expan- 

sionsdruck auf China. Fast alle Ansat- 

ze der GMD-Wirtschaftspolitik wur

den jetzt wieder zunichte gemacht. 

Erst nach 1933 konnte sich die chinesi-
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sche Volkswirtschaft wieder etwas er- 

holen, um nun allerdings - angesichts 

der drohenden japanischen Gefahr - 

immer mehr zur Rustungswirtschaft 

auszuwachsen. Zum allgemeinen Ar- 

gernis blieb auch der Anted der aus- 

landischen Wirtschaftsleistungen im- 

mer noch provozierend hoch und be

trug beispielsweise bei der Roheisen- 

erzeugung 82,5%, bei der Produktion 

von Elektroenergie 62,2%, bei Baum- 

wollstoffen 61,4%, bei Tabakwaren 

56,9% und bei der Fbrderung von 

Steinkohle 38,5%. Besonders kraftig 

machte sich zu dieser Zeit auch der 

Zustrom japanischen Kapitals be- 

merkbar. Ob zu Recht oder zu Un- 

recht - die chinesische Offentlichkeit 

begann zu fragen, wo hier eigentlich 

die Regierung blieb.

2.12.

Die Raterepublik von Jiangxi

1927 war das Jinggang-Gebirge als Ur- 

zelle der spateren "revolutionaren 

Stutzpunktgebiete" recht und schlecht 

konsolidiert worden (Naheres dazu 

C.a., September 1988).

Zwei MaBnahmen vor allem sorgten 

dafiir, daB die ortsansassigen Bauern 

Vertrauen gewannen, namlich die oben 

erwahnte Bodenpolitik und dariiber 

hinaus auch das disziplinierte Verhal- 

ten der Rotarmisten, das sich an den 

"Drei Hauptregeln der Disziplin" 

(Kommandogehorsam, Ehrlichkeit ge- 

geniiber den Bauern, Ablieferung aller 

Beutestiicke) und an den "Acht Punk- 

ten zur Beachtung" orientierte (Hbf- 

lichkeit, Ehrlichkeit in Geschaften, 

Riickgabe entliehener Gegenstande, 

Schadenersatz fur Beschadigung, keine 

Gewalttatigkeit gegen die Bevblkerung, 

keine Beschadigung der Ackerbaukul- 

turen, keine Belastigung von Frauen, 

keine MiBhandlung von Gefangenen). 

36

Bald schon reichten allerdings die 

Nahrungsmittel fur die schnellwach- 

senden Verbande im "Urgebiet" des 

Jinggang-Gebirges nicht mehr aus, so 

daB der jungen Bewegung nichts ande- 

res iibrigblieb, als ihre Truppen aus- 

schwarmen und weitere Ackerbauge- 

biete besetzen zu lassen. Als ideales 

Zielgebiet bot sich der siidliche Teil 

der Provinz Jiangxi an, da dort nicht 

nur fruchtbares Land lag, sondern 

auch die EinfluBspharen einiger siidli- 

cher Warlords zusammenstieBen, so 

daB Nanjing seine Truppen hier nicht 

nach Gutdiinken operieren lassen 

konnte. Eine ahnliche Grenzsituation 

nutzten die Kommunisten im Bereich 

der Provinzen Hubei, Hunan und An

hui aus, wo sich die EinfluBbereiche 

Nanjings und einiger nordchinesischer 

Warlords kreuzten.

Zwischen Herbst 1927 und Mitte 1930 

breiteten sich die Einheiten der Roten 

Armee wie Olflecken uber die siidliche 

Landkarte aus. Es entstanden 15 revo

lutionare Stutzpunktgebiete, vor allem 

in Siidjiangxi und Westfujian, sowie 

das "Zentrale Revolutionare Stiitz- 

punktgebiet" in Ruijin (Provinz Jiang

xi).

Ende 1931 beherrschten die Kommu

nisten bereits ein Gebiet mit rd. zwei- 

einhalb Millionen Einwohnern und 

verfiigten liber eine schnell wachsende 

Armee, die sich sowohl auf den Gue- 

rillakrieg als auch auf Waffen- und 

Nahrungsmittelproduktion verstand 

und obendrein mit benachbarten Ge- 

bieten Handel trieb. U.a gab es im 

Jinggang-Gebirge Wolframvorrate, die 

sich gewinnbringend verauBern und 

gegen Versorgungsgiiter sowie Waffen 

eintauschen lieBen.

Im Herbst 1932 konnte sich die ortho- 

doxe KP-Leitung in Shanghai nicht 

langer halten und muBte widerwillig in 

der Raterepublik um Zuflucht nachsu- 

chen. Damit war die orthodoxe Phase 

der linken Bewegung in China zu En

de: der Sinokommunismus begann 

endgiiltig nach Erde zu riechen, und 

der bewaffnete Bauer Ibste den strei- 

kenden Arbeiter ab. Wie gut die Bau

ern inzwischen mit dem Gewehr um- 

zugehen verstanden, hatten sie durch 

die Abwehr von drei "Einkreisungs- 

und Ausrottungsfeldziigen" der GMD- 

Streitkrafte gegen die neuen Basen 

bewiesen.

Die junge "Raterepublik" fand, daB es 

nunmehr an der Zeit war, sich selbst 

zu feiern. Zu diesem Zweck fand vom 

7. bis 24.11.1931 in Ruijin der I.Natio- 

nale Arbeiter-, Bauern- und Soldaten- 

kongreB statt, der die "Chinesische Ra

terepublik" ausrief, eine Arbeiter- und 

Bauemregierung einsetzte und Ruijin 

zur Hauptstadt des Roten China er- 

klarte. Der KongreB, an dem uber 600 

Bauern- und Soldatenvertreter aus al

ien Sowjetgebieten sowie den Einhei

ten der Roten Armee teilnahmen, er- 

lieB dariiber hinaus ein Biindel von 

Gesetzen, mit denen das revolutionare 

China fortan regiert werden sollte.

- Als Grundgesetz erging eine "Ver- 

fassung", die allerdings lediglich als 

"Entwurf" bezeichnet wurde, da eine 

voile Verwirklichung des Verfassungs- 

lebens "erst nach dem endgultigen 

Sturz des Imperialismus und der 

Guomindang sowie nach Errichtung 

der Macht der Allchinesischen Ratere

publik in ganz China mbglich" sei. Die 

chinesische Ratemacht konne sich vor- 

erst nur auf einem Teilgebiet Chinas 

als ein "Staat der demokratischen Dik- 

tatur der Arbeiter und Bauern" entfal- 

ten. Ziel dieser "demokratischen Dik- 

tatur" sei die "Vernichtung aller feuda- 

len Uberreste, die Auslbschung der 

Macht der Imperialisten in China, die 

Einigung des ganzen Landes, die sy- 

stematische Einschrankung des Kapita- 

lismus, die Durchfiihrung des Wirt- 

schaftsaufbaus, die Entwicklung eines 

gemeinsamen proletarischen Klassen- 

bewuBtseins... und die Vereinigung der 

breiten Massen der Armen Bauern 

und des Proletariats mit dem Ziel ei

nes Ubergangs zur Diktatur des Prole

tariats". Jeder Werktatige habe das 

Wahlrecht und weitere Grundrechte, 

von denen lediglich "Kapitalisten, 

Gutsbesitzer, Gentryangehbrige, Mili- 

taristen, reaktionare Beamte, GroB- 

bauern, Manche und Nonnen" ausge- 

schlossen seien. Die Ratemacht ge- 

wahre den Werktatigen Rede-, Presse- 

und Versammlungsfreiheit, garantiere 

die Befreiung der Frau, die Freiheit 

der EheschlieBung und die Durchfiih- 

rung verschiedener MaBnahmen zum 

Schutze der Frau; sie gewahrleiste das 

Recht auf Bildung, Erziehung und Re- 

ligionsfreiheit und anerkenne das 

Selbstbestimmungsrecht der nationa- 

len Minderheiten.37

- Das "Arbeitsgesetz" umfaBte in ei

nem 63 Paragraphen umfassenden 

Text acht Abschnitte, die mit "Arbeits- 

zeit", "Arbeitslohn", "Arbeiterinnen und 

Jugendliche", "Methoden der Einstel- 

lung von Arbeitskraften", "Arbeits- 

schutz und Hygiene", "Sozialversiche- 

rung", "Gewerkschaften und Arbeits- 

schutz" sowie "Durchfiihrung des Ar- 

beitsgesetzes und Fabrikinspektion" 

iiberschrieben sind.38 Da es im Sowjet- 

gebiet kaum Arbeiter gab, handelte es 

sich hier eher um ein Plakativgesetz.

- Das Gesetz liber die Wirtschaftspoli- 

tik regelte MaBnahmen auf vier Gebie- 

ten - der Industrie, des Handels, des 

Finanz- und Steuerwesens sowie der 

Kommunalpolitik. GroBbetriebe soil- 

ten nationalisiert, Kleinbetriebe durch 

die Ratemacht kontrolliert werden.
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Die Freiheit des Handels bleibe ge- 

wahrleistet, doch sei es Pflicht der Ra

te, die Spekulation zu bekampfen, die 

Handelskammern aufzuldsen und die 

Entwicklung von Konsumgenossen- 

schaften zu fordern.

Im Steuerbereich wurden samtliche 

bisherige von der Regierung verordne- 

ten Steuerarten aufgehoben und durch 

eine einheitliche Progressivsteuer er- 

setzt, "deren ganze Last von der Bour

geoisie zu tragen ist". Steuerbefreiung 

gait fur die Familien der Rotarmisten, 

der Arbeiter und der Armen in Stadt 

und Land. Samtliche Pachtvertrage 

("Horigen- und Wuchervertrage") wur

den annulliert. Eine Arbeiter- und 

Bauernbank sollte das Recht der 

Geldemission sowie der Kreditgewah- 

rung an Bauern und Hausindustrien 

wahrnehmen.

Die Kommunalpolitik sollte im wesent- 

lichen auf die Enteignung und Umver- 

teilung von Hausern und sonstigem 

Eigentum der Gutsbesitzer, der Gentry 

u.dgl. hinauslaufen.39

- Im Militargesetz wurde die Rote 

Armee als "wichtigster Hort der Rate- 

bewegung" und als "Klassenarmee" be- 

zeichnet. Nur echte Werktatige, nicht 

dagegen Mitglieder der "herrschenden 

Ausbeuterklasse" durften in den Rei- 

hen der Streitkrafte Aufnahme finden. 

Zugleich wurde das Prinzip des Dop- 

pelkommandos, also der Befehlsgewalt 

von Kommandeur und Politkommissar 

verankert. Die "Organisationen der 

KPCh" seien, wie es heiBt, "ein unab- 

trennbarer Bestandteil der Roten Ar

mee".40 In den "Bestimmungen uber 

Verglinstigungen fur Angehdrige der 

Roten Arbeiter- und Bauernarmee" 

heiBt es, daB Rotarmisten bei der Bo

den- und Wohnraumverteilung bevor- 

zugt werden miiBten - ein attraktives 

Angebot fur Soldaten, die fast aus- 

schlieBlich aus dem Bauernstand ka- 

men. Familien, die einen Soldaten 

stellten, sollten besondere Arbeitsun- 

terstiitzung erhalten, brauchten keine 

Steuern und Mieten zu zahlen und 

konnten Waren in staatlichen Laden 

auf Rabatt kaufen. Kinder von Rotar

misten sollten freien Unterricht erhal

ten. Bei Todesfallen sorge die Ratere- 

publik fur Hinterbliebenen- und bei 

Verwundung fur Rekonvaleszenzhilfe. 

41

- Im Ehegesetz wurden feudalistische 

Praktiken wie die Kindesverlobung, die 

Zwangsverheiratung und das Konkubi- 

nat verboten und den Ehepartnern das 

Recht auf freie EheschlieBung und 

-scheidung zugesprochen.

- Von ganz besonderer Bedeutung 

war das Bodengesetz, das entschadi- 

gungslose Enteignung der GroBgrund- 

besitzer, der Warlords, der Kloster und 

der GroBbauern vorsah. GroBbauern 

konnten allerdings bei der Neuvertei- 

lung Parzellen minderer Qualitat er

halten. Der bessere Boden dagegen 

solle zu gleichen Teilen unter die Ar

men Bauern und die Soldaten verteilt 

werden.42

Mit dem Bodenreformgesetz und den 

darin vorgesehenen Umverteilungs- 

maBnahmen fand die KPCh den direk- 

ten Weg zu den Herzen der Bauern, 

die hier eine Chance sahen, ihrem bis- 

her als ausweglos angesehenen S chick- 

sal zu entrinnen. Kein Wunder, daB die 

Sowjetisierungsstrategien der jungen 

Republik bei den verarmten Bauern 

liberal! ein freudiges Echo hervorrie- 

fen und daB die Reihen der Roten 

Armee explosionsartig anwuchsen; zu 

Beginn des vierten "Ausrottungsfeld- 

zugs" zahlte man bereits 250.000 Mann. 

Die Mangel an Bewaffnung wurden 

durch Disziplin, Ergebenheit und nicht 

zuletzt durch die Entschlossenheit aus- 

geglichen, den neugewonnenen Besitz- 

stand mit Klauen und Zahnen zu ver- 

teidigen.

Damals gab es keine allgemeine 

Wehrpflicht; vielmehr muBten die Re- 

kruten im wahrsten Sinne des Wortes 

"angeworben" werden, wobei es durch- 

aus zu UnregelmaBigkeiten kam, z.B. 

in Form von "Bestechungen" oder aber 

zur Anwerbung von Kindern und Grei

sen. Auch wurden Agitprop- und 

Uberzeugungsarbeit bisweilen durch 

Zwang und Befehlsgehabe ersetzt,43 so 

daB die Rateregierung sich schon bald 

zu KorrektivmaBnahmen aufgerufen 

sah.

Neben den regularen Verbanden ent- 

standen die Milizeinheiten der sog. 

"Roten Garden", denen Manner und 

Frauen zwischen 18 und 40 Jahren an- 

gehorten. Jede Gemeinde hatte ein Ba- 

taillon (2-5 Kompanien), jeder Kreis 

ein Regiment und je drei Kreise eine 

Division an Rotgardisten aufzustellen. 

44 Die Kommandogewalt dieser Ein- 

heiten sollte bei den Militarbezirken 

liegen, also regional verteilt sein, wah- 

rend die Regularverbande dem Zen- 

tralen Militarkommando

unterstanden.45

- SchlieBlich verabschiedete der Kon- 

greB auch noch eine auBenpolitische 

Agendaliste: sofortige Aufhebung aller 

Ungleichen Vertrage, sofortige Annu- 

lierung aller Auslandsanleihen, bedin- 

gungslose Raumung aller Konzessio- 

nen, sofortiger Riickzug aller "imperia- 

listischer bewaffneter Land-, Luft- und 

Seestreitkrafte von chinesischem Ge- 

biet", Beschlagnahme samtlicher "im- 

perialistischer Banken, Betriebe, 

Bergwerke und Transportunternehmen 

in China" und Beendigung aller Ge- 

heim diplomatie.46

- In dem "Thesenentwurf liber den 

Rateaufbau" wurde festgelegt, daB ein 

Vertreter auf je 25 Arbeiter, auf je 50 

Rotarmisten und auf je 100 Bauern, 

Handwerker oder Kleinkaufleute ent

fallen solle. Das Organ der Ratemacht 

im Dorfe sei der Dorfrat, der gleich- 

zeitig die unterste Zelle der Ratemacht 

bilde. Die Zahl der Mitglieder des 

Dorfrats hange von der Anzahl der 

Wahler ab - bei 500 wahlberechtigten 

Bauern waren es also 5 Deputierte! 

Die jeweilige Rateversammlung wahle 

ein Vollzugskomitee des Rats als eine 

Art Dorfregierung und habe auch fur 

die Einrichtung einer handlungsfahi- 

gen Verwaltung zu sorgen, u.a. Bo

den-, Finanz- und Steuerkommissionen 

einzurichten sowie Kommissionen zur 

Bekampfung der Konterrevolution und 

der Spekulation zu organisieren, nicht 

zu vergessen die Aufstellung von Mili- 

zen. Die Sitzungen der Dorf- oder 

Stadtteilsrate seien bffentlich abzuhal- 

ten. Die Amtszeit der Rate bleibe auf 

drei bis sechs Monate begrenzt; bei 

den Neuwahlen sei zumindest ein Drit- 

tel des alten Rats durch neue Mitglie

der zu ersetzen. In groBeren Stadten 

durften die Rate fur eine Zeit von 

sechs Monaten bis zu einem Jahr be- 

stehen. In den Abteilungen der Roten 

Armee richte sich die Funktionsdauer 

nach der konkreten militarischen Si

tuation. Jeder Deputierte, der sich 

nicht genau an seine Anweisungen 

halt, konne jederzeit abgewahlt und 

durch einen anderen Delegierten er

setzt werden.

Die einzelnen Dorf- und Stadtteilsrate 

bestimmen ihre Delegierten fur die 

Kreisrate, die ihrerseits ein Kreisvoll- 

zugskomitee (also eine Kreisregierung) 

zusammenstellen, das nach Moglich- 

keit nicht mehr als 15 Personen um- 

faBt. Die Kreisrate entsenden aus ihrer 

Mitte Provinzialrate, die mindestens
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einmal pro Jahr einen Provinzialkon- 

greB abhalten und die das Personal fur 

das Provinzialvollzugskomitee zu er- 

nennen hatten 47

Die hbchste Macht liege, wie § 3 des 

Verfassungsentwurfs bestimmt, in den 

Handen des "Kongresses der Arbeiter-, 

Bauern- und Rotarmistendeputierten". 

In den tagungsfreien Zeiten des Kon

gresses iibe das "Provisorische Zen- 

tralexekutivkomitee der chinesischen 

Rate" die Macht aus und bestimme u.a. 

die Mitglieder des "Rats der Volks- 

kommissare", der die Regierungsge- 

walt ausiibe 48 Trotz der so eindrucks- 

vollen Bekundung des neuen Rategei- 

stes war der Staat in dem Zentralen 

Stiitzpunktgebiet aber eigentlich nicht 

eine "Raterepublik", sondem eine 

"Rotarmistenrepublik", da die Vorgan- 

ge seit Beginn der GMD-Ausrottungs- 

feldziige immer mehr vom Militar be

stimmt wurden, und da der Abwehr- 

kampf schlieBlich das gesamte Alltags- 

leben in seinen Bann zog.

2.13.

Der Lange Marsch

2.13.1.

Einkesselung und Ausbruch

Kaum hatten sich die ersten revolutio- 

naren Basen in der Provinz Jiangxi 

herauskristallisiert, begannen auch be- 

reits die "Vernichtungs- und Ausrot- 

tungsfeldziige" (jianmiexing zhanyi), 

die an Eindeutigkeit ihrer Zielsetzung 

nichts zu wiinschen iibriglieBen. Ob- 

wohl ein VorstoB dem anderen folgte, 

ist es ublich geworden, von lediglich 

funf solcher Unternehmungen zu spre- 

chen, die sich auf November 1930, Fe- 

bruar 1931, Juli 1931, Juni 1932 und 

Oktober 1933 datieren lassen. Die er

sten drei waren unzureichend vorberei- 

tet und konnten von der Roten Armee 

trotz gewaltiger Uberlegenheit der 

GMD-Truppen (100.000 : 40.000 beim 

ersten Feldzug) abgewehrt werden, 

weil die Regierungsverbande sich 

durch die Partisanentaktik ihrer Geg- 

ner auseinanderdividieren lieBen und 

so einzeln vernichtet werden konnten. 

Weit davon entfernt, die kommunisti- 

schen Truppen zu schwachen, bewirk- 

ten die Attacken sogar deren Starkung, 

weil, wie es bei Mao ironisch heiBt, die 

GMD-Streitkrafte zu Hauptwaffenlie- 

feranten der Aufstandischen wurden!

Nanjing zog aus diesen Fehlschlagen 

Konsequenzen und bereitete den 4. 

und 5.Feldzug nicht nur militarisch, 

sondem auch politisch griindlicher vor, 

wobei auf Sympathiewerbung in der 

Bevblkerung und auf Kampfmoral der 

eigenen Truppen besonderer Wert ge- 

legt wurde. Vor allem bediente sich die 

GMD jetzt aber der Blockhausstrate- 

gie, die vom deutschen Militarberater 

Hans von Seeckt vorgeschlagen wor- 

den war und die sich als so einfach er- 

wiesen hatte, daB Jiang staunte, nicht 

selbst darauf gekommen zu sein. Von 

jetzt an lieBen sich die GMD-Truppen 

nicht mehr zu Einzelaktionen in das 

Partisanengebiet hineinlocken, sondern 

setzten auf Zeit, bauten auf dem je- 

weils neubesetzten Territorium Tau- 

sende von Blockhausern und versiegel- 

ten auf diese Weise jedes mbgliche 

Schlupfloch. Der immer enger wer- 

dende Ring um das kommunistische 

Basengebiet verhinderte nicht nur 

Guerillaaktionen, sondem legte auch 

den Nachschub fur die Zentrale Revo- 

lutionare Basis lahm - mit der Folge, 

daB schon wenige Wochen nach Be

ginn des Feldzugs erste Nahrungsmit- 

tel- und Munitionsengpasse auftraten. 

Die eingeschnurten Kommunisten 

schienen am Ende, doch da gelang ih- 

nen im Juli 1934 das Wunder des Aus- 

bruchs aus dem Kessel, der euphemi- 

stisch als "taktische Verlegung der 

Operationsbasis" bezeichnet49, in 

Wirklichkeit aber zum Anfang jenes 

Langen Marsches wurde, der einein- 

halb Jahre dauerte und den nur ein 

Zehntel der Truppen iiberlebte. Als 

die Verbande aufbrachen, wuBte auBer 

einigen wenigen Spitzenfuhrern nie- 

mand von dem abenteuerlichen Vor- 

haben. (Karte)

DaB das Unternehmen "Langer 

Marsch" am Ende zu einem Erfolg 

fiihrte, kam einem Wunder gleich: Die 

Rote Armee hatte sich ja nicht nur mit 

vierzig Divisionen Jiang Jieshis, d.h. 

einer Million GMD-Soldaten zu schla- 

gen, sondern hatte auch in ihren eige

nen Reihen fast permanente Fiih- 

rungskampfe zu durchstehen, die letzt- 

lich wiederum an die Substanz der 

Truppen gingen, da zeitweise mehrere 

Fuhrungszentren nebeneinander be- 

standen, die gegensatzliche Befehle 

ausgaben.

Riickwirkend freilich ist der Lange 

Marsch langst zu einem verklarten Er- 

eignis und zu einem Heldenepos ge

worden, in dem sich die Teilnehmer 

von damals noch jahrzehntelang feier- 

ten und dem auch zahlreiche westliche 

Darstellungen gewidmet sind.50

2.132.

Dauermachtkampfe um die Fiihrung 

der Roten Armee

2.132.1.

Der anfangliche Sieg des Moskau-Flu- 

gels

Obwohl die Konsolidierung der Stiitz- 

punktgebiete in Siidchina unter Mao 

Zedongs und Zhu Des Fiihrung viel- 

versprechende Ansatze gezeigt hatte, 

glaubte die Komintern immer noch auf 

die Stadt- und Arbeiterstrategie setzen 

zu miissen und beschloB, diese Linie 

uber eine Neubesetzung der Shanghai- 

er Parteizentrale ein fur allemal festzu- 

schreiben. Der Einbruch gelang beim 

4.Plenum des VI.ZK am 8.1.1931. Bis 

dahin hatten "gestandene" Einheimi- 

sche wie Qu Qiubai, Mao Zedong und 

Zhou Enlai die Ziigel gefiihrt. Beim 

4.Plenum jedoch wurde - in Anwesen- 

heit des Kominternvertreters Pavel 

Mif - das Fiihrungsgremium iiberfall- 

artig ausgewechselt, und es kamen 

Funktionare an die Macht, die zwi- 

schen 1922 und 1930 ihr Leben aus- 

schlieBlich in der Sowjetunion ver- 

bracht, also weitgehend den Kontakt 

zu den chinesischen Realitaten verlo- 

ren hatten. Aus dem Kreis der Riick- 

kehrer, die auch als "28 Bolschewiki" 

rubriziert wurden, machte vor allem 

Chen Shaoyu Karriere, indem er unter 

seinem Nom de guerre Wang Ming 

vom einfachen Parteimitglied direkt 

zur Nummer 1 im Politburo aufriickte. 

Zu seinem militarischen Adlatus wur

de ein anderer "Riickkehrer" - Bo Gu - 

berufen, der sogleich, da er von Ar- 

meefiihrung nichts verstand, den Kom- 

internberater Otto Braun als Assisten- 

ten berief. Braun, der wahrend des Er

sten Weltkriegs im deutschen Heer ge- 

kampft, sich 1919 wahrend der 

Munchner Raterepublik profiliert und 

acht Jahre lang in bayerischen Gefang- 

nissen eingesessen hatte, bis ihm 1928 

die spektakulare Flucht in die Sowjet

union gelang, war wegen seiner Erfah- 

rungen im StraBenkampf von der 

Komintern 1932 nach Shanghai ent- 

sandt worden, von wo er im Oktober 

1933 auf abenteuerlichem Weg in die 

siidliche Raterepublik gelangte. Hier 

wirkte er maBgebend beim Aufbau der 

Roten Armee mit und hatte wahrend 

der ersten Wochen des Langen Mar

sches neben Bo Gu de facto auch das 

militarische Oberkommando inne.51 

Gleichzeitig sollte Mao Zedong, der 

urspriingliche Architekt der Roten 

Armee, aus dem militarischen Ober

kommando verdrangt werden. Zu die-
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sem Zweck erheB die Parteizentrale 

water Wang Mings Anleitung eine Ver- 

fiigung, derzufolge Mao Zedong all 

seiner Parteiposten enthoben sei. Mao 

geriet damit zum ersten Mai in Oppo

sition zur Parteispitze - ein Schicksal, 

das ihm zwischen 1961 und 1965 noch 

ein zweites Mai widerfahren sollte. 

Dieses Trauma konnte der "Vorsitzen- 

de" nie ganz iiberwinden. Kein Wun

der, daB in China niemals eine Partei- 

hymne unter der Parole "Die Partei, 

die Partei, sie hat immer recht!" auf- 

kommen konnte!

Allen Anordnungen der Parteispitze 

zum Trotz blieb Mao jedoch Vorsit- 

zender der Zentralen Rateregierung, 

Mitglied des ZK im Zentralen Ratege- 

biet und Mitglied des Revolutionaren 

Militarrats der Roten Armee. Ledig- 

lich seine Position in der Parteizentrale 

war liquidiert - ein Vorgang, der ihm 

hbchstens psychologisch, nicht dagegen 

politisch schadete. Gleichwohl konnte 

er die ihm angetane Schmach nie ver- 

gessen. Aus seiner Sicht - und damit 

auch aus der Perspektive der nachfol- 

genden Geschichtsschreibung - war es 

seit 1927 zu drei "Linksabweichungen" 

gekommen, deren roter Faden darin 

bestand, daB die Vorreiterrolle der 

stadtischen Arbeiterschaft, der Auf- 

stand in den Stadten, die Fiihrungsrolle 

der Shanghaier Parteizentrale und der 

Moskauer EinfluB, in den Vorder- 

grund gestellt wurde.

Die erste "Linksabweichung" entstand 

nach dieser Interpretation 1927 im Zu- 

sammenhang mit den Aufstanden in 

Nanchang, in Changsha und in Guang

zhou.52 Dieser Fehler habe erst durch 

den Vl.Parteitag vom Juli 1928 korri- 

giert werden kbnnen, der den Aufbau 

einer Roten Armee in landlichen 

Stiitzpunktgebieten und die "Heriiber- 

gewinnung der Massen" statt der Ver- 

anstaltung permanenter Aufstande auf 

die Tagesordnung setzte. Gleichzeitig 

sei die richtige These aufgestellt wor- 

den, daB infolge der UngleichmaBig- 

keit des revolutionaren Prozesses in 

China der Sieg nicht gleichzeitig im 

ganzen Land, sondern zuerst in einer 

oder nur wenigen Provinzen angestrebt 

werden solle. Neben dieser Stiitz- 

punktstrategie sei endlich auch der 

Agrar- und Bauernfrage verstarkt Be- 

achtung geschenkt worden.

Von Mitte 1930 an habe dann die 

"zweite Linksabweichung" um sich ge- 

griffen, die sich mit dem Namen des 

neuen Parteifiihrers Li Lisan verband. 

Nachdem Stalin 1928 im eigenen Haus 

die "Linksabweichler" um Trotzki aus- 

geschaltet hatte, wandte er sich gegen 

die von Bucharin gefiihrten "Rechts- 

abweichler" und schwenkte aus diesem 

Grunde selbst zur Linken fiber, wobei 

er erneut bewaffnete Aufstande in 

China befahl. Li Lisan iibernahm diese 

Anweisung in blindem Gehorsam und 

verkiindete die These, daB uberall im 

Land die Voraussetzung fur die Revo

lution reif sei, daB man deshalb also 

auch unverziiglich wieder die groBeren 

Stadte angreifen miisse.53 Die Folge 

dieser Strategie waren erneute blutige 

Niederlagen kommunistischer Truppen 

an den Stadtrandern von Changsha 

und Wuhan Ende Juli 1930. Parteifiih- 

rer, die vorher schon warnend ihre 

Stimme erhoben hatten - unter ihnen 

Zhou Enlai54 -sahen sich durch diese 

Niederlage in ihren Befiirchtungen be- 

statigt und schwenkten nun endgiiltig 

zur Dorflinie liber. Sie taten auch gut 

daran; denn Li, der als Befehlsempfan

ger Stalins miBbraucht worden war, 

muBte nun auch noch die Rechnung 

zahlen und wurde durch "russisch ge- 

schulte chinesische Internationalisten" 

ersetzt, die, wie oben erwahnt, unter 

dem Befehl Pavel Mifs standen, und 

der damit, wie Jiang hamisch bemerk- 

te, de facto die Partei leitete, ohne 

selbst Chinese zu sein".55 Die friihere 

Li-Lisan-Formel "Zuerst die Stadte er- 

obern" wurde nun ersetzt durch die 

neue Parole "Die Stadte von den Dor- 

fern her einkreisen" - eine Leitlinie al

so, die langst zum ABC Mao Zedongs 

gehbrt hatte und die 37 Jahre spat er 

von Lin Biao zum weltpolitischen Kon- 

zept aufgewertet wurde (dazu C.a., 

Mai 1988, S.396 f.).

Die "dritte Linksabweichung"56 begann 

dann mit dem Machtantritt Wang 

Mings und Bo Gus und endete erst mit 

der Konferenz von Zunyi (dazu unten 

2.I.3.2.2.), die zur Verjagung der "RuB- 

landheimkehrer" fiihrte.57

2.1322.

Zunyi-Konferenz und der Gegenschlag 

des Mao-Flugels

Die Konferenz von Zunyi (Provinz 

Guizhou) fand i.J. 1934 in einem Au- 

genblick statt, als die Rote Armee - im 

Schneetreiben und nach empfindlichen 

Niederlagen gegen die GMD-Verfol- 

ger - gerade wieder bei einem Stim- 

mungstief angelangt war. Inzwischen 

hatte der Zorn der "Nativisten" um 

Mao Zedong gegen die "Auslander" 

um Bo Gu und Otto Braun seinen Hb- 

hepunkt erreicht. Finster waren sie 

entschlossen, die unerwiinschte Einmi- 

schung des Komintern ein fur allemal 

loszuwerden und fortan auf eigenen 

Beinen weiterzumarschieren. Entspre- 

chend griindlich hatte die Regie vorge- 

arbeitet: Als die zwanzig Teilnehmer 

zur Konferenz zusammentraten, waren 

die beiden Komintern-Vertreter nicht 

nur personell isoliert, sondern wurden 

ausschlieBlich an der Stelle attackiert, 

die nach den zahlreichen Niederlagen 

zu ihrer Achillesferse geworden war, 

namlich in Fragen der Strategie und 

Taktik. Schon bei seinem ersten Auf- 

tritt in Ruijin hatte Otto Braun ver- 

kundigt, daB das "goldene Zeitalter des 

Guerilla-Kriegs" ein fiir allemal vorbei 

sei und daB man sich nun wieder dem 

Stellungs- und Verteidigungskriege 

zuwenden musse. Die Truppen sollten 

mit schweren Waffen kampfen und 

sich den (etwa zehnfach iiberlegenen) 

GMD-Angreifern im regularen Kampf 

stellen. Sogar auf dem Langen Marsch 

lieB Otto Braun schweres Gerat und 

Anlagen fiir die Waffenfabrikation 

mitschleppen - eine Belastung, die sich 

als Klotz am B ein der Roten Verbande 

auswirkte.

Demgegeniiber hielten die Militars um 

Mao an dem altbewahrten 16-Schrift- 

zeichen-Credo fest: Der Feind nahert 

sich, wir ziehen uns zuriick; der Feind 

halt inne, wir schreiten voran; der 

Feind ermiidet, wir greifen an; der 

Feind zieht sich zuriick, wir verfolgen 

ihn. Die Konsequenz? Die Rote Ar

mee mbge auf schwere Bewaffnung 

verzichten und dafiir wieder ihre alten 

Tugenden zuriickgewinnen, namlich 

Schnelligkeit im Marsch, Beweglichkeit 

in der Konzentration und in der Auflb- 

sung sowie das Eintauchen in der Be- 

vblkerung.

Bei der Konferenz trat denn auch die 

Frage in den Mittelpunkt, ob das Zen- 

trale Sowjetgebiet aus objektiven 

Griinden (Uberlegenheit der Feind- 

truppen, so Otto Braun) oder aber aus 

subjektiven Griinden (falsche Taktik, 

so Mao) habe aufgegeben werden 

miissen.

Als es dann zur Abstimmung kam, 

fanden sich Bo Gu und Braun in einer 

hoffnungslosen Isolation. Sie wurden 

von ihren Fiihrungsposten abgesetzt 

und durch Zhu De, Zhou Enlai und 

Mao Zedong ersetzt. In der Militar- 

strategie pladierte die Konferenz fiir
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den Bewegungs- anstelle des bisheri- 

gen Verteidigungskriegs, und drittens 

wurde die Marschrichtung geandert, 

und zwar von Richtung West in Rich- 

tung Nord, also heraus aus den Min- 

derheitenregionen und hinein in han- 

chinesische Gebiete, wo die Truppen 

wieder wie "Fische im Wasser des Vol- 

kes" schwimmen konnten.58 Der 

"Uberfall" des Komintern auf die Nati- 

visten wahrend des 4.Plenums von 1931 

war jetzt also, vier Jahre spater, dur ch 

einen Gegeniiberfall wieder wettge- 

macht worden.

Aus spaterer Sicht wurde die Zunyi- 

Konferenz neben der Errichtung land- 

licher Basen im Jinggang-Gebirge 

(1927) sowie neben dem 3.Plenum des 

XI.ZK (Dezember 1978) als einer der 

"drei groBen Wendepunkte in der Ge- 

schichte der KPCh" bezeichnet.59 In 

der Tat hatte sich damals etwas in der 

Geschichte der Komintern Unerhortes 

ereignet, namlich die Lossage der er- 

sten asiatischen Revolutionsbewegung 

von Moskau. AuBerdem formierte sich 

in Zunyi eine politische Seilschaft, die 

bis in die flinfziger Jahre hinein und 

langer hielt. Die Namen der Konfe- 

renzteilnehmer lesen sich wie ein 

Who’s who der spateren VRCh-Pro- 

minenz und reichen von Mao, Zhou 

Enlai, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen 

Yun und Liu Shaoqi bis hin zu den Mi- 

litarkommandanten Liu Bocheng, Li 

Fuchun, Lin Biao, Nie Rongzhen, Peng 

Dehuai und Yang Shankun, welch letz- 

terer 1987 zum Staatsprasidenten der 

VRCh avancierte.

Die Komintern lamentierte zwar noch 

uber die Statutenwidrigkeit der Ab- 

stimmung, da die meisten Konferenz- 

teilnehmer nicht einmal dem ZK an- 

gehbrt hatten; doch waren dies hilflose 

Nachhutgefechte, da die Praxis der 

chinesischen Revolution liber das 

Dogma Stalins hinweggegangen - und 

da diese Entscheidung iiberdies bei der 

iiberwiegenden Mehrheit der Rotarmi- 

sten hochst popular war.

2.133.

"10.000 Schwierigkeiten, 10.000 Kamp- 

fe"

Wahrend der Tage in Zunyi hatten die 

Truppen Atem schbpfen und sich er- 

holen kbnnen. Dies hatten sie auch bit

ter nbtig; denn mm begann der schwie- 

rigste Teil der Langen Reise. Drei 

Fliisse muBten iiberquert werden, 

namlich der Yangzi, der Wujiang und 

der Jinsha ("GoldsandfluB", dessen 

schroffe Ufer die Provinzen Yunnan 

und Sichuan voneinander trennen). 

Dies war bis Mai 1935 geschafft.

Die nachste Hiirde bildete das Liang- 

Gebirge, in dem nicht nur Steilhange 

zu passieren waren, sondern wo auch 

das den Han traditionell feindlich ge- 

sinnte Volk der Yi lebte.

Drittes natiirliches Hindernis war der 

Dadu, ein NebenfluB des Yangzi in der 

Provinz Sichuan. Ein Himmelskom- 

mando eroberte die Luding-Ketten- 

briicke liber dem schaumenden Ge- 

birgsstrom - eine der heroischsten Epi- 

soden, die sich um den Langen Marsch 

ranken. Noch siebzig Jahre vorher wa

ren an dieser Stelle die letzten Taiping- 

Rebellen von den Truppen der Qing- 

Dynastie vernichtet worden.

Nach Uberquerung des Dadu und der 

"Schneeberge" befand sich die Zentrale 

Armee - Anfang Mai 1935 -in einer 

fast noch hoffnungsloseren Situation 

als vorher. Im Siiden und Osten ruck- 

ten starke GMD-Verbande heran, im 

Westen bildeten die unwirtlichen tibe- 

tischen Hochebenen einen abschrek- 

kenden Riegel, und im Norden er- 

streckten sich auf rd. 500 km hin men- 

schenleere Sumpflandschaften, die ei

nen Riegel vor die als neues Stlitz- 

punktgebiet angepeilte Provinz Shaanxi 

legten.

Welche Richtung die Truppen auch 

immer wahlten - es wurde allemal 

falsch sein. Der Mao-Flligel entschied 

sich fur den Marsch nach Norden, 

doch gab es andere Krafte, die geme 

wieder nach Siiden abgedreht hatten 

- unter ihnen vor allem der Komman- 

deur der 4.Frontarmee, Zhang Guotao. 

Beide Armeen, die 1. und die 4., hatten 

sich im Jimi 1935 in Maoergai (Nr.10 

auf der Karte) getroffen. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte die l.Frontarmee ge- 

rade das majestatische osttibetische 

Schneegebirge (Jiaj inshan) iiberquert 

und die 4.Frontarmee ihren Riickzug 

aus dem Stlitzpunktgebiet Sichuan/ 

Shaanxi abgeschlossen. Beide Armee- 

fuhrungen vereinbarten, die Marsch

richtung nach Norden beizubehalten, 

die vor ihnen liegenden Sumpfgebiete 

aber in getrennten Marschsaulen zu 

durchqueren und sich erst am Ende 

des Sumpfes wieder zu vereinigen. 

Maos Armee hielt sich an den Plan, 

wahrend Zhang aus heiterem Himmel 

beschloB, seinen eigenen Weg zu ge- 

hen und nun doch noch nach Siiden 

abzudrehen, wo er jedoch auf starke 

GMD-Verbande stieB, die seine Trup

pen in Richtung Westen vor sich her- 

jagten, sie immer wieder zur Ader lie- 

Ben und sie schlieBlich dur ch Westchi

na wirbelten - die beiliegende Karte 

vermittelt einen Eindruck von dem 

strategischen Labyrinth, in das die 

Vierte Armee hineingeraten war. Erst 

im Oktober 1935 konnten ihre Reste 

Tritt fassen, stieBen im siidlichen Gan

su auf die 2.Frontarmee und trafen 

dann mit dieser zusammen im Oktober 

1936 - fast ein Jahr nach der Zentralen 

Roten Armee - im Stlitzpunktgebiet 

von Nordshaanxi ein.

Aber auch die Zentrale Armee hatte 

es nicht leicht: Der Marsch durch die 

trostlosen Sumpfgebiete kostete Tau- 

sende das Leben und wurde nachtrag- 

lich libereinstimmend von alien Ted- 

nehmern als Tiefpunkt der Leidens- 

strecke bezeichnet.

Flihrte die Route nicht gerade durch 

unwegsame Gebirgs- oder Sumpfland- 

schaft, so muBten Umzingelungs-, Ver- 

folgungs-, Blockade- und Aufsplitte- 

rungsversuche der GMD-Truppen zer- 

schlagen und Kampfe gegen feindlich 

gesonnene Minderheiten, vor allem 

gegen die Lolos, gefiihrt werden. End- 

lich, im Sommer 1935, erreichte die 

Zentrale Armee den Siidteil der Pro

vinz Gansu, wo sich die Truppen erst- 

mals nach langer Zeit wieder erholen 

konnten. Im September folgte, nach 

Wiederaufnahme des Marsches in 

Richtung Norden, die Schlacht am 

Lazikou-PaB und anschlieBend die 

Ubersteigung des Min-Gebirges. An

fang Oktober 1935 gelang es, das Liu- 

pan-Gebirge, die letzte Hiirde auf dem 

Langen Marsch, zu iiberwinden. Ende 

Oktober 1935 erreichten 30.000 zu 

Skeletten abgemagerte Uberlebende 

das Stlitzpunktgebiet von Nordshaanxi 

und begannen dort auf der Stelle, die 

Basis nach alien Seiten abzusichern. 

Hauptstadt des neuen Gebietes war 

erst Bao’an, spater das etwa 100 km 

davon entfernt liegende Yan’an.

Kaum waren die Truppen in Nord

shaanxi angelangt, eilten auch bereits 

wieder frische GMD-Einheiten in Eil- 

marschen heran, um den erschopften 

Resttruppen den GnadenstoB zu ertei- 

len - doch es kam umgekehrt: Unter 

Aufbietung ihrer letzten Krafte berei- 

tete die Zentralarmee dem Gegner am 

13.November 1935 bei Zhiluozhen eine 

vemichtende Niederlage.

Eine feierliche Stimmung kam auf: Die 

Revolution war an die Wiege der chi

nesischen Kultur, namlich ins LoBge- 

biet des Gelben Flusses, zuruckge- 

kehrt. Sollte dies nicht ein gutes Omen 

sein!? Die Hoffnungen nahmen zu, als 

im Oktober 1936 auch noch die 2. und
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die 4.Frontarmee eintrafen. Von nun 

an wurde Yan’an das Zentrum - und 

Mekka - der chinesischen Revolution. 

Bereits in Bao’an hatte der amerikani- 

sche Journalist Edgar Snow im Som

mer 1936 seine Interviews mit den Pro- 

tagonisten der Bewegung gefiihrt und 

dann sein Buch mit dem Titel "Roter 

Stern liber China" geschrieben, das zu 

einer einzigen Hymne auf die neue 

Bewegung geriet und in der westlichen 

Welt weite Verbreitung fand, wahrend 

es in der Republik China auf dem In

dex landete.

2.13.4.

Die Bedeutung des Langen Marsches

Der Lange Marsch war ein morderi- 

sches Unternehmen, das Hunderttau- 

sende von Teilnehmern das Leben ko- 

stete. Von den einst in Siidwestchina 

aufgebrochenen 300.000 Mann kam 

nur ein Bruchteil an - manchmal ist 

von 30.000, dann von 25.000 und 

manchmal auch nur von 20.000 Mann 

die Rede.60 Trotz dieses Aderlasses 

aber wurde das Unternehmen zu ei- 

nem gigantischen Erfolg, ohne den sich 

das weitere Schicksal der Revolution 

gar nicht denken lieBe: Die Uberle- 

benden hatten in eineinhalb Jahren elf 

Provinzen durchquert, 18 Gebirge 

iiberstiegen, 24 Fliisse durchwatet, al- 

les in allem 12.500 km zuriickgelegt 

und damit eine gemeinsame Bewah- 

rungsprobe bestanden, die den Kader- 

apparat zur Einheit zusammen- 

schweiBte und zum Unterpfand ernes 

verbissenen Siegeswillens wurde. Der 

Lange Marsch gait von jetzt an als 

"Manifest, Propagandaunternehmen 

und revolutionare Samaschine". Spater 

wurde er zum Symbol der maoistischen 

Revolution schlechthin.

22.

Xi’an und die erneute Mesalliance 

zwischen GMD und KPCh

Mitte 1936 stand Nanjing vor der glei- 

chen Situation wie drei Jahre vorher: 

Die Kerneinheiten der Roten Armee 

hatten den Langen Marsch iiberstan- 

den und begannen, kaum an ihrem 

neuen Zufluchtsort in Nordshaanxi an- 

gelangt, erneut ihre "revolutionaren 

Stiitzpunktgebiete" zu erweitern. Sollte 

etwa dort, im Norden, jene Raterepu- 

blik wiedererstehen, die im Siiden 

Chinas gerade ausradiert worden war?

Gleichzeitig wurde aber auch die japa- 

nische Gefahr immer bedrohlicher. Ja

pan hatte den Nordosten unter seine 

Kontrolle gebracht und griff nun im

mer dreister nach Nordchina.

Uberall im Lande wuchs die antijapa- 

nische Stimmung. Sollte man von ihr 

Gebrauch machen oder sich gegen sie 

stellen? Die KPCh entschied sich fiir 

den ersteren, die Regierung in Nanjing 

fiir den zweiten Weg. Fiir die Kommu- 

nisten erwies sich der zu erwartende 

GroBangriff der Japaner als einzigarti- 

ge historische Chance, um der GMD 

ein erneutes Biindnis auf antijapani- 

scher Grundlage anzubieten und damit 

vielleicht auch schon die Vorausset- 

zungen fiir eine spatere Machtergrei- 

fung auf dem Umweg liber die "Natio

nale Einheitsfront" zu schaffen. MaB- 

gebend hierfiir wurde der BeschluB des 

Politbiiros vom 25.12.1935, der kurz 

nach Beendigung des Langen Mar

sches gefaBt worden war. Am 5.Mai 

1936 forderte die KPCh in einem Brief 

an Jiang Jieshi zum ersten Mai offi- 

ziell, den Biirgerkrieg einzustellen und 

die vereinte nationale Schlagkraft ge

gen Japan zu richten. Die alte Parole 

"Widerstand gegen Japan und Opposi

tion gegen Jiang Jieshi" wurde nun 

umgewandelt in "Jiang Jieshi zwingen, 

gegen Japan Widerstand zu leisten" 

und "auf Kapitulationismus zu verzich- 

ten"; sei doch der "Klassenwiderspruch 

im Inneren infolge der japanischen Er- 

oberungspolitik dur ch den "Nationa- 

len" (auBenpolitischen) Widerspruch 

zwischen Japan und China ins zweite 

Glied gedrangt worden. Gefragt sei in 

diesem historischen Augenblick ein 

gemeinsames Handeln aller Patrioten.

Jiang blieb jedoch, wie oben bereits 

erwahnt, bei seinem alten Fahrplan, 

namlich zunachst die "innere Befrie- 

dung", d.h. die Vernichtung der Kom- 

munisten anzustreben, und sich erst 

dann voll auf den japanischen Feind zu 

konzentrieren, der bis dahin mit Samt- 

handschuhen anzufassen sei. Er raum- 

te also dem Biirgerkrieg Prioritat vor 

dem nationalen Abwehrkrieg ein und 

bezeichnete die "innere Befriedung als 

Vorbedingung fiir den Widerstand ge

gen die Aggression von auBen".61

Dieser unpopulare Standpunkt stieB 

nicht nur bei den Studenten auf erbit- 

terten Widerstand, die mit ihren De- 

monstrationen die "Bewegung vom 

9.Dezember" (1935) auslosten, sondern 

auch bei jenen Truppenteilen, die vor 

kurzer Zeit aus der Mandschurei ver- 

trieben worden waren, und die allzu 

gern gegen die Japaner angetreten wa

ren, die nnn aber von Nanjing den Be- 

fehl zu einem sechsten Ausrottungs- 

feldzug gegen die Kommunisten erhiel- 

ten. Zu diesen Streitkraften gehbrten 

vor allem die "Nordostarmee" unter 

dem Kommando des "jungen" Mar

schalls Zhang Xueliang, der im Sep

tember 1935 zum Oberkommandie- 

renden des "Banditenunterdriickungs- 

Hauptquartiers" ernannt worden war, 

sowie die "Nordwestarmee" unter 

General Yang Hucheng.

Beide Generale waren zwar ebenfalls 

Kommunistenhasser, sahen nun aber 

plbtzlich zahlreiche Gemeinsamkeiten 

zwischen ihren eigenen politischen 

Vorstellungen und denjenigen der 

KPCh. Auch sie setzten stillschweigend 

die Prioritaten anders als Nanjing und 

wollten Heber zuerst die Japaner ab- 

wehren und dann erst die Kommuni

sten "ausrotten". Zudem hatten sie bei 

mehreren ZusammenstoBen mit der 

Roten Armee bereits erhebliche Ver- 

luste hinnehmen miissen und auf diese 

Weise ganz im Sinne der Japaner 

"funktioniert", deren Ziel es war, samt- 

liche Parteien Chinas gegeneinander 

auszuspielen, um dann ungestbrt China 

Stuck fiir Stuck vereinnahmen zu kbn- 

nen.62

Zhang Xueliang hatte zusatzlich den 

wenig schmeichelhaften Beinamen 

"hochst widerstandsloser General" (bu 

dikang jiangjun) erhalten, nachdem er 

bereits 1931/32 auf Anordnung Jiang 

Jieshis die Mandschurei vor den Japa- 

nern kampflos geraumt hatte - und 

dies, obwohl er von persbnlichem HaB 

gegen die Japaner erfiillt war, die 1928 

semen Vater ermordet hatten.63 Sollte 

er diesen Ruf weiter auf sich sitzen las- 

sen und sich bei seinen eigenen Trup- 

pen vollends unpopular machen?

Spatestens Mitte 1936 hatte Zhang be- 

schlossen, auf eigene Faust zu handeln. 

Zunachst trat er mit den Kommunisten 

in Geheimgesprache ein und schloB 

mehrere Separatabkommen, z.B. uber 

gegenseitigen Nichtangriff, uber den 

Austausch von Meinungen und uber 

wechselseitige Hilfe bei der Vorberei- 

tung des Kampfes gegen die Japaner. 

Da auch General Yang an dieser Ver- 

schworung beteiligt war, ergab sich 

hier, im Norden Chinas, ein geheimes 

Kooperationsdreieck zwischen Roter, 

Nordost- und Nordwestarmee.

In dieser Situation nun erfolgte, wie- 

derum von Zhang mitgesteuert, jener 

"Zwischenfall" vom Doppelzwblften 

d.J. 1936, der wie eine Bombe ein- 

schlug und dem Geschichtsverlauf in 

China eine andere Wendung gab:
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Bereits im Oktober 1936 war Jiang 

personlich in die alte nordwestliche 

Hauptstadt Xi’an gekommen, um dort 

mit Zhang und Yang die Strategic zur 

"Ausrottung" der Kommunisten abzu- 

stimmen und sie vor allem erneut an 

ihre Pflichten zu erinnern. Obwohl sei

ne beiden Partner nichts unversucht 

lieBen, ihn zu anderen Prioritaten zu 

iiberreden, blieb Jiang hart wie ein 

Fels. Unter diesen Umstanden ent- 

schlossen sich die beiden Militars zu 

einer gewaltsamen Lbsung: In der 

Morgendammerung des 12.Dezember 

wurde der Generalissimus von Einhei- 

ten Zhang Xueliangs in seinem Haupt- 

quartier bei den heiBen Quellen von 

Huaqing nahe Xi’an festgenommen 

- und zwar unter Umstanden, die ihn 

auch noch Gesicht kosteten, da er uber 

eine Mauer geflohen und sich auf ei- 

nem Hiigel hinter dem Badegelande 

versteckt hatte, wo er, halb bekleidet 

und ohne sein kunstliches GebiB, von 

den Soldaten aufgefunden und geschul- 

tert ins "Hauptquartier" zuriickgetra- 

gen wurde.

Offensichtlich war die Aktion mit den 

Kommunisten in Yan’an nicht abge- 

sprochen und traf diese genauso iiber- 

raschend wie die iibrige Weltbffent- 

lichkeit. Doch warden sie dann schnell 

mit in die Diskussion eingeschaltet. 

Wie sollte man mit Jiang verfahren: 

ihn erschieBen oder aber (gegen das 

Versprechen einer Einheitsfront) frei- 

lassen? Diese Frage ging quer durch 

alle Fronten: In Xi’an trat General 

Zhang fur die Freilassung, General 

Yang dagegen fur ein Strafgericht ein. 

Auch unter den Kommunisten befan- 

den sich Falken und Tauben - hier 

Mao Zedong, dort Zhou Enlai. Selbst 

in Nanjing prallten die Meinungen 

aufeinander: Der eher projapanisch 

eingestellte Flugel der GMD-Fuhrung 

pladierte fiir einen zu Land und zu 

Luft vorzutragenden GroBangriff ge

gen die beiden ungehorsamen Armeen, 

wobei der Tod Jiangs mit in Kauf ge- 

nommen werden sollte, wahrend die 

proamerikanische Gruppe, unter ihnen 

die Ehefrau des Generalissimus, Song 

Meiling, sowie deren Bruder, Song Zi- 

wen, fiir Freilassungsverhandlungen 

eintraten.

Die KPCh-Fuhrung hatte schnell be- 

griffen, welch ungeheuren Trumpf sie 

hier in die Hand bekommen hatte. 

Selbst in der Gefangenschaft war der 

Generalissimus noch eine politische 

GrbBe. Sollte man davon nicht Ge- 

brauch machen - und die fiinf Ausrot- 

tungsfeldziige sowie die Hinrichtung 

Tausender von Kommunisten in 

Shanghai einfach vergessen? Die 

KPCh beschloB nach hitzig gefiihrten 

Diskussionen, das Eisen zu schmieden, 

solange es heiB war und entsandte eine 

Delegation unter Fiihrung Zhou Enlais 

von Yan’an nach Xi’an. Zhou fiihrte 

dort mehrere Gesprache mit Song Zi- 

wen, der von Jiang beauftragt war, in 

seinem Namen aufzutreten. Am 

23.Dezember kam es zwischen beiden 

Seiten zu einer Sechs-Punkte-Verein- 

barung, die im wesentlichen auf eine 

Beendigung des Biirgerkriegs, auf die 

Herstellung einer antijapanischen 

Kampfgemeinschaft der beiden Streit- 

krafte, auf Entlassung der politischen 

Gefangenen und auf eine Demission 

aller projapanischen Politiker der Nan- 

jing-Regierung hinausliefen.

Zum AbschluB fiihrte Zhou am 24.12. 

noch eine persbnliche Aussprache mit 

Jiang Jieshi, den er ja bereits aus den 

gemeinsamen Jahren in der Huangpu- 

Akademie kannte. Jiang, der fest mit 

seiner Hinrichtung gerechnet hatte, 

muBte die politische Weitsicht seiner 

Gegner grimmig anerkennen.64

Die Auswirkungen des Xi’an-Zwi- 

schenfalls kbnnen gar nicht hoch genug 

veranschlagt werden; wurde hier doch 

ein Wendepunkt in der Geschichte der 

Republik China eingeleitet. "Xi’an" be- 

endete, erstens, den zehnjahrigen Biir- 

gerkrieg, der 1927 mit der Shanghaier 

Kommunistenverfolgung begonnen 

hatte, sicherte zweitens das weitere 

Uberleben der Kommunisten, die ei

nen sechsten "Ausrottungs- und Ver- 

nichtungsfeldzug" wohl kaum iiberlebt 

hatten, und schuf drittens die Voraus- 

setzungen fur eine Zweite - diesmal 

antijapanische - Einheitsfront, in deren 

Rahmenwerk die KPCh trotz zahlrei- 

cher spaterer Gegenschlage der GMD 

ihre Stiitzpunktgebiete und ihre Ar- 

mee-Einheiten weiter ausbauen konn- 

te. Der "Zwischenfall" bedeutete "fiir 

Jiang Jieshi die erste Stufe zum Ab- 

stieg, fiir Mao Zedong einen Schritt 

vorwarts und fiir die Japaner das Si

gnal zum Losschlagen".6^ Jiang muBte 

seinen Plan der Kommunistenvernich- 

tung und der Hinhaltepolitik gegen- 

iiber Japan aufgeben. Mao konnte sei

nen EinfluB nun auf den gesamten 

Nordwesten Chinas ausdehnen, und 

die Japaner sahen sich angesichts der 

plbtzlichen "Einheit" des chinesischen 

Gegners zu unverziiglichen Militarak- 

tionen veranlaBt - in der Tat ein Wen

depunkt in der ostasiatischen Entwick

lung!

Trotz der von mm an offiziell beste- 

henden Einheitsfront kam es allerdings 

nachfolgend zu dauemden Reibereien 

zwischen GMD- und KPCh-Truppen. 

Bereits im Friihjahr 1940 legten GMD- 

Einheiten im Siiden des "Revolutiona- 

ren Grenzgebiets von Shaanxi, Gansu 

und Ningxia" einen dichten Sperrgurtel 

an, der verhindern sollte, daB kommu- 

nistische Einheiten nach Siiden durch- 

sickern konnten. Diese MaBnahme gilt 

in der sinokommunistischen Ge- 

schichtsschreibung als der "erste anti- 

kommunistische Angriff', dem im Ja- 

nuar 1941 der "zweite antikommunisti- 

sche Angriff' in Form einer Teilver- 

nichtung der Neuen Vierten Armee 

folgte.

3.

Die AuBenpolitik der Nanjing-Ara

Die AuBenpolitik Nanjings war durch 

klar konturierte Freund- und Feindbil- 

der bestimmt. Zu den Feinden gehorte 

zuerst die Sowjetunion/die Komintern 

und dann in wachsendem MaBe Japan. 

Die Spannungen gegeniiber Moskau 

wurden durch die Flucht der Komin

tern-Ver treter i.J. 1927 keineswegs ab- 

gebaut. Vielmehr begann sich der ge- 

genseitige Druck damals sogar noch zu 

verstarken, und zwar vor allem im Be- 

reich von Xinjiang sowie in der Man- 

dschurei. Mitte 1929 iiberfielen Trup- 

pen des mandschurischen Warlords 

Zhang Xueliang (vermutlich in Ab- 

sprache mit Nanjing) das Generalkon- 

sulat der UdSSR in Harbin und besetz- 

ten auBerdem Teile der Ostmandschu- 

rischen Eisenbahn - ein Vorgehen, das 

eine ganze Kette von Zusammenstd- 

Ben mit sowjetischen Truppen auslb- 

ste. Erst im Dezember 1929 begann 

sich die aufgewuhlte Stimmung wieder 

zu beruhigen, als namlich die chinesi- 

sche Seite nachgab und sich dazu ver- 

pflichtete, den vertraglichen Zustand 

von 1924 wiederherzustellen. Ferner 

lieB die Republik China die sowjeti

schen Konsulate in Guangzhou, 

Shanghai und Wuhan schlieBen und 

brach im Juli 1929 die diplomatischen 

Beziehungen zu Moskau ab.

Kaum hatten jedoch die japanischen 

Angriffe auf China an Vehemenz zu- 

genommen, streckte die UdSSR, die 

vor Japan nicht weniger Scheu hatte 

als China, der Fuhrung von Nanjing 

bereits wieder die Hande zur Versbh- 

nung entgegen, nahm (1932) erneut 

diplomatische Beziehungen auf, schloB 

am 21.8.1937 mit der Republik China 

einen Nichtangriffspakt und verpflich- 

tete sich ihr gegeniiber zur Lieferung
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von Waffen, Munition und Versor- 

gungsgiitern. Wahrend des Zweiten 

Weltkriegs unterstiitzte Moskau die 

Regierungstruppen vor allem mit sei

ner Luftwaffe.

Je mehr sich die Beziehungen Nanjings 

zuerst gegeniiber der UdSSR und dann 

gegeniiber Japan verkrampften, umso 

freundlicher wurde sein Verhaltnis zu 

den Westmachten, vor allem zu den 

USA. Seit Jiang i.J. 1927 "auf West- 

kurs" gegangen war, blieb er dieser Li- 

nie treu, auch wenn er dafiir in der 

chinesischen Bevolkerung nicht immer 

Verstandnis fand - man denke an die 

wahrend der zwanziger und dreiBiger 

Jahre aufkommenden "antichristlichen 

Bewegungen" und an AuBerungen ge- 

gen "imperialistische Vorherrschaft"!

Der Westkurs begann sich schon bald 

auszuzahlen. Zwischen 1928 und 1930 

schloB Nanjing eine Reihe von Vertra- 

gen ab, durch die westliche Privilegien 

im Tarif- und Konzessionsbereich ab- 

gebaut wurden (Naheres dazu unten 

4.). Der EinfluB der Westmachte 

machte sich nicht nur politisch, son- 

dern auch kulturell bemerkbar - nicht 

zuletzt auf dem Weg uber christliche 

Colleges und Missionsschulen - man 

denke an die Universitaten Yanjing 

(Beiping), St.John’s (Shanghai) sowie 

an Hochschulen in Shanghai, Suzhou, 

Hangzhou, Chengdu und Nanjing. Die 

Amerikaner fiihrten hier den Reigen 

an, nachdem vor allem das Lehrperso

nal zahlreicher staatlicher Universita

ten wie der Beida und der Qinghua in 

den USA ausgebildet worden war. Ei- 

ner der bekanntesten amerikanischen 

Lehrkrafte, J.L.Buck, Professor der 

Nanjing-Universitat (und Ehemann 

der Schriftstellerin Pearl S.Buck), wur

de zum Protagonisten des vom chinesi

schen Nationalen Christlichen Kir- 

chenrat durchgefiihrten Landwirt- 

schaftsprogramms und stellte eine Ful- 

le von Feldforschungsmaterial zusam- 

men, das auch heute noch fiir die Be- 

urteilung des chinesischen Landwirt- 

schaftspotentials unentbehrlich ist. 

Auch beim YMCA (gegriindet in Chi

na 1885) und beim YWCA standen 

amerikanische Institutionen Pate 

- ebenso wie bei der Pfadfinderbewe- 

gung und bei der Errichtung von 

Landwirtschaftskreditkooperativen in 

Nordchina.66

Eine wichtige Rolle im damaligen Bil- 

dungsleben spielten auch zwei katholi- 

sche Universitaten, namlich die von 

franzdsischen Jesuiten geleitete "Auro

ra" in Shanghai sowie die Furen-Uni- 

versitat in Beiping, die vom deutschen 

Missionsorden der SVP (Societas verbi 

divini) betrieben wurde.

Die Westorientierung zahlte sich fiir 

die Guomindang ganz besonders wah

rend des Widerstandskriegs gegen Ja

pan aus, als vor allem die USA fur 

groBziigige militarische und wirtschaft- 

liche Unterstiitzung sorgten, nicht zu

letzt aber auch wahrend des Biirger- 

kriegs (1945 ff.), als die Amerikaner 

erneut umfangreiche Transport- und 

Waffenhilfe fiir die Guomindang- 

Truppen leisteten, ohne dann aller- 

dings die Niederlage Jiang Jieshis ver- 

hindern zu konnen.

4.

Die Bilanz der Nanjing-Ara

In den zehn Jahren ihres wahrhaft nur 

"intermediaren" Wirkens hat die Nan- 

jing-Regierung eine Leistung voll- 

bracht, die sich trotz ihres Versagens 

auf sozialreformerischem Gebiet im

mer noch hochst eindrucksvoll aus- 

nimmt, vor allem im Finanz-, Erzie- 

hungs-, Infrastruktur- und Industriebe- 

reich, im Armeeaufbau, bei der 

Rechtsrezeption und nicht zuletzt auch 

in der AuBenpolitik:

Hochst eindrucksvoll war zunachst 

einmal bereits die Finanzreform, deren 

Ergebnisse erst in den letzten Jahren 

durch eine kriegs- und korruptionsver- 

ursachte Hyperinflation iiberschattet 

wurden. Man muB sich das China der 

friihen dreiBiger Jahre als wahrungspo- 

litischen Flickenteppich vorstellen: 

Einzelne Warlords - und auch die 

Kommunisten in ihren Stiitzpunktge- 

bieten - hatten lokale Wahrungen ein- 

gefuhrt. Daneben wurde der alte Tael 

(chin.: "Liang"), der bereits 1914 durch 

den Silberdollar (Yuan) abgelbst wor

den war, immer noch als alternatives 

Zahlungsmittel angenommen. Da die 

Wahrungen dauernd gegeneinander 

fluktuierten, lieB sich nirgends eine auf 

langere Sicht verbindliche Rechengro- 

Be ausmachen. Hier nun suchte Nan

jing Remedur zu schaffen, indem es 

am 4.4.1933 samtliche Satellitenwah- 

rungen fiir abgeschafft erklarte und 

den Silberdollar (Yuan) zur einzig giil- 

tigen Wahrung erklarte. Da freilich zur 

gleichen Zeit weltweit die Silberpreise 

anzogen, wanderten unzahlige Silber- 

yuans auf dem Schmuggelweg ins Aus- 

land, so daB die mm entstehende De

flation durch eine neue GegenmaB- 

nahme bekampft werden muBte

- diesmal durch die Einfiihrung des 

Fabi (word.: "gesetzlichen Zahlungs- 

mittels") im November 1935. Der Fabi 

verwendete als Zahleinheit zwar eben- 

falls den Yuan, bestand nunmehr al- 

lerdings nur noch aus Papier statt aus 

Silber. Emittiert wurde die Wahrung 

uber vier Banken, die inzwischen zu 

Staatsagenturen ausgebaut worden wa- 

ren, namlich die - als Wahrungshiiterin 

betraute - "Zentralbank", durch die 

(fur die AuBenwirtschaft zustandige) 

"Bank of China", des weiteren durch 

die mit der Kreditgewahrung an die 

heimische Geschaftswelt betraute 

"Verkehrsbank" und durch die Land- 

wirtschaftsbank. Von diesen vier Re- 

gierungsbanken waren die ersteren 

drei zugleich auch mit der Devisenkon- 

trolle befaBt - zum ersten Mai in der 

chinesischen Geschichte!

Auch im Erziehungsbereich konnte die 

neue Regierung Lorbeeren ernten: Es 

entstanden 13 nationale Universitaten, 

fiinf Technische Hochschulen und 

neun Provinzuniversitaten - flankiert 

von zwanzig Privatuniversitaten und 33 

Privathochschulen. Die Zahl der Se- 

kundarschiiler erhohte sich in den zehn 

Jahren bis 1937 um das Fiinffache, und 

auch in der Erwachsenenbildung wur

den beachtliche Alphabetisierungsfort- 

schritte erzielt. Als besonders hilfreich 

erwies sich hierbei das "Buch der 1000 

Schriftzeichen", dessen Inhalt so gestal- 

tet war, daB er bei intensivem Studium 

in rd. drei Wochen aufgenommen wer

den konnte. Auch die chinesische 

Hochsprache verbreitete sich iiberra- 

schend schnell, wobei Schulen, Militar- 

einheiten und Amter Pionierdienste 

leisteten. AuBer in den notorischen 

Dialektgegenden von Fujian und 

Guangdong beherrschten bis 1937 fast 

alle Chinesen, die je eine Schule be- 

sucht hatten, das Mandarin.67 Man 

sollte freilich nicht iibersehen, daB es 

im wesentlichen nur Kinder aus drei 

Volksschichten waren, denen eine soli- 

dere Ausbildung zugute kam, namlich 

den Sohnen und Tochtern von Kauf- 

leuten, staatlichen Angestellten und 

Padagogen, wahrend die Bauern und 

Arbeiter unzureichend versorgt blie- 

ben und sich auf den Sieg der Kom

munisten vertrbsten muBten.

Beachtliche Modernisierungsfortschrit- 

te wurden auch im Armeeaufbau erzielt

- ein Erfolg, den eine Zeitlang auch die 

Japaner schmerzhaft zu spuren beka- 

men, vor allem bei der Schlacht um 

Shanghai (Naheres dazu oben 1.2.4. 

und C.a., Dezember 1987, S.947 f.).
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Die langfristig wohl bedeutendsten 

Leistungen volibrachte die Republik 

auf dem Gebiet der Infrastruktur, vor 

allem des Verkehrswesens, das ja be- 

reits dem Guofu so sehr am Herzen 

gelegen und dem er umfangreiche Pla- 

nungsentwiirfe gewidmet hatte.

1928 entstand ein Eisenbahnministe- 

rium, das - im Geiste Suns - die Aus- 

dehnung des Schienennetzes vor an - 

trieb, vor allem die ost-westliche 

Longhai-Strecke, die in der Mitte Chi

nas von der Kiiste ins Hinterland ver- 

lauft, aber auch die Hauptstrecke von 

Nord nach Slid, wo das letzte Teilstiick 

von Hankou bis Guangzhou fertigge- 

stellt wurde. Zwischen 1928 und 1937 

erweiterte sich das Eisenbahnnetz von 

8.000 auf 13.000 km.68

Noch eindrucksvoller fiel der StraBen- 

bau aus. Hatte China i.J. 1921 nur rd. 

1.000 km an befestigten LandstraBen 

zur Verfiigung gehabt, so waren es 

1936 bereits 116.000.69 Das Luftver- 

kehrswesen entfaltete sich unter akti- 

ver Mitwirkung dreier Gesellschaften, 

namlich der 1930 gegrundeten "Natio- 

nalchinesischen Luftfahrtgesellschaft", 

die hauptsachlich mit amerikanischem 

Kapital betrieben wurde, der 1931 ent- 

standenen Luftpostgesellschaft Eura

sia, an der die Lufthansa mit einem 

Drittel beteiligt war, und der Sudwest- 

Fluggesellschaft, die 1933 von einigen 

siidwestlichen Provinzen ins Leben ge- 

rufen wurde.70

Auch das Post- und Telekommunika- 

tionswesen vollzog einen Sprung nach 

vorn.71 Am Ende der Dekade hatte 

sich das chinesische Postwesen zu ei

nem der weltweit zuverlassigsten 

Dienstleistungsunternehmen entwik- 

kelt - eine Tatsache, die nicht zuletzt 

daraus resultierte, daB die Post auf ei

ne vielhundertjahrige Tradition zu- 

riickblicken konnte, die sich bereits in 

der Yuan-Dynastie nachweisen laBt.

Auch beim Aufbau der Leichtindustrie 

ereigneten sich wahrend der Nanjing- 

Dekade bemerkenswerte Entwicklun- 

gen, vor allem in der Textil-, Muhlen-, 

Ziindhdlzer-, Zement- und Chemie- 

branche. Allerdings sollte man beden- 

ken, daB zwei Drittel der Industriepro- 

dukte auch Anfang der vierziger Jahre 

noch per Hand hergestellt wurden.72 

In der Schwerindustrie andererseits 

stagnierte die Entwicklung, nachdem 

die Japaner den rohstoffreichen Nord- 

osten besetzt hatten. Hier sollte erst 

die Volksrepublik nach 1950 wirkliche 

Fortschritte erzielen!

Andererseits ging wiederum im Dienst- 

leistungsbereich, also einem Sektor, fiir 

den das chinesische Volk immer schon 

Begabung gezeigt hatte, ein Ruck 

durch die Nation, von dem ubrigens 

auch Teile der Landwirtschaft erfaBt 

wurden: Nachdem sich die Vertriebs- 

netze erweitert hatten, wurden ganze 

Regionen aus der bisherigen Subsi- 

stenzwirtschaft herausgerissen, so daB 

zahlreiche Betriebe nicht mehr fiir den 

Eigenbedarf, sondern fiir den Markt zu 

produzieren begannen. Dies war nicht 

zuletzt deshalb moglich, weil das Jahr 

1937 mit 138,6 Mio.t ein bisher einma- 

liges Getreiderekordergebnis mit sich 

brachte! Umgekehrt verloren zahlrei

che bauerliche Handwerksbetriebe ih- 

re Existenzgrundlage, weil sie dem 

Konkurrenzdruck der aus dem Aus- 

land hereinstrbmenden billigen Indu- 

striewaren nicht standhalten konnten 

- die Kehrseite der verbesserten Han- 

delsstruktur!

Auch das Gesundheitswesen gehbrte zu 

den Gewinnern der so positiven 

Dienstleistungsbilanz. Hier taten Er- 

folge freilich besonders not, da bei- 

spielsweise die Kindersterblichkeit 

noch Mitte der dreiBiger Jahre bei 

33% und das Durchschnittsalter der 

Manner bei 33,7, der Frauen gar nur 

bei 36,8 Jahren lag. Der Karnpf um 

bessere hygienische Bedingungen, die 

Einrichtung von Sanitaterkorps und 

umfangreiche Impfaktionen waren 

niitzliche Begleiterscheinungen der an- 

sonsten so wenig geschatzten "Bewe- 

gung Neues Leben" sowie des damit 

einhergehenden Arbeitsdienstes.73

Auch um die Modernisierung des 

Rechtswesens hat sich Nanjing Ver- 

dienste erworben: Bereits zwischen 

1914 und 1923 waren zahlreiche westli- 

che Gesetze rezipiert worden, und 

zwar in der dreifachen Absicht, erstens 

der Modernisierung zu dienen, zwei- 

tens die Voraussetzungen fur den Ver- 

zicht der Westmachte auf ihre Vor- 

rechte zu erreichen und drittens So- 

zialreformen wie die Befreiung der 

Frau, die Bodenreform oder aber die 

Eingliederung der (erst um die Jahr- 

hundertwende aufgetauchten) moder- 

nen Arbeiterschaft in die Gesamtge- 

sellschaft schneller voranzubringen. In 

der Nanjing-Dekade kam hier eine Art 

juristischer Perfektionismus auf, der 

sich in zahlreichen Gesetzen nieder- 

schlug, die spater unter dem Oberbe- 

griff der "Sechs Gesetze" (liufa) zu- 

sammengefaBt wurden und die als sol- 

che noch heute in Taiwan weiterexi- 

stieren. Ubernommen wurden vor al

lem kontinentaleuropaische Normen, 

wahrend der angloamerikanische 

Rechtskreis nur am Rande Beachtung 

fand. Im Zivil- und Handelsrecht 

iiberwog der EinfluB des deutschen 

Rechts - allerdings zumeist auf dem 

Umweg uber das bereits "vorverdaute" 

japanische Recht, in dem die erforder- 

liche Terminologie vorgestanzt war. 

Das Zivilgesetzbuch der GMD von 

1929 gleicht dem deutschen BGB auf 

weite Strecken hin fast Wort fiir Wort. 

Wichtige Gesetze waren damals vor 

allem die ZivilprozeBordnung (1935), 

das Strafgesetzbuch (1935), die Straf- 

prozeBordnung (1935) sowie zahlrei

che Verwaltungsgesetze (1929 ff.) 74

Die neuen Gesetze hatten allerdings 

drei Webfehler: Sie waren auf die Be- 

diirfnisse des Kustenbiirgertums zuge- 

schnitten, vernachlassigten also die 

Bauernschaft, hatten zweitens die Tra

dition weitgehend "vergessen" und lit- 

ten drittens, wie sich bald zeigen sollte, 

unter einem Durchfiihrungsdefizit. Da 

sich die Mehrheit der Bevolkerung 

nach wie vor von dem alten Grundsatz 

leiten lieB, Konfliktfalle nicht juri- 

stisch, sondern anstandig zu Ibsen, 

blieb das neue Recht eine Art Papier- 

gesetzgebung. 1949 wurde es zwar ab- 

geschafft, in den Jahren nach 1979 

aber zum grbBten Teil in der Volksre

publik China wiedereingefiihrt! Inso- 

fern hat die damalige Leistung heute 

noch konkrete Nachwirkungen.

Sogar im auflenpolitischen Bereich 

konnte Nanjing Pluspunkte sammeln, 

vor allem in jenen zwei Bereichen, die 

den chinesischen Nationalisten beson

ders am Herzen lagen, namlich bei der 

Riickgewinnung der Tarifautonomie 

sowie bei der Liquidation der auslandi- 

schen "Konzessionen". Bis 1927 war 

das chinesische Zollwesen ja durch 

zwei Hauptmerkmale gekennzeichnet 

gewesen, die bis auf den Opiumkrieg 

zuriickgingen, namlich durch auslandi- 

sche Verwaltung und durch einen Pau- 

schaltarif von nur 5% ad valorem. 

Nachdem Nanjing mit einer generellen 

- und wie sich spater erwies: vorzeiti- 

gen -Abschaffungsverfiigung vom 

20.7.1927 bei den Auslandern auf tau- 

be Ohren gestoBen war, wahlte es seit 

Mitte 1928 einen erfolgversprechende- 

ren Weg, indem es zu zahen bilatera- 

len Verhandlungen uberging und dabei
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einzelnen Machten neue Tarifabma- 

chungen auf gleichberechtigter Grund- 

lage abzutrotzen wuBte, namlich den 

USA (24.7.28), Deutschland (17.8.), 

Belgien (22.11.), Italien (27.11.), 

GroBbritannien (20.12.), Frankreich 

(22.12.) und sogar Japan (6.5.29).

Auch bei den "Konzessionen" konnten 

Einbriiche erzielt werden: Die Briten 

gaben ihre Rechte in den beiden 

Yangzi-Stadten Hankou und Jiujiang 

(Februar 1927), in Jinjiang (Februar 

1929), in Weihaiwei (April 1930) und 

in Xiamen ("Amoy", September 1930) 

auf; die Belgier folgten im Januar 1931 

mit dem Verzicht auf ihre Konzession 

in Tianjin. Freilich dauerte es noch bis 

1943, ehe die USA und GroBbritan

nien ihre letzten Vorrechte aus den 

"Ungleichen Vertragen" fallenlieBen 

und der Jiang-Regierung damit emen 

Triumph bescherten.74a

Von den "Drei Volksrechten", wie sie 

einst durch Sun Ybdan eingefordert 

worden waren, hatte Nanjing bis Mitte 

der vierziger Jahre also den ersten 

Teil, namlich die "nationalen Rechte", 

eingeldst.

Auf der Negativliste der GMD stehen 

vor allem drei Minuspunkte, namlich 

das Reformdefizit (dazu oben I.3.2.5.), 

die Dauerfmanzkrise und ein Komplex 

von Fehlgriffen, die in ihrem ganzen 

AusmaB erst wahrend des Kriegs voll 

zum Tragen kamen, dann aber mit 

umso verheerenderer Wucht durch- 

schlugen, namlich die zunehmende 

Abhangigkeit vom westlichen Ausland, 

die mangelnde Konkordanz mit dem 

Zeitgeist und vor allem der von der 

kommunistischen Propaganda immer 

wieder mit Leidenschaft - und mit Of- 

fentlichkeitserfolg! - angegriffene "bii- 

rokratische Kapitalismus" (ausfiihrlich 

dazu oben 1.2.2. und C.a., Januar 1988, 

S.53 ff.). Die Auswirkungen dieser 

Fehlleistungen waren verheerend: sie 

fiihrten zum Verlust der sozialen Basis, 

des Gesichts und am Ende auch zum 

Verlust der militarischen Kampfkraft 

der GMD.

Die fmanzielle Dauerkrise, in deren 

Gefolge vor allem das Unternehmer- 

tum und die subalterne Biirokratie am 

Mandat der GMD zu zweifeln began- 

nen, driickt sich am besten in einigen 

niichternen Zahlen aus: Zwischen 1928 

und 1935 deckten die Gesamteinnah- 

men, die zu 42,23% aus Zollen, zu 

17,3% aus der Salzsteuer und zu 9,16% 

aus Verbrauchssteuern stammten, stets 

nur 80% der Gesamtausgaben, die zu 

40,3% dem Militar und zu 25,37% dem 

Schuldendienst zugute kamen.75 War 

dieses permanente "deficit-spending" 

schon in Friedenszeiten von Ubel, so 

geriet es nach Ausbruch des Kriegs 

(1937 ff.) vollends aus dem Ruder und 

fuhrte zu jener allesverschlingenden 

Inflation, die erst 1949/52 mit Miihe 

wieder heruntergefahren werden konn- 

te (Naheres dazu C.a., Februar 1988, 

S.119 ff.).

Auch der Lebensstandard des Durch- 

schnittsbiirgers blieb hbchst beschei- 

den. Die bauerliche Durchschnittsfa- 

milie besaB 1935 nur 1,7 ha und ein 

Jahreseinkommen zwischen 250 und 

350 Yuan. Bei einer NormalgroBe von 

fiinf Mitgliedern pro Familie blieben 

fur den einzelnen nur zwischen 50 und 

70 Yuan pro Jahr, fur emen chinesi- 

schen Arbeiter 27 Yuan pro Monat76 

Angesichts der irmeren Krise und der 

dauernden Angriffe von auBen bestand 

hier auch wenig Hoffnung auf eine 

baldige Anderung.

Soweit eine Bilanz der Gesamtlage. 

Was nun die Einschatzung des fuhren- 

den Politikers der damaligen Zeit, 

Jiang Jieshis, anbelangt, so hat sie im 

Laufe der Zeit einen Wandel um 

180 Grad durchgemacht. Jahrelang gait 

Jiang als Held und Retter der 

Nation.77 Die wenigen kritischen Dar- 

stellungen, wie sie beispielsweise aus 

der Feder des Trotzkisten Isaacs78 

oder einiger kommunistenfreundlicher 

amerikanischer Diplomaten (z.B. John 

Stuart Service’s) kamen, galten damals 

als Meinung von Sonderlingen, denen 

man am besten keine Beachtung 

schenkte.

Erst nach der GMD-Niederlage auf 

dem Festland begann das kritische 

Schrifttum zu iiberwiegen, in dem 

Jiang zu einer Art Mafioso umfrisiert 

wurde.79

Eine differenziertere Beurteilung, wie 

sie etwa vom deutschen Diplomaten 

Mohr vorgenommen wird, der die Er- 

eignisse aus eigener Anschauung erlebt 

hat, verteidigt Jiang gegen drei Vor- 

wiirfe, weist ihm drei Fehler nach und 

hebt im iibrigen seine Verdienste her- 

vor.80 Die drei Vorwiirfe ("Diktatur, 

Korruption, Amputation der Landre

form") wiirden den Zeitumstanden und 

dem politischen Ambiente des damali

gen China nicht gerecht: Eingekreist 

von den Japanern, die Wirtschaft zer- 

riittet, die Bevblkerung am Hunger- 

tuch nagend, eine mbgliche Niederlage 

vor Augen: welches Regime hatte in 

einer solchen Situation ohne Not- 

standsmaBnahmen auskommen und 

die "Vormundschaftsregierung" uber 

Bord werfen kbnnen!? "Korruption" sei 

auBerdem von jeher Bestandteil des 

bffentlichen Lebens in China gewesen. 

Ein chinesisches Sprichwort lautet: "Bu 

dian you, bu hualiu" ("Ohne Schmierbl 

flutscht es nicht"). Was schlieBlich die 

Landreform anbelange, so sei sie zum 

friihest moglichen Zeitpunkt durchge- 

fiihrt worden, namlich nach 1949 auf 

Taiwan.

Auf der anderen Seite erscheine Jiang 

als "verkbrperter Widerspruch" und als 

"Schopfer" groBartiger Leistungen: "Er 

war in einer Person Soldat und Politi- 

ker, Konfuzianer und Christ, Revolu- 

tionar und Traditionalist, Bauernsohn 

- verheiratet mit einer Milliardarstoch- 

ter - und Chinese, der im Bushido- 

Geist erzogen war, Demokrat, der als 

Diktator herrschte, und Puritaner, der 

Korruption in seiner Umgebung dulde- 

te."

Man vergesse im iibrigen nicht, daB er 

die Warlords stiirzte, die Einheit Chi

nas wiederherstellte, eine moderne 

Republik grundete, die Grundlagen fur 

eine Demokratie legte, mit Erfolg ge

gen die Ungleichen Vertrage kampfte, 

zum Mitbegrunder der Vereinten Na- 

tionen wurde, eine leistungsfahige Ar- 

mee aufbaute und durch die Moderni- 

sierung des Verkehrswesens, der Wirt

schaft und Finanzen, des Rechts und 

Erziehungswesens die Voraussetzun- 

gen fur eine soziale Umgestaltung 

Chinas schuf, ohne daB diese Umge

staltung allerdings zu seiner Zeit Wirk- 

lichkeit wurde. Vermutlich ware es der 

GMD-Regierung - so Mohr - unter 

seiner Leitung gelungen, China im 

westlichen Sinne umzuformen, hatten 

ihn nicht die Japaner daran gehindert: 

Die Erfolge auf Taiwan seien Beweis 

fur diese Hypothese.

Seit es im AnschluB an die GMD-Nie- 

derlage iiblich geworden ist, die Nan- 

jing-Dekade mit Korruption, Ineffi- 

zienz und sozialer Apathie zu assozi- 

ieren, erscheint es in der Tat angezeigt, 

verstarkt auf die finanziellen, erziehe- 

rischen, infrastrukturellen und indu- 

striellen Leistungen der damaligen Re

gierung hinzuweisen, um das Urteil in 

Balance zu halten. Vor allem sollte
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man nie vergessen, daB sich all diese 

Leistungen und Fehlleistungen vor 

dem Hintergrund schwerer innerer 

Auseinandersetzungen und permanen- 

ter Bedrohungen von auBen einstellten 

- also in einem Umfeld stattfanden, in 

dem wohl nur wenige Regime batten 

zurechtkommen konnen.
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