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CHINA UND DEUTSCHLAND SEIT DEM OPIUMKRIEG

Das chinesisch-deutsche Verhaltnis seit dem Opium- 

krieg, seit jenem Ereignis also, das den fernbstlichen 

Staat endgiiltig in den Strudel der Weltpolitik hinein- 

rifi, war alles andere als kontinuierlich. Zwei scharfe 

Zasuren hat es gegeben, in deren Gefolge sich die bei- 

derseitigen Beziehungen jeweils von Grund auf ander- 

ten: Der erste Einsehnitt lag heim ersten Weltkrieg, 

der zweite Ende der dreifjiger Jahre, als das Deutsche 

Reich sich immer enger mit Chinas Todfeind, dem da- 

maligen Japan, liierte. Die nachfolgende Darstellung 

ist deshalb nach drei Perioden zu gliedern: die Zeit 

vom Opiumkrieg bis zum Beginn des ersten Weltkriegs, 

die Periode vom ersten Weltkrieg bis zum Beginn des 

zweiten Weltkriegs im Fernen Osten und schliehlich 

die Periode seit dem Ende dieses Krieges.

1. Periode: Vom Opiumkrieg bis zum ersten Weltkrieg 

Bereits im 17. Jahrhundert batten dcutsche Jesuiten 

und spater im 19. Jahrhundert auch deutsche Kauf- 

leute in China gewirkt. Offizielle Beziehungen zu den 

einzelnen Staaten des Deutschen Bundes standen 

freilich zunachst nicht zur Debatte, da die deutschen 

Kaufleute, die nicht kraft irgendeiner offiziellen Mis

sion, sondern aufgrund eigener Initiative sich mit Chi

na in Verbindung gesetzt hatten, zunachst von jenen 

Handelsprivilegien mitprofitierten, die die Englander 

sich aufgrund des gewonnenen Opiumkrieges von den 

Chinesen ausbedungen hatten. Im Supplementarver- 

trag zwischen China und Grofibritannien vom 18. Ok- 

tober 1843 (der Vertrag von Nanking, der den Opium

krieg beendete, war 1842 geschlossen worden) hieh 

es namlich, dab alle auslandischen Staatsbiirger, die 

bisher in Canton Handel getrieben hatten, ihre Tatig- 

keit nun auch auf die vier Vertragshafen Fuchou, 

Amoy, Ningpo und Shanghai nach denselben Bedin

gungen ausdehnen diirften wie die Englander. 1958 

trat hier freilich ein grundlegender Wandel ein. In den 

Vertragen von Tientsin zwangen Grohbritannien, 

Frankreich, Rutland und die USA China neue Vertra- 

ge auf, in denen die Bestimmungen des Supplementar- 

vertrages von 1843 nicht mehr enthalten waren. Of- 

fensichtlich wollte man sich nunmehr die auslandische 

Konkurrenz vom Leibe halten.

In dieser Situation blieb den deutschen Kaufleuten, 

wollten sie im Geschaft bleiben, nichts anderes iibrig, 

als sich nach Hilfe im eigenen Lande umzusehen. Der 

Deutsche Bund sollte einen ahnlichen Vertrag mit dem 

chinesischen Kai serreich abschlieben, wie ihn sich die 

anderen vier Grohmachte ausbedungen hatten. Vor- 

stbhe dieser Art fanden insofern ein interessiertes 

Echo, als 1850 (he Produktion in Deutschland bereits 

rapide angewachsen war und als ferner 1857 die Welt- 

wirtschaftskrise Absatzschwierigkeiten mit sich brach- 

te. Weitere dem Vorhaben der deutschen China-Kauf- 

leute giinstige Motivationen kamen hinzu, namlich 

fantastische Absatzerwartungen, wie sie ja vielfach auch 

in unserer Gegenwart noch vorherrschen; ferner das Be- 

diirfnis, die deutsche Nation in die Reihe gleichberech- 

tigter Weltburger einzugliedern und sie so fiir miindig 

zu erklaren, und schliehlich das Bediirfnis Preuhens, 

mit dem Vorurteil Schlufi zu machen, dafi es dem na- 

tionalen Unternehmertum nichts bieten kbnne. All 

diese Uberlegungen waren zusammengenommen ein 

kraftiges Motivationsbiindel fiir den vorstoh nach Chi

na , vor allem fiir die preufiiscbe Regierung.

Drei Ziele sollten ihren Vorstellungen entsprechend 

zunachst erreicht werden, namlich

- der Abschlub eines Handelsvertrages mit China zu-

gunsten Deutschlands als einer meistbegiinstigten 

Nation. Der Deutsche Bund soil den vier GroB- 

machten Grohbritannien, Frankreich, den USA 

und Rutland also in alien Belangen gleichgestellt 

werden, die im Vertrag von Tientsin (1858) sti- 

puliert worden waren;

- die Erforschung des Terrains in wissenschaftlicher 

und kommerzieller Beziehung und

- die Griindung einer preuhischen Kolonie oder we- 

nigstens einer Marinestation im Pazifik bzw. im 

ostasiatischen Raum.

Zum Zwecke der Durchfiihrung dieser drei Ziele wur- 

de Preufien von den deutschen Zollvereinsstaaten, 

jedoch nicht von den Hansestadten, von Mecklenburg 

und Osterreich, mit Vollmachten ausgestattet. Im 

Marz 1860 brach die aus vier Schiffen bestehende 

“preufiische Expedition” unter Leitung des Grafen 

Friedrich zu Eulenburg mitsamt einem vom Geogra- 

phen Ferdinand von Richthofen angefiihrten wissen- 

schaftlichen Stab von Hamburg aus nach Shanghai 

auf, das man am 7. Marz 1861 erreichte.

Als die Expedition in China eintraf, befand sich das 

Mandschu- Regime gerade in hochster Bedrangnis. 

Die Taiping-Revolution (1851-1864) hatte ihre Peri- 

?etie erreicht, und der Hof war schwacher denn je.

rinz Kung, der fiir den nach Jehol geflohenen schwer 

kranken Kaiser die Regierungsgeschafte in Peking 

fiihrte, war liber das Erscheinen des Gesandten einer 

bis dahin in Pekinger Regierungskreisen vollig unbe- 

kannten Macht alles andere als erfreut und suchte 

anfanglich, der Aufnahme von Verhandlungen auszu- 

weichen. Eulenburg jedoch, der auf die Unwissenheit 

seines Verhandlungspartners spekulierte, wies auf die 

Moglichkeit hin, dafi im Faile eines Scheiterns seines 

Vertragsangebotes samtliche deutsche Staaten ihre 

eigenen Gesandten nach Peking schicken wiirden und 

dab es den Preuhen uberdies ein Leichtes ware, die 

Taiping-Aufstandischen zu unterstiitzen. Nach lange- 

rem Hin und Her kam es dann am 12. September 1861 

zur Unterzeichnung des “Deutsch-Chinesischen Han

dels- und Freundschaftsvertrages”, der Deutschland 

die gleichen Rechte einraumte wie den vier anderen 

Grohmachten, also niedrige Zollsatze, Konsularge- 

richtsbarkeit, diplomatische Vertretung durch Preu&en 

usw. Dieser Vertrag gait bis zum ersten Weltkrieg und 

war Grundlage fiir den “deutschen Imperialismus” in 

Ostasien. Die Mitglieder der Expedition, alien voran 

der Attach^ Maximilian August von Brandt, sollten 

spater zur Elite der deutschen Reprasentanz in China 

gehoren.

Die beiden anderen Aufgaben, die sich die Expedition 

gesetzt hatte, wurden nur zum Teil erfiillt. Von Richt

hofen arbeitete seine ersten Analysen aus. Eine Kolo

nie vermochte Eulenburg jedoch noch nicht zu griin- 

den.

Als erster Generalkonsul und Gesandter PreuBens wur- 

de 1865 Guido von Rehfues heim Tsungli Yamen, das 

damals die Funktion eines chinesischen Aufienmini- 

steriums erfiillte, akkreditiert.

Wahrend der drei von Preufien gefiihrten Kriege gegen 

Danemark, Osterreich und Frankreich kam es zu kei-
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nen groberen Vorstobcn mehr in der Chinafrage. 

Trotzdem erhielt Deutschland ab 1869 mil 14 Perso- 

nen bereits den zweithochsten Personalanteil an der 

Seezollverwaltung, einer chinesischen Behorde, die 

mit Europaern besetzt war und der deshalb ganz be- 

sondere Bedeutung zukam, weil der Hof von dorther 

den Lowenanteil der Staatseinnahmen bezog.

1873 etablierte sich in Shanghai ein preubisches Ge- 

neralkonsulat sowie ein Konsulargericht. Zur Unter- 

stiitzung seiner Positionen griindete Preuben 1870 in 

Singapore eine ostasiatische Marinestation. Die Ma- 

rinestreitkrafte unterstanden dem Befehl des Gesandten, 

so dab dieser weitgehend einem Kolonialgouverneur 

glich.

Die Idee, einen “rein deutschen”, von anderen Grob- 

machten unabhangigen Stiitzpunkt zu errichten, 

schwelte unterdessen weiter. Vor allem die beiden Geo- 

graphen der preubischen Expedition, Dr. Hermann 

Maron und Ferdinand von Richthofen, arbeiteten im- 

mer neue Gutachten zu diesem Projekt aus. 1864 

schlugen sie vor, Taiwan zu annektieren. Spiiter standen 

die Ryukyu-Inseln und die Goto-Inseln westlich von 

Nagasaki zur Diskussion. 1868 empfahl von Richtho

fen, die Insel Chusan nahe Shanghai an der Yangtse- 

Miindung zu einem “deutschen Hong Kong” auszu- 

bauen. Der Krieg mit Frankreich gab dem Problem 

eine neue Wendung: Sollte man sich nicht Saigon samt 

Cochinchina von Frankreich abtreten lassen? Bismarck, 

der die ostasiatischen Kolonialisierungsbestrebungen 

Frankreichs als eine Art nationalen Ventils forderte, 

verhinderte eine solche Losung. Deshalb lag 1871 

plotzlich Korea im Visier. Doch waren die Amerikaner 

dort eben blutig abgewiesen worden, und die Kosten 

fur ein solches Unternehmen schienen unangemessen 

hoch.

Der geistige Vater aller dieser Planspiele war Ferdinand 

von Richthofen, der zwischen 1868 und 1872 insge- 

samt sieben Reisen durch China unternahm und dabei 

Kohlefelder und Eisenerzlager erforschte, das Projekt 

einer transkontinentalen Eisenbahn entwarf und auf 

die Moglichkeit der Ausbeutung unendlich reichlich 

vorhandener Arbeitskrafte verwies. Der Gedanke, die 

Bucht von Chiaochou (Kiautschou) auszubauen, wurde 

ebenfalLs durch von Richthofen aufs Tapet gebracht, 

doch als unattraktiv verworfen. Die Zeit hierfiir war 

noch nicht reif.

Wahrend die hohe Politik noch dabei war, ihre viel- 

faltigen Alternativen zu entwickeln, erreichten die 

Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China 

bereits zwischen 1861 und 1885 beachtliche Ausmabe. 

Deutsche waren in dieser Zeit meist als Zwischenhand- 

ler und Kommissionare tatig, ohne sich auf bestimmte 

Waren oder Nationen zu beschranken. 1884 z.B. hatten 

sich 64 deutsche Firmen mit insgesamt 364 Mann Per

sonal in China niedergelassen, die weit mehr fiir Eng

land als fiir Deutschland tatig waren. Wie hoch sich die 

deutsche Ausfuhr nach China in diesen Jahren belief, 

ist schwer zu ermitteln, da der Seezoll nur solche Wa

ren als deutsch qualifizierte, die direkt aus Deutsch

land kamen, wahrend der umfangreiche indirekte Ex

port iiber England, Holland usw. als englischer bzw. 

hollandischer Handel erschien. Trotzdem darf man da- 

von ausgehen, dab in jenem Zeitraum Deutschland 

fast permanent hinter Grobbritannien an zweiter Stelle 

rangierte. Hauptexportartikel waren Anilinfarben, Nah- 

nadeln, Wollstoffe und Ziindhblzer, jcdoch - ganz im 

Gegensatz zum britischen Handel! - kein Opium. Die 

Einfuhr aus China setzte sich hauptsachlich zusammen 

aus Gallapfeln (fiir Tinte), Bettfedern, Borsten, Hauten 

und Fellen. Eine ganz besonders wichtige Rolle im 

deutsch-chinesischen Handel spielte die deutsche 

Waffenausfuhr, in der vor allem die Firma Krupp 

eine fast monopolartige Stellung errang. Dieser Er- 

folg war einerseits der Tiichtigkeit Kruppscher Be- 

vollmachtigter zuzuschreiben, andererseits aber auch 

jener mit Meisterschaft gehandhabten chinesischen 

Politik, ein Gift gegen das andere zu verwenden und 

vor allem das iibermabig starke Grobbritannien in 

seiner Position zu schwachen.

Die kommerzielle Infrastruktur fiir den Aubenhandel 

war in diesen Jahren auf seiten Deutschlands noch 

nicht geniigend entwickelt. 1870 wurde zwar die 

“Deutsche Bank” fiir iiberseeische Zwecke gegriindet. 

Sie eroffnete 1871 in Shanghai auch eine Zweigstelle. 

Doch hatte Grobbritannien die Anleihen fiir den chi

nesischen Staat fast monopolisiert. Im Schiffsverkehr 

stand Deutschland weiter hinter der britischen Kon- 

kurrenz zuriick. Es verkehrte lediglich die “Deutsche 

Dampfschiffsreederei” im chinesischen Kiistenver- 

kehr.

Noch intensiver als wahrend des Zeitraumes zwischen 

1861 und 1885 gestaltete sich der deutsch-chinesische 

Handel zwischen 1885 und 1894. Inzwischen hatten 

sich ja auch die Voraussetzungen wesentlich gebes- 

sert: Lange Zeit war der Gedanke eines staatlich sub- 

ventionierten Schiffahrtsunternehmens nach Ostasien 

als Gegenstiick zu den von Frankreich und England 

subventionierten eigenen Linien ventiliert worden, 

wobei vor allem die Hamburger Handelskammer be- 

sondere Initiative entfaltete. Erst 1885 freilich legte 

Bismarck beim Reichstag einen entsprechenden Ge- 

setzesentwurf vor. Die Einrichtung der daraufhin be- 

willigten Linien und damit die Subvention iibertrug 

die Regierung dem Norddeutschen Lloyd in Bremen. 

Die Reederei verpflichtete sich, 15 Dampfer auf den 

subventionierten Strecken einzusetzen. Am 30. Juni 

1896 trat die “Oder” als erster Dampfer der neuen 

Linie Bremerhaven-Shanghai die Fahrt nach China an. 

Ihre Ausreise war Anlab grober Feierlichkeiten mit 

patriotischem Charakter. Der Lloyd konnte sich je- 

doch gegen die britische Konkurrenz auf die Dauer 

nicht durchsetzen und wurde 1898 von der HAPAG 

iibernommen.

Etwa zur gleichen Zeit begann die Diskussion iiber 

eine Verbesserung der Bankenverbindungen. Gerade 

die Jahre 1886 bis 1889 waren ja ein Zeitraum, in 

dem der Wettkampf der einzelnen Banken und Grob- 

industrien um den chinesischen Markt, vor allem um 

Chinas Aufriistung und Eisenbahnwesen, einen bisher 

nicht gekannten Hohepunkt erreichte. Der diplomati- 

sche Apparat pabte sich schnell den Bediirfnissen der 

Industrie an. Noch gegen Ende der siebziger Jahre wa

re es vielen europaischen Diplomaten als mit ihrer 

Berufswiirde unvereinbar erschienen, sich um Konzes- 

sionen zu bemiihen, Anleihen zu vermitteln und fiir 

Auftragseingange zu sorgen. Vor allem Maximilian 

August von Brandt, der von 1875 bis 1893 als deut- 

scher Gesandter in Peking wirkte und im Laufe dieser 

Jahre zur Grauen Eminenz der deutschen Ostasienpo- 

litik aufstieg, verstand es brillant, das diplomatische 

Spiel im Wettkampf mit den anderen Grobmachten 

zugunsten der deutschen Industrie auszuwerten. Seinen 

Vorstellungen war es auch zu verdanken, dab ein Kon- 

sortium fiir asiatische Geschafte und eine Deutsch-Asia- 

tische Bank gegriindet werden sollte. In der Ausfiihrung 

dieses Planes tat sich besonders Ado If von Hansemann 

hervor, Geschaftsinhaber und fiihrender Mann der da- 

mals grobten Bank Deutschlands, der Disconto-Gesell- 

schaft. Er war vor allem durch die Publikationen Fer-
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dinand von Richthofens auf China aufmerksam gewor- 

den und hatte schon 1883 - in Erwartung grofier Eisen- 

bahnauftrage - der chinesischen Regierung die Dienste 

seiner Bank angeboten. Viele Jahre hindurch jedoch 

straubten sich die Chinesen hartnackig, grbfiere Eisen- 

bahnprojekte in Angriff zu nehmen und sich dadurch 

gegeniiber den Machten zu verschulden. In der Zuver- 

sicht aber, dab diese Widerstande mit der Zeit iiber- 

wunden werden konnten, entschlofi sich die deutsche 

Regierung, Eisenbahningenieure auf Staatskosten nach 

China zu schicken. Erganzend kam es dann am 12. 

Februar 1889 zur Griindung der “Deutsch-Asiatischen 

Bank” in China, an der sich samtliche am Aufienhandel 

beteiligten Banken, u.a. auch die Disconto-Gesellschaft 

und die Deutsche Bank, als Griindungsmitglieder be

teiligten. 1898 wurde zur Erganzung dieser Bank das 

“Konsortium fiir asiatische Geschafte” errichtet, dessen 

Mitglieder sich verpflichteten, grbfiere Anleihegeschaf- 

te nach einem bestimmten Schlussel untereinander 

aufzuteilen. Grofie Anleihen kamen allerdings erst nach 

dem Japanisch-Chinesischen Krieg (1894/95) zustande. 

Wenngleich es noch nicht zu den erhofften Eisenbahn- 

projekten im grofien Stil kam, wurden die Erwartungen 

der deutschen Industrie doch einstweilen auf einem 

anderen Gebiet zufriedengestellt. Deutsche Firmen, 

vor allem Krupp, erreichten namlich im Waffengeschaft 

mit China fast eine Monopolstellung. Vor allem der Ge- 

neralvertreter der Firma Krupp, Hermann Mandel, ver

stand es, die franzbsische und britische Konkurrenz 

auszuspielen. Deutschland wurde auch zum Hauptlie- 

feranten von Kriegsschiffen, die vor allem auf der Bre

mer Vulcanwerft gebaut wurden. Die Firma Krupp 

legte Wert darauf, nicht nur durch Kaufleute, sondern 

auch durch Offiziere in Asien vertreten zu sein. Sie 

entsandte daher militarisch-technische Berater, die als 

Fachleute fiir Kiistenbefestigung, als Instrukteure der 

in Tientsin eingerichteten Militarschule und als Waffen- 

spezialisten fiir ein ansehnliches Auftragspolster sorg- 

ten. Die Militarschule in Tientsin hatte so positive Aus- 

wirkungen, dafi in ihrem Sog Anfang der neunziger 

Jahre auch eine “Deutsche Eisenbahnschule” gegriin- 

det wurde, auf die der Krupp-Vertreter Baur starken 

Einflufi ausiibte. Grofibritannien verier infolge all die

ser Bemiihungen einen Teil seines Handelsvolumens; 

doch biifite der deutsche Chinahandel das gewonnene 

Terrain partiell wieder zugunsten der nachdrangenden 

Japaner ein. In den Jahren 1892-1894 stellten nach 

der Reichsstatistik die Chinaexporte 0,9-0,6% der Ge- 

samteinfuhr dar. China stand 1893-1894 an erster 

Stelle unter den Landern, in die Deutschland Kanonen- 

rohre und Nahnadeln ausfiihrte.

Hand in Hand mit dem deutschen Vordringen in China 

begann auch die Missionsfrage eine gewisse Bedeutung 

anzunehmen. Den Schutz samtlicher katholischer Mis- 

sionen in China hatte sich Frankreich vorbehalten, das 

diese selbsterkorene Rolle als probates Druckmittel ge- 

gen die chinesische Regierung auszunutzen wufite. Das 

Protektorat wurde wie ein kostbares Privileg gehiitet, 

und deshalb dauerte es lange, ehe auch das Deutsche 

Reich vom Vatikan die offizielle Erlaubnis bekam, die 

Schutzmacht wenigstens iiber deutsche Missionare aus- 

iiben zu diirfen (23. Oktober 1890). Auf diese Weise 

gelang es, in der Provinz Shantung, dieja Mittelpunkt 

der Steyler Mission war, starkeren Einflufi zu gewin- 

nen. Der Gesandte von Brandt nahm alle Beschwerden 

der Missionare iiber Behorden und Bevblkerung in 

Shantung wohlwollend entgegen und wurde damit ge- 

zielt in Peking vorstellig. Die Ermordung zweier deut- 

scher Missionare im Jahre 1897 war denn auch der un- 

mittelbare Anlafi, in Ausiibung der Schutzpflichten des 

Deutschen Reiches die Bucht von Chiaochou zu an- 

nektieren.

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts folgten 

drei Schritte, die dazu beitrugen, dafi Deutschland 

sich neben Grofibritannien und Japan als fiihrende 

imperialistische Macht in China etablierte: Shimono

seki, Chiaochou und Boxer-Intervention.

a) Der Einspruch von Shimonoseki

Das seit der Meiji-Reform erstarkte Japan, das - im 

Sog der europaischen Miichte - bei der Aufteilung des 

Festlandes nicht zu kurz kommen wollte und dem 

das so robust nach Sibirien vorstofiende Rufiland im- 

mer unheimlicher geworden war, nahm einen Volks- 

aufstand in Korea zum Anlafi, um dorthin Truppen 

zu entsenden. Auch China, zu dem Korea seit dem 

15. Jahrhundert in einem Vasallenverhaltnis gestan- 

den hatte, schickte Truppen in Einlbsung seiner 

Schutzpflicht. Obwohl der Aufstand von der korea- 

nischen Regierung selbst niedergeworfen wurde, blie- 

ben die Streitkrarte der beiden anderen Lander auf 

der Halbinsel und verwickelten sich alsbald in heftige 

Kampfe, die 1895 mit einem iiberwaltigenden Sieg 

Japans endeten. Bei den Friedensverhandlungen von 

Shimonoseki (auf der siidjapanischen Insel Kyushu) 

forderten die Japaner von den Chinesen nicht nur die 

Abtretung Taiwans und die “vollstandige Unabhan- 

gigkeit und Autonomie Koreas”, sondern dariiber 

ninaus auch die Uberlassung des Gebietes von Liao

tung mit den Hafen Port Arthur und Dairen. Dieser 

Versuch Japans, auf dem chinesischen Festland Fufi 

zu fassen, wurde jedoch durch den sog. “Einspruch 

von Shimonoseki” von seiten Rufilands, Frankreichs 

und Deutschlands im Jahre 1895 vorlaufig verhindert. 

Dieser Einspruch war einer der schwerwiegendsten 

Schritte des Deutschen Reiches in Ostasien, da er 

eine feindselige japanische Haltung hervorrief, die 

spater in einem britisch-japanischen Biindnis (1902) 

und schliefilich in der Gegnerschaft Japans wahrend 

des ersten Weltkriegs ihren Niederschlag fand. Eng

land hatte sich - sehr zum Arger der anderen Machte - 

dem Einspruch nicht angeschlossen, da es schon zu 

dieser Zeit Rufiland als Hauptgefahr fiir die britischen 

Interessen in Ostasien ansah und deshalb mit St. Pe

tersburg keine gemeinsame Sache machen wollte. 

Uberdies gedachte England ohnehin, sich auf langere 

Sicht mit Japan zu verbiinden, das ja der russischen 

Drohung gleichfalls mit begreiflichem Unbehagen ge- 

geniiberstand. Kurzfristig freilich hatte der Einspruch 

durchaus positive Wirkungen; denn die deutsche In

dustrie erhielt von einem “dankbaren” China zahlrei- 

che Auftrage. Wie sich die Auftragslage auch spater 

weiterentwickelte, ist aus der Kreditiibersicht fiir den 

Eisenbahnbau zwischen 1898 und 1937 zu ersehen 

(Zahlen in 10 000 chinesischen Yuan):

Land Kredit Anted der Lander in %

insgesamt 72 31J 100,0

Grofibritannien 25 257 34,9

Belgien 13 483 18,7

Japan 13 045 18,0

Deutschland 10 326 14,3

Frankreich 6 626 9,2

USA 1 966 2,7

Niederlande 1 538 2,1

Rufiland 70 0,1
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Bis 1937 warden insgesanil 21.036,14 km Eisenbahn- 

linien in China gebaut. Davon standen 90 7% bzw. 

19.072,37 km direkt oder indirekt unter der Verwal- 

tung auslandischer Machte.

Wie die Tabelle zeigt, stand Deutschland zwar immer 

noch stark im Schatten Englands; doch hatte sich sei

ne Position gcgcniiber dem Zustand, wie er noch in der 

Milte der achtziger Jahre herrschte, bedeutend zugun- 

sten Deutschlands veriindert. Betrachtet man den 

deutschen Kapitalexport zwischen 1902 und 1904, so 

investierte das Deutsche Reich in China 85 Mio. US 

Dollar und gewahrte aufierdem 79.282.000 US Dollar 

an Staatskrediten. Dies entsprach einem Anteil von 

20,9% des gesamten auslandischen Kapitalimports nach 

China.

Eine weitere Zahl: Zwischen 1909 und 1911 belief 

sich Deutschlands Anteil am chinesischen Aufienhandel 

auf 4,2% (Import) bzw. 3% (Export). Doch diese Er- 

folge waren, wie gesagt, nur kurzfristig. Denn nach dem 

japanischen Sieg im Russisch-Japanischen Krieg von 

1904/05 kam Japan dann doch an sein Ziel: Es erreich- 

te die Ubernahme des russischen Pachtgebietes von 

Liaotung mil Dairen und Port Arthur und der von den 

Russen gebauten Siidmandschurischen Eisenbahn sowie 

die de facto-Auslieferung Koreas, die dann durch die 

Annexion im Jahre 1910 endgiiltig besiegelt wurde.

b) Die Erwerbung der Bucht von Chiaochou

Anders als England und Frankreich hatte Deutschland 

keine Marinestationen, keine Handclsniederlassung wie 

Hong Kong, keine Bunkerslationen und auch keine 

Niederlassung fur Dock- und ReparaturarbeiteruDas 

Deutsche Reich war m.a.W. von Hong Kong abhiingig, 

d.h. also vom guten Widen der Englander.

Wie bereits erwahnt, hatte Freiherr von Richthofen 

schon seit langem Chiaochou an der Siidseile der Shan- 

tung-Halbinsel empfohlen, das nicht nur ein giinstiges 

potentielles Hafenbecken aufwies, sondern auch nahe 

am nordchinesischen Markt lag und uber reichliche 

Kohlevorkommen verfiigte. Doch nicmand hatte den 

Vorschlag anfangs ernstgenommen. Als aber Versuche, 

in Chushan und auf Taiwan Fufi zu fassen, fehlgeschla- 

gen waren, begann man, sich nach und nach mit dem 

Gedanken der Erwerbung Chiaochous anzufreunden. 

Zuerst wollte man mit den Chinesen friedliche Ahma- 

chungen treffen. Doch am 1. November 1897 wurden 

zwei deutsche katholische Missionare in Siid-Shantung 

ermordet. Der Zwischenfall fiihrte zu eincr Politik der 

“gepanzerten Faust”. Am 14. November wurde Chiao

chou besetzt und am 6. Marz 1898 nach sehr erregten, 

von dem Gesandten von Heyking mit unndtiger Schar- 

fe und Heftigkcit gefiihrten Verhandlungen ein Vertrag 

geschlossen, aufgrund dessen Deutschland die Bucht 

mit einem 50 km tiefen Landstreifen auf 99 Jahre 

‘pachtete” und aufierdem gewisse Eisenbahnkonzessio- 

nen und Bergwerksunternehmungen sowie Vorrechte 

allgemeiner Art in Shantung zugesprochen bekam.

Rufiland widersprach dieser Entwicklung aufs scharf- 

ste, denn es befiirchtete eine permanente Friktion mit 

seinen eigenen Interessen in dieser Gegend. Lord Salis

bury dagegen begriifite das deutsche Unternehmen, da 

er sich aus deutsch-russischen Reibungen Vorteile fur 

die Position Englands in China versprach.

Der mit gewaltigen Kosten verbundene Ausbau des 

Hafens von Tsingtao und der Bucht von Chiaochou 

brachte dem Deutschen Reich all er dings wenig Vortei- 

le. Aufgrund der Artikel 156-158 des Versailler Vertra- 

ges mufite Deutschland 22 Jahre spater auf samtliche 

dortigen Rechte zugunsten Japans verzichten.

Nebcn dem Pachtgebiet erwarb sich das Deutsche 

Reich nach und nach auch eine eigene “Einflufisphare ’ 

in Shantung. Die Einflufisphiirenpolitik hatte zu- 

nachst mit einem bilateralen Abgrenzungsversuch 

zwischen Rufiland und England begonnen. England 

trat zwar in China grundsatzlich fur eine “Politik der 

offenen Tur” ein. Soweit jedoch besondere “Konzes- 

sionen” zur Debatte standen, sollte der Grundsatz 

der offenen Tiir durchbrochen werden. Solche “Kon- 

zessionen” umfafiten Kapitalanleihen, Eisenbahnbau- 

ten und Gebietspachtungen, verbilligte Bodenpreise, 

Schurfrechte usw. Um 1898 kamen St. Petersburg 

und London darin uberein, dafi den Russen die Mand- 

schurei, den Englandern das Yangtsetal als Einflufi- 

sphare in diesem Sinne iiberlassen werden sollte. 

Kurz darauf sicherte sich Frankreich den an Indochi

na grenzenden Siidteil des Reiches, und Deutschland 

beanspruchte das Hinterland von Shantung. Gegen 

diese Politik der Aufteilung Chinas in EinHufispharen 

protestierten die zu spat gekommenen Vereinigten 

Staaten durch die beriihmte Note des Staatssekretars 

John Hay von 1899. Die Grofimachte besannen sich 

und kamen zu dem Ergebnis, dafi ihren Interessen 

durch eine “Politik der offenen Tiir” besser gedient 

sei als durch die Aufteilung Chinas. Vor allem Eng

land war an einer Erhaltung der Mandschu-Herrscnaft 

interessiert; denn welcher westliche Staat ware in der 

Lage gewesen, der inneren chinesischen Probleme 

Herr zu werden? !

c) Das Boxer-Protokoll

Durch die Verbindung religioser taoistischer Sekten 

mit einer Palast-Clique kam es 1900 in Peking und 

in Nordchina zu den bekannten Aufstanden der 

“Boxer” (“i-ho ch’iian”, wortlich: “die Fauste der 

Rechtlichkeit und Eintracht”), die mit der Parole 

“Unterstiitzung der Mandschus, Liquidation der Frem

den!” die auslandischen Gesandtschaften in Peking 

belagerten und vereint mit regularen Truppen in der 

Stadt ein 90tagiges Terror-Regime ausiibten. Es kam 

zu den bekannten Vorgangen: Ankunft der interna- 

tionalen Armee unter dem “Wcltmarschall” von Wal- 

dersee, Flucht der Kaiserinwitwe und des Ilofes, 

Pliinderung Pekings durch die fremden Truppen, Nie- 

derwerfung der Boxer, Ruckkehr des Ilofes nach Pe

king und schliefilich zum internationalen Boxer-Pro

tokoll mit seinen harten Bedingungen, bei denen das 

Deutsche Reich, dessen Gesandter von Ketteler ja im 

Zusammenhang mit den “Boxer”-Unruhen ermordet 

worden war, eine besonders intransigente Haltung 

zeigte. In Art. 12 verpflichtete China sich, eine Siihne- 

gesandtschaft nach Deutschland zu entsenden, dem 

ermordeten deutschen Gesandten einen Gedenkstein 

zu errichten, worin das Bedauern S.M. des Kaisers 

von China uber die Tat zum Ausdruck kommen sollte; 

ferner die Radelsfiihrer des Boxer-Aufstandes zu be- 

strafen, die Taku-Forts zu schleifen, den fremden Mach- 

ten das Recht einer eigenen Schutzwache zuzugestehen 

und dergl. mehr. Zahlreiche Aktiva, die Deutschland 

infolge seines Einspruchs von Shimonoseki bei den 

Chinesen hatte verbuchen konnen, gingen durch die

se Haltung wieder verloren.

1917 trat China nach harten inneren Auseinanderset- 

zungen auf seiten der Alliierten in den Krieg gegen das 

Deutsche Reich ein. Der offiziell angegebene Grund - 

die deutsche Erklarung des uneingeschrankten U-Boot- 

Krieges - war freilich nur ein Vorwand. Man hoffte 

auf eine giinstige Situation nach dem Krieg, in der 

China seine Rechte wiederherstellen und vor allem 

den deutschen Anteil wieder zuriickbekommen konnte.
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Die Versailler Vertrage jedoch zerschhigen brutal alle 

chinesischen Hoffnungen. Diese Behandlung Chinas 

in Paris fiihrte zu jenem grofien Aufstand, der unter 

dem Namen “Bewegung vom 4. Mai 1919” Geschich- 

te gemaeht hat und der in die neue Zeit auch insofern 

heriiberwirkt, als im Gefolge dieser Bewegung u.a. 

die Kommunistische Partei Chinas (1921) gegriindet 

wurde.

2. Periode: Vom ersten zum zweiten Weltkrieg

Nach dem ersten Weltkrieg stand China einem vollig 

veranderten Deutschland gegeniiber. Deutschland trat 

nicht mehr als imperialistische Macht mit so geriiusch- 

vollen Aufjerungen wie etwa der “Hunnenrede” Kai

ser Wilhelms II. hervor. Es schlofi keinc unglcichen 

Vertrage mehr ah, und es war vor allem aus dem Kreis 

der exterritorialen Machte ausgeschieden. Es hatte m. 

a.W. auf die Konsulargerichtsbarkeit verzichtet und 

samtliche Rechte aus den “unglcichen Vcrtragen” auf- 

gegeben. Es erkannte die chinesische Steuer- und Zoll- 

hoheit an und trat China als gleichberechtigter Staat 

gegeniiber. Sun Yat-sen, der “Vater der chinesischen 

Revolution”, der in Canton eine nationale Gegenre- 

gicrung zum Regime in Peking aufgebaut hatte, war 

von dieser Wandlung ebenso beeindruckt, wie er an- 

dererscits enttauscht war von dem Verhalten der West- 

machte bei den Versailler Friedensverhandlungen so- 

wie bei der Konferenz von Washington (1921/22), 

bei der China ebenfalls nur Objekt geblieben war. Auch 

mufjte er miterleben, dab die offiziclle Politik der Grofi- 

machte abwechselnd den eincn und den anderen der 

inzwischen liberal! an die Macht gekommencn Mili- 

tarmachlhaber unlerstiitzte, um so die Teilung Chinas 

zu verewigen. In seiner beriihmten “Nationalen Grund- 

lehre” arbeitete er deshalb ein Schema aus, in dem er 

den “vier Machten des Washingtoner Abkommens” 

die beiden Staaten Rufiland und Deutschland gegen- 

iiberstellte. Die russische Regierung hatte bereits 1919 

China wissen lassen, dafj sie auf alle Konzessionen und 

Rechte des zaristischen Rufilands verzichten wolle, - 

ein Versprechen, das spater freilich nur zumTeil - und, 

was den zaristischen Landraub (1,5 Mio. km^) anbe- 

langtc, gar nicht - eingehalten wurde. Auch Deutsch

land hatte, obgleich gezwungenermafjen, auf alle Vor- 

rechte in China verzichtet und 1921 als erste Nation 

mit China eincn auf volliger Gleichberechtigung beru- 

henden Vertrag abgeschlossen. (Da China von Versail

les nichts mehr wissen wollte, entschlofs es sich zu die- 

sem bilateralen Friedensvertrag mit Deutschland). In 

seiner “Nationalen Grundlehre”, also einem Teil der 

bekannten “Drei Grundlehren vom Volk” (san min 

chu-i), teilte Sun, wie erwiihnt, die Volker der Erde 

in zwei Gruppen ein: Auf der einen Seite stiinden die 

unterdriickten Nationen (Sowjetrufjland, Deutschland 

und alle asiatischen Volker mit Ausnahme von Japan) 

und auf der anderen die imperialistischen Machte 

(England, Frankreich, USA und Japan). Zwischen die

sen beiden Fronten seien in Zukunft die grofien Kriege 

zu erwarten. Es gelte deshalb, auf eine Zusammenar- 

beit mit Deutschland und Rutland hinzuwirken, um 

ein gemeinsames Biindnis gegen den Imperialismus zu 

etablieren.

Bald nach dem Friedensvertrag von 1921, bei dem 

Deutschland bilateral auf alle seine Vorrechte in China 

verzichtet hatte, wurde dcr Staatssekretar Dr. Boy&zum 

ersten deutschen Gesandten nach dem ersten Weltkrieg 

in China ernannt. In vielen Jahren der Kleinarbeit 

schaffte er es, kraft seiner unbeirrbaren und versohn- 

lichen Politik zum primus inter pares unter den Diplo- 

maten Pekings zu werden. Seine Nachfolger, von Botch 

und Trautmann, setzten diesen Kurs fort und ge- 

wannen hohes Ansehen bei der chinesischen Regie

rung, so dafj sie des ofteren als Vermittler zwischen 

China und anderen Machten auftreten konnten, so 

z.B. bei den Streitigkeiten zwischen Grofibritannien 

und China in der Sha-mien-Affare, bei der die Poli- 

zei der internationalen Niederlassung unter dem 

Befehl eines britischen Offiziers das Feuer auf chi

nesische Demonstranten erbffnet hatte. Als die 

diplomatischen Beziehungen zwischen der Sowjet

union und China dann im Jahre 1929 aufgrund der 

Auseinandersetzungen uber die Ostchinesische Eisen- 

bahn unterbrochen waren, vertrat Deutschland die 

Interessen beider Seiten. Hervorzuheben sind in 

diesem Zusammenhang auch die deutschen Vermitt- 

lungsbemiihungen zu Beginn des chinesisch-japani- 

schen Konfliktes.

Neben den Regierungsbemiihungen hat auch “in- 

offizielles” Wirken dazu beigetragen, dab in China 

Sympathien fur Deutschland entstanden. Das gilt 

besonders fur die Arbeit dcr deutschen Missionare, 

Militarberater und Kauflcute.

a) Schon im 17. Jahrhundert hatten deutsche Mis

sionare, vor allem Adam Schall, geschatzte Dienste 

am Kaiserlichen Hof in Peking geleistet und waren 

so als Pioniere Europas aufgetreten. Unter den 

deutschen Missionsgruppen iibernahrnen die Basler 

Mission die Erziehung, die Barmer Mission das Me- 

dizinalwesen und der Protestantische Verein dariiber 

hinaus noch kulturelle Aufgabcn. Die deutsche Re

gierung hatte sich vor dem ersten Weltkrieg im 

Pachtgcbiet Chiaochou um Schulen, Krankcnhauser 

und andere soziale Institutionen gekiimmert, hatte 

dabei allerdings sehr stark mit der deutschen 

Schutzmacht imperialistischen Bestrebungen ge- 

dient. Nach dem Krieg forderte sie - nunmehr frei 

von politischen Hintergedanken - noch intensiver 

die Kulturarbeit in China und sorgte fur Schulen 

und Hochschulen (T’ung-chi-Universitat in Shang

hai!) sowie fur die Ausbreitung der deutschen Spra- 

che.

b) Von erhcblichem Einflufj waren auch die deut

schen Militarberater in China, die genau genommen 

nur inoffiziellen Status genossen. Es handeltc sich 

durchweg um deutsche Offiziere a.D., die mit der 

chinesischen Regicrung eincn Privatvertrag abge

schlossen hatten und sich um die Reorganisation 

der chinesischen Armee bemiihten. Wegcn ihrer Ver- 

dienste um den deutschen Waffen- und Munitions

export erhielten sie die Unterstiitzung deutscher 

Industriekreise. Die Regierung in Berlin dagegen hat 

ihre Tatigkeit in China lediglich geduldet.

Als die Kuomintang 1927 den Bruch mit den Kom- 

munisten vollzog und die sowjetischen Berater aus- 

gewiesen hatte, ernannte Chiang Kai-shek zuerst 

eincn Deutschen - Oberst a.D. Dr. Max Bauer - zum 

Nachfolger des sowjetischen Chefbcraters bei der 

chinesischen Nationalregierung in Nanking, General 

Galen. Chiang wollte seine Armee, wie schon Japan 

es getan hatte, nach preubischem Muster moderni- 

sieren. Dr. Bauer baute zunachst eine Beratergruppe 

mit 46 Deutschen auf. Nachdem er im April 1929 

in Shanghai an Pocken gestorben war, iibernahm 

Hermann Kriebel, ein Freund Hitlers und Luden

dorffs, seine Stelle. Im August 1930 loste General- 

leutnant Georg Wetzell den Berater Kriebel ab, da 

dieser nach Deutschland zuriickkehren wollte. Wet

zell, wahrend des ersten Weltkrieges unter von 

Hindenburg und Ludendorf Chef der Operationsab-
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teilung im Deutschen Generalstab, war ein bekannter 

Stratege. Er (Lente drei Jahre bei der chinesischen Na

tionalregierung und verliefi China Anfang 1934, als 

sein ehemaliger Vorgesetzter, General Hans von Seeckt, 

von Chiang Kai-shek zum Chefberater eingcsetzt wurde. 

Der Marschall hoffte, dal's General von Seeckt, der 

Schopfer der Reichswehr, nicht nur bei der Reform der 

chinesischen Nationalarmee Hilfe leisten, sondern dar- 

iiber hinaus (lurch sein Ansehcn zur Industrialisierung 

Chinas mil deutscher Hilfe beitragen konnte. Aus ge- 

sundhcitlichen Griinden jedoch mubte von Seeckt schon 

ein Jahr spater nach Deutschland zuriickkehren und 

seinem Slabschef, General Alexander von Falkenhausen, 

sein Amt in Nanking iiberlassen. Auch von Falkenhausen 

genofi das unbegrenzte Vertrauen Chiangs. Die Zahl der 

deutschen Berater nahm standig zu und betrug im Jah

re 1935 nicht weniger als 70. Von Falkenhausen war es 

auch, unter dessen militarischer Beratung jene erfolg- 

rciche Blockhiittenstrategic entwickelt wurde, die die 

Kommunisten unter Mao Tse-tung im Jahre 1934 zum 

Vcrlassen der Sowjctrepublik Kiangsi und zum Langen 

Marsch in den Norden Chinas zwang.

1938 beorderte die deutsche Regierung samtliche Mi- 

litarberater nach Deutschland zuriick. Auber den Mili- 

tars waren auch zahlreiche Techniker und Zivilisten in 

China. Sie alle hatten auch bei der Entwicklung der chi- 

nesisch-deutschcn Handelsbeziehungen eine bedeutende 

Rolle gespielt.

Es gingen aber nicht nur deutsche Militiirberater nach 

China, sondern die Chinesen schickten umgekehrt Of- 

fiziere zur Ausbildung nach Deutschland. Chiang Kai- 

sheks jiingcrer Sohn, Chiang Wei-kuo, wurde z.B. bei 

einer Gebirgsjagerdivision in Mittenwald ausgebildet 

und marschierte 1938 beim “Anschlub” an der Spitze 

einer Kompanie in Osterreich ein. Wei-kuo ist hcute 

Chef der Militarakademic in Taiwan.

c) Wirtschaftsbezichungen

Obgleich die deutschen Wirtschaftsinteressen in China 

wahrend des ersten Weltkricges zu bestchen aufgehort 

hatten, gelang es deutschen Unternehmen trotz der mi- 

litarischcn Niederlage, trotz politischer Demiitigungen 

und finanzieller Schwicrigkeiten doch binne n kurzer 

Zcit, den Handel mit China wiederaufzubauen. Nach 

einer chinesischen Statistik war der Anteil Deutschlands 

am gesamten chinesischen Aubenhandel im Jahre 1918 

gleich Null. Die Entwicklung nahm dann jedoch einen 

giinstigen Verlauf, wie nachfolgende Statistik zeigt:

Deutschlands Anteil am chinesischen Aubenhandel von 

1919 - 1947 (in %)

Jahr Import Export

1919-1921 0,7 0,5

1929-1931 5,4 2,4

1933 7,9 3,4

1934 9,0 3,6

1935 11,2 5,0

1936 15,9 5,5

1947 0,04 0,1

Abgesehen von den Jahren 1919-1921 und dem Jahr 

1947 stand Deutschland hinter Japan, Amerika und 

Grobbritannien permanent auf dem vierten Platz und 

gait immer als wichtiger Handelspartner Chinas. In den 

Jahren 1935 und 1936 iiberrundete Deutschland Grob- 

britannien in seinem Exportvohimen und kam damit 

auf den dritten Platz.

Was allerdings die Investitionen anbetraf, so lag das 

Deutsche Reich weit hinter Grobbritannien.

Gegeniiberstellung der britischen und deutschen 

Investitionen in China im Jahre 1936 (in 1.000 

US Dollar)

Branchen Deutschland Grobbritannien

Banken 2.930 278.620

Industrie 7.110 329.770

Bergbau 405 15.810

Im- und Export 35.285 243.870

Reedereien 2.130 53.551

Flugverkehr 690 —

Infrastruktur — 14.260

Kredite fiir

Eisenbahnbau 55.600 59.020

Kredit 37.130 82.710

Insgesamt 141.280 1.077.611

Anteil an den aus- 

landischen Investi-

tionen in China 

insgesamt

Zum Vergleich: 

Ausliindische Invc 

(in 1.000 US Doll

Land

7,7%

istitionen in CI 

ar)

Betrag

58,9%

lina im Jahre 1931

Anteil in %

Grobbritannien 1.189.200 36,7

Japan 1.136.900 35,1

Rubland 273.200 8,4

USA 196.800 6,1

Frankreich 192.400 5,9

Belgien 89.000 2,7

Deutschland 87.000 2,7

Italien 46.400 1,4

Niederlande 28.700 0,9

Skandinav.Lander 3.900 0,1

Insgesamt 3.242.500 100,0

Mit einem Anteil von 2,7% stand Deutschland, das 

nach dem ersten Weltkrieg wieder ganz von vom 

hatte anfangen miissen, auf dem 7. Platz.

Wie es um den deutschen Kapitalexport in dieser 

Zeit bestellt war, zeigt ein Vergleich mit friiheren 

Jahrzehnten (in 1.000 US Dollar).

Jahr Investitionen Staatl.

Kredite

insges.

Anteil am 

gesamten ausland. 

Kapital in %

1902-1904 85.000 79.282 164.282 20,9

1914 136.000 127.596 263.596 16,4

1931 75.000 12.000 87.000

514.878

2,7

Angesichts der groben Verluste, die Deutschland durch 

den Versailler Vertrag auch in China hatte hinnehmen 

miissen, sind diese Riickgange ohne weiteres verstand- 

lich. Aus Mangel an Devisen beschrankte sich denn auch
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der deutsche Handel in Ostasien nach dem ersten Welt- 

krieg iiberwiegend auf den Lauschhandel und den Drei- 

eckshandel zwischen Deutschland, Japan und China. 

Deutschland fiihrte aus China grobe Mengen Rohstoffe 

ein, namentlich Sojahohnen (fiir Margarine und 01!) 

aus der Mandschurei. Der Anted der Sojahohnen am ge- 

samten deutschen Import aus China belief sich von 

1923 bis 1927 auf 34-51%; von 1928 bis 1931 stieg er 

sogar auf 6o-64%. Infolge dieser Importe war die deut

sche Handelsbilanz gegeniiber China standig passiv, wah- 

rend sie gegeniiber Japan aktiv blieb. Infolgedesscn konn- 

te das Plus gegeniiber Japan mit dem Minus gegeniiber 

China ausgeglichen werden.

Die japanische Eroberung der Mandschurei im Jahre 

1931 setzte diesem Dreieckshandel jedoch ein Ende. 

Auberdem schrankte die neu an die Macht gekommene 

nationalsozialistische Regierung die Sojabohneneinfuhr 

dutch hohe Zolle ein, um Devisen zu sparen. Gleich- 

zeitig wollte Hitler jedoch die deutsche Riistungsindu- 

strie nicht von ihren Rohstoffen abschneiden. Deshalb 

fbrderte er die Einfuhr von Erzen aus China, wo sich 

im Gegenzug gleichzeitig deutsche Waffcn und Munition 

absetzen liehen. Dadurch kam es im deutsch-chinesischen 

Handel zu einer neuen Phase bilateraler Beziehungen, 

und man konnte sich in die Zeit zuriickversetzt glauben, 

da Krupp seine erspriehlichen Waffengeschiifte mit 

China abwickelte. Im Jahre 1937 importierte Deutsch

land 70% seines Bedarfs an Wolfram aus China. Auch 

Antimon und Zinnerz waren stark gefragt. Alles in al- 

lem gingen 1937 nicht weniger als 22,5% der chinesischen 

Metallexporte nach Deutschland. Die deutschen Aus- 

fuhren nach China und die deutschen Kapitalinvestitio- 

nen begannen, unter der Regierung Hitlers anzusteigen, 

so dab an die Stelle des Importiiberschusses in den Zwan

ziger Jahren in den dreihigcr Jahren ein Exportiiber- 

schub trat. 1937 betrug dieser Uberschub bereits 75,1 

Mio. Reichsmark; fiir denselben Zeitpunkt wird der 

Wert der deutschen Kapitalanlagen in China mit 200 - 

400 Mio. RM angegeben. Zu den traditionellen deut

schen Exporten nach China gehorten Maschinen, Metal- 

le, Chemikalien und pharmazeutische Praparate.

Die deutschen Waffenlieferungen nach China nahmen 

nicht zuletzt deshalb einen so starken Anstieg nach oben, 

weil die deutsche Schwerindustrie ihren auf dem Rapal- 

lovertrag beruhenden sowjetischen Absatzmarkt scit 

der Verschlechterung der Beziehungen zur UdSSR ver- 

loren hatte und Chiang Kai-shek andererseits seine 

Streitkrafte und seine Industrie vorzugsweise mit deut- 

scher Hilfe aufzubauen wiinschte. Mit Garantien der Re

gierungen in Berlin und Nanking gewahrten deutsche 

Konsortien, besonders die Deutsch-Asiatische Bank und 

die HAPRO (Handelsgesellschaft fiir industrielle Pro- 

dukte m.b.H.), China zwischen 1934 und 1937 Kredite 

fiir die deutschen Waffenlieferungen und den Bau chi- 

nesischer Eisenbahnlinien (Hangchou-Nangshang-Pin- 

hsiang-Fuchou und Peking-Hangchou) sowie fiir das 

Wolframwerk in Kiangsi und das Stahlwerk in Suchou. 

Die HAPRO war eine vom Reichskriegsministerium 

kontrollierte und von den groben Riistungsindustrien 

protegierte Gesellschaft, deren Hauptaufgabe im Export 

von Kriegsmaterial nach China bestand, und zwar im 

Austausch gegen chinesische Produkte, die wiederum 

von der deutschen Riistungsindustrie bendtigt wurden. 

Die Gesellschaft arbeitete aufgrund zweier Abkommen 

mit der Republik China: dem Handelsabkommen vom 

23. August 1934 und dem Kreditabkommen vom 8. 

April 1936. Im Oktober 1937 wurde die HAPRO der 

Dienststelle des Beauftragten fiir den Vienahresplan, 

Goring, unterstellt. Wichtig fiir die deutsch-chinesische 

Zusammenarbeit waren u.a. auch die Eurasien-Luftver- 

kehrsgesellschaft (entstanden aus der Kooperation 

zwischen Lufthansa und Nanking-Regierung), ferner 

die Bildung verschiedener deutsch-chinesischer 

Freundschafts- und Kulturvereine, die haufigen ge- 

genseitigen Besuche von Industrie- und Handelsde- 

legationen, die wachsende Zahl chinesischer Stu- 

denten in Deutschland, die deutschen Kapitalanla

gen in China, die iiberwiegend deutschfreundlichen 

Fliigel in Nanking und auch der prochinesische in 

Berlin. Diese Politik sollte u.a. auch in ideologischer 

und wirtschaftlicher Hinsicht den unterdriickten 

“armen” Landern bei ihrer Auseinandersetzung mit 

dem britisch-franzosischen Kolonialismus als na- 

tionalsozialistisches Vorbild angepriesen werden.

Die Beziehungen, die sich so gut angelassen hatten, 

wurden durch die von den Japanern betricbene An- 

erkennung des Kaiserreichs Manchukuo von seiten 

der Hitler-Regierung angeschlagen und durch den 

Ausbruch des Krieges im Fernen Osten (1937 ff.), 

bei dem Berlin sich auf die Seite Tokyos schlug, 

de facto endgiiltig zerstort. Gerade in dieser Zeit 

des Untergangs aber erlebte die deutsche Diplomatie 

ihre letzte Bliite. Dr. Oskar Trautmann, der letzte 

deutsche Botschafter bei Chiang Kai-shek, versuchte 

im November 1937 zwischen China und Japan noch 

einmal zu vermittcln. Seine Tatigkeit, die der Frie- 

denssehnsucht des chinesischen Volkes entgegenkam, 

machte ihn zu einem der popularsten auslandischen 

Diplomaten, die China je gehabt hat.

Doch am 4. Februar 1938 wurde von Neurath im Auben- 

amt von Ribbentrop abgelost, und damit begann je- 

ne “schneidige” Pro-Japan-Politik, die auf China 

keine Riicksicht mehr nahm. Die Reichsregierung 

verlangte im Zuge dieser Politik die Riickberufung 

der deutschen Militarberater aus China und erkannte 

schlieblich die von den Japanern in Nanking etablier- 

te “chinesische” Regierung unter Wang Ching-wei an. 

Damit blieb der Kuomintang-Regierung in Chung

king koine andere Wahl mehr, als die diplomatischen 

Beziehungen zwischen China und Deutschland abzu- 

brechcn. Dies war der letzte Schritt auf dem Wege 

einer abermaligen Liquidation der deutschen Posi- 

tionen in China.

3. Periode: Die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg 

China, das seit dem Eintritt der USA in den Pazifi- 

schen Krieg ganz im Kielwasser der amerikanischen 

Politik segelte, befand sich mit Deutschland im of- 

fiziellen Kriegszustand, aber nirgendwo hatten Chi

nesen und Deutsche gegeneinander gekiimpft. Bei 

der Konferenz in Kairo (1943), als Chiang Kai-shek 

sich mit Churchill und Roosevelt traf, beugte sich 

Chiang, der ja auf die Hilfe der Alliierten gegen Ja- 

Ean angewiesen war, alien ihren Vorstellungen in 

ezug auf Deutschland und sein Schicksal nach dem 

Kriege. Unmittelbar wirkte sich die Politik der Chi

nesen eigentlich nur auf die in China verbliebenen 

deutschen Staatsangehbrigen aus, gegen die die ame- 

rikanische Besatzungsmacht Kriegsverbrecherprozesse  

anstrengte. Shanghai wurde im Zuge dieser Kampagnen 

zu einer Art Klein-Niirnberg, ohne dab die chinesische 

Regierung dazu ihre Erlaubnis erteilt hatte. In der 

damaligen Morgenthau-Ara herrschte auf amerikani- 

scher Seite der Wunsch vor, u.a. auch die deutsche 

Konkurrenz ganz vom chinesischen Markt auszu- 

schalten. Die amerikanische Besatzungsmacht drang- 

te darauf, dab die auf ihren Listen erfabten Deutschen 

repatriiert wurden, und den Chinesen blieb keine an

dere Mbglichkeit, als diesem Verlangen nachzugeben.
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Darin offenbarte sich eine katastrophale Schwache, die 

viele Chinesen zurn Nachdenken dariiber veranlassen 

muhte, wer eigentlich Herr in China sei.

Zu diplomatischen Verhandlungen mit Deutschland 

konnte es schon deshalh nicht kommen, weil sich zu 

jener Zeit, als die Bundesrepublik konstituiert wurde, 

der Kuomintang-Apparat teils im Zustand der Auflo- 

sung, teils auf der Flucht nach Taiwan befand. Am 1. 

Oktober 1949 wurde in Peking die Volksrepublik Chi

na ausgerufen. Das Verhallnis Bonn-Peking war so- 

gleich von Anfang an durch die Zugehorigkeit zu ver- 

schiedenen Lagcrn bestimmt. Beherrschend fiir die 

beiderseitigen Beziehungen war die Deutschland- 

und Berlin-Frage.

Bonn und Peking erhoben beide den Anspruch auf Al- 

leinvertretung. Wahrend aber die Bundesrepublik sich 

wcder fiir Peking noch fiir Taipei entscheiden mochte, 

hatte Peking Ostbcrlin bereits 1949 diplomatisch an- 

erkannt, unbeschadet des Alleinvertretungsanspruches 

von Bonn. Durch diese negative Festlegung in einer 

zentralen Frage der deutschen Auhenpolitik waren die 

Moglichkeiten fiir eine Zusammenarbeit mit China auf 

lange Zeil hin verbaut. Nach dem ersten Weltkrieg war 

der Kriegszustand zwischen China und Deutschland im 

Jahre 1921 durch einen Friedensvcrtrag bilateral been- 

det worden. Zu einem echten Friedensvertrag nach dem 

zweiten Weltkrieg kam es bisher mit keiner der beiden 

chinesischcn Regierungen. Allerdings erkliirte am 7. 

April 1 955 die Volksrepublik China den Kriegszustand 

mit ganz Deutschland fiir beendet. Im iibrigen aber wa

ren Bonn und Peking wie zwei Planeten, die ganz ver- 

schiedcnen Sonncnsystemen angehbren. Nur ganz sel- 

ten kreuzten sich - und auch dies nur fiir einen Augen- 

blick - ihrc Bahnen, und zwar in den Jahren 1956, 1957 

und 1964. -1956 besuchte der damalige FDP-Abgeord- 

nete im Bundestag Hermann Schwann die VRCh auf 

eigene Initiative und eigene Kosten. Er wurde von Pre

mierminister Chou En-lai und von Auhenminister Chen 

Yi empfangen und erreichte die Freilassung von sieben 

Deutschen, die damals in chinesischen Gefangnissen sa- 

fien. Dies war eine vielsagende Geste Pekings, die in 

Bonn freilich unbeachtet blieb. Es muhten 16 Jahre ver

gehen, ehe ein weiterer Vertreter des Bonner Establish

ments, diesmal Gerhard Schroder, den 700 Millionen- 

Staat besuchte.

1957 schloh der Ostausschuh der deutschen Wirtschaft 

jenes beriihmte, auf ein Jahr befristete Handelsabkom- 

men mit dem “Chinesischen Ausschuh zur Forderung 

des internationalen Handels”, dessen Praambel den 

Wunsch enthielt, “den Handel zwischen der BRD und 

der VRCh zu entwickeln”. Die Bundesregierung wollte 

auch dieses abermalige Zeichen aus Peking nicht wahr- 

nehmen; gait doch die VRCh nach wie vor als Befiirwor- 

terin der deutschen Teilung.

Gerade was die Deutschlandfrage anbelangt, schien sich 

1964, also im Jahre des endgiiltigen Zerwiirfnisses zwi

schen Peking und Moskau, eine Wandlung der chinesi

schen Auffassung anzubahnen. Im iibrigen hatte das 

Frankreich de Gaulles im Januar desselben Jahres die 

VRCh diplomatisch anerkannt und damit die seit Jah

ren erxtarrten diplomatischen f ronten aufgeweicht 

Auch hatte seit dem wirtschaftlichen Fehlschlag des 

“Grofien Sprungs”, der China zu hoheren Einfuhren 

zwang, und seit dem Zwischenfall von Nagasaki, der Pe

king dazu veranlafite, Japan den Riicken zu kehren, 

ein immer intensiverer Handelsaustausch zwischen Chi

na und der BRD eingesetzt (zu den Zahlen vgl. die bei- 

gefiigte Tabelle). Hinzu kam die zumindest in der For- 

mulierung neue Theorie Maos von den “Zwischenzonen”, 

der zufolge es fiir China darauf ankam, die zwischen 

dem sozialistischen Block einerseits und den imperiali- 

stischen Staaten andererseits liegenden Lander der 

Zwischenzone (die Lander der Dritten Welt gehoren 

zur “ersten Zwischenzone”, Kanada, Australien und 

die Industrielander Europas zur “zweiten Zwischen

zone”) an der Seite der sozialistischen Lander gegen 

den Imperialismus zu mobilisieren. Schon damals deu- 

tete sich an, was heute Gewihheit ist: da& namlich 

Moskau aus der Sicht Pekings zum imperialistischen 

Lager gehort. War es unter diesen Umstanden nicht 

ratsam, mit Peking Kontakt aufzunehmen? Bonn ver

stand die Zeichen der Zeit und beauftragte seinen 

Botschafter in Bern, mit China ein Warenabkommen 

zu schliefien und dafiir eine moglichst klare Berlin- 

Klausel herauszuhandeln. Die Verhandlungen schei- 

terten freilich an eben dieser Berlin-Klausel, nachdem 

sie sich zunachst gut angelassen hatten. (Zu den 

vier Hypothesen, warum die Kontakte plotzlich ab- 

gebrochen wurde, vgl. “CHINA aktuell”, Juli 1972, 

S.13 f.). Wahrscheinlich hatte der inzwischen er- 

folgte Sturz Chruschtschews zu einer grohen Grund- 

satzdebatte in Peking gefiihrt, bei der man u.a. be- 

schloh, die Deutschlandpolitik kiinftig ganz in den 

antisowjetischen Kurs einzuordnen. China ist ja eine 

der wenigen Grobmachte, die aus eigenem Interesse 

an der Wiedervereinigung eines antisowjetischen 

Deutschlands an und fiir sich interessiert sind. Schon 

einmal in der Geschichte hatte China von einem

Wirtschaftsbcziehungen BRD - VRCh

Aussenhandcl VRCh - BRD 1950 - 1972, in 1000 DM

Jahr chines.! mporte chines.Ex porte Zusammen

1950 48 000 62 000 110 000

1952 11 711 73 902 85 613

1953 104 975 139 555 244 530

1954 90 198 151 517 241 715

1955 109 925 192 666 302 591

1956 155 819 222 952 378 761

1957 199 747 172 023 371 770

1958 681 872 245 464 927 336

1959 540 746 278 072 818 818

I960 400 823 291 320 692 143

1961 123 330 159 430 282 760

1962 124 514 156 420 280 934

1963 61 309 162 534 223 843

1964 101 916 206 903 308 819

1965 316 000 290 870 606 870

1966 517 733 370 114 887 847

1967 826 085 306 199 1132 284

1968 696 517 341 225 1 037 742

1969 617 719 344 059 961 778

1970 612 119 308 570 920 689

1971 482 180 330 318 812 498

1972 132 000 82 000 214 000

1) Januar - Marz

QuellenrModerne Welt” 1/1963, p 92; FEER 28.5., 

1.10.64fDer Auhenhandel der Bundesrepublik Deutsch

land”, Kohlhammer-Verlag; “Mitteilungen des Statisti- 

schen Bundesamtes”
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starken Deutschland profitiert, als namlich der deut- 

sche Angriff auf die Sowjetunion im Jahre 1941 Mos- 

kau dazu veranlafste, alle militarischen Krafte an 

die Westfront zu werfen und damit - zum erstenmal 

seit 1934 - die chinesische Grenzprovinz Sinkiang 

freizugeben; Unter diesen Gesichtspunkten ist also 

ganz sicherlich falsch anzunehmen, dab sich die 

VRCh stets fur eine Zweiteilung Deutschlands einge- 

setzt habe. Da China aber seit dem zweiten Welt- 

krieg kein starkes Deutschland mehr haben kann, mufi 

es aus der Not eine Tugend machen und ein doppel- 

tes Ziel in Europa anstreben: Ganz in diesem Sinne 

befiirwortet es - im Gegensatz zu Moskau! - eine 

starke EWG und versucht andererseits, das Beste aus 

der Teilung Deutschlands herauszuholen. Dieses Op

timum labt sich dadurch erreichen, dab Peking - 

ganz auf der Linie seiner Zwischenzonen-Konzeption - 

beide Teile gegen Moskau ausspielt. Bei dieser Poli- 

tik der “maximalen Isolierung” der Sowjetunion ha

ben die Chinesen bereits den Albanern, den Rumanen 

und neuerdings sogar den Jugoslawen bedeutende

Schiitzenhilfe geleistet. Warum sollten solche Erfolge 

auf lange Sicht nicht auch bei Ostberlin zu erreichen 

sein, das nach chinesischer Meinung ja ohnehin in 

starker Spannung zu Moskau steht ? Es mufi Peking 

also darauf ankommen, Ostberlin mbglichst wenig zu 

verargern und ihm geduldig den Riickert gegeniiber 

Moskau zu starken. Peking betrachtet, um die Summe 

aus dieser Analyse zu ziehen, seine Auhenpolitik zu 

beiden deutschen Staaten also zumindest seit 1964 

nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck 

seiner Anti-Moskau-Politik. Bonn ist vor allem als 

Teil der EWG, Ostberlin als potentielles Mitglied einer 

antisowjetischen Vereinten Front in Osteuropa inter- 

essant. Nur eine deutsche Politik, die diesen Intentio- 

nen folgt oder sich ihnen wenigstens annahert, kann 

mit chinesischem Beifall rechnen.

ni (2. Periode) 

we H. und 3. Periode) 

yu (Wirtschaftstabellen)

Akupunktur ist Revolution

“Vereinte Front” von traditionell chinesischer und westlicher Medizin

1958 hing im Akupunktur-Institut in Peking 

eine grohe Weltkarte mit einer gliinzenden Aku- 

punkturnadel fiber China, von der Linien in die 

verschiedenen Lander ausgingen, in denen Aku

punktur praktiziert wird (1). Kein Beispiel 

konnte deutlicher das Sendungsbewuhtsein er- 

hellen, mit dem diese traditionelle Heilmethode 

von den Chinesen in die Welt entlassen wird. 

Auf diese Perspektive mufc sich eine Betrachtung 

der Akupunktur einrichten, ganz gleich, ob sie 

von chinesischer Seite in erster Linie als Mittel 

der Public Relations, als erprobtes Mittel der 

“Volksdiplomatie” oder als wissenschaftlich ge- 

sicherter Beitrag zur internationalen Medizin 

eingesetzt, ganz gleich auch, ob sie von westli

cher Seite als Propaganda fiir die Errungenschaf- 

ten des neuen China oder ernsthaft zu erfor- 

schendes Phanomen aufgefabt wird.

Akupunktur darf in chinesischer Sicht als Sym

bol fiir die traditionelle chinesische Medizin 

schlechthin gelten. Der heutige Stellenwert die

ser ehemaligen Geheim- und Erfahrungswissen- 

schaft laht sich daher nur aus ihrem Zusammen- 

prall mit der westlichen Medizin heraus verste- 

nen. Die Parallele zum westlichen Imperialismus, 

der sich China zu unterwerfen versuchte, drangt 

sich auf. Gefiihle der nationalen Auflehnung ge

gen die “wissenschaftliche” westliche Medizin 

sind verstandlich, die das Traditionsbewuhtsein 

mobilisieren und eine Jahrtausende alte medi- 

zinische Praxis verklaren. Daneben steht radi

kales Neuerertum, das auch auf medizinischem 

Gebiet den alten Ballast beiseite werfen wollte, 

um mit auslandischer Medizin eine “vollige Ver- 

westlichung” zu erzielen. Schliefilich ist nach 

maoistischen Vorstellungen versucht worden, 

eine ideale Verbindung von traditioneller und 

westlicher Medizin in der Praxis zu erproben - 

ein Konzept, das damit zumindest seit 1949 als 

stellvertretend fiir die Grundausrichtung kom- 

munistischer Gesundheitspolitik angesenen wer- 

den darf, wenngleich in verschiedenen Phasen 

durchaus die Akzente verschieden gesetzt wor

den sind.

Maos Theorie der “Vereinten Front”

Auf manche Praktiken der traditionellen chine- 

sischen Medizin schaute bereits die Chlng- 

Regierung mit einem mihtrauischen Auge. Die 

Akupunktur, schon vor Einfiihrung von Metall- 

werkzeugen in der Han-Zeit mit spitzen Stein- 

splittern und spiiter mit Nadeln aus Knochen 

oder Bambus betrieben, bevor sie sich auf dem 

Neiching-Klassiker fufiend durch die Jahrhunder- 

te fortentwickelte, wurde 1822 kurzerhand 

durch Regierungsdekret untersagt (2). Fiir die 

jungen Intellektuellen der 4. Mai-Bewegung und 

m den friihen zwanziger Jahren bedeutete die 

traditionelle Medizin in wesentlich radikalerer 

Weise alle Riickstandigkeit, Aberglauben und 

alle Irrationalitat der alten Gesellschaft iiber- 

haupL auf die man mit den neuen Waffen 

aus dem Westen einschlug. Ch’en Tu-hsiu 

verhohnte die traditionellen Arzte als Igno- 

ranten, die mit der menschlichen Anatomie 

nicht vertraut seien und nur papageienhaft 

iiber die Lehre von den fiinf Elementen fan- 

tasierten. Lu Hsiin schiittete seinen ganzen 

Sarkasmus iiber die Anmabung der alten 

Heilkunde aus - ein vernichtendes Urteil des 

Schriftsteller-Mediziners, das weithin Gehor 

fand. Uberzeugte Marxisten formulierten die 

Ablehnung der alten Medizin von anderer 

Grundlage aus: Die iiberlieferten Heilkiinste 

waren nur eine primitive, unwissenschaftliche 

Stufe der medizinischen Entwicklung, an 

deren Spitze sich die moderne wissenschaft-


