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Einleitung

Shanghai ist die Geburtsstatte des 

modernen China, wie es sich seit der 

Mitte des 19 .Jahrhunderts unter 

westlichem EinfluB zu entwickeln 

begann. Die heutige Bedeutung re- 

sultiert einmal aus seiner giinsti- 

gen geographischen Lage sowie zum 

anderen aus der ein Jahrhundert 

wahrenden Vorherrschaft westli- 

cher Auslander, die die Bedingun

gen fur Shanghais Entwicklung zu 

einem modernen Wirtschaftszentrum 

schufen und der Stadt ein westli- 

ches Geprage gaben, so daB sie bis 

heute Chinas Stadt mit dem "west- 

lichsten" Antlitz ist. Die sich unter 

dem EinfluB der Auslander vollzie- 

hende Entwicklung hat die Stadt al- 

lerdings auch zu einem Fremdkbr- 

per auf chinesischem Boden werden 

lassen, als den konservative kai- 

serliche Beamte, Nationalisten und 

Marxisten diese Stadt durchweg 

empfunden haben. Erst in jiingster 

Zeit wird im Rahmen der Offnungs- 

politik die besondere Rolle Shang

hais akzeptiert.

1.

Geographische Lage

Shanghai liegt im Yangzidelta am 

ZusammenfluB von Huangpu, einem 

NebenfluB des Yangzi, und Wusong 

(Suzhou) Creek. Seine schon friihe 

Bedeutung als Handelsplatz ver- 

dankt Shanghai seiner Lage inmit

ten einer der fruchtbarsten und 

dichtbesiedeltsten Gebiete Chinas, 

vor alien aber seiner Anbindung an 

ein ausgedehntes Binnenwasser- 

netz. Uber den Yangzi konnten die 

Schiffe , das wichtigste traditionel- 

le Transportmittel Chinas, weit ins 

westliche Hinterland vordringen, 

und liber den Wusong war Shanghai 

mit dem GroBen Kanal (Kaiserka- 

nal) verbunden. Dieser wurde Ende 

des 6.Jahrhunderts gebaut, um die 

wichtigen landwirtschaftlichen 

Produktionsgebiete Jiangsu und 

Zhejiang mit den Hauptstadten des 

Nordens (erst Luoyang, spater Bei

jing) zu verbinden. Hinzu kommt 

die giinstige Lage in der Mitte der 

ostchinesischen Kiistenlinie, die 

Shanghai mit dem spateren Aufkom- 

men des Kiistenhandels zum wich- 

tigsten Umschlagplatz fur den Bin- 

nenhandel, aber auch ab Mitte des 

19. Jahrhunderts zu einem der grbB- 

ten AuBenhandelshafen Chinas wer

den lieB.

2.

Entstehung der Internationalen 

Niederlassung und der Franzbsi- 

schen Konzession

Die Grundlage fiir die Niederlas

sung von Auslandern in Shanghai 

stellte der Nanjinger Vertrag von 

1842 dar, der den Opiumkrieg zwi- 

schen Chinesen und Englandern 

beendete und u.a. die Offnung von 

fiinf chinesischen Hafen fiir den Au- 

Benhandel vorsah: Guangzhou 

(Kanton), Xiamen (Amoy), Fuzhou, 

Ningbo und Shanghai. Es handelte 

sich um den ersten der sog . "unglei- 

chen Vertrage", die China von den 

auslandischen Machten auferlegt 

wurden und ein Jahrhundert lang 

die chinesische Souveranitat ein- 

schrankten. In AnschluBvertragen 

von 1844 sicherten sich die Verei- 

nigten Staaten und Frankreich in 

diesen Hafen die gleichen Rechte 

wie GroBbritannien: neben Han- 

delsprivilegien das Recht auf Nie

derlassung und Exterritorialitat, 

einschlieBlich aller damit verbun- 

denen Privilegien, sowie die erst- 

mals in dem Vertrag mit den USA ent- 

haltene Meistbegiinstigungsklau- 

sel, die besagte, daB alle anderen 

Nationen in den GenuB der gleichen 

Privilegien kommen konnten, die 

einer Nation einmal gewahrt worden 

waren.

Am 14.November 1843 wurde Shang

hai offiziell fiir den AuBenhandel 

gebffnet. Wenige Tage zuvor waren 

der britische Konsul und die ersten 

auslandischen Kaufleute in Shang

hai eingetroffen. Sie wohnten zu- 

nachst in chinesischen Hausern 

nbrdlich der ummauerten Chinesen- 

stadt, bis sie schon bald von den 

chinesischen Behbrden die Erlaub- 

nis erhielten, sich auf einem Areal 

zwischen Suzhou Creek (auch Wu

song Creek genannt) und der Chine- 

senstadt eigene Hauser zu bauen. 

Die Grenzen der britischen Nieder

lassung wurden in den sog. "Land 

Regulations" fixiert, die zum er- 

stenmal 1845 zwischen dem briti

schen Konsul und den chinesischen 

Lokalbehbrden ausgehandelt und 

1849 ausgedehnt wurden. Nbrdlich 

des Suzhou Creek entstand eine 

amerikanische Niederlassung, 

wenngleich ohne formale rechtliche 

Grundlage. Diese wurde im Jahre 

1863 mit der englischen Niederlas

sung zusammengelegt, und beide 

zusammen bildeten fortan unter ge- 

meinsamer Verwaltung die "Inter

nationale Niederlassung" (Inter

national Settlement). Die Franzo- 

sen, die seit 1849 eine eigene Kon

zession besaBen, lehnten eine Ver- 

schmelzung ihrer Konzession mit 

der Internationalen Niederlassung 

ab, so daB es zusatzlich eine Fran- 

zbsische Konzession mit eigener 

Verwaltung gab.

Shanghai bestand somit ein Jahr

hundert lang aus drei verschiede- 

nen politischen Einheiten: der al- 

ten ummauerten Chinesenstadt im 

Siiden , der heutigen Altstadt, deren 

Stadtmauern erst wahrend der Re

volution von 1911 fielen; der Fran- 

zbsischen Konzession, deren ur- 

sprungliche Grenzen im Siiden 

durch die nbrdliche Stadtmauer der 

Chinesenstadt, im Norden durch den 

Yangj ingbang-Kanal (heute

Yan ' an-StraBe), im Osten durch 

den Huangpu und im Westen durch 

den Defence Creek, die heutige Xi- 

zang-StraBe, begrenzt war; und 

der Internationalen Niederlas

sung, die ursprunglich zwischen 

dem Yangjingbang-Kanal im Siiden 

und dem Suzhou Creek im Norden lag 

und im Osten bis zum Ufer des 

Huangpu und im Westen bis zum De

fence Creek reichte.

liber dem Yangj ingbang-Kanal wur

de in den Jahren 1914-16 ein Boule

vard angelegt, die Avenue Edward 

VII, die die Verbindung zwischen 

der Franzbsischen Konzession und 

der Internationalen Niederlassung 

darstellte. Heute ist dies die 

Yan ' an-StraBe.

Von Anfang an hatten die Auslander 

umfangreiche Infrastrukturarbei- 

ten zu bewaltigen: Das unsprung-
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lich sumpfige Gelande ihrer Nieder- 

lassung muBte drainiert und ein 

StraBennetz angelegt werden, wo- 

bei die StraBen zunachst westliche 

Namen erhielten, aber schon bald 

umbenannt wurden, undzwar die in 

Ost-West-Richtung nach chinesi- 

schen Stadten, die in Nord-Sud- 

Richtung nach chinesischen Pro- 

vinzen. Vor allem muBte das Ufer 

des Huangpu aufgeschiittet werden, 

wodurch die beriihmte UferstraBe 

mit Promenade entstand, die unter 

dem Namen "Bund" (die angloindi- 

sche Bezeichnung fur Kaimauer) 

weltbekannt wurde; heute heiBt sie 

Sun-Yatsen-StraBe (Zhong Shan 

Lu). Im Rahmen des Hafenausbaus 

ist vor allem die Vertiefung der 

Fahrrinne des Huangpu von seiner 

Miindung in den Yangzi bei Wusong 

bis Shanghai in den Jahren zwi- 

schen 1905 und 1911 zu erwahnen .

Jedes der drei Stadtgebiete hatte 

seinen typischen Charakter: Die 

Chinesenstadt bestand aus einem 

Gewirr enger Gassen mit unzahligen 

kleinen Geschaften und buntem 

Treiben. Die Franzbsische Konzes- 

sion zeichnete sich durch schbne 

baumbestandene StraBen mit vielen 

groBartigen Villen aus, wahrend 

das International Settlement das 

eigentliche Geschaftsviertel mit 

Handels- und Bankhausern, Biiros 

und Verwaltungsgebauden, Hotels 

und Clubs war. Die Wohngebiete der 

Auslander lagen jenseits des De

fence Creek. Zwischen Geschafts- 

und Wohnviertel wurdeeine Pferde- 

rennbahn (Race Course) angelegt, 

auf deren Gelande sich heute der 

Volkspark befindet. Siidlich davon 

entstand zu beiden Seiten der Fu

zhou Road Shanghais Amusiervier- 

tel.

Der gesamte Grund und Boden in den 

auslandischen Niederlassungen 

blieb zunachst Eigentum des chine

sischen Kaisers, aber die Auslan

der konnten das Land "auf ewig" 

pachten. Spater erhielten sie auch 

das Recht, Grund und Boden kauf- 

lich zu erwerben und nahmen still— 

schweigend das Recht in Anspruch, 

sich auch auBerhalb der Settle- 

ment-Grenzen anzusiedeln.

Im Jahre 1899 konnten die Auslander 

nach jahrelangem Drangen eine 

Erweiterung der Internationalen 

Niederlassung erreichen - es sollte 

die letzte sein. Sie schloB jetzt ei- 

nen groBen Teil des Industriegebie- 

tes Yangpu im Nordosten ein und 

dehnte sich im Westen etwa bis zur 

heutigen Xikang-StraBe aus. Im 

neuen Jahrhundert gelang es nur 

noch den Franzosen, ihre Konzes- 

sion ein letztes Mai zu erweitern: 

1914 dehnten sie ihr Gebiet bis Zi- 

kawei (Xujiahui) im Siidwesten der 

Stadt aus, wo seit 1848 das Zentrum 

der katholischen Mission entstan- 

den war.

Formal bestanden die auslandi

schen Niederlassungen bis zum Jah

re 1943.

3.

Die Bevblkerungsentwicklung

Da die Siedlungsrechte von Auslan- 

dern und Chinesen in den Vertrags- 

hafen im Nanjinger Vertrag von 1842 

nicht geregelt waren, muBten sie in 

den folgenden Jahren zwischen den 

Auslandern und den chinesischen 

Lokalbehbrden ausgehandelt wer

den. In Shanghai hatten Chinesen 

von Anfang an in den auslandischen 

Niederlassungen auch Siedlungs- 

recht. Z war hatten die chinesischen 

Behbrden versucht, Chinesen das 

Wohnrecht in den Niederlassungen 

zu verbieten aus Angst, diese Chi

nesen wurden ihnen unter auslan- 

discher Verwaltung als Steuerzah- 

ler verloren gehen, aber da die 

Auslander ein materielles Interesse 

daran hatten, Hauser an Chinesen 

zu vermieten, entwickelte sich das 

chinesische Wohnrecht zu einem Ge- 

wohnheitsrecht, das nicht mehr um- 

zustoBen war. Zu alien Zeiten iiber- 

stieg die Zahl der chinesischen Be- 

wohner in beiden auslandischen 

Niederlassungen die der Auslan

der. Insbesondere in Zeiten politi- 

scher Unruhen strbmten groBe Men- 

gen chinesischer Fliichtlinge in die 

Stadt, wo sie vor Rebellengewalt 

oder dem Zugriff der chinesischen 

Behbrden sicher waren. Der erste 

groBe Fluchtlingsstrom erfolgte 

wahrend des Taiping-Aufstandes 

(1850-64). Wahrend die Zahl der 

chinesischen Bewohner in den Sett

lements 1852 noch 500 betragen hat

te, schwoll sie 1854 auf 200.000 und 

bis 1864 auf 500.000 an.

Auch im 20.Jahrhundert waren es 

vor allem politische Fliichtlinge, 

die die Stadt bevblkerten, daneben 

aber auch Spekulanten oder Leute, 

die ihr Vermbgen in Sicherheit brin- 

gen wollten . Auf diese Weise flossen 

viel Kapital und billige Arbeits- 

krafte aus dem Hinterland nach 

Shanghai; beides trug zur Prospe

rity der Stadt bei, konnte das wirt- 

schaftliche und politische Gleich- 

gewicht aber auch empfindlich stb- 

ren.

Da die chinesische Bevblkerung 

Shanghais starken Fluktuationen 

unterworfen war und fur sie erst ab 

1928 Zensusdaten vorliegen, ist 

man hinsichtlich der Bevblkerungs- 

entwicklung Shanghais weitgehend 

auf Schatzungen angewiesen. Bis 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts be

trug die Bevblkerung nicht mehr als 

eine halbe Million. Erst mit dem Be- 

ginn der Industrialisierung Shang

hais ab 1895 stieg die Bevblkerung 

rapide an. 1900 umfaBte sie fur 

ganz Shanghai (d.h. die auslandi

schen Niederlassungen und die chi

nesischen Stadtgebiete) bereits 

1 Million; aufgrund des Wirt- 

schaftsbooms wahrend des l.Welt- 

krieges schwoll die Bevblkerungs- 

zahl auf 2 Millionen an, und im 2. 

Weltkrieg wurde die 4-Millionen- 

Marke iiberschritten.

Wahrend der japanischen Besat- 

zung im Krieg nahm die Bevblkerung 

wieder ab, weil viele aus der Stadt 

flohen , urn nach Kriegsende zuruck- 

zukehren, so daB die Bevblkerung 

in den Jahren 1945-47 auf 5,5 bis 

6 Millionen anschwoll. In den er- 

sten beiden Jahren nach Grundung 

der Volksrepublik wurden viele 

Fliichtlinge, die wahrend der End

phase des Burgerkrieges die Stadt 

bevblkerten, wieder ins Hinterland 

zuruckgefuhrt, so daB die Einwoh- 

nerzahl 1951 wieder auf 4,5 bis 

5 Millionen sank (1).

Mit Ausnahme der kulturrevolutio- 

naren Zeit, als die Bevblkerung 

aufgrund der Landverschickung 

der Jugend stagnierte oder gar ab- 

nahm, hat die Bevblkerung einen 

steten Zuwachs zu verzeichnen, so 

daB sie bis heute die bei weitem be- 

vblkerungsreichste Stadt Chinas 

ist. Die Bevblkerungsentwicklung 

ab 1953zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1:

BEVOLKERUNGSENTWICKLUNG 

SHANGHAIS AB 1953

(in Millionen)

1953 6,2

1957 6,9

1964 10,82

1967 11,0

1970 10,0

1976 10,0

1978 10,98

1979 11,32

1980 11,46

1984 12,05

Quellen: 1953-1980: Heiner Diirr, 

Urs Widmer, Provinzsta- 

tistik der Volksrepublik 

China. Mitteilungen des 

Instituts fiir Asienkunde, 

Nr. 131, Hamburg 1983, 

S.8-9. 1984: XNA, 

7.8.85.

Die Entwicklung der auslandischen 

Bevblkerung in Shanghai, fiir die es 

ab 1870 Zensusdaten gibt, ist aus 

Tabelle 2 ersichtlich.

Die Auslander hatten die fiihrenden 

Posten in Handel und Verwaltung 

inne, wahrend die Mehrzahl der An- 

gestellten auf den unteren Ebenen 

Chinesen waren. Im 19.Jahrhundert 

stellten die Englander die zahlen- 

maBig starkste Gruppe dar. Doch 

schon bald nach der Jahrhundert- 

wende begannen die Japaner aufzu- 

holen, und 1912 uberholten sie die 

Briten. Im Jahre 1915 setzten sich 

die fiinf grbBten auslandischen 

Gruppen entsprechend Tabelle 3zu-
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Tabelle 2: ZAHL DER AUSLANDER IN 

SHANGHAI

1844 50

1849 175

1860 1.000

1865 2.700

1910 15.000

1915 20.000

1920 23.307

1925 29.947

1936 60.000

Quelle: Zahlen zusammengestellt 

aus F.L.Hawks Pott, 

A Short History of 

Shanghai, Shanghai 1928, 

und Rhoads Murphey, 

Shanghai - key to modern 

China, Cambridge, Mass. 

1953.

sammen.

Tabelle 3:

DIE GROSSTEN AUSLANDER-

GRUPPEN IN SHANGHAI

IM JAHRE 1915

Japaner 7.387

Briten 5.521

Amerikaner 1.448

Deutsche 1.425

Portugiesen 1.352

Quelle: F.L. Ha wks Pott, A Short 

History of Shanghai, 

Shanghai 1928, S.211.

Zwischen den beiden Weltkriegen 

stieg die Zahl der Auslander stark 

an ; zunachst fanden nach der Okto- 

berrevolution groBe Zahlen russi- 

scher Emigranten ihren Weg nach 

China und hier besonders nach 

Shanghai; zwischen 1919 und 1930 

sollen etwa 1000 Russen pro Jahr 

nach Shanghai gekommen sein. 

Nach 1933 waren es vor allem deut- 

sche Juden, die in Shanghai eine 

voriibergehende Heimat fanden. Bis 

August 1939, als die Einwanderung 

dieser Fliichtlinge von der japani- 

schen und internationalen Verwal- 

tung unterbunden wurde, erreichte 

ihre Zahl 14.000. Unter den Auslan- 

dern in Shanghai waren liber drei- 

Big Nationen vertreten. Die stark- 

sten Gruppen unter ihnen zeigt Ta

belle 4.

Nach Kriegsende waren die Japaner 

die ersten, die die Stadt verlieBen . 

Bis Anfang der fiinfziger Jahre hat- 

ten bis auf wenige Ausnahmen auch 

die letzten Auslander Shanghai 

verlassen.

4.

Verwaltung

Der Nanjinger Vertrag von 1842 ent- 

hielt keinerlei Bestimmungen liber 

die Verwaltungsmodalitaten der

Tabelle 4:

DIE GROSSTEN AUSLANDER-

GRUPPENIN SHANGHAI

IM JAHRE 1936

Japaner 20.000

Russen 15.000

Briten 9.000

Deutsche und

Osterreicher 5.000

Amerikaner 4.000

Franzosen 2.500

Quelle: Rhoads Murphey, Shang

hai - key to modern China, 

Cambridge, Mass. 1953, 

S.23.

Vertragshafen. In dem Vertrag 

wurde lediglich festgelegt, daB bei 

Rechtsstreitigkeiten der britische 

Konsul fiir die britischen Staatsan- 

gehdrigen und die chinesischen Lo- 

kalbehbrden fiir die Chinesen zu- 

standig sein sollten. Diese Bestim- 

mung lief praktisch auf die Aner- 

kennung der Exterritorialitat hin- 

aus. Die mit dem westlichen Vblker- 

recht nicht vertrauten chinesischen 

Unterhandler konnten damals nicht 

ahnen, welch weitreichende Folgen 

mit der Gewahrung der Exterrito

rialitat an die Auslander verbun- 

den waren, daB sie sich damit nam- 

lich eines Stlickes Souveranitat in 

ihrem eigenen Lande begaben. Der 

erste britische Konsul traf Ende 

1843 in Shanghai ein. Er nahm so- 

gleich Kontakte zu den chinesischen 

Lokalbehorden auf, mit denen zu

nachst liber die Grenzen des den 

Auslandern zur Verfiigung gestell- 

ten Areals, die Pachtraten fiir 

Grund und Boden, die Stellung und 

Rechte der Auslander u . a. verhan- 

delt wurde. Das Ergebnis wurde in 

den sog. "Land Regulations" fest- 

gehalten, die zum erstenmal 1845 

erlassen und in den folgenden Jahr- 

zehnten mehrfach erweitert wurden 

(1854, 1869, 1898). Sie waren sozu- 

sagen die Verfassung der briti

schen bzw. ab 1863 der Internatio

nalen Niederlassung.

Nach den Landregulationen von 

1845 waren die Auslander, und zwar 

die Versammlung der Steuerzahler 

(land-renters, d.h. Leute, die 

Grundstiicke pachteten, also besa- 

Ben) fiir die Instandhaltung des 

Settlement verantwortlich. Sie hat- 

ten das Recht, Steuern zu erheben 

und liber diese frei zu verfiigen. 

Eine eigene Polizei war zunachst 

nicht erlaubt, wurde jedoch in den 

Regulationen von 1854 zugestan- 

den. Die wichtigste Neuerung 1854 

war die Einrichtung eines Stadtra- 

tes, des sog. "Municipal Council", 

der die Exekutive darstellte und 

jahrlich von der Versammlung der 

Steuerzahler gewahlt wurde. Wahl- 

berechtigt waren alle Auslander, 

die Land besaBen oder liber ein be- 

stimmtes Einkommen verfiigten. 

Dieser Stadtrat bestand aus minde- 

stens drei, ab 1869 aus fiinf, spater 

aus neun Auslandern (die Franzo- 

sen hatten ab 1862 einen eigenen 

Stadtrat) und stellte faktisch die 

Regierung der Niederlassung dar. 

Er war fiir die Erhebung und Ver- 

wendung der Steuern sowie die Auf- 

rechterhaltung der Ordnung zu- 

standig. Die in der Niederlassung 

lebenden Chinesen wurden genauso 

besteuert wie die Auslander, waren 

aber weder in der Versammlung der 

Steuerzahler noch im Stadtrat ver

treten. Im Jahre 1863 wurde auf 

Drangen der chinesischen Behbrden 

vereinbart, daB der Municipal 

Council die Halfte der von den chi

nesischen Bewohnern erhobenen 

Steuern an die chinesischen Behbr

den abzuflihren hatte. Erst 1928 

wurden auf Insistieren von chinesi- 

scher Seite drei, ab 1930 fiinf Chine

sen in den Stadtrat aufgenommen. 

Die Franzosen hatten ihren Stadtrat 

bereits im Jahre 1914 urn zwei Chi

nesen erweitert.

Der Ratsvorsitzende, der Sekretar 

und der Generalsekretar fiirpoliti- 

sche Angelegenheiten bildeten die 

Exekutive; fiir die verschiedenen 

Ressorts wurden diverse Ausschiis- 

se und Verwaltungsabteilungen 

eingerichtet. Das Verbindungs- 

glied zwischen dem Stadtrat und 

den chinesischen Behbrden stellte 

das Konsularkorps dar. Die Befug- 

nisse des Municipal Council waren 

insofern beschrankt, als die Ande- 

rung der Landregulationen der Zu- 

stimmung durch das Konsular

korps, die chinesischen Behbrden 

und das diplomatische Korps be- 

durften.

Neben einer eigenen Polizei stand 

den Auslandern auch ein Freiwilli- 

genkorps fiir die Verteidigung ihrer 

Niederlassung zur Verfiigung. Die

ses Korps war erstmals 1853 wah- 

rend des Taiping-Aufstandes auf- 

gestellt worden und sollte noch 

mehrfach in Aktion treten. Ein be- 

sonderes Problem stellte die Ge- 

richtsbarkeit dar. Die Auslander 

unterstanden der Konsularge- 

richtsbarkeit, die im Rahmen der 

exterritorialen Rechte gewahrt 

worden war. Fur die chinesische 

Bevblkerung, die ja in den Nieder- 

lassungen die Mehrheit einnahm, 

wurde im Jahre 1864 ein gemischtes 

auslandisch-chinesisches Gericht, 

der sog. "Mixed Court", geschaf- 

fen, dem ein chinesischer Beamter 

vorsaB. In Zivilprozessen unter 

Chinesen konnte dieser allein ent- 

scheiden, in alien anderen Fallen, 

insbesondere wenn Auslander in- 

volviert waren, muBte ein auslan- 

discher Richter mitentscheiden. In 

spateren Jahren erhielten die aus- 

landischen Richter mehr Befugnis- 

se, bis nach dem Sturz der Mand- 

schu-Dynastie 1911 der Mixed Court 

vollends in die Hande der Auslander 

uberging. Erst im Jahre 1927 fiel er 

ganz und gar in die Zustandigkeit



CHINA aktuell -82- Februar 1986

der Chinesen. Lediglich in Prozes- 

sen, in denen exterritoriale Rechte 

beriihrt waren oder in denen der 

Stadtrat als Klager auftrat, waren 

auslandische Richter beteiligt.

Was den chinesischen Teil der Stadt 

angeht, so wurde er von den chine

sischen Lokalbehorden auf Kreis- 

ebene verwaltet. Im Jahre 1927 er- 

hielt die Stadt einen Sonderstatus 

und wurde der Nationalregierung 

unterstellt; das Gesetz liber den 

Sonderstatus wurde 1928 und 1930 

dahingehend modifiziert, daB die 

Verwaltung GroB-Shanghais von 

nun an der direkten Kontrolle der 

Nanjinger Nationalregierung un- 

terlag . Nach Griindung der Volksre- 

publik wurde der provinzfreie Sta

tus Shanghais (direkte Unterstel- 

lung unter die Zentralregierung) 

beibehalten.

5.

Die historische Entwicklung Shang

hais

5.1.

Die Entwicklung vor 1842

Shanghai ist eine alte Siedlung , die 

unter dem Namen Hudu bereits in 

vorchristlicher Zeit erwahnt wird. 

Von diesem alten Namen riihrt die 

noch heute giiltige Kurzform "Hu" 

als Bezeichnung fur Shanghai her. 

Aus einem Fischerdorf entwickelte 

es sich im 10.Jahrhundert aufgrund 

seiner Lage am ZusammenfluB von 

Suzhou Creek und Huangpu und da- 

mit AnschluB an das Binnenwasser- 

straBennetz zu einem wichtigen Um- 

schlagplatz, der vor allem die da- 

malige Provinzhauptstadt Suzhou 

versorgte. Im 13.Jahrhundert er- 

hielt es den Namen Shanghai ("Uber 

dem Meer") und wurde Kreishaupt- 

stadt. Infolge wiederholter Uber- 

falle japanischer Piraten erhielt 

die Stadt 1554 eine Stadtmauer, die 

die alte Chinesenstadt bis zur Revo

lution von 1911 umgab. Anfang des 

17.Jahrhunderts schon war Shang

hai indirekt mit westlichem Gedan- 

kengut in Form des Christentums in 

Beriihrung gekommen. Denn Shang

hai war die Heimat von Xu Guangqi 

(Paul Xu), einem der ersten hohen 

chinesischen Beamten, der den 

christlichen Glauben annahm. Er 

war ein Schuler und enger Freund 

des jesuitischen Missionars Matteo 

Ricci, der von 1601-1610 in Beijing 

lebte. Derehemalige Familienbesitz 

Xu Guangqis im Siidwesten der 

Stadt, wo sich auch sein Grab befin- 

det, bildete spater das Zentrum der 

katholischen Kirche in China, be- 

kannt unter dem Namen Zikawei 

(Xujiahui = Residenz der Familie 

Xu).

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat- 

te sich Shanghai zum bedeutendsten 

Hafen des Yangzi-Beckens heraus- 

gebildet, und zwar sowohl im Hin- 

blick auf den Binnenwasserhandel 

als auch auf den Kiistenhandel zwi- 

schen Nord- und Stidchina. Anson- 

sten aber stand es im Schatten grb- 

Berer Stadte wie Suzhou, Nanjing 

und Hangzhou, denen als Verwal- 

tungszentren im traditionellen bii- 

rokratischen Staat eine weitaus 

grbBere Bedeutung zukam. Der Bin- 

nenhandel Shanghais hatte sich 

zum einen aus seiner Lage inmitten 

eines fruchtbaren Umlandes entwik- 

kelt, dessen Produkte Tee, Seide, 

Baumwolle und Reis es zu vermark- 

ten gait, zum anderen aufgrund 

seiner zentralen Lage zwischen 

Nord- und Stidchina ,die die Stadt zu 

einem Umschlagplatz fur die liber 

die Kiistenschiffahrt angelieferten 

Waren machte. Dennoch nimmt sich 

die Rolle Shanghais vor seiner 

Offnung eher bescheiden aus, ver- 

gleicht man sie mit seiner Stellung 

nach 1842, als es sich innerhalb 

weniger Jahre zum wichtigsten Au- 

Benhandelshafen ganz Chinas em- 

porsch wang.

5.2.

Die Entwicklung von 1843 bis zum 

Ende des 19.Jahrhunderts

Unter dem neuen Vertragssystem 

waren die Bedingungen fiir den 

Handel zwischen Chinesen und Aus- 

landern ungleich glinstiger als un

ter dem alten Kanton-Sy stem, das 

seit Mitte des 18.Jahrhunderts bis 

zum Nanjinger Vertrag praktiziert 

worden war. In den Handel brauch- 

ten nicht mehr die von den chinesi

schen Behbrden lizenzierten, also 

halboffiziellen chinesischen Kauf- 

leute , die sog . Cohong , eingeschal- 

tet zu werden, sondern die auslan- 

dischen Kaufleute konnten sich ihre 

chinesischen Partner selbst aus- 

wahlen und ihre eigenen chinesi

schen Agenten fiir den Handel im 

Hinterland einstellen. Vor allem 

wurde in dem Vertragswerk das Pro

blem der Zolltarife geregelt, wo- 

durch der AuBenhandel auf eine 

stabilere Grundlage gestellt wur

de, anders als zuvor in Kanton, wo 

die auslandischen Kaufleute keine 

Handhabe hatten gegen die von den 

chinesischen Mittelsmannern erho- 

benen "inoffiziellen" Gebiihren, 

bekannt unter der englischen Be

zeichnung "squeeze". Derentschei- 

dende Punkt aber war, daB der Au

Benhandel in Shanghai unter der 

Exterritorialitat der Kontrolle und 

Willkiir des chinesischen Staates 

entzogen war und sich frei nach 

westlichem Muster entfalten konnte 

-eine Tatsache, die auslandische 

wie chinesische Kaufleute gleicher- 

maBen anzog.

Bis Ende 1843 hatten sich bereits elf 

auslandische Handelshauser in 

Shanghai angesiedelt, zum grbBten 

Teil englische und amerikanische 

Firmen, die urspriinglich in Kanton 

saBen, darunter Jardine, Matheson 

&Co., das grbBte Handelshaus in 

Shanghai. Im Jahre 1877, als die 

beiden groBen deutschen Handels

hauser Carlowitz & Co. und Mel

chers & Co. nach Shanghai kamen, 

waren dort insgesamt bereits ftinf- 

zehn deutsche Firmen vertreten (2). 

In den ersten Jahrzehnten waren 

Tee und Seide die beiden Hauptaus- 

fuhrgiiter, wahrend im Import Opi

um den wichtigsten Platz einnahm. 

Binnen weniger Jahre entwickelte 

sich Shanghai zum wichtigsten Au- 

Benhandelshafen ganz Chinas. 

1846, also nur drei Jahre nach sei

ner Offnung, gingen 16% des chine

sischen AuBenhandels liber Shang

hai, 1861 waren es bereits 50%. 1864 

hatte es seinen Rivalen Kanton 

iiberrundet, und 1870 betrug der 

wertmaBige Anteil Shanghais am 

AuBenhandel Chinas 63%, wahrend 

der Kantons auf 13% sank . Nicht un- 

wesentlich haben zu dieser Ent

wicklung die Offnung Japans fiir 

den AuBenhandel im Jahre 1859 und 

Shanghais geographische Nahe zu 

diesem sich rasch ausbreitenden 

Markt beigetragen (3). Hinzu kam, 

daB es zu jener Zeit nbrdlich von 

Shanghai keinen Tiefwasserhafen 

gab, so daB Shanghai nicht nur fiir 

das Yangzi-Tal, sondern auch fiir 

Nordchina Umschlagplatz war (4).

Wenn auch die chinesische Regie

rung und die chinesischen Behbrden 

keine unmittelbaren Einwirkungs- 

mbglichkeiten in Shanghai hatten, 

so ware es doch falsch zu behaup- 

ten, Shanghai hatte sich vbllig un- 

abhangig von den innerchinesi- 

schen Verhaltnissen entwickelt. 

Tatsachlich haben die Ereignisse in 

China zu jeder Zeit das Leben in der 

Stadt nachhaltig beeinfluBt. Das 

erste Ereignis dieser Art, von dem 

die auslandischen Niederlassungen 

betroffen wurden, war der Tai- 

ping-Auf stand , eine revolutionare 

Bewegung, die 1850 in Guangxi ih- 

ren Ausgang nahm und ganz Slid— 

und Mittelchina erfaBte. 1853 setz- 

ten sich die Rebellen in Nanjing 

fest, das ihnen bis zum Jahre 1864 

als Hauptstadt diente. Durch die 

zahlreichen Feldziige und Schlach- 

ten war gerade auch das Hinterland 

Shanghais in Mitleidenschaft gezo- 

gen , so daB die landwirtschaftliche 

Produktion der Region und damit 

der Handel in Shanghai stark be- 

eintrachtigt wurden. So hatten z.B. 

die Tee- und Seidenexporte einen 

drastischen Riickgang zu verzeich- 

nen.

AuBer der Beeintrachtigung des 

Handels kam es auch zu direkter 

Konfrontation mit den Rebellen. Im 

September 1853 drangen Anhanger 

der Geheimgesellschaft "Kleine 

Schwerter", die mit den Taiping- 

Rebellen in loser Verbindung stan- 

den , in die Chinesenstadt ein . Ob- 

wohl die Rebellen die Niederlassun

gen nicht betraten , fiihlten sich die 

Auslander bedroht und griindeten 

daher ein Freiwilligenkorps, das 

die Viertel der Auslander erfolg- 

reich gegen Ubergriffe der Rebellen 

und vor allem der kaiserlichen
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Truppen verteidigte.

Schwieriger wurde die Situation fur 

die Auslander, als eine Taiping- 

Armee unter Li Xiucheng im Jahre 

1860 nach der Einnahme Suzhous auf 

Shanghai marschierte. Da die Tai

pings christlich beeinfluBt waren, 

hatten urspriinglich viele Auslan

der Sympathie fur die Bewegung ge- 

hegt. SchlieBlich aber hatte man 

sich offiziell fur eine Politik der 

Neutralitat entschieden, die aller- 

dings mit dem Nahen der Taiping- 

Truppen ins Wanken geriet. Li Xiu

cheng war durchaus willens, die 

Neutralitat zu respektieren, denn 

in einem Brief an die Auslander in 

Shanghai kiindigte er an , daB er die 

Stadt angreifen wolle, die Nieder- 

lassungen aber nichts zu befiirch- 

ten hatten, solange sie sich neutral 

hielten. Trotzdem kam es bei dem 

Angriff auf die Stadt am 18.August 

1860 auch zu Gefechten zwischen 

Taiping-Soldaten und dem reakti- 

vierten Freiwilligenkorps, die zum 

baldigen Abzug der Taipings fiihr- 

ten . Als Taiping-Truppen im Januar 

1862 Shanghai zum zweitenmal an- 

griffen, gaben die Auslander ihre 

Neutralitat endgiiltig auf, weil sie 

erkannten, daB die Sicherheit 

Shanghais nur durch Zusammenar- 

beit mit den Regierungstruppen zu 

erreichen war. Inzwischen hatten 

auch die Organisatoren des Wider- 

stands gegen die Rebellen, die 

machtigen Provinzgouverneure 

ZengGuofan und Li Hongzhang, die 

Vorteile einer Zusammenarbeit mit 

den Auslandern, insbesondere auf- 

grund der Uberlegenheit ihrer Waf- 

fen, erkannt. Sie engagierten aus- 

landische Soldaten, die ihre eige- 

nen Truppen im Kampf gegen die Re

bellen untersttitzen sollten. So ent

stand die beriihmte "Immer siegrei- 

che Armee" (Ever Victorious Army ), 

eine gemischt chinesisch-auslandi- 

sche Armee in Diensten der Chine

sen, die bis zur Unterwerfung der 

Taipings im Jahre 1864 zunachst un

ter dem Amerikaner Frederick 

Ward, dann unter dem Briten 

Charles Gordon im Gebiet des Yang- 

zi-Deltas sehr erfolgreich - wenn 

auch durchaus nicht immer sieg- 

reich - operierte. So erwies sich 

Shanghai wahrend des Taiping- 

Aufstandes als ein fester Stiitz- 

punkt fur die regierungstreuen 

Krafte in China.

Der Taiping-Aufstand hatte fur 

ganz China weitreichende Folgen, 

und selbst Shanghai blieb davon 

nicht unberiihrt. DieGefahren, die 

von den Rebellen, aber selbstver- 

standlich auch von den immer mehr 

Rechte fordernden Auslandern fur 

den Bestand der Dynastie ausgin- 

gen, hatten einige weitsichtige 

Provinzgouverneure zu der Uber- 

zeugung gebracht, daB eine Moder- 

nisierung des Militars wie auch 

eine Starkung der Wirtschaft allge- 

mein unabdingbar seien . So wurden 

diese Provinzgouverneure zu den 

Begriindern der sog. Selbststar- 

kungs- und Westernisierungsbewe-  

gung (1861-94), die den Zweck ver- 

folgten, westliche Technik in China 

einzufiihren, urn das traditionelle 

Ordnungssystem zu retten. Trotz 

ihres konservativen Charakters ist 

es diesen Mannern zugute zu hal- 

ten, daB sie die ersten modernen 

Industriebetriebe in China griinde- 

ten. Der erste Betrieb dieser Art 

entstand in Shanghai. Zeng Guofan 

und Li Hongzhang bauten dort 1865 

das Jiangnan-Arsenal auf, das zu

nachst im Stadtteil Hongkou ange- 

siedelt und zwei Jahre spater in die 

Gegend von Longhua im Siiden der 

Stadt verlegt wurde. Dieses Arsenal 

sollte moderne Waffen und Schiffe 

produzieren. Angeschlossen waren 

eine Schule sowie eine Uberset- 

zungsabteilung, in der die ersten 

chinesischen Ubersetzungen wis- 

senschaftlich-technischer Bucher 

aus dem Westen entstanden .

Ein weiteres friihes Unternehmen 

mit Sitz in Shanghai war die Shang

hai Steam Navigation Company, die 

1867 von der amerikanischen Firma 

Russell & Co. zur Wahrnehmung der 

Yangzi-Schiffahrt gegriindet wur

de. Die chinesischen Kaufleute sa- 

hen in der Yangzi-Schiffahrt ein 

Geschaft, und so entstand 1872 auf 

Initiative Li Hongzhangs die China 

Merchants Steam Navigation Compa

ny , die wenige Jahre spater - 1877 - 

die gesamte Shanghai Steam Navi

gation Company aufkaufte.

Noch eine Institution ist zu nennen , 

die unmittelbar im AnschluB an den 

Taiping-Aufstand entstand und 

nicht nur fiir Shanghai pragend 

wurde, sondern fiir ganz China Be- 

deutung erlangte: die Kaiserliche 

Seezollverwaltung (Imperial Mari

time Customs, nach 1911 Chinese 

Maritime Customs). Seit dem Nan- 

j inger Vertrag , der das Problem der 

Zolltarife nicht endgiiltig hatte Id- 

sen kdnnen , hatten die Auslander in 

Verhandlungen mit den chinesi

schen Behorden versucht, die chi

nesischen Zollpraktiken zu regeln. 

Waren diese schon vor dem Aufstand 

durch Uniibersichtlichkeit und 

Willkiir gekennzeichnet, so brach 

das System wahrend des Biirger- 

krieges vollends zusammen - nicht 

nur, weil der gesamte Handel demo- 

ralisiert war, sondern weil sich die 

chinesischen Zollamter infolge der 

Belagerung der Stadt nicht mehr in 

der Lage sahen, die Zollabferti- 

gung wahrzunehmen. In dieser Si

tuation kam es dazu, daB die briti- 

schen und amerikanischen Konsuln 

die Zblle fiir die Qing-Regierung 

kassierten. Um die Zollverwaltung 

auf eine solide Grundlage zu stellen 

und sie frei von {Corruption zu hal- 

ten, wurde die auslandische Auf- 

sicht auch nach dem Taiping-Auf

stand beibehalten. Die Seezollver

waltung blieb zwar eine Einrich- 

tung der chinesischen Regierung, 

unterstand aber fortan einem briti- 

schen Generalinspektor und be- 

schaftigte Chinesen und Auslander. 

Damit hatte China zwar seine Zoll- 

hoheit verloren, doch kann kein 

Zweifel bestehen, daB die Institu

tion nicht nur den auslandischen 

Kaufleuten, sondern auch den Chi

nesen zum Vorteil gereichte, denn 

sie war eine der wenigen intakten 

Regierungsorgane, die den Unter- 

gang der Qing-Dynastie und die 

Biirgerkriegswirren der Folgezeit 

iiberstanden. Uber all die Jahr- 

zehnte hinweg bildete der Seezoll 

die sicherste Einnahmequelle der 

chinesischen Regierung. Noch heute 

zeugt das imposante Seezollgebau- 

de am Bund von der einstigen Be- 

deutung dieser Institution. Die 

Vorschriften des Shanghaier Zoll- 

amts galten fiir alle chinesischen 

Hafen.

5.3.

Strukturwandel: Entwicklung zum 

Industriezentrum

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

vollzog sich in Shanghai ein tief- 

greifender Strukturwandel. Bis da- 

hin war Shanghai eine reine Han- 

delsstadt gewesen. Dies anderte 

sich mit dem Jahre 1895, als die Ja- 

paner nach ihrem Sieg fiber China 

im Friedensvertrag von Shimonose- 

ki das Privileg erhielten, in den 

Vertragshafen Produktionsbetriebe 

zu errichten, ein Privileg, das 

aufgrund der Meistbegiinstigungs- 

klausel automatisch auf die ande- 

ren auslandischen Vertragsmachte 

iiberging. Als erste begannen die 

groBen britischen Firmen, in 

Shanghai Baumwollfabriken zu 

bauen, doch schon bald wurden sie 

von den Japanern iiberholt. Den 

Grundstein fiir die Industrialisie- 

rung hatten die Chinesen selbst ge- 

legt. Auf die Errichtung des Jiang- 

nan-Arsenals ist bereits hingewie- 

sen worden. Im Jahre 1889griindete 

Li Hongzhang die erste moderne 

Baumwollfabrik Shanghais, und 

kurz darauf folgten weitere chine- 

sische Industrieunternehmen, zu- 

meist Textilfabriken. Bei den frii- 

hen chinesischen Fabriken handelte 

es sich allerdings durchweg urn Un

ternehmen unter staatlicher Auf- 

sicht; erst nach der Jahrhundert- 

wende , vor allem wahrend des Wirt- 

schaftsbooms im ersten Weltkrieg, 

begannen private chinesische Be- 

triebe zu bliihen. Es muB betont 

werden, daB trotz der hohen aus

landischen Investitionen die Wirt

schaft Shanghais iiberwiegend in 

chinesischen Handen war, denn ne- 

ben chinesischen Arbeitskraften 

flossen zunehmend auch chinesi- 

sches Industrie- und Handelskapi- 

tal in die Stadt. Spatestens ab 1920 

soli sich die Mehrzahl der Shang

haier Industrieunternehmen in chi- 

nesischem Besitz befunden haben 

(5).



CHINA aktuell -84- Februar 1986

Nachdem sich Shanghai bald nach 

der Mitte des 19.Jahrhunderts zum 

grbBten AuBenhandelshafen Chinas 

entwickelt hatte, wuchs es zu Be- 

ginn des 20.Jahrhunderts dariiber 

hinaus zur grbBten Industriestadt 

Chinas heran. Diese Entwicklung 

wurde vor allem durch zwei Fakto- 

ren begiinstigt: Einmal verfiigte 

Shanghai liber den grbBten Markt in 

China, zum anderen wogen die bil- 

ligen Transportmbglichkeiten (zu- 

mal Wassertransport) den Mangel 

an industriellen Rohstoffen auf, so 

daB die Shanghaier Industrie wett- 

bewerbsfahig produzieren konnte.

Die Bedeutung Shanghais fiir den 

modernen Industriesektor wird 

deutlich, wenn man sich vor Augen 

halt, daB zwischen den Kriegen et- 

wadie Halfte der gesamten Produk- 

tion Chinas in Shanghai getatigt 

wurde , etwa die Halfte aller moder

nen Produktionsstatten in Shanghai 

angesiedelt und knapp die Halfte 

aller Industriearbeiter Chinas in 

Shanghai beschaftigt war. An der 

Spitze stand die Textilindustrie , in 

der 50-60% der Industriearbeiter 

beschaftigt waren. An zweiter Stel- 

le folgte die Nahrungsmittelindu- 

strie und an dritter Stelle die Be- 

kleidungsindustrie . Platz 4-7 war

den von der Leder- und Gummiindu- 

strie, Papier- und Druckindustrie, 

der chemischen Industrie und dem 

Maschinenbau eingenommen, d.h., 

der Schwerpunkt lag auf der Leicht- 

industrie (6). Zhabei im Nordwe- 

sten der Stadt, Nandao siidlich der 

Chinesenstadt und Pudong auf dem 

rechten Ufer des Huangpu gegen- 

iiber dem Suzhou Creek wurden die 

neuen Industriegebiete der Stadt.

Was den Handel angeht, so liefen 

auch nach dem ersten Weltkrieg et

wa 41% aller Im- und Exporte Chinas 

nach Werten liber Shanghai, wobei 

sich jedoch die Struktur anderte: 

Wahrend bis etwa 1915 fast die Half

te des Shanghaier AuBenhandels 

Transithandel war, nahm dieser 

Anteil in den Jahren darauf infolge 

der zunehmenden Industrialisie- 

rung ab, weil die Stadt nunmehr 

einen grbBeren Teil der Importe ab- 

sorbierte und mehr eigene Podukte 

exportierte (7).

Neben Handel und Industrie war das 

Bankgewerbe die dritte Saule der 

Shanghaier Wirtschaft. Seit 1860 

hatte sich sowohl chinesisches als 

auch auslandisches Kapital in 

Shanghai konzentriert. Nach 1895 

war dies aufgrund der Investi- 

tionsmbglichkeiten in der Industrie 

in weit hbherem MaBe der Fall. Ent- 

scheidend fiir die Konzentration des 

Kapitals in dieser Stadt war die po- 

litische Unabhangigkeit der aus

landischen Niederlassungen, die in 

einer immer unsicherer werdenden 

Umgebung allein Sicherheit zu bie- 

tenschien. Im Jahre 1919 betrug die 

Zahl der chinesischen Banken in 

Shanghai 26. Hinzu kam eine fast 

ebenso groBe Zahl von auslandi- 

schen Banken, die nicht nur die Fi- 

nanzierung des AuBenhandels mo- 

nopolisierten, sondern auch den 

Gold- und Devisenhandel kontrol- 

lierten (8).

5.4.

Historisch-politische Entwicklung 

von der Jahrhundertwende bis zum 

Beginn des Krieges

Die Geschichte Shanghais im 19. 

Jahrhundert war dadurch gekenn- 

zeichnet, daB die Auslander unab- 

lassig neue Forderungen stellten, 

denen die chinesische Seite ange- 

sichts des zunehmenden Verfalls 

der Mandschu-Dynansie nur mit 

Ohnmacht begegnen konnte. Nach 

mehrfachen vorausgegangenen Er- 

weiterungen konnte die Internatio

nale Niederlassung 1898/99, die 

Franzbsische Konzession im Jahre 

1914 ein letztes Mai ausgedehnt 

werden. In den Jahrzehnten zuvor 

hatten sich die auslandischen Nie

derlassungen zu einem Staat im 

Staate herausgebildet, der schlieB- 

lich alle Rechte einer souveranen 

Regierung ausiibte: eigene Verwal- 

tung, Steuerhoheit, Gerichtsbar- 

keit, eigene Polizei, eigene Trup- 

pen, eigene Kriegsschiffe. Mit dem 

Ausbau der Machtstellung der Aus

lander ging eine zunehmende Be- 

schneidung der Souveranitat des 

chinesischen Staates einher, ange- 

fangen von dem Verlust der Zollho- 

heit nach dem Taiping-Aufstand bis 

hin zur Ubernahme der Kontrolle im 

Mixed Court durch die Auslander im 

Jahre 1911. In dem Jahrzehnt zwi

schen dem Boxerkrieg (1900/01) und 

der Revolution von 1911 hatte die 

Schwache der Chinesen ihren Tief- 

punkt erreicht. Der Ausbruch der 

Revolution am 10.10.1911 hatte in 

Teilen der Bevblkerung Hoffnungen 

geweckt, nicht zuletzt in Shanghai, 

wo man die Forderung der Revolu- 

tionarenach Wiederherstellung der 

souveranen Rechte Chinas in den 

Vertragshafen und Pachtgebieten 

begriiBte. Die Stadt schloB sich 

kampflos dem revolutionaren Lager 

an . Als sichtbares Zeichen der neu

en Zeit wurde die alte Stadtmauer 

um die Chinesenstadt niedergeris- 

sen und an ihrer Stelle eine breite 

RingstraBe angelegt. Bevor die Re- 

publik ausgerufen wurde, trafen 

sich Vertreter der revolutionaren 

Krafte in Shanghai, um Verhand- 

lungen liber die Bildung einer neu

en Regierung zu fiihren. Am 

24.12.1911 traf auch Sun Zhongshan 

(Sun Yatsen), seit Jahren der Fiih- 

rer der antimandschurischen Bewe- 

gung, der aber zum Zeitpunkt des 

Ausbruchs der Revolution in den 

USA weilte, in Shanghai ein. Am 

1.1.1912 wurde er in Nanjing zum 

provisorischen Prasidenten der 

neuen Republik erhoben. Doch die 

Hoffnungen der republikanischen 

Krafte wurden rasch enttauscht, 

denn es stellte sich heraus, daB Sun 

zu schwach war und schon nach we- 

nigen Wochen dem starken Mann des 

Nordens, Yuan Shikai, als erstem 

Prasidenten der Republik weichen 

muBte. Wie schon bald zu erkennen 

war, war Yuan Shikai keineswegs 

ein Republikaner, sondern ein 

Reaktionar, der drauf und dran 

war, die Monarchic zu restaurie- 

ren, was nur durch seinen plbtzli- 

chen Tod im Jahre 1916 verhindert 

wurde. Hatten sich schon wahrend 

der Revolution Teile des chinesi

schen Reiches selbstandig gemacht, 

so zerfiel das Reich nun vollends in 

die Machtbereiche einzelner Mili — 

tarmachthaber ("Warlords"), die 

sich gegenseitig bekampften und 

mit wechselnden Biindnissen einan- 

der auszuspielen suchten. Ange- 

sichts des Fehlens einer starken 

Zentralregierung und der Zerris- 

senheit des Landes aufgrund der 

Biirgerkriege war an eine Aufhe- 

bung der "ungleichen Vertrage" 

nicht zu denken. Die Partei, die 

sich am nachhaltigsten dafiir ein- 

setzte, war Sun Zhongshans Partei, 

die Guomindang (GMD, Nationale 

Volkspartei), die aber auch in den 

folgenden Jahren noch zu schwach 

war, um die Forderung in die Reali- 

tat umsetzen zu kbnnen .

Trotz dieser Situation war es nach 

der Revolution fiir die Auslander 

schwieriger geworden , weitere Pri- 

vilegien zu erlangen, denn fortan 

hatten sie mit einer neuen Kraft zu 

rechnen: dem chinesischen Natio- 

nalismus. An keinem anderen Ort 

Chinas empfanden die Chinesen so 

offensichtlich ihre eigene Schwache 

und erniedrigte Stellung sowie die 

aufgezwungene Vorherrschaft der 

Auslander und die Fremdheit der 

westlichen Lebensweise wie in 

Shanghai, und so ist es nicht ver- 

wunderlich, daB gerade diese Stadt 

zum Zentrum des erwachenden chi

nesischen Nationalismus wurde. 

Seine Trager waren neue gesell- 

schaftliche Klassen, deren Ge- 

burtsstatte in Shanghai lag, nam- 

lich eine junge, westlich gebildete 

Intelligenz, eine nationale Bour

geoisie und ein modernes Industrie- 

proletariat.

Nach der Abschaffung des traditio- 

nellen Priifungssy stems im Jahre 

1905, dessen Ziel es gewesen war, 

eine dem Konfuzianismus und dem 

chinesischen Kaisertum verpflich- 

tete, fiir die staatliche Beamten- 

laufbahn bestimmte Elite heranzu- 

ziehen, studierte eine wachsende 

Zahl chinesischer Studenten im 

Ausland (Japan, USA, Europa) oder 

an auslandischen Hochschulen in 

China, so daB sie mit modernen Bil— 

dungsinhalten und westlichen 

Ideologien (Nationalismus, Libera- 

lismus, Marxismus usw.) vertraut 

war. Eine Vielzahl junger Intellek- 

tueller wahlte Shanghai zu ihrer 

Heimat, weil sie entweder die freie 

MeinungsauBerung zu schatzen ge-
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lernt hatte oder vor politischer Ver- 

folgung in den auslandischen Nie- 

derlassungen Zuflucht fand, wie 

z.B. die Revolutionare vor dem 

Sturz der Dynastie.

Sicherheit fur ihr Kapital suchte 

auch die um die Jahrhundertwende 

entstehende Bourgeoisie in Shang

hai . Mit Ausnahme der sog . Compra- 

dorenbourgeoisie, die eng mit den 

Auslandern zusammenarbeitete, 

war die Shanghaier Bourgeoisie 

trotz voller Integration in den mo- 

dernen Wirtschaftssektor und Of- 

fenheit gegeniiber dem westlichen 

Lebensstil national gesonnen, weil 

sie sich gegen die Vorherrschaft der 

Auslander und die "ungleichen Ver- 

trage" wandte. So forderte sie bei- 

spielsweise die Wiederherstellung 

der chinesischen Zollautonomie und 

der Souveranitat in den Vertrags- 

hafen, und in Shanghai kampfte sie 

fiir die Reprasentanz der Chinesen 

im Stadtrat und fiir die Riickgabe 

des Mixed Court in die Hande der 

Chinesen.

Das im Gefolge der Industrialisie- 

rung entstandene Proletariat 

schlieBlich, hervorgegangen aus 

verarmten und verelendeten Land- 

bewohnern, die durch die neuen Ar- 

beitsmbglichkeiten in die Stadt ge- 

lockt wurden, arbeitete aufgrund 

des Uberangebotes an Arbeitskraf- 

ten fiir Niedrigstlohne und unter 

auBerst unwtirdigen Bedingungen; 

eine Arbeits- und Sozialgesetzge- 

bung gab es nicht. Dieses Proleta

riat, das im Jahre 1921 in Shanghai 

bereits 300.000 bis 400.000 Arbeiter 

zahlte, spielte in den zwanziger 

Jahren eine wichtige politische Rol

le .

Es war die Kommunistische Partei, 

die das proletarische Potential zu 

nutzen wuBte, und so ist es auch 

kein Zufall, daB die Partei in 

Shanghai gegriindet wurde. Im Juli 

1921 fand dort in aller Heimlichkeit 

der erste ParteikongreB der Kommu- 

nistischen Partei Chinas (KPCh) 

statt - in einer Madchenschule in 

der Franzbsischen Konzession 

(Xingye-StraBe 76). Die zwblf an- 

wesenden Delegierten muBten den 

KongreB allerdings auf einem Haus- 

boot auf einem See im Norden der 

Nachbarprovinz Zhejiang beenden, 

um nicht in die Fange der franzbsi

schen Polizei zu geraten. Die KPCh 

nahm sich sogleich der Organisie- 

rung der Arbeiterbewegung an. Mit 

der Griindung des Allgemeinen chi

nesischen Gewerkschaftsbundes, 

dessen Sekretariat in Shanghai 

saB, war der Partei ein Instrument 

zur Organisation von Massenstreiks 

und Protestaktionen gegeben. So 

wurde Shanghai zum Zentrum des 

nationalen, antiimperialistischen 

Protests gegen die "ungleichen Ver- 

trage".

Bereits zwei Jahre vor Griindung der 

KPCh war es im Rahmen der Bewe- 

gung des 4.Mai 1919 zu umfangrei- 

chen Protestkundgebungen gekom- 

men. Die Bewegung hatte ihren Aus- 

gang in Beijing genommen, wo am 

4. Mai Studenten dagegen prote- 

stierten, daB im Versailler Frie- 

densvertrag die ehemals deutschen 

Rechte in Shandong nicht an China 

zuriickgegeben, sondern Japan zu- 

gesprochen wurden. Den Studenten- 

demonstrationen in Beijing folgten 

im Mai/Juni in Shanghai Arbeiter- 

streiks und Handelsboykotts gegen 

japanische Waren.

Die nachste groBe Protestaktion 

folgte anlaBlich des Zwischenfalls 

vom 30.Mai 1925, als nach der Er- 

schieBung eines chinesischen Ar- 

beiters in einer japanischen Baum- 

wollfabrik britische Polizei auf 

chinesische Demonstranten schoB. 

Die Shanghaier Arbeiterschaft 

schloB sich dem Aufruf zum General- 

streik gegen die Auslander an. Alle 

japanischen und britischen Fabri- 

ken in der Internationalen Nieder- 

lassung waren von dem dreimonati- 

gen Streik betroffen.

An dieser Stelle ist es nbtig, etwas 

liber das Verhaltnis zwischen KPCh 

und GMD zu sagen, weil die mehr- 

jahrige Zusammenarbeit zwischen 

den beiden Parteien in Shanghai ihr 

Ende fand. Nach zwei gescheiterten 

Versuchen, in Guangzhou (Kanton) 

eine Gegenregierung zu errichten 

(1917-18 und 1920-22), zog sich Sun 

Zhongshan jedesmal nach Shanghai 

zuriick (Mai 1918 - November 1920 

und August 1922 - Februar 1923), um 

sein politisches Programm auszu- 

arbeiten und sich auf eine Riickkehr 

nach Guangzhou vorzubereiten. Er 

plante, seine Partei neu zu organi- 

sieren und eine revolutionare 

Streitmacht aufzubauen mit dem 

Ziel, einen Nordfeldzug zu unter- 

nehmen, um das Reich zu einigen 

und von der Herrschaft der Militar- 

machthaber zu befreien. Die Reor

ganisation der GMD fiihrte Sun mit 

Hilfe sowjetischer Berater durch, 

die im empfahlen, ein Biindnis mit 

der KPCh einzugehen, um die revo- 

lutionaren Krafte zu starken. Im 

Januar 1924 wurde das Biindnis ge- 

schlossen, das von den Mitgliedern 

der noch schwachen KPCh auf Wei- 

sung Moskaus verlangte, gleichzei- 

tig Mitglied der GMD zu werden. 

Nach Suns frilhem Tod im Jahre 1925 

entwickelte sich Jiang Jieshi 

(Chiang Kaishek) zum machtigsten 

Fiihrer der GMD. Er leitete einen 

konservativen Kurs ein, der zu Dif- 

ferenzen mit den Kommunisten fiihr- 

te , noch bevor im Jahre 1926 der von 

beiden Parteien gemeinsam unter- 

stiitzte Nordfeldzug begann. Un- 

geachtet der von den Kommunisten 

geleisteten Waffenhilfe fiel Jiang 

Jieshi im Friihjahr 1927 seinen 

Biindnisgenossen in den Riicken, 

indem er am 12.April in Shanghai 

mit Unterstiitzung der Shanghaier 

Bourgeoisie, aber auch Organisa- 

tionen der Shanghaier Unterwelt 

zum Schlag gegen die Kommunisten 

ausholte. Bei diesem Putsch verlo- 

ren Hunderte von Kommunisten und 

Gewerkschaftlern ihr Leben oder 

wurden verhaftet. Die Stadt erlebte 

einen weiBen Terror, der die gesam- 

te Arbeiterbewegung auslbschte. 

Damit war die Einheitsfront zwi

schen Kommunisten und Nationali- 

sten zu Ende, und die Kommunisten 

muBten in den Untergrund gehen. 

Die Parteizentrale blieb noch einige 

Jahre heimlich in Shanghai, um im 

Jahre 1932 in den inzwischen von 

Mao Zedong gegriindeten Jiangxi- 

Sowjet iiberzusiedeln.

In dem Jahrzehnt von der Griindung 

der Nanjinger Nationalregierung 

1928 bis zum Kriegsbeginn 1937 ver- 

anderte sich das Leben in Shang

hai, und zwar sowohl fiir die Aus

lander wie auch fiir die Chinesen. 

Das oberste auBenpolitische Ziel 

der GMD-Regierung war die Aufhe- 

bung der "ungleichen Vertrage". 

Diese wurde zwar erst im Krieg er- 

reicht, aber ab 1927 muBten die 

Auslander auf einige ihrer Privile- 

gien verzichten. So ging der Mixed 

Court 1927 in die Zustandigkeit der 

Chinesen iiber, und ab 1928 waren 

die Chinesen im Municipal Council 

vertreten, zunachst mit drei, ab 

1930 mit fiinf Vertretern (die Zahl 

der auslandischen Ratsmitglieder 

betrug nach wie vor neun). Die 

Land Regulations blieben zwar un- 

angetastet, wurden von chinesi- 

scher Seite jedoch restriktiver aus- 

gelegt, so daB die Auslander zuneh- 

mend Einschrankungen unterworfen 

wurden.

Entscheidend fiir den wachsenden 

EinfluB der Nationalregierung aber 

war die Veranderung des Verwal- 

tungsstatus der Stadt. Durch Geset- 

ze von 1927, 1928 und 1930 erhielt 

Shanghai einen Sonderstatus, in

dem es von einer Kreisstadt zu einer 

direkt der Nanjinger Nationalre

gierung unterstellten Verwaltungs- 

einheit erhoben wurde. Alle chine

sischen Teile der Stadt, d.h. die al- 

te Chinesenstadt sowie die chinesi

schen Stadtteile und die AuBenbe- 

zirke der Stadt wurden zu der Ver- 

waltungseinheit GroB-Shanghai 

(Greater Shanghai Municipality, 

chin. Shanghai Shi) zusammenge- 

faBt (der provinzfreie Status 

Shanghais wurde auch nach 1949 

beibehalten). Damit hatte die Na

tionalregierung die Handhabe, ihre 

Kontrolle liber die Stadt bis in die 

auslandischen Niederlassungen 

hinein auszubauen. Fiir die Aus

lander begann eine ZerreiBprobe, 

deren Ausgang wohl jeder ahnte. 

Hartnackig versuchten die Auslan

der ihre Privilegien zu wahren , und 

doch muBten sie Schritt fiir Schritt 

nachgeben.

Die Shanghaier Bourgeoisie, die
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Jiang Jieshis Coup vom April 1927 

finanziell unterstiitzt hatte, muBte 

schon bald erfahren, daB das GMD- 

Regime alles andere als ein Freund 

des freien, privaten Unternehmer- 

tums war. Durch seine Kontakte zur 

Shanghaier Unterwelt war es Jiang 

mbglich, ein dichtes Agentennetz 

aufzubauen, das fur die Uberwa- 

chung der chinesischen Bewohner 

der auslandischen Niederlassungen 

zu Diensten stand. Mit iiblen 

Gangstermethoden wie Erpressung, 

Bespitzelung , Kidnapping u . a. lieB 

er aus den wohlhabenden Kaufleu- 

ten riesige Geldsummen heraus- 

pressen. Der politische EinfluB der 

chinesischen Kaufleute und Unter- 

nehmer wurde zuriickgedrangt, in

dem nach und nach alle wichtigen 

Positionen der Verwaltung GroB- 

Shanghais mit Vertretern der GMD- 

Biirokratie besetzt wurden. Selbst 

die Interessenvertretung der chi

nesischen Geschaftsleute, die All— 

gemeine Handelskammer, wurde der 

GMD unterstellt.

Auch die Wirtschaft versuchte die 

Partei unter ihre Kontrolle zu brin- 

gen. Dabei dienten viele wirt- 

schaftspolitische MaBnahmen nur 

dazu, EinfluB und Reichtum der 

herrschenden Parteiclique, na- 

mentlich der vier groBen Familien 

Jiang, Song, Kong und Chen, zu 

vergrbBern. Nachdem 1928 die lange 

geforderte Zollhoheit der Chinesen 

teilweise wiederhergestellt war 

(die endgiiltige Wiederherstellung 

erfolgte erst mit dem Ende der "ung- 

leichen Vertrage" 1943/44), verfiig- 

te Nanjing im Jahre 1934 eine dra- 

stische Erhbhung der Importzblle 

fur Rohstoffe und Industrieanla- 

gen; doch statt der erhofften 

Schutzwirkung fiihrte diese MaB- 

nahme zum Zusammenbruch zahlrei- 

cher chinesischer Betriebe. Im Jah

re 1935 wurden die Bank of China 

und die Communications Bank in Re- 

gierungsbanken umgewandelt und 

eine Wahrungsreform durchge- 

fiihrt. Auf diese Weise konnte sich 

die Regierung Zugriff auf das Han

dels- und Industriekapital Shang

hais verschaffen und in vielen Un- 

ternehmen mehrheitliche Beteili- 

gungen erwerben. Insgesamt ge- 

sehen, hatte die Shanghaier Wirt

schaft unter der Nanjinger Natio

nalregierung trotz eines anfangli- 

chen Aufschwungs ein langsameres 

Wachstum zu verzeichnen als in dem 

voraufgegangenenJahrzehnt(9).

5.5.

Vom Chinesisch-Japanischen_Krieg 

bis zur Grlindung der Volksrepu- 

blik

Es ist bereits darauf hingewiesen 

worden, daB der Anteil der Japaner 

an der Wirtschaft wie auch an der 

Bevblkerung Shanghais seit dem 

l.Weltkrieg standig gewachsen 

war. Mitte der dreiBiger Jahre er- 

reichte die Zahl der in Shanghai 

ansassigen Japaner 20.000 und 

iibertraf damit die jeder anderen 

Nationalitat. Im Shanghaier Stadt- 

rat waren sie seit 1918 mit zwei Re- 

prasentanten vertreten, konnten 

diese Zahl aber trotz wiederholten 

Drangens nicht erhbhen, weil sie 

weder die Unterstiitzung der ande

ren Auslander noch die der Chine

sen fanden. liber die Absichten der 

Japaner waren sich die Chinesen 

spatestens seit 1915 im klaren, als 

Japan seine "Einundzwanzig Forde- 

rungen" an China stellte , deren Er- 

fiillung ganz Nord- und Mittelchina 

zu einer direkten EinfluBsphare Ja

pans gemacht hatte. So war denn 

Japan zur Hauptzielscheibe des pa- 

triotischen Protests der Chinesen - 

zumal in Shanghai - geworden . Des- 

senungeachtet verfolgte Japan sei

ne Ziele skrupellos weiter: 1931 be- 

setzte es die Mandschurei und griin- 

dete dort einen Marionettenstaat; 

im Januar/Februar 1932 kam es zum 

sog. Shanghai-Zwischenfall, in 

dessen Verlauf japanische Truppen 

Teile Shanghais, insbesondere 

Zhabei, aber auch Hongkou, also 

einen Teil der Internationalen Nie- 

derlassung, angriffen. Am 7.Juli 

1937 begann mit dem Zwischenfall 

an der Marco-Polo-Briicke bei Bei

jing der Chinesisch-Japanische 

Krieg. Der Kampf urn Shanghai dau- 

erte von August bis November 1937 

und endete mit der Besetzung der 

Chinesenstadt und der Gebiete 

nbrdlich der Internationalen Nie- 

derlassung durch die Japaner. Die 

Verwaltung GroB-Shanghais legten 

die Japaner in die Zustandigkeit 

ihres im Marz 1938 in Nanjing er- 

richteten Marionettenregimes.

Bis zum Angriff auf Pearl Harbor 

blieb der Status der Internationa

len Niederlassung erhalten, doch 

versuchten die Japaner auf vielfal- 

tige Weise, ihren EinfluB auch in- 

nerhalb der Niederlassung auszu- 

dehnen und Druck auszutiben. Im 

April 1941 errangen sie einen drit- 

ten Sitz im Municipal Council; au- 

Berdem kontrollierten sie die bf- 

fentlichen chinesischen Organisa- 

tionen in der Niederlassung wie 

Post, Telefon, Rundfunk und Ban- 

ken. Einen Tag nach Pearl Harbor, 

also am 8.Dezember 1941, besetzten 

die japanischen Truppen dann 

schlieBlich die gesamte Internatio

nale Niederlassung, nicht jedoch 

die Franzbsische Konzession, da sie 

nominell der Vichy-Regierung un- 

terstand .

Als die Japaner im folgenden Jahr 

bekanntgaben, sie wollten die In

ternationale Niederlassung der 

Kollaborationsregierung Wang 

Jingweis in Nanjing ubergeben, 

kamen die auslandischen Machte 

diesem Schritt zuvor, indem sie im 

Januar 1943 auf ihre Vertragsrechte 

in Shanghai verzichteten. Damit 

hatte die genau ein Jahrhundert 

dauernde Vorherrschaft der Aus

lander ihr Ende gefunden - freilich 

nicht in dem Sinne, wie die Mehrheit 

der Chinesen es sich gewunscht 

hatte.

Was die Wirtschaft Shanghais wah- 

rend der Kriegsjahre angeht, so 

hatte der Handel besonders zu lei- 

den. Zwischen 1937 und 1938 sank 

der Wert des AuBenhandels urn 55%, 

bis er durch die zunehmende Blok- 

kade der folgenden Jahre fast vbllig 

zum Erliegen kam. Auch der Handel 

mit dem Inland wurde stark redu- 

ziert; die meisten Waren gelangten 

liber Schmuggelpfade ins Hinter

land. Durch die Kriegsereignisse 

wurde ein groBer Teil der Shang

haier Industrie zerstbrt, viele Be

triebe wurden in unbesetzte Gebiete 

verlagert, andere von denJapanern 

konfisziert. Dennoch stieg die Pro- 

duktion bald wieder an - nicht zu- 

letzt aufgrund der Fliichtlinge, die 

zu Hunderttausenden in die Stadt 

strbmten.

Unter den Fliichtlingen ist eine im 

Vergleich zu den chinesischen 

Fluchtlingsmassen kleine Gruppe 

besonders zu erwahnen: die Juden 

aus Deutschland und Osterreich, 

denen in den Jahren 1938 und 1939 

durch besondere Umstande noch die 

Flucht nach Shanghai gelang. 

Schon in den Jahren zuvor hatten 

mehrere tausend Juden nach Shang

hai ausreisen kbnnen . Ihnen erging 

es besser als den spateren Flucht- 

lingen , weil sie einen Teil ihres Be- 

sitzes retten und sich in Shanghai 

eine neue Existenz aufbauen konn

ten. Den Spatankbmmlingen, deren 

Zahl etwa 14.000 betrug , warnichts 

als ihr nacktes Leben geblieben, 

und sie hatten es schwer, in dieser 

fremden und uberfiillten Stadt ihr 

Leben zu fristen . Im Jahre 1943 wur

den diese Juden von der japani

schen Besatzungsmacht in ein Getto 

gesperrt - wahrscheinlich auf 

Drangen der Deutschen, obwohl dies 

bis heute nicht ganz geklart ist. 

Das Getto lag im Stadtteil Hongkou 

und durfte nur mit Sondergenehmi- 

gung verlassen werden (10).

Das Kriegsende vollzog sich in 

Shanghai relativ unspektakular. 

Die Japaner zogen unmittelbar nach 

der Kapitulation am 2.September 

1945 ab, und Amerikaner und Eng

lander sowie nationalistische 

Truppenverbande trafen in der 

Stadt ein . Von August 1946 bis Janu

ar 1947 kam es in Shanghai zu dem 

sog. Shanghai- oder Ehrhardt-Pro- 

zeB, bei dem eine Gruppe von 27 

Deutschen unter der Anklage stand , 

zwischen dem 8.Mai und dem 15.Au

gust mit den Japanern zusammen- 

gearbeitet zu haben. Der ProzeB 

wurde von den Amerikanern auf chi- 

nesischem Hoheitsgebiet ohne Mit- 

spracherecht der Chinesen durch- 

gefiihrt. Er endete fur 21 der Ange- 

klagten, die wie Kriegsverbrecher 

behandelt wurden, mit z.T. hohen 

Freiheitsstrafen. Die Verurteilten 

wurden auf die Festung Landsberg
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gebracht. Spater warden die Urteile 

wegen der offensichtlichen Verfah- 

rensmangel zuriickgenommen.

Nach dem Kriege versuchte die 

Stadt, mbglichst schnell zu einem 

normalen Leben zuriickzufinden. 

Die wahrend der Kriegsjahre aus 

der Stadt geflohenen Einwohner 

kehrten zuriick, desgleichen die ins 

Hinterland verlegten Betriebe. Es 

setzte eine fieberhafte Aktivitat 

ein, urn die Wirtschaft wieder in 

Gang zu bringen. GroBe Mengen Ka

pital flossen nach Shanghai, Fa- 

briken wurden wiedererbffnet, und 

die ehemaligen Fabriken der Japa- 

ner und ihrer Kollaborateure wur

den jetzt nationalisiert, indem sie 

regierungsnahen Gesellschaften 

iibertragen wurden. Die hohen Pro- 

fite, die im nationalisierten Wirt- 

schaftssektor aufgrund der beson- 

deren Fbrderung durch die Regie

rung erzielt wurden, dienten der 

GMD zur Finanzierung des Biirger- 

kriegs. Doch die Bedingungen fur 

einen soliden wirtschaftlichen Auf- 

bau waren nicht giinstig. Biirger- 

krieg und Inflation machten alle 

Anstrengungen zunichte. Der Bin- 

nenmarkt war zusammengebrochen 

und der AuBenhandel aufgrund der 

Wahrungsprobleme gelahmt - nur 

Korruption und Spekulantentum 

bliihten (11). Auch die Wahrungsre- 

form vom August 1948 konnte die In

flation nicht eindammen: Wahrend 

sich die Lebenshaltungskosten in 

Shanghai im August 1948 noch auf 

317Mio.Yuan beliefen , hatten sie im 

November 1948 bereits die Summe 

von 6.035 Mio. erreicht (1937=100) 

(12). Streiks und Demonstrationen 

gegen Hunger und Biirgerkrieg , von 

der GMD-Regierung mit brutaler 

Gewalt unterdriickt, beherrschten 

die Shanghaier Szene, und so emp- 

fand die Stadt fast Erleichterung, 

als am 25.Mai 1949 die kommunisti- 

schen Truppen in Shanghai einmar- 

schierten.

5.6.

Das neue Shanghai seit 1949

Die Stadt Shanghai unter ihre Herr- 

schaft zu bekommen, stellte fur die 

Kommunistische Partei Chinas keine 

leichte Aufgabe dar, denn nachdem 

die Partei ihre Macht auf dem Lande 

aufgebaut und dort ihre wichtig- 

sten Erfahrungen gesammelt hatte, 

bedeutete diese bevolkerungsreich- 

ste aller chinesischen Stadte, die

ses grbBte Industriezentrum Chi

nas, diese modernste und "west- 

lichste" Stadt Chinas die zweifellos 

schwierigste Herausforderung auf 

ihrem Eroberungszug . Esgalt, die

se Hochburg der Bourgeoisie und 

westlicher Lebensweise in eine re- 

volutionare Stadt umzuwandeln und 

ihr das biirgerliche Antlitz zu neh- 

men. Zunachstging man daran, die 

offensichtlichen Spuren auslandi- 

schen Einflusses auszulbschen, in

dem man die StraBen , die noch west- 

liche Namen trugen (die meisten 

hatten ohnehin schon seit langem 

chinesische Namen), umbenannte. 

So wurde aus der Avenue Edward 

VII, frliber die Grenze zwischen In- 

ternationaler Niederlassung und 

Franzbsischer Konzession, die 

Ostliche Yan ' an-StraBe, aus der 

Avenue Joffre die Huaihai-StraBe 

und aus der Bubbling Well Road die 

Westliche Nanj ing-StraBe. Die 

Prachtbauten und groBen Hotels am 

Bund wurden teilweise einer neuen 

Bestimmung ubergeben bzw. umbe- 

nannt. In das imposante Gebaude 

der Hong Kong and Shanghai Bank

ing Corporation zwischen Fuzhou- 

und Hankou-StraBe zogen die neue 

Stadtverwaltung und das ortliche 

Parteikomitee ein . Das benachbarte 

Gebaude mit dem Uhrenturm, in dem 

die Seezollverwaltung unterge- 

bracht war, ist nach wie vor dem 

Zoll vorbehalten. Das ehemalige 

Cathay-Hotel an der Ecke Nanjing- 

StraBe wurde in Friedenshotel (Ho

ping Fandian) umgetauft, und im 

ehemaligen Shanghai Club (zwi

schen Fuzhou-und Guangdong- 

StraBe) wurde das Dongfeng-Hotel 

eingerichtet. Der Rennplatz wurde 

in einen bffentlichen Park umge- 

wandelt, der Vergniigungspalast 

"GroBe Welt" ineinenJugendpalast. 

Der beriihmt-beriichtigten Vergnii- 

gungsindustrie Shanghais wurde 

ein rasches Ende bereitet.

Die Ubernahme der Verwaltung 

Shanghais, das weiterhin provinz- 

frei blieb, verlief reibungslos. In 

den ersten Monaten regierte ein Mi- 

litarischer Kontrollrat, der sich 

der alten Verwaltungsabteilungen, 

einschlieBlich des grbBten Teils der 

ehemaligen GMD-Funktionare, be- 

diente. Wer "politisch sauber" war, 

sohieB es, kbnne auf seinem Posten 

bleiben. Schon bald iibernahm die 

neugegriindete Volksregierung der 

Stadt Shanghai die Regierungsge- 

schafte (13).

Uberhaupt ging die Partei zunachst 

behutsam vor, denn man wollte das 

Vertrauen der Bevolkerung, insbe- 

sondere der Bourgeoisie als domi

nierender Klasse, gewinnen, zumal 

man angesichts des Mangels an Ka- 

dern auf die in Shanghai konzen- 

trierten Wirtschafts- und sonstigen 

Fachkenntnisse angewiesen war. 

Mit ihrer Politik, daB der wirt- 

schaftliche Wiederaufbau Vorrang 

vor der Umwandlung der Gesell

schaft haben sollte, konnte sich die 

KP die Mitarbeit breiter Schichten 

der Bevolkerung sichern.

Doch schon bald sollte die gemaBig- 

te Politik ein Ende finden. Hatte 

schon die wahrend des Koreakrieges 

inszenierte Kampagne "Widerstand 

gegen Amerika, Hilfe fur Korea" 

einen Vorgeschmack von den Mas- 

senkampagnen geliefert, die die 

ganze Nation in den folgenden zwei- 

einhalb Jahrzehnten immer wieder 

erschiittern sollten , so waren es die 

sog. Drei-Anti- und die Fiinf-Anti- 

Bewegung der Jahre 1951 und 1952, 

von denen Shanghai besonders hart 

getroffen wurde. Die Drei-Anti 

(sanfan)-Bewegung sollte Korrup

tion, Verschwendung und Biirokra- 

tismus bekampfen , d .h . die Verwal

tung saubern. Die Fiinf-Anti (wu- 

fan )-Bewegung war eine Kampagne , 

die Bestechung, Steuerhinterzie- 

hung, Diebstahl von Staatseigen- 

tum, Betrug und Diebstahl von 

st a at lichen Wirtschaftsinformatio- 

nen ahnden sollte und sich somit 

hauptsachlich gegen Kaufleute und 

Unternehmer richtete.

Von einer biirgerlich-dekadenten 

Stadt, als die Shanghai in den Au

gen vieler Anhanger der KPCh da- 

malsgalt, scheint es ein weiter Weg 

zu sein zu dem Shanghai der Kultur- 

revolution, als es das Machtzen- 

trum der maoistischen Linken bil — 

dete und alle anderen Stadte an Ra- 

dikalismus iibertraf. Kein Zweifel, 

in den eineinhalb Jahrzehnten von 

der kommunistischen Machtiiber- 

nahme bis zum Beginn der Kulturre- 

volution hatte sich das Leben in 

Shanghai grundlegend gewandelt. 

Aber man darf auch nicht verges- 

sen, daB die Stadt bereits in den 

Jahrzehnten vor 1949 eine Tradition 

des politischen Radikalismus be- 

griindet hatte und daB sie dariiber 

hinaus die Stadt mit dem grbBten 

Industrieproletariat war.

DaB Mao Zedong Shanghai als St Litz— 

punkt wahlte, von dem aus er seine 

Gegner innerhalb der Partei be- 

kampfte, ist aber speziell darauf 

zuriickzufiihren, daB er im Shang

haier Parteikomitee seit den funfzi- 

ger Jahren immer treue Anhanger 

hatte, die seine radikale Politik 

unterstiitzten, so z.B. den "GroBen 

Sprung nach vorn" von 1957/58. 

Eine seiner starksten Stiitzen war 

Zhang Chunqiao, der seit Mitte der 

fiinfziger Jahre in der Propagan- 

daabteilung des Shanghaier Par- 

teikomitees tatig war und 1963 zum 

Direktor dieser Abteilung befbrdert 

wurde. In dieser Eigenschaft baute 

er sich eine eigene Machtposition 

auf, die es ihm erlaubte, aktiv an 

der Vorbereitung der Kulturrevolu- 

tion mitzuwirken.

Der StartschuB fur die Kulturrevo- 

lution kam denn auch aus Shang

hai, und zwar in Form eines in der 

Wenhui-Zeitung am 10.November 

1965 erschienenen Artikels von Yao 

Wenyuan, einem Zbgling Zhangs auf 

dem Gebiet der Propagandaarbeit . 

In diesem Artikel verurteilte Yao 

das von dem stellvertretenden Btir- 

germeister der Stadt Beijing ver- 

faBte Drama "Hai Rui wird entlas- 

sen", mit dem der Autor indirekt 

Kritik an der Entlassung Marschall 

Peng Dehuais iibte, des scharfsten 

Gegners von Maos "GroBem Sprung" . 

In der zweiten Novemberhalfte be- 

gab sich Mao nach Shanghai, um
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seinen Angriff auf die Beijinger 

Parteizentrale vorzubereiten. In 

Shanghai selbst war die Gruppe der 

radikalen Linken, deren Fiihrungs- 

gespann Zhang Chunqiao und Yao 

Wenyuan im Herbst 1966 urn den Ar- 

beiterfiihrer Wang Hongwen erwei- 

tert wurde, durchaus nicht unum- 

stritten. Doch im Januar 1967 war 

der Kampf gegen die in ihren Augen 

einen bkonomistischen Kurs steu- 

ernde Shanghaier Parteielite zu ih

ren Gunsten entschieden. In der 

sog . Januarrevolution schaltete die 

radikale Shanghai-Gruppe das brt- 

liche Parteiestablishment aus, und 

dieser revolutionare Akt hatte fur 

das ganze Land Signal wirkung. In 

der neuen Revolutionsregierung, 

nach einem kurzen Zwischenspiel 

unter der Bezeichnung "Volkskom- 

mune Shanghai" als "Revolutions- 

komitee Shanghai" bezeichnet, 

nahmen Zhang Chunqiao, Yao 

Wenyuan und Wang Hongwen in die

ser Reihenfolge die drei wichtigsten 

Fiihrungsposten ein.

Nachdem die Gruppe die Macht in 

Shanghai erobert hatte, machte sie 

sich - unterstiitzt von Mao -daran, 

ihren EinfluB auf die Hauptstadt 

auszudehnen mit dem Ergebnis, daB 

Zhang und Yao zusammen mit Maos 

Frau Jiang Qing bald zum engsten 

Kreis der Vertrauten des Vorsitzen- 

den gehdrten. Auf dem 9.Parteitag 

im April 1969 stiegen alle drei ins 

Politburo auf, und auf dem lO.Par- 

teitag im August 1973 wurde Wang 

Hongwens Karriere mit der Ernen- 

nung zum stellvertretenden Partei- 

vorsitzenden gekrbnt. Keine andere 

Einheit auf Provinzebene war der- 

art stark in der Zentrale vertreten 

und iibte dort so entscheidenden 

EinfluB aus wie Shanghai in dem 

kulturrevolutionaren Jahrzehnt 

von 1966-1976 (14).

In dieser Periode nahmen mehrere 

nationale Kampagnen ihren Aus- 

gang in Shanghai, und die Stadt 

wurde in vieler Hinsicht als Vorbild 

revolutionarer Politik hingestellt. 

So lag beispielsweise den sog. 

Universitaten des 21.Juli, an der 

Arbeiter studieren sollten, gemaB 

Maos Weisung vom 21.Juli 1968 das 

Modell der Maschinenbaufabrik 

Shanghai zugrunde, wo Arbeiter zu 

Technikern ausgebildet wurden. 

Weitere Beispiele sind die Griindung 

von stadtischen Milizen, die zuerst 

in Shanghai unter Wang Hongwens 

Fiihrung entstanden, oder die An- 

ti-Konfuzius-Kampagne, die auf 

nationaler Ebene im Jahre 1973, in 

Shanghai jedoch schon 1969 begann 

(15).

Auch in der Landverschickung 

(xiafang) tat sich Shanghai beson- 

ders hervor. Die Umsiedlung gebil- 

deter Jugendlicher aus den Stadten 

aufs Land war eine politische MaB- 

nahme zur Umerziehung und zur Be- 

kampfung der Jugendarbeitslosig- 

keit. Insgesamt muBten sich in den 

Jahren zwischen 1968 und 1977 in 

ganz China 17 Millionen Jugendli- 

che auf dem Lande ansiedeln, davon 

entfiel allein auf Shanghai eine 

Zahl von 1,5 Millionen. In Shanghai 

war der Anteil der landverschick- 

ten Jugendlichen an der Gesamtbe- 

vblkerung mit 15,3%doppelt so hoch 

wieinBeijingundTianjinmitnurje 

7,8%, wahrend der nationale 

Durchschnitt nur 1,8%betrug (16).

Als die Politik der Landverschik- 

kung 1978 ihr Ende fand, jedoch 

nicht alle umgesiedelten Jugendli

chen wieder in die Stadte integriert 

werden konnten und ein groBer Teil 

welter auf dem Lande leben sollte, 

kam es zu Beginn des Jahres 1979 in 

Shanghai zu Demonstrationen und 

Protestaktionen wie z .B . Blockieren 

des Verkehrs, und die politische 

Fiihrung hatte alle Miihe, die Ju

gendlichen zu beschwichtigen (17).

5.7.

Shanghai seit Maos Tod

Schon gleich nach Maos Tod leitete 

die Partei die politische Wende ein , 

indem sie die Kulturrevolution fur 

beendet erklarte und die in ihren 

Augen Hauptschuldigen an den kul

turrevolutionaren Verbrechen ver- 

haften lieB. Es waren dies in erster 

Linie die drei Fiihrer der Shanghai

er Linken: Zhang, Yao und Wang 

sowie Jiang Qing. Ende 1980, An- 

fang 1981 wurde ihnen der ProzeB 

gemacht, der fiir alle vier mit hohen 

Strafen endete (Todesstrafe fiir 

Zhang und Jiang, hohe Haftstrafen 

fiir Wang und Yao). Seitdem leben 

sie unter Hausarrest. Wie anderswo 

wurden auch in Shanghai die Fiih- 

rungskader ausgewechselt und zu- 

meist durch rehabilitierte Opfer der 

Kulturrevolution ersetzt.

Nach dem Ende der Kulturrevolution 

fand Shanghai schnell wieder in 

seine friihere Rolle als grbBte Wirt- 

schaftsmetropole des Landes zu- 

riick. Befreit von den hemmend wir- 

kenden Egalisierungstendenzen der 

Kulturrevolution, kann sich die 

Stadt nun ganz auf die wirtschaftli- 

che Entwicklung konzentrieren. 

Dabei kommt ihr im Rahmen der Mo- 

dernisierungspolitik, der sich die 

Partei verschrieben hat, aufgrund 

ihres fortgeschrittenen Entwick- 

lungsstandes die Funktion einer 

Lokomotive zu, die durch ihr 

schnelleres Vorankommen die ge- 

samtwirtschaftliche Entwicklung 

positiv beeinflussen soil.

So giinstig die materiellen und 

ideellen Voraussetzungen Shang

hais im Vergleich zu anderen GroB- 

stadten Chinas sind, so groB sind 

allerdings auch seine Probleme. Da 

ist zunachst das Bevblkerungspro- 

blem. Zwar ist keine Provinzeinheit 

in der Familienplanung so erfolg- 

reich wie Shanghai, wo das natiirli- 

che Bevblkerungswachstum im Jahre

1984 nach offiziellen Angaben auf 

7,lPromille gesenkt werden konnte 

(18). (Zum Vergleich: Im nationa- 

len Durchschnitt betrug es 1984 

10,81 Promille. ) Dennoch ist die 

Stadt mit ihren liber 12 Millionen 

Einwohnern (davon etwa 6,5 Millio

nen in der Stadt selbst) hoffnungs- 

los iibervblkert. Rund die Halfte al

ter Einwohner GroB-Shanghais und 

sogar 70 Prozent seiner Industrie 

drangen sich auf nur 3,6% seiner 

Flache. Im Stadtzentrum betragt 

die Bevblkerungsdichte

28.700 E . /qkm . Akute Wohnungsnot, 

Verkehrsprobleme, Umweltver- 

schmutzung, insbesondere die Ver- 

schmutzung des Huangpu und des 

Suzhou Creek, sowie Jugendarbeits- 

losigkeit sind nur die offenkundig- 

sten Begleiterscheinungen dieser 

iibervblkerung , unter denen Shang

hai wie keine andere GroBstadt in 

China zu leiden hat (19).

Trotz verstarkter Investitionen im 

Wohnungsbau hat sich das Woh- 

nungsproblem bisher kaum verbes- 

sert, zumal auch ein groBer Teil der 

Vorkriegshauser dringend saniert 

werden muB . Die Anstrengungen der 

Stadtverwaltung werden dadurch 

erschwert, daB sich die in der In- 

nenstadt lebenden und arbeitenden 

Einwohner weigern, in die fiir sie 

unattraktiven Vorstadte zu ziehen. 

Was die Verkehrssituation angeht, 

so werden taglich 15 Millionen 

Fahrgaste in bffentlichen Ver- 

kehrsmitteln transportiert, hinzu 

kommen 2,8 Millionen Radfahrer. 

Angesichts der Tatsache, daB 

GroB-Shanghai nur liber wenige 

vier-bis sechsspurige StraBen ver- 

fiigt und man nach 1949 versaumt 

hat, in der Innenstadt neue StraBen 

anzulegen, erscheint das Ver- 

kehrsproblem schier unlbsbar.

6.

Die kulturelle Bedeutung Shang

hais

Nach Beijing ist Shanghai das be- 

deutendste kulturelle und intellek- 

tuelle Zentrum Chinas. Das war 

nicht immer so, denn bis zum Ende 

des 19.Jahrhunderts hatte Shang

hai lediglich als Handelsplatz zu 

gelten. Seine kulturelle Bedeutung 

entwickelte sich erst seit Beginn 

des 2O.Jahrhunderts, es war sozu- 

sagen der alle Tradition weit- 

gehend hinter sich lassende "mo- 

derne" Geist, der sich hier entfalte- 

te. In der Form konnte das nur in 

dieser Stadt geschehen - im Schutze 

der auslandischen Niederlassun- 

gen, die dem Zugriff der konserva- 

tiv-biirokratischen Regierungen 

entzogen waren. In diese Enklave 

konnten sich zumindest bis zum 

Kriegsbeginn 1937 die Gegner und 

Verfolgten alter Regierungen fliich- 

ten - Revolutionare, Marxisten, 

Trotzkisten oder einfach Liberate. 

Die Entfaltung moderner westlicher 

Ideologien auf chinesischem Boden,
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der modernen chinesischen Litera- 

tur und Presse 1st aufs engste mit 

Shanghai verkniipft. Da das in 

Shanghai konzentrierte intellek- 

tuelle Potential darauf angelegt 

war, sich zu auBern und seine Ideen 

zu verbreiten, wuchs Shanghai bis 

zu den dreiBiger Jahren zum grbB- 

ten modernen Presse- und Verlags- 

zentrum Chinas heran.

Eine der epochemachendsten Zeit- 

schriften fur die moderne Geistes- 

geschichte Chinas, die "Neue Ju

gend" (Xin Qingnian), wurde im 

Jahre 1915 von Chen Duxiu in Shang

hai gegrtindet. Das Griindungsj ahr 

dieser Zeitschrift markiert den Be- 

ginn der Bewegung des 4.Mai, und 

auch das Ende der Bewegung wird 

mit einem Ereignis dieser Stadt 

gleichgesetzt: 1921, dem Griin-

dungsjahr der KPCh. Die "Neue Ju

gend" wandte sich gegen die konfu- 

zianische Tradition und kampfte 

fur Demokratie und Wissenschaft, 

die Emanzipation der Frau , die Ver- 

wendung der Umgangssprache in 

der Literatur (bis dahin wurde in 

der offiziellen Literatur nur der 

schriftsprachliche Stil gepflegt) 

u.v.m. Die gemeinsame Grundlage 

der Fiihrer der Bewegung war der 

Nationalismus, fur dessen Entste- 

hen Shanghai mit seinen zahllosen 

antiimperialistischen Protestkund- 

gebungen den eigentlichen Nahrbo- 

den abgab. Der zu politischer Ak- 

tion drangende Strang der Bewe

gung fiihrte geradewegs zur Griin- 

dung der KPCh, deren erster Gene- 

ralsekretar besagter Chen Duxiu 

wurde.

Obwohl die Marxisten diese Stadt 

nicht gerade liebten , zogen die mei- 

sten sie alien anderen Stadten als 

Aufenthaltsort vor, weil sie sich 

hier vor Verfolgung durch die Mili — 

tarmachthaber des Nordens und ab 

1927 durch die GMD einigermaBen 

sicher fiihlten. Hier konnten sie ih- 

re Flugelkampfe innerhalb der Par- 

tei austragen , und hier vollzog sich 

urn 1930 die harte Auseinanderset- 

zung mit den chinesischen Trotzki- 

sten , von denen ein groBer Teil sich 

bis in die Nachkriegszeit hinein im 

Shanghaier Untergrund halten 

konnte.

Neben der revolutionaren Tradi

tion, die Shanghai auf diese Weise 

begriindete, war hier auch der Li- 

beralismus beheimatet. Er stand in 

China auf schwachen FiiBen, doch 

wenn er iiberhaupt Bedeutung er- 

langte, dann nur zeitweise in Bei

jing und in Shanghai. GroBe Shang

haier Tageszeitungen , wie z.B. die 

seit 1872 bestehende "Shen Bao" 

oder die "Xinwen Bao" (gegr. 1893), 

insbesondere aber die von 1904- 

1948 bei der Commercial Press er- 

scheinende Zeitschrift "Dongfang 

Zazhi" ( Zeitschrift des Os tens) zeu- 

gen von dem liberalen Geist, wie er 

im Vorkriegs-Shanghai Tradition 

war.

Zweifellos war es die im Vergleich 

zu anderen chinesischen Stadten 

freiere Atmosphare, die in den 

zwanziger und dreiBiger Jahren so 

viele Literaten anzog. Fast alle 

groBen Schriftsteller dieses Jahr- 

hunderts haben damals zumindest 

zeitweise in dieser Stadt gelebt und 

sich nicht selten von ihr inspirie- 

ren lassen. Aus der Vielzahl der 

Schriftsteller konnen in diesem Zu- 

sammenhang nur einige wenige Na- 

men genannt werden:

Guo Moruo (1892-1978), der von 

1919-1926 in Shanghai lebte und als 

Fiihrer der literarischen Gesell

schaft "Die Schdpfung" sowie als 

Lyriker ("Die Gbttinnen") und 

Ubersetzer, insbesondere von Goe

thes Werther und Faust, hervor- 

trat;

Mao Dun (1896-1981), dessen groB- 

ter Roman, "Shanghai im Zwielicht" 

(Ziye), das damalige Leben in 

Shanghai schildert, wo er von 

1930-1937 lebte; 1949-1964 war Mao 

Dun Kulturminister;

Ba Jin (geb. 1904), der mit Unter- 

brechungen bis heute in Shanghai 

lebt. In den zwanziger Jahren war 

er Anarchist, erst nach Kriegsbe- 

ginn schloB er sich dem Kampf der 

linken Schriftsteller gegen die ja- 

panische Aggression an. Sein be- 

kanntestes Werk tragt den Titel "Die 

Familie" (Jia, 1931). Heute ist Ba 

Jin President des Chinesischen 

Schriftstellerverbandes und des 

Shanghaier Zweigverbandes;

Ding Ling (1907-1986), die von 1928 

bis zu ihrer Verhaftung 1933 durch 

GMD-Agenten wegen ihrer Zusam- 

menarbeit mit den Kommunisten in 

Shanghai lebte. Aus dieser Zeit 

stammen mehrere Erzahlungen, 

wahrend ihr groBter Roman, "Sonne 

liber dem Sanggan", erst 1948 er- 

schien;

und schlieBlich Lu Xun (1881-1936), 

der nicht nur in China als groBter 

Schriftsteller Chinas im 2O.Jahr- 

hundert angesehen wird . Sein Ruhm 

griindet sich auf seine die traditio- 

nelle chinesische Gesellschaft kri- 

tisierenden Erzahlungen, z.B. "Die 

wahre Geschichte des Ah Q" und 

"Tagebuch eines Verriickten". Er 

lebte von 1927 bis zu seinem Tode 

1936 in Shanghai, ab 1930 in standi- 

ger Furcht vor Verhaftung. Noch 

heute sind sein damaliges Wohn- 

haus in Hongkou und sein Grab im 

Hongkou-Park zu besichtigen.

Alle diese Schriftsteller und viele 

hier ungenannte Literaten zahlten 

seinerzeit zur literarischen Avant- 

garde. Sie experimentierten mit 

neuen Formen und setzten sich mit 

theoretischen Problemen auseinan- 

der. Die meisten von ihnen waren 

marxistisch orientiert, und wenn 

sie nicht Mitglied der KPCh waren, 

dann standen sie ihr zumindest na- 

he , wie z . B . Lu Xun .

Ausdruck der geistig-kulturellen 

Lebendigkeit der zwanziger und 

dreiBiger Jahre waren die zahllosen 

literarischen Gesellschaften und 

Zeitschriften , die in dieser Zeit un- 

ter groBem Engagement der Litera

ten entstanden. Zunachst hatten 

diese Gesellschaften und ihre Orga- 

ne vielfach rein asthetischen Cha- 

rakter, aber zunehmend gewann der 

politische Kampf die Oberhand. 

Eine der groBten Gesellschaften, in 

der sich u.a. Lu Xun, Mao Dun und 

Guo Moruo betatigten , war die "Liga 

linkgsgerichteter Schriftsteller" 

(1930-36), die das Ziel verfolgte, 

die Literatur den Massen naherzu- 

bringen. In der Riickschau diirften 

sich jene Jahre in bezug auf litera- 

turtheoretische Auseinanderset- 

zungen als die vielleicht lebendig- 

ste und vielseitigste Periode des 

20.Jahrhunderts erweisen. Es gibt 

wohl kein literaturkritisches The- 

ma, das damals nicht diskutiert 

worden ware, sei es die Frage nach 

der Aufgabe der Literatur, insbe

sondere ihrer didaktischen und 

propagandistischen Funktion, das 

Verhaltnis von allgemeinmenschli- 

chen Werten und klassenbedingter 

Ethik , die Frage , inwieweitSubjek- 

tivismus und Individualismus er- 

laubt seien, das Problem des Rea- 

lismus oder nicht zuletzt die Pole- 

mik liber nationale Formen und aus- 

landische Einfliisse. Viele dieser 

Themen werden heute wieder disku

tiert, wobei allerdings das MaB an 

Vielfalt von damals nicht erreicht 

wird. Bemerkenswert ist, daB die 

damals entstandenen Freund- und 

Feindschaften sich bis in die jiing- 

ste Zeit auf das Kulturleben der 

Volksrepublik ausgewirkt haben.

In gewisser Hinsicht markierte der 

Tod Lu Xuns , der es verstanden hat- 

te , einen Kreis junger Literaten und 

Kiinstler urn sich zu sammeln und zu 

fordern, das Ende dieser fur China 

damals einmaligen Shanghaier Kul- 

turszene. Mit Beginn des Krieges 

gegen Japan muBten die meisten Li

teraten Shanghai verlassen, viele 

flohen nach Yan'an, wo Mao Zedong 

sein eigenes Dogma von Literatur 

und Kunst entwickelte. Seit 1949 

wird das kulturelle und literari- 

sche Leben von Beijing aus be- 

herrscht. Seine alte Funktion als 

Mittelpunkt der literarischen und 

kiinstlerischen Avantgarde, die 

MaBstabe fiir das ganze Land setzt, 

hat Shanghai weitgehend verloren . 

Doch diirfte es heute wie uberall 

auch in Shanghai eine groBe Gruppe 

junger Schriftsteller und Kiinstler 

geben , die sich nicht unbedingt und 

vbllig den herrschenden Doktrinen 

unterwerfen, sondern sich ihre ei- 

genen Formen und Themen suchen. 

DaB es heute in Shanghai eine 

selbstbewuBte Schriftstellergene- 

ration gibt, die sich von den Kul- 

turbiirokraten der Zentrale nicht 

alles diktieren laBt, zeigt der Ver- 

lauf des Kongresses des Shanghaier
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Schriftstellerverbandes im August 

1984. Seinerzeit scheiterte der Ver- 

such einiger Befiirworter des Kamp- 

fes gegen liberate Tendenzen in der 

Literatur, EinfluB auf die Wahl des 

Prasidenten zu nehmen und den un- 

orthodoxen Ba Jin seines Postens als 

President des Shanghaier Schrift

stellerverbandes zu entheben (20).

Im iibrigen weist Shanghai nach wie 

vor ein reges kulturelles Leben 

auf. Mit 43 Theaterensembles und 

vier Filmstudios halt es in dieser 

Hinsicht eine Spitzenposition.

7.

Bildung und Wissenschaft

Shanghai gehdrt zu den Stadten mit 

dem hbchsten Bildungsniveau in 

China. Wie auf vielen anderen Ge- 

bieten hatte die Stadt auch in dieser 

Hinsicht 1949 im Vergleich zu ande

ren Stadten eine bessere Ausgangs- 

situation aufgrund der vorhande- 

nen schulischen Infrastruktur. Fur 

diese hatten die Auslander bereits 

im 19.Jahrhundert die Grundlage 

geschaffen, und die Chinesen be- 

gannen nach der Abschaffung des 

traditionellen Priifungssystems 

1905 namentlich in Shanghai mit 

dem Ausbau eines modernen Schul- 

wesens. Die Grtindung der Fudan- 

Universitat, der bekanntesten 

Universitat Shanghais, geht auf 

diese Zeit zuriick; 1905 wurde die 

Fudan-Akademie gegriindet und 

1917 in Fudan-Universitat umbe- 

nannt. Es versteht sich von selbst, 

daB das vergleichsweise hohe Bil

dungsniveau und die Konzentration 

wissenschaftlicher Kenntnisse und 

technischen Sachverstands wesent- 

lich zur industriellen Entwicklung 

der Stadt beigetragen haben. Heute 

ist dieses Potential fiir Shanghais 

Rolle im ModernisierungsprozeB 

wieder von entscheidender Bedeu- 

tung.

Die Bedingungen fiir die allgemeine 

Schulpflicht (6 Jahre) sind in 

Shanghai schon lange gegeben, 

diese diirfte hier praktisch schon 

vor der Kulturrevolution bestanden 

haben, wahrend man auf nationaler 

Ebene erst jetzt dabei ist, sie ein- 

zufiihren (bis 1990). Bisher gibt es 

eine allgemeine Schulpflicht auBer 

in den drei provinzfreien Stadten 

nur in Jiangsu, Fujian und Liao

ning .

Auch in bezug auf das zweite groBe 

bildungspolitische Ziel der Regie

rung - die Einfiihrung der neunjah- 

rigen Schulpflicht, also die Aus- 

dehnung der sechsj ahrigen Grund- 

schulbildung auf zusatzlich drei 

Jahre Sekundarschulbildung - ist 

Shanghai alien anderen Provinzen 

weitvoraus. Im stadtischen Bereich 

ist die dreijahrige Unterstufe der 

Mittelschule bereits obligatorisch, 

und in den landlichen Gebieten wird 

dies in Kiirze der Fall sein. (Auf 

nationaler Ebene soli die neunjah- 

rige Schulpflicht in den entwickel- 

ten Gebieten bis 1990, in den weni- 

ger entwickelten Gebieten bis 1995 

verwirklicht sein). Es ist geplant, 

bis 1990 im stadtischen Bereich 

auch die Oberstufe der Mittelschule 

obligatorisch zu machen (21).

Auf dem tertiaren Bildungssektor 

ist Shanghai mit insgesamt 51 Hoch- 

schulen (einschl. 15 Zweighoch- 

schulen und 11 Fachhochschulen) 

hervorragend ausgestattet (22). 

Einige der Universitaten rangieren 

unter den besten des Landes. Min- 

destens neun Universitaten und 

Hochschulen haben den Status einer 

Schwerpunktuniversitat bzw. 

-hochschule, d.h., sie zahlen zu 

den Eliteuniversitaten, von denen 

es landesweit etwa neunzig gibt. Es 

handelt sich dabei um folgende 

Institutionen:

- Fudan-Universitat

- Jiaotong-Universitat

- Tongji-Universitat

- Ostchinesische Padagogische 

Hochschule

- Ostchinesisches Institut fiir Che- 

mietechnik

- Ostchinesisches Institut fiir Tex- 

tilindustrie

- Ostchinesisches Institut fiir Poli- 

tik und Recht

- Erstes Medizinisches Institut 

Shanghai

- Fremdspracheninstitut Shanghai

Die Tongji-Universitat ist iibrigens 

aus einer im Jahre 1907 von Deut- 

schen gegrtindeten Medizinschule 

mit angeschlossener Sprachenschu- 

le und 1912 um eine Ingenieurschule 

erweiterten Institution hervorge- 

gangen und arbeitet heute wieder 

auf der Grundlage der deutschen 

Sprache mit deutschen Lehrbiichern 

und weitgehend deutscher Ausstat- 

tung (23).

Das Schwergewicht der bildungspo- 

litischen Reformen in Shanghai 

liegt auf der Starkung der berufli- 

chen Bildung , die trotz langer Tra

dition und guter Voraussetzungen 

das schwachste Glied im Bildungs- 

system der Stadt ist. Die erste Be- 

rufsschule Chinas iiberhaupt wurde 

im Jahre 1917 in Shanghai gegriin- 

det, wie iiberhaupt Shanghai die 

erste Stadt war, in der man sich sy- 

stematisch mit dem Aufbau eines Be- 

rufsschulsy stems befaBte (24). 

Heute gibt es in der Stadt 71 Fach- 

mittelschulen und 499 technische 

Schulen (25). Bei ersteren handelt 

es sich um Institutionen , die Mittel- 

schulabsolventen eine berufliche 

Ausbildung auf mittlerer Ebene 

vermitteln, wahrend die letzteren 

zumeist betriebsintern Facharbei- 

ter ausbilden.

Damit kann der Bedarf an berufli- 

cher Ausbildung aber bei weitem 

nicht gedeckt werden. Um hier Ab- 

hilfe zu schaffen, bemiiht man sich 

zum einen, den Berufsschulsektor 

weiter auszubauen, zum anderen, 

die Strukturreform der allgemein- 

bildenden Sekundarschulen, die 

ein wesentlicher Teil der nationa- 

len Bildungsreform ist, voranzu- 

treiben. Ziel der Reform ist es, die 

allgemeinbildenden Sekundarschu

len je nach den Umstanden entweder 

in Berufsschulen umzuwandeln oder 

schrittweise berufskundliche Kur- 

se einzufiihren. Der Anteil der Se- 

kundarschtiler, die eine berufliche 

Bildung erhalten, ist gegeniiber 

denen der allgemeinbildenden Se

kundarschulen standig im Steigen 

begriffen. Von 1980 bis Ende 1985 

hat sich ihr Anteil in Shanghai um 

62% erhbht (26). Die Strukturreform 

verfolgt zwei Ziele: Sie soil die Ju

gendlichen besser auf das Berufsle- 

ben vorbereiten und auBerdem die 

Zahl der Hochschulbewerber, fiir 

die nur Absolventen der allgemein

bildenden Sekundarschulen in Fra- 

ge kommen , senken , weil einerseits 

nicht geniigend Studienplatze, an- 

dererseits nicht in ausreichendem 

MaBe Arbeitsplatze fiir Hochschul- 

absolventen zur Verfiigung stehen , 

wohingegen an qualifizierten Fach- 

kraften der mittleren Ebene ein 

dringender Bedarf herrscht.

Dies leitet liber zu einem weiteren 

Problem, daB namlich viele Ar- 

beitskrafte nicht geniigend qualifi- 

ziert sind. Das gilt insbesondere 

fiir die kulturrevolutionare Gene

ration. Um ihre Chancen im Berufs- 

leben zu erhohen, sind umfangrei- 

che Programme fiir die Erwachse- 

nenbildung in Form von Rundfunk- 

und Fernsehuniversitaten, Fortbil- 

dungs- und Freizeitbildungsinsti- 

tutionen usw. eingerichtet worden. 

Auch auf diesem Gebiet nimmt 

Shanghai eine fiihrende Stellung 

ein; mit seiner Fernsehuniversitat , 

aber auch speziellen Fortbildungs- 

kursen einer ganzen Reihe seiner 

Hochschulen und mit seinen zahllo- 

sen Schulen fiir Angestellte und Ar- 

beiter hat es sich als regionales 

Zentrum herausgebildet.

Was schlieBlich den Bereich der 

Wissenschaft und Technik angeht, 

so hat Shanghai auch in dieser Hin

sicht nach Beijing als das wichtig- 

ste Zentrum zu gelten. Die Chinesi- 

sche Akademie der Wissenschaften 

ist in Shanghai mit 14 Instituten 

vertreten:

- Institut fiir Kernforschung

- Institut fiir organische Chemie

- Institut fiir Silikatforschung und 

-technologie

- Observatorium Shanghai

- Institut fiir Pflanzenphysiologie

- Institut fiir Zellbiologie

- Institut fiir Physiologie

- Institut fiir Hirnforschung

- Institut fiir Biochemie

- Institut fiir Entomologie

- Institut fiir Materia Medica

- Institut fiir Metallurgie



CHINA aktuell -91- Februar 1986

- Institut fur Optik und Feinmecha- 

nik

- Institut fiir technische Physik

Keine andere Stadt auBer Beijing 

hat so viele Akademieinstitute zu 

verzeichnen . Zudem genieBen eini- 

ge unter ihnen internationalen Ruf, 

wie z.B. das Institut fiir Bioche- 

mie, wo im Jahre 1965 die chemische 

Synthese von biologisch aktivem 

Insulin gelang. Das Observatori- 

um, das iibrigens auf zwei Griin- 

dungen franzbsischer Jesuiten zu- 

riickgeht (Zikawei- und Zose-Ob- 

servatorium, 1872 bzw. 1900), ist 

fiir die Messungen zur Erstellung 

der amtlichen Zeit Chinas zustan- 

dig. Fiir die Entwicklung von Hoch- 

technologie-Projekten sind beson- 

ders die Institute fiir Optik und 

Feinmechanik und fiir technische 

Physik hervorzuheben (27). Neben 

den Instituten der Chinesischen 

Akademie der Wissenschaften gibt 

es in Shanghai etwa 200 weitere For- 

schungsinstitute oder -institutio- 

nen. AuBerdem unterhalt die Stadt 

eine eigene Akademie der Sozialwis- 

senschaften. Mit diesem Potential 

geht zweifellos von Shanghai nicht 

nur fiir die eigene Industrie, son- 

dern auch fiir das ganze Land eine 

groBe Innovationswirkung aus. 

Nach der Wissenschaftsfeindlich- 

keit der Kulturrevolution kann 

Shanghai heute dieses Potential 

wieder voll nutzen und in den Dienst 

der Modernisierung Chinas stellen .

Ausblick

Uber Shanghai ist viel geschrieben 

worden - von Chinesen wie von aus- 

landischen Beobachtern. Dabei 

sind immer wieder die Besonderhei- 

ten Shanghais, seine Unterschiede 

zum iibrigen China, herausgestellt 

worden , denn eines ist Shanghai mit 

Sicherheit nicht: eine typische chi- 

nesische Stadt. Was aber ist es 

dann? Viele betrachten Shanghai 

als Fremdkbrper, als eine vom chi

nesischen Hinterland abgeschnitte- 

ne Enklave , andere verstehen es als 

den Ort des ZusammenstoBes zweier 

Kulturen, einer Auseinanderset- 

zung, die so oder so kommen muBte; 

wieder andere sehen es als eine 

asiatische Metropole, die unter al

ien negativen Folgen der Urbani- 

sierung leidet und im Chaos zu ver- 

sinken droht, oder einfach als "das 

andere China" . Jede dieser Charak- 

terisierungen trifft zu , und die vie- 

len Bilder, die in der Literatur, po- 

litischen Propaganda und Wissen- 

schaft von Shanghai gezeichnet 

worden sind, enthalten auch alle 

ein Stiickchen Wahrheit. Doch ist es 

unmbglich, die Komplexitat, den 

Facettenreichtum und die Dynamik 

dieser Stadt auf ein Bild zu reduzie- 

ren. Die Charakterisierung als 

"das andere China" (28) diirfte am 

ehesten der Realitat entsprechen. 

Dennoch erhebt sich die Frage, wie 

weit die nun bald vier Jahrzehnte 

volksrepublikanischer Herrschaft 

und insbesondere die Kulturrevolu

tion mit ihren Egalisierungsbestre- 

bungen es vermocht haben, der 

Stadt die Andersartigkeit zu neh- 

men oder den Abstand zum Hinter

land zu verringern. Wie immer man 

den Erfolg der Integrationsbestre- 

bungen bewerten mag, in der ge- 

genwartigen Phase nimmt Shanghai 

immer noch - heute sogar ausdriick- 

lich von der chinesischen Fiihrung 

betont - eine Sonderstellung ein - 

als Lokomotive fiir die Modernisie

rung Chinas.

Unter diesem Aspekt lieBe sich 

Shanghai vielleicht angemessen als 

eine Stadt bezeichnen, die dem 

iibrigen China in seiner Entwick

lung immer ein paar Schritte vor- 

auseilt. Dies gilt sowohl fiir die 

Phase fremder Vorherrschaft, als 

Shanghai sich der nicht zu umge- 

henden, notwendigen Herausforde- 

rung des Westens stellte und den 

Weg der Modernisierung beschritt, 

als auch fiir die Gegenwart, wo der 

immer noch vorhandene Vorsprung 

auf vielen Gebieten Shanghai anna- 

herungsweise zu dem macht, was 

ganz China nach dem Willen der po- 

litischen Fiihrer werden soli: ein 

hochzivilisiertes, wohlhabendes 

und machtiges Land. Wie lange 

Shanghai die Rolle des Vorreiters 

allerdings noch wird spielen kbn- 

nen, muB dahingestellt bleiben. 

Denn die Wirtschaftssonderzonen 

des Siidens werden Shanghai seine 

Stellung streitig zu machen suchen . 

Die grbBte Konkurrenz jedoch wird 

ihm erwachsen, wenn Ende des 

Jahrhunderts Hong Kong wieder in 

den Besitz Chinas iibergehen wird .
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