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"Wenn man den modernen Begriff der Interessensphare dahin aus
dehnt, daB er die Regionen umfaBBen solI, wo deutsche Interessen her
vorragend vertreten sind, so steht China voran. Denn in ungleich groBe
rer Zahl alB in allen Kolonien zusammen wellen heute dort unsare Lands
leute, und gewaltige Ereignisse haben unsaren Blick dahin gerichtet. 
Wir filhlen, daB der auBerste Osten sich zu einem Schauplatz des Welt
verkehrs und der Volkerberiihrung gestaltet, der an Bedeutung alIe 
auBerhalb der weiBen Rasse gelegenen Gebiete der Erde weitaus iiber
ragt. China wird nun dauernd im Vordergrunde der IntereBBen fUr 
Europa stehen." 

Ferdinand von Richthofen 
auf dem Deutschen Geographentage zu Breslau 1901. 



Vorwort. 

Der deutschen Arbeit in China seien diese Seiten gewidmet. Den 
Pionieren des deutschen Gedankens im fernen Osten werden sie kaum 
etwas Neues berichten kannen. Sie sollen ihnen nur Hilfe in der Heimat 
werben und sind in diasem Sinne ein Dank an alle Freunde und Be
kannten in China, die dort mit Rat und Tat und nie ermiidendem Eifel.' 
mir zur Seite standen, auf zwei Studienfahrten viel zu sehen und 
zu haren. In der deutschen Heimat aber sollen diese Seiten zur 
Unterstutzung aufrufen und in knappen Umrissen - nicht mit dem 
Anspruch auf Volistandigkeit, mit vollem BewuBtsein mancher Unter
lassungen und Lucken - das angeben, was g~schehen ist und was 
zu tun ubrig bleibt. Das Meiste hat noch zu geschehen, und es wird 
zum Schaden des deutschen Gedankens, zum Schaden der deutschen 
Volkswirtschaft ungetan bleiben, wenn nicht in weit hoherem MaBe 
ala bisher sich das allgemeine Interesse den fernostlichen Fragen zu
wendet. Das Interesse in Deutschland zu wecken und zu beleben ist 
der Zweck dieser Seiten, eine kleine Teilaufgabe in einer groBen, die 
ein Einzelner allein nicht IOsen kann. DaB sich viel Hilfskrafte zum 
Werke finden, und daB sich vor allem reiche Geldmittel dazu £inden, 
ist ein aufrichtiger Wunsch des Verfassers. 

Berlin, Februar 1913. 

Dr. Fritz Wertheimer. 



Inhalt. 
Seite 

Vorwort. 

I. Chinas politische und wirtBchaftliche Lage nach der Re-
volution • . • . . • . . . • • • • • • • • • • • • •• 1 

II. Deutsche Leistungen und deutsohe Aufgaben in China 19 
1. Politische Leistungen und Aufgaben . 19 
2. Land und Forstwirtschaft in China •• 30 
3. Die Entwicklung des Verkehrswesens 35 
4. Bodenschatze und IndustriaIisierung 52 
5. Yom Handelsgeschaft in China . . 69 
6. Tsingtau. • • • . • . . . . . . • 83 
7. Deutsche Kulturaufgaben in China. 97 
8. Die deutschen Schulenin China. 114 

III. Schlu/3wort und Ausblicke . 131 

IV. Literatur-Verzeichnis • . . . . . 135 



1m Text benutzte MaBe und Gewichte. 

1 Haiku&n T&el = 3,16 M&rk im Durchschnitt des J&hres 1900. 

= 3,06 "" " " " 1905. 
= 2,76 "" " n n 1910. 
= 2,75 "n " " " 1911. 
= 2,99 "" " ,,1. Viertelj&hres 1912. 
= 3,10 "" " ,,2. n 1912. 
= 3,11 "n " ,,3. " 1912. 

1 Mex. Doll&r = schw&nkend im Werte zwischen 1,70 bis 2,20 M&rk. 
= ungefihr tIl Hk. Tl. im Durchschnitt des J&hres 1912. 

1 Li = etw& 640 Meter. 
1 Pikul = 60,5 kg. 
1 Yen = 2,09 M&rk. 
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Chinas politische und wirtschaftliche Lage 
nach der Revolution. 

Seit der zweiten Halfte des 19. Jahrhundeits ist der ferne Osten 
von den Westlandern und den Amerikanern in ihren Welthandels
verkehr einbezogen worden und wurde damit gezwungen, seine Sonder
stellung in sich geschlossener Sonderwirtschaften aufzugeben. Dieser 
ErschlieBungsarbeit stellte der Osten in Japan und in China zunachst 
eine ausgesprochene Fremdenfeindlichkeit gegeniiber, die auch in der 
Folge, in der Form eines passiven Widerstandes, das System Chinas 
geblieben ist, wenn es galt, sich mit den eindringenden fremden Person
lichkeiten abzufinden. In Japan schlug unter der Fiihrung weitaus
schauender Staatsmanner diese Stimmung bald, auBerlich wenigstens, 
ins GegenteU um, und die letzten Jahrzehnte japanischer Entwick
lung zeigen im Vergleich mit dem selhen Zeitraum chinesischer Ge
Bchichte deutlich, auf wessen Seite der Erfolg liegt. In Japan erkannte 
man klar die Unmoglichkeit, gegeniiber dem energiBchen Willen der 
Handelsfreiheit erstrebenden kaufmannischen Pioniere das Land langer 
in Beiner Abgeschlossenheit zu erhalten. Mit dem Handel aber kamen 
unmerklich die Gedanken und Ideen und als drohendes Gespenst, 
wenn man sich ihnen entziehen wollte, die fremden Kriegsschiffe und 
Soldaten, denen abendlandische Technik und Ausbildung eine un
ermeBliche Vberlegenheit iiber den Osten verleihen muBte. Man sah 
ein, daB nur ein rasches Nachholen des in Jahrhunderte langer Ab
geschiedenheit Versaumten die Japaner wehrhaft machen konnte. 
Schon damals steckte in dieser Erkenntnis wohl ein Keim von dem 
Gedanken, daB von der Schnelligkeit in der Vbernahme der fremden, 
Methoden und Einrichtungen nicht nur die Geltung gegeniiber jenen 
.Fremden, sondern auch die Stellung im fernen Osten den anderen 
zurUckgebliehenen Nationen Korea und China gegeniiher abhangen 
miisse. Es ist bekannt, wie geschickt und mit welcher Anpassungs-

Wertheimer, China. 1 



2 Chinas politische und wirtschaftliche Lage nach der Revolution. 

fa.bigkeit Japan seine Plane in der Folgezeit zur Durchfiihrung brachte, 
wie es seine Sohne zum Studium nach allen Weltgegenden entsandte 
und in der Heimat fieberhaft arbeitete, um im chinesisch-japanischen 
Kriege 1894/95 und endlich im russisch-japanischen Kriege einJahrzehnt 
spater militarische Erfolge nicht nur uber die Chinesen, sondern auch 
uber die Vertreter der weiBen Rasse im fernen Osten, die Russen, 
zu erringen und in dem Biindnis mit England auch au13erlich, moralisch. 
seine neuerworbene Weltgeltung aIs GroBmacht ausgedrUckt zu sehen. 
Dieser Erfolg ist so gro13 und uberragend, daB daneben gewisse innere 
Schwierigkeiten der Verbindung der eigenen Kultur mit der des Abend
landes und des oberflachlichen Aufgebens guter alter Sitten zugunsten 
unverstandener fremder Ideen zurUcktreten, obgleich darin die Keime 
kiinftiger Schwierigkeiten liegen mogen. 

Wohin die chinesische Methode fuhren muBte, ist im gleichen 
Zeitraum an den auBeren Momenten der Kriegsniederlagen und der 
Friedensschliisse unschwer zu erkennen. Von dem Friedensschlusse 
in Nanking im Jahre 1842, der den Opiumkrieg beendete und die Ab
tretung Hongkongs an die Englander brachte, bis ~u den Vertragen, 
in denen Kiautschou, Wei-Rai-Wei, die Liaotung-Halbinsel und Korea. 
ihre Besitzer wechselten, zieht sich eine durch keinen Erfolg und keinen 
Lichtblick unterbrochene Kette diplomatischer und militarischer 
Niederlagen. China, dessen Staatsdoktrin nur ein Reich der Mitte 
und von ihm abhangig tributare Volkerschaften gekannt hatte, muBte 
sich die Anwesenheit geachteter und gleichberechtigter Gesandtschaften 
gefallen lassen. Es muBte Angriffe auf Leben und Eigentum der Frem
den, wie sie zum letzten Male in der Boxerbewegung zum Ausdruck 
kamen, mit vielen Menschenleben und unendlich schweren finanziellen 
Entschadigungen bezahlen, und noch ist kein Ende solcher Demuti
gungen abzusehen. Mit der Unmoglichkeit des Widerstandes gegen die 
Fremden wuchs im fernen Osten selbst die Vorherrschaft der Japaner 
empor, gegen die man besonders im Suden des Reiehes so etwas wie 
eine Erbfeindschaft empfand. Das Reich der Mitte hatte mit seinem 
Lande und seinen Menschen aIle Opfer zu bezahlen, die das Empor
streben Japans und die ErschlieBungsarbeit der Westlander erheischten. 
Kein Wunder, daB sich in dem primitiven und an Welthandel und 
Weltwarenaustausch ungewohnten Volke die "Oberzeugung festsetzte, 
daB aller Handel der Fremden im Grunde doch nur China an Land 
und Geld verarmen lasse und nur den Fremden nutze. Kein Wunder 
auch, da13 aus dieser faIschen Auffassung heraus die urspriingliche 
Fremdenfeindlichkeit immer neuen Boden gewann und eine Andenmg 
der Methoden den Fremden gegenuber verhindelte. Das war die Lage 
nach der Niededage im chinesisch-japanischen KIiege, die auBerlich 
wenigstens die chinesische Reform-Bewegung einleitete. Allmahlich 
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waren doch die Chinesen als gute Kaufleute dahinter gekommen, wo 
ihre Fehler steckten. Die chinesische Auswanderung in die Straits 
und nach Amerika hatte im Auslande wohlhabende, guterzogene, 
gebildete und politisch einsichtige Vaterlandsfreunde erstehen lassen. 
die eine .Anderung der Zustii.nde in ihrer Heimat erstrebten. SchUler 
gingen in groBerer Zahl zum Studium nach dem Auslande und ins
besondere nach Japan, wo man lernen zu konnen hoffte, wie es gemacht 
werden miiBte, diesen Fremden und ihren Geliisten entgegenzutreten, 
wo man aber au~h die Mittel und Wege zu finden glaubte, auch die 
japanische Vormacht im Osten zu brechen. Der Reformer gab es in 
den letzten beiden Jahrzehnten unzahlige. Das mandschurische Kaiser
tum stand ihnen im groBen und ganzen verstandnislos gegeniiber und 
brachte in seinen letzten Generationen keine Fiihrer mehr auf, die weit
blickend und geschult genug gewesen waren, sich an die Spitze der 
Bewegung zu stellen, von der sie sich vielmehr schwach und willenlos 
treiben und iiberrumpeln lieBen. Es kam die Episode des leidenschaft
lichen Geistes Kangiuwei, der die Schaden seiner Heimat mit richtigem 
Blicke erkannte und wahrend der kurzen Zeit seiner Wirksamkeit 
am Hofe des jungen Kaisers Kwangsii mit der ganzen Kraft seiner star
ken Personlichkeit fiir ihre Beseitigung eintrat. Aber nach bum 
100 Tagen wurde del' fortschrittliche Siidchinese von der konservativen 
Partei der Mandschus und Nordchinesen gestiirzt, und mit ibm fiel 
sein allzu vertrauensseliger Kaiser einem Staatsstreiche zum Opfer, 
den er selbst gegen die Kaiserin-Witwe geplant hatte und den diese 
nun erfolgreicher gegen ibn unternahm. Es folgte nach wenigen Monaten 
die dynastiefeindliche Bewegung der Boxer, die man nicht ohne Ge
schick, aber sehr zum Ungliicke Chinas, auf die Fremden ableitete, 
die Belagerung Pekings, die Flucht des kaiserlichen Hofes und spater 
der FriedensschluB mit der driickenden finanziellen Entschadigung, die 
China zu bezahlen hatte. Darnach kampfte Japan mit RuBland bei 
ganzlicher Ohnmacht Chinas auf chinesischem Boden um die Vorherr
schaft des Ostens, und der verlierende Teil war China, das neuen Lander
verlust und Schwachungen zu erdulden hatte. Es ist sicher, daB nicht 
alles in diesem Schuldkonto der mandschurischen Regierung zu Lasten 
fallt. Die Kaiserin-Witwe anderte nach der Lehre des Boxerkrieges 
ihre Ansichten und lieB sich, freilich zu spat, um das Schicksal ihrer 
Dynastie noch andern zu konnen, zu Reformen im Heereswesen, im 
Unterricht und im politischen Verfassungsleben bewegen. Aber all das 
setzte die Mandschu-Dynastie nicht mehr instand, der neuen dynastie
feindlichen Bewegung des Jahres 1911 erfolgreich Widerstand leisten 
zu konnen. Es fehlte ibr sogar vollig an Mannern, die den Mut und 
die Kraft zu einem anstandigen Ende hatten aufbringen konnen. 

Diese jiingste chinesische Revolution, die zur Republik China. 
1* 
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gefiihrt hat, ist in ihren Ursachen und ihren Wirkungen in knappen 
Ziigen schwer zu erklaren, weil ihre WurzeIn so tief und unergriindlich 
ins chinesische Geistesleben hinabfiihren. Wir diirfen sie jedenfalls 
ala einen Sieg der tJberzeugung begriiBen, daB mit der altchinesi
schen Methode der Kampfe zwischen abendlandischem Geiste und 
fernem Osten nichts zum Heile Chinas erreicht werden konne. Und 
wenn auch bei diesem Dynastiewechsel innerpolitische und wirtschaft
liche Griinde eine groBe Rolle spielen, wenn die alte Fremdenfeindlich
keit und die alte Methode selbst in den Kopfen mancher der heutigen 
Republikaner noch festsitzen und sie Anderungen gar nicht so sehr 
geneigt machen mogen, so war doch die treibende Kraft in der jetzigen 
Bewegung die Agitation im Auslande geschulter und erzogener Chinesen. 
die eine klarere Erkenntnis von den wirklichen Dingen sich angeeignet 
hatten ala die nie aus China herausgekommene und in altem, un
verstandenem Formelkram erstickte Beamtenschaft, die gar nicht nur 
rein mandschurisch war, sondern im Gegenteil zum gt'oBten Teile 
aus Chinesen hestand. tJber aIle dynastischen und politisch-staats
rechtlichen !nderungen hinweg darf man die Revolution als eine direkte 
Kronung der Kangiuweischen und Tschangtschitungschen Arbeit auf
fassen, ala den Sieg einer Idee, die freilich vor der Hand rein negativ 
in Erscheinung tritt: namlich, daB mit der alten Methode China nicht 
fernerhin regiert werden konne, ohne noch mehr an Geltung einzubiiBen. 
Die positive Arbeit, China so zu regieren, daB es eine seiner Volkskraft 
und seinem Reichtum entsprechende Stellung in Ostasien und unter 
den Weltvolkern einnimmt, das Aufbauen nach dem EinreiBen, bleibt 
erst noch zu tun, und man sollte sich an den Gedanken gewohnen, 
daB das keine Arbeit ist, die von heute auf morgen getan werden kann, 
daB sie Jahrzehnte dauern wird und daB ein junges republikanisches 
China wohl noch mehr Kinderkrankheiten zu iiberstehen haben wird, 
ala ein mandschurisches an Alterserscheinungen aufzuweisen hatte. 

Zunachst scheinen der chinesischen Republik, die erstanden ist 
ala eine Reaktion gegen den andauernden Verlust von Land und Prestige, 
unter dem Schlachtruf: China den Chinesen, ala im eigentlichen Sinne 
zweifellos fremdenfeindliche Bewegung, wenn auch die auBeren Formen 
in Erinnerung an die Boxerzeiten und unter dem Druck der Kriegs
schiffkanonen von Hankau friedlich und freundlich gewesen sein mogen, 
Gefahren von auBen zu drohen. Die Losbrockelung weiterer AuBen
teile scheint sich voIlziehen zu wollen, und zwar gerade der Teile, um 
die der Kampf auch schon in den letzten Jahren der Mandschudynastie 
ging, die also den unmittelbarsten AniaB zur Revolution gegeben 
hatten. Der nahere Orient bietet ein gutes Beispiel zur Erklarung 
dieser Lage im fernen Osten. Osterreich muBte nach der tiirkischen 
Revolution befiirchten, von einer erstarkten und gefestigten Tiirkei 
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Bosnien und die Herzegowina weniger leicht 10sreiBen zu konnen 
alB von einer schwachen, im Obergangsstadium sich befindenden. 
Italien mochte gleicher Ansicht uber Tripolis und die Cyrenaika sein, 
und die wiederholten Schwachungen der Turkei im· Zusammenhange 
mit der zu erwartenden raschen und sicheren Kraftigung lieBen dann 
die Balkanstaa.ten zur Oberzeugung kommen, daB sie jetzt, solange 
es noch Zeit sei, ihre Expansionsbestrebungen zur Durchfiihrung bringen 
miiBten. In China haben gerade die Handelsentwicklung und auch das 
militarische Erstarken des Reiches wahrend der letzten im Innern so 
krisenreichen Jahre gezeigt, wie rasch eine Aufwartsbewegung in diesem 
Lande kommen konnte. Japan, das kleine eng begrenzte Land weniger 
Inseln und geringer Volkszahl, war als kleines Radchen leicht in Gang 
zu bringen. Das schwerfallige, riesengroBe, in sich nicht geschlossene 
und einheitliche China war schwerer zu regieren und zu bewegen. Aber 
die zu erwartende Schwungkraft dieses Riesenrades muBte von be
trachtlicher Wirkung werden. Die kolonisatorische Betatigung Chinas 
in den letzten Jahren und gerade in den gefahrdeten AuBenteilen lieB 
hier Gutes erhoffen. In der Mandschurei wurde das Privileg der Mand
schuren aufgehoben und der Boden den Chinesen zur Bebauung frei
gegeben. Eine au13erordentliche Ausdehnung der Landwirtschaft war 
die Folge, die sich u. a. in dem enorm gesteigerten Anbau und der 
Ausfuhr des neuen Welthandelsartikels, der Soyabohne, zeigte. In die 
Sudmongolei drangen immer mehr fleiBige und unermundliche chine
siche Ackerbauer vor, die sich den Steppenboden untertanig machten 
und durch ihre Bedurfnislosigkeit und Willigkeit allen Unbilden erfolg
reich trotzten. In Tibet war China auf dem best~n Wege, die unbot
miiBigen wilden Stamme sich zu unterwerfen, seine kriegerischen Ex
peditionen waren erfolgreich und sein Einflu13 in der Hauptstadt des 
Dalai-Lama war im Wachsen. 1m Suden aber fiihrte die kriiftige Reak
tion gegen die mandschurische Herrschaft mehr als irgendwo in China 
zur Ausbildung eines NationalbewuBtseins, zu einem Widerstande 
gegen neue Demutigungen und neue Landverluste und zur Erkenntnis, 
daB man vorhandene Hilfsquellen lieber selbst ausbeuten muBte, als 
sie den Fremden uberlassen solIte. Die Franzosen, Englander, Russen 
und Japaner sahen in diesen Bestrebungen und Bewegungen kein er
freuliches Zeichen, da ihre eigene Politik auf den wirtschaftlichen und 
territorialen Erwerb dieser Gebiete ausging. Von diesem Gesichts
punkte aus werden die Bestrebungen verstandlich, gerade jetzt in einer 
politischen und wirtschaftlichen V'bergangszeit, in einer Periode, wo 
die eine Partei auBerlich geworfen ist, die Sieger aber noch nicht ganz 
sattelfest sind, alte Plane beschleunigt zur Durchfuhrung zu bringen. 
Die Gefahr, die fUr das jetzige Regime in China darin liegt, ist klar. 
Schon der erste Schritt auf der Bahn derartiger neuer Amputations-
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politik gegeniiber China, die Selbstandigkeitserklarung der Mongolei 
unter tatiger Beihilfe RuBlands - die nach dem Bei~piele Koreas ja 
nicht anderes bedeuten kann als eine Vorbereitung zur leichteren 
Russifizierung dieses gewaltigen Gebietes - hat zu bedenklichen Krisen 
der jungen Republik gefiihrt. DaB es sich hier um die Liquidierung 
einer alten Erbschaft handelt, wird man in China ebenso schwer einsehen 
wollen wie in der Tiirkei; in China werden die nach AuBerlichkeiten 
urteilenden Massen noch viel stutziger werden, wenn die ersten Jahre 
der jungen Republik ein Weitergehen auf der Bahn bringen soUten, 
von der abzulassen die Republik ja gerade begriindet wurde. Diese 
Ge£ahren drohten der Republik schon in den aUerersten Tagen ihres 
Entstehens. Es war kein Geheimnis, daB der Norden Chinas und speziell 
die Mandschurei im Herzen durchaus nicht republikanisch, sondern 
mandschu- und dynastiefreundlich, vor allem aber monarchisch gesinnt 
waren. Man kann es als ein Zeichen von groBem Patriotismus und hoher 
Pflichterfiillung betrachten, wenn der urspriinglich gleichfalls monar
chisch iiberzeugte Yuanschikai sich bereit fand, die Leitung des Reiches 
zu iibernehmen, weil er iiber den augenblicklichen Streit um Monar
chie und Republik hinaus das Reich China als solches unversehrt und 
ungeteilt erhalten wollte. Eine nicht minder anerkennenswerte Leistung 
vollbrachte der Vizeki:inig der Mandschurei, einer der treuesten, auf
richtigsten, ehrlichsten und tiichtlgsten mandschurischen Beamten, 
Tschaoersiin, der das Amt eines republikanischen Generalgouverneurs 
iibernahm und mit Rilfe eines ihm treu ergebenen Truppenkomman
deurs, des jungen, soldatischen, riieksichtslos energischen Tschangtsolin, 
die Ruhe in der Grenzprovinz aufrecht erhielt. Es mag dahingestellt 
bleiben, aus welchen Motiven die beiden Manner gehandelt haben. 
Schon friih hat man in 8changhaier Zeitungen Yuanschikai die Per
spektive: Washington oder Napoleon! eroffnet, ohne daB man bis heute 
Klarheit besaBe, welchem Ende dieser schlaueste und kalteste, ab
wagendste und realste aller chinesischen Politiker zustrebt. Auch der 
Generalgouverneur der Mandschurei wartete wohl zunachst ab, in erster 
Reihe auf die Ruhe der ihm anvertrauten Provinz bedacht, in zweiter 
Linie aber wohl auf einen mandschurischen Riickschlag wartend, 
dem er seine wertvolle Rilfe geliehen hatte. Gleich ihm stand in 8chan
tung der heldenmiitige Verteidiger Nankings gegen die revolutionare 
Dbermacht, Tschangsiin, der nur infolge Verrats dieses auch psycho
logisch als erste Taiping-Hauptstadt wichtige letzte Bollwerk der 
Mandschus raumen muBte und jetzt nicht nur in der 8iidschantung
provinz durch seine energische Rauberverfolgung Ordnung und Ruhe 
wiederherstellte, sondern auch mit seiner allmahlich wieder auf 10000 
Mann angewachsenen, streng disziplinierten und gut einexerzierten 
Truppenmacht den Revolutionaren das Vordrillgell nach Norden 
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verbot, gleichzeitig aber abwartete, wie die Dinge sich entwickeln 
wiirden, ohne aus seinen monarchischen Neigungen ein Hehl zu machen. 
Erst als es der Staatskunst Yuans gelang, die Republik in Gang zu 
bringen, verschwanden in Schantung und der Mandschurei auch die 
monarchischcn Plane der Heerfiihrer. tJber diese innerpolitische Be
deutung hinaus hat aber Tschaoersiins Festigkeit der Republik erst 
dasEntstehen ermoglicht; denn es besteht keinZweifel, daB dieJapaner 
auch die geringste Unruhe in dieser ihrer "Interessensphare" zu einer 
Besetzung des Gebietes zu benutzen bereit waren. Eine militarische 
Aktion in der Mandschurei hatte aber nicht nur zum sofortigen dauern
den Verluste der Mandschurei gefiihrt, sondern auch russische Nach
ahmung in der Mongolei gefunden, und das Schicksal der noch un
organisierten Republik ware hOchst zweifelhaft geworden. Hier besaB 
der mandschufreundliche Vizekonig mehr staatsmannische Einsicht 
als die Nankinger provisorische Republik, die ihn durch einen friiheren 
Brigadegeneral Lantienwei zu ersetzen versucht hatte, ohne daB 
es jedoch diesem gelang, in der Mandschurei jemals festen FuB zu 
fassen. 

Weniger gliicklich war die entstehende Republik mit ihren Ak
tionen in Tibet und der Mongolei. Schon zu Ende des Jahres 1911 
erfolgte in Urga eine Unabhangigkeitserklarung mongolischer Fiirsten, 
die den Hutuktu, einen dem Dalai-Lama ahnlichen buddhistischen 
Oberpriester, zu ihrem Haupte erklarten. Diesem Schritte waren 
verschiedene Scharmiitzel der von den Russen aufgehetzten und auch 
zum Teil direkt militarisch unterstiitzten und angefiihrten Mongolen 
gegen chinesische Truppenwachtposten an der Grenze vorangegangen. 
Die chinesische Regierung konnte nichts gegen derartige Lostrennungen 
tun, und sie wird auch bei verniinftiger Priifung der Sachlage trotz allen 
Drangens verantwortlicher und unverantwortlicher Kreise gegen den 
jiingsten russischen Schritt der Selbstandigkeitserklarung der auBeren 
Mongolei nichts unternehmen konnen, als in Verhandlungen vielleicht 
wenigstens einen Schein von Oberhoheit zu retten und die endgiiltige 
Regelung der Mongolenfrage einer spateren kriegerischen Ansein
andersetzung mit dem russischen Gegner aufzusparen. Auch in Tibet 
fachten die Umwandlungen der chinesischen Regierungsform den Wider
stand der schon halb besiegten Tibetaner wieder an, zwei Expeditionen 
chinesischer Truppen blieben erfolglos, der Dalai-Lama kehrte aus 
seiner Verbannung von Darjeling am Himalaya, wo er ziemlich stark 
englischen Einfliissen zuganglich gewesen war, zuriick, und die Eng
lander forderten ziemlich unverbliimt als Bedingung einer Anerkennung 
der Republik eine Anderung der englisch-tibetanisch-chinesischen 
Verhaltnisse, wie sie zuletzt nach del' Younghusband-Expedition des 
Jahres 1904 festgesetzt worden war. Damals hatte ein englisch-tibe-
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tanischer Vertrag die Vormacht Englands in Tibet festgelegt, der chine
sische Widerstand dagegen fuhrte aber im Jahre 1906 zu einer englischen 
Anerkennung der Vormachtstellung Chinas in Tibet, die auch spater 
durch den englisch-russischen Vertrag anerkannt wurde. DaB die 
chinesisches Prestige schadigende Bedingung zur Anerkennung del' 
Republik gerade von England ausging, dessen Vertreter wahrend der 
Revolution an manchen Orten die Republikaner direkt gegen die 
Mandschus unterstutzt hatten, ist nicht ohne Interesse. 

In dieser Bedrohung der Reichsgrenzen von verschiedenen Seiten 
und in der Unmoglichkeit, dem drohenden Verlust militarisch mit 
einiger Aussicht auf Erfolg zu begegnen, liegt zurzeit eine groBere 
Gefahr fur die neue politische Staatsform als in den Verhaltnissen 
im Innern, wenn schon auch hier nicht alles erfreulich ist. Zu den 
aIten Streitfragen, denen die Republik keine Losung brachte, sind jetzt 
neue gekommen. Dem gewaltigen Riesenreiche China war die Dynastie 
ein Halt und bei allen auseinanderstrebenden Tendenzen doch ein 
Moment del' ZusammengehOrigkeit, ein Trager des Reichsgedankens. 
Nicht, daB diesem auBeren Begriff auch innerlich ein wirkliches Zusam
mengehOrigkeitsgefuhl entsprochen hatte. Die Unterschiede in Land 
und Bevolkerung, Klima und Bodenbeschaffenheit, Volkssitten und 
Anschauungen, die zwischen dem Norden und dem Suden Chinas kIaffen, 
sind tief und ernst. Die bedachtsame Ruhe und "Obcrlegtheit des einen 
Telles paBt wenig zu del' raschen und impulsiven, wenn auch auBerst 
intelligenten und anpassungsgewandten Art des anderen. Del' Suden 
steht seit vielen Jahrzehnten von Canton und Hongkong aus in engel' 
Verbindung mit dem wirtschaftlich aufbluhenden Leben del' Straits 
und del' hollandischen Kolonialbesitzungen. Yom Suden aus wandte 
sich ein Strom betatigungslustiger Auswanderer nach naheren und 
ferneren Arbeitsstatten und sog mit dem Geiste der Lander, in denen 
er lebte, neue Ideen wirtschaftlicher und politischer Art ein, die ein 
reger Verkehr mit del' chinesischen Heimat allmahlich auch in weitere 
Kreise trug. Del' Norden entbehrte wahrend dieser Zeit in seinen Grenz
beziehungen zu dem selbst recht erstarrten RuBIand solcher Anregungen, 
die erst sehr spat mit dem Aufkommen des Hafens Tientsin sich auch 
hier Eingang verschafften. Das mittlere Yangtsetal, in dem geographisch 
und wirtschaftlich die beiden feindlichen Bruder zusammentreffen 
und einen Ausgleich ersteben konnten, war durch die Wirksamkeit 
des lebhaften Handelshafens Schanghai von jeher den sudlichen Ideen 
zuganglicher. Die treibende Kraft in del' vergangenen Revolution 
abel' war neben dem Jahrhunderte alten Widerstande gegen die "fremde" 
mandschurische Dynastie- der Begriff ist von europaischen Betrachtern 
del' Revolution uber Gebuhr gewurdigt und in Rechnung gestellt worden 
- der Kampf auslandischer Ideen gegen die starr und leblos uberlieferte 
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Form des alten chinesischen Konfuziusschen Systems. Das deckte sich 
mit politischen und wirtschaftlichen Gegensatzen, und der viel besser 
bereitete Boden des Sudens muBte deshalb auch die begeisterteren 
Kampfer stellen. Das Dbergewicht des Sudens in der Vorbereitung 
und Organisierung der Revolution verscharfte naturgemaB die schon 
vorhandenen Gegensatze zwischen den Reichsteilen. Den Sudlandern 
ging alles nicht rasch und nicht radikal genug, der Norden glaubte 
sich uberrumpelt und hintergangen und sah in den Wunschen des 
Sudens nur - echt chinesisch! - ein Andrangen zur Staatskrippe, 
ein Bestreben, aIle fetten Beamtenpfriinden mit Sudlandern besetzt 
zu sehen. 1m Norden ist die Bev61kerung ohne Zweifel in ihrer uber
wiegenden Mehrzahl monarchisch gesinnt, im Suden haben sich von 
Amerika und, so seltsam das bei dem doch selbst streng monarchischen 
Japan klingen mag, von Japan aus genahrte republikanische Ideen 
fest eingeburgert. Die FUhrer der sudlichen Agitation sahen naturlich, 
von ihrem Standpunkte aus mit Recht, in der Ara der Reformen, die 
das mandschurische Kaisertum seit der J ahrhundertwende eingeleitet 
hatte, ein weit gefahrlicheres Moment fUr sich selbst, als in der voran
gegangenen Periode des passiven Widerstandes gegen aIle yom Aus
lande gekommenen Ideen. Die Agitation gegen das reformierende 
Mandschurentum war somit starker als die gegen das v6llig untatige, 
und so kam das Schlagwort von der "verlotterten" Mandschuregierung 
auf. Und wenn auch nicht geleugnet werden darf, daB das Mandschu
kaisertum im Ganzen starkem Verfall entgegengegangen war, so ware 
es doch ungerecht und unhistorisch, wenn man auch im Auslande 
das Mandschuregime unter dem Gesichtswinkel seiner sudlandischen 
Gegner betrachten wolIte, wahrend es der Wahrheit und der Gerechtig
keit entspricht, festzustelIen, daB es durchaus nicht schlechter und 
nicht besser gewesen ist als verschiedene vor ihm zur Abdankung 
gezwungene echtchinesiilche Dynastien auch. Nur, daB es nicht die Kraft 
und nicht die Manner besessen hat, den von ihm als recht erkannten 
Weg maBvoller Reformen allen Widerstanden zum Trotz bis zu Ende 
zu gehen. 

Es ware den Agitatoren des Sudens nicht gelungen, derartig rasch 
und leicht Herr der Lage zu werden, wenn sie nicht mit auBerst ge
schickter Erkenntnis und Ausnutzung aller Str6mungen und Empfin
dungen im chinesischen Volke vorgegangen waren und sich um tiefe 
Gegensatze zwischen ihrer Theorie und ihrer Praxis gar nicht gekummert 
hatten. China den Chinesen und Erhaltung des Reiches in seiner 
territorialen Unversehrtheit gegenuber allen fremden Anspriichen, 
das war die patriotische Theorie. Eine bewuBte Lockerung und Zer
st6rung dieses theoretischen Reichsgedankens, das war die Praxis. Es 
wirkt wie eine starke Ironie, daB nicht die Republikaner selbst, sondern 
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daB Manner wie Yuanschikai und Tschaoersiin die dadurch angerichteten 
Schaden erkannten und durch ihre Tatigkeit Theorie und Praxis der 
Revolutionare des Sudens zu verbinden und auszugleichen suchten. 
Es scheint sicher, daB in der Revolutionszeit der Gegensatz 
zwischen dem Reich und seinen einzelnen Provinzen, der 
schon friiher latent vorhanden war, sich verbreitert hat. Diesen Gegen
satz hatten schon die Mandschus deutlich empfunden. Es war die 
letzte Tat, und man wird es ohne Vorurteil priifend sagen mussen, 
eine der staatsmannischsten und groBten Taten, die in den letzten 
Jahrzehnten in China getan worden sind, daB ihr Verkehrsminister 
Tschengkungpao durch ein Dekret die Verstaatlichung samtlicher 
Eisenbahnen in China vollzog, wenn auch die Form und die Ausfuhrung 
des Gedankens bedenklich gewesen sein mogen. Dieser Schritt gab 
aber Zeugnis von der klaren Erkenntnis, daB die Eisenbahn ebenso 
sehr ein wirtschaftliches Verkehrsmittel wie auch eine geistige Ver
bindung und Annahenmg darstellt. Nur ein von der Zentrale aus ein
heitlich geleitetes Eisenbahnnetz konnte geistig, militarisch und wirt
schaftlich einen ZusammenschluB des Reiches als Einheitsstaat bringen. 
Die Provinzen widerstrebten. Ihre Freiheit war zu lange zu groB 
gewesen, als daB ein Gewaltstreich sie hatte vernichten konnen. China 
ist groB und Peking ist weit entfernt von AuBenteilen des Reichs. Und 
wenn auch eine verderblich kluge mandschurische Politik dafiir gesorgt 
hatte, daB aIle drei Jahre die Provinzialgouverneure, die der Provinz, 
in der sie amtierten, nicht entstammen durften, ihren Posten wech
selten, um die Ausbildung jeder provinziellen Selbstandigkeit von der 
gouvernementalen Spitze her zu unterbinden, so hatte vieIleicht gerade 
diese Herrschaft kurzlebiger und iufolge mangelnder Kenntnis von 
Land und Leuten in starkem MaBe abhangiger Gouverneure die Aus
bildung einer Notabelnwirtschaft in den einzelnen Provinzen be
gunstigt, die noch viel partikularistischer werden muBte. Sowohl die 
Zentrale Peking, ala die von hier entsandten Gouverneure blieben 
dagegen machtlos, und bei dem ungeheuren Ei.lfluB der Literaten 
und Notabeln auf das Yolk wurden die Provinzen mehr und mehr dem 
Reichsgedanken entfremdet. Es war nicht zu erwarten, daB ein Gedanke 
von solcher GroBzugigkeit, wie ihn der der Eisenbahn-Verstaatlichung 
darstellt, bei den Provinzen auf Verstandnis stoBen wiirde, und es war 
vollig ausgeschlossen, daB das der Fall sein wiirde, nachdem das Dekret 
die Notabeln an der empfindlichen Stelle des Geldbeutels zu beein
trachtig{m schien. DaB gerade diese Schwierigkeiten und Gegensa.tze 
von den Revolutionaren zum Ausgangspunkt ihrer Bewegung gemacht 
wurden, ist aber bezeichnend. Unter ihrer Billigung geschah dann die 
Aufstellung von Provinzialheeren, und auf ihre Anregung hin kam die 
Unabha.ngigkeitserklarung mancher Provinzen, deren glatten nber-
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gang zur revolutionaren Sache sie noch nicht erwarten konnten, deren 
Abfall von Peking ihnen aber einstweilen genfigte. Und wenn auch 
solche Unabhangigkeitserklarungen schon frfiher in der Geschichte 
Chinas nicht selten waren und zunachst wohl nur ein Abwarten der 
Provinzen bezweckten, die sich nicht dem Machtkampf mit all seinen 
wirtschaftlichen Schaden aussetzen wollten, sondern spater ihren 
AnschluB an den Sieger vollzogen, so lehrt doch der Gang der Ereig
nisse, daB in der jfingsten Revolution die Selbstandigkeit und der 
Partikularismus der Provinzen bedenklich waren. Eine der schwersten 
wirtschaftlichen Fragen des jungen China, die Anleihefrage, ware 
langst gelost, wenn nicht einzelne PrOvIDzen einen machtvollen Wider
stand gegen solche Zentralisierung leisteten, ihre finanzielle Selbstandig
keit und Unabhangigkeit proklamierten und andere Provinzen zu glei
chem Tun anreizten. In der Nationalversammlung in Peking gelang 
es nur mit Mfihe, einem Verlangen zu widerstehen, daB das von der 
frfiheren Seezoll- und Postverwaltung her noch zentralisierte und 
dem Staate spater dann auch zentral in eigene Regie fibergebene Tele
graphensystem wieder provinziell zersplittert werden sollte. Nur wenn 
man von der Zentrale, bei der Ebbe der Provinzkassen, Geld haben 
wollte, erinnerte man sich der Zusammengehorigkeit, ohne aber in 
kleinlicher Eifersucht auf Peking der Zentrale gestatten zu wollen, 
zur kraftigen Fundierung der ganzen Republik eine groBere Auslands
anleihe aufzunehmen, weil man eine solche Starkung des Reiches :tu
ungunsten der Provinzen gar nicht wollte Es war nur provinzielles 
Widerstreben gegen das neue Regime, in dem man nicht alles durch
setzen konnte, was man gewollt hatte, wenn mitten in den Anfangs
schwierigkeiten der neuen Regierung der Premierminister Tangschaoi 
plotzlich fluchtahnlich seinen Posten verlieB und mit ihm die ganze 
Kantonesenpartei in eine Oppositioll8stellung sich begab. Die Notabeln
wirtschaft in den einzelnenProvinzen stfitzt sich dabei auf einMilitar
B ys tem, fiber daB Peking die Kontrolle vollkommen verloren hat. Nicht 
daB man es mit gefibten und disziplinierten Soldaten zu tun hatte. 
Es handelt sich dabei um :tum Teil recht zweifelhafte Elemente, und 
nicht fiberall hat die Energie der Ffihrer, wie in Schantung diejenige 
Tschangsfins, es fertig gebracht, rauberische Elemente der Provinzen 
ins Heer :tu stecken und dort in eiserner Disziplin zum Segen der Pro
vinz zusammenzuhalten. Das Rauberunwesen, das in China stets 
Boden hatte, ist selten starker gewesen als nach der Begrfindung der 
Republik, obgleich dieser und den Provinzen auf dem Papier mehr 
"Soldaten" zur Bekampfung zur Verffigung standen als einer Regierung 
vorher. Die Provinzheere verBchlingen ungeheure Summen, da jeder 
Ausfall an MannschaftslOhnen zu neuen Unruhen der betroffenen 
Regimenter ffihren wiirde, wie sie in Peking und Tsinanfu noch un-
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vergessen sind. Zwar sollen diese Provinzialtruppen allmahlich wieder 
entlassen werden, aber das st.oBt naturgemaB auch auf Schwierigkeiten, 
da die beschMtigungsIosen Soldaten keine geringere Gefahr sind oder 
vielmehr noch eine starkere werden konnten als die Soldaten unter 
Waffen. Der normale Bedarf Chinas an Soldaten ist rein zu Verteidi
gungszwecken vielleicht auf 500000 Mann zu veranschlagen, wahrend 
der jetzige Bestand nach manchen Berechnungen eine Million uber
steigt oder doch nahezu erreicht. Durch diese Ausgabe wird eine finan
zielle Gesundung Chinas und der Provinzen hinausgeschoben, insbeson
dere, da auch die Staatseinnahmen sich verringert haben, wo der haufige 
Wechsel in den Beamtenstellen eine regulare Steuerverwaltung er
schwerte und das einzige positive BewuBtsein der groBen Masse des 
Volkes von dem Wesen der neuen Republik eben in der aufgehobenen 
Notwendigkeit, Steuern zu zahlen, bestand. Die FinanZ-, Steuer- und 
Schulfragen stehen hier in engcm Zusammenhange. Das Wesentliche, 
was die gan7e Republik zu Ieisten hat, ist eine Sauberung in der 
Beamtenschaft. Die bisherigen Verhaltnisse, wonach das Amt eine 
mit Hilfe guter Freunde, Verwandter oder auch ganzer Ortschaften 
erkaufte Stelle war, die der eigenen Bereicherung nach Auszahlung 
solcher Glaubiger diente, haben sich so tief eingefressen, daB auch die 
auf einmal republikanisch gewordenen Beamten nichts Unmoralisches 
darin sehen konnten, die ererbten Grundsatze fiir sich anzuwenden, 
wobei natiirlich die Integritat und die lauteren Absichten der Leiter 
anerkannt werden mogen. Eine moralische Revolution in China ist 
schwieriger, als die politische es war. Zu einer guten Beamtenschaft 
ist Vorbedingung eine gute Schule und strenge Erziehung. In dieser 
Hinsicht hatte man mit altkonfuzianischen Vberlieferungen gebrochen, 
ohne von den Auslandern und ihrem System mehr zu akzeptieren als 
nur die hohle Form ohne den geistigen Inhalt. Die Revolution vollends 
hat alles, was hier vorhanden war, aufgelOst, und Mangel an Geld
mitteln hat den Wiederaufbau vor der Hand verhindert, wenn man 
von einigen schonen Gesten wie der formellen Eroffnung der Pekinger 
Universitat und anderem absieht. Nur eine auf guten Schulen gut 
erzogene Beamtenschaft wird dem Lande eine Verwaltung geben 
konnen, die bei vernunftiger und gerechter Ausbeutung der groBen 
Steuerkraft zu einer ErschlieBung aller Hilfsquellen fiihrt. Um diese 
ganze Maschine, deren ungeheures Raderwerk man erst ganz wurdigt, 
wenn man sich immer und stets an die groBe Ausdehnung des Reiches 
erinnert, in Gang zu bringen, ist freilich Geld notig, und dieses 01 
soIl eine groBe fremde AnIeihe bringen, nachdem alle Versuche, durch 
innere AnIeihen Geldmittel zu erlangen, bei dem trotz aller Revolutions
begeisterung gesunden MiBtrauen der Bevolkerung gegenuber der 
Regierung gescheitert sind. Eine solche groBe Anleihe des Auslandes 
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muB freilioh auf dem Vertrauen der Geldgeber in Chinas Finanzkraft 
und Volkskraft beruhen. Man wird hier sagen diirfen, daB von solohem 
Vertrauen auf die Staatsform der Republik bei keiner der in Betraoht 
kommenden Maohte die Rede sein kann, daB aber die kluge und staats
mannisohe Art der Leitung Yuansohikais diesem Prasidenten der 
Republik das alte Vertrauen emeuert hat, das man ihm als hohem 
Mandsohubeamten entgegengebraoht hatte. Mehr als je ist man ange
siohts der enormen Sohwierigkeiten des jungen Staatswesens davon 
iiberzeugt, daB von einer wirkliohen Volksstimmung zugunsten der 
Republik nioht die Rede sein kann, daB eben nur die geschiokte Agitation 
und Fiihrung weniger tausend unzufriedener oder auoh republikanisch 
iiberzeugter, zumeist jiingerer Leute das von Mannem mit Fiihrer
qualitat entbloBte Mandsohuregime iiber den Haufen rannte. Ob dieser 
Zustand Dauer versprioht, dariiber gehen die Urteile weit auseinander, 
von den Propheten einer ungeheuren Zukunft der Republik bis zu den 
Verkiindem eines Yuansohikaisohen oder sogar eines neuen mandsohu
risohen Kaisertums. Zunaohst setzt man eben Vertrauen auf Yuan
sohikai, und ihm, dem man nooh im Dezember des vorigen Jahres, als er 
nooh mandsohurischer Retter in der Not sein wollte, jegliohe Geldmittel 
absohlug, gewahrt man heute in Wahrheit die groBe Anleihe, die aller
dings eine starke Festigung seiner Stellung insofem bedeutet, ala sioh 
mit ihr der feste Wille der beteiligten seohs GroBmaohte zur Erhal
tung Chinas und zur wirtsohaftliohen Entwioklung dieses Reiohes 
verkniipft. 

Die wirtsohaftliohe Entwioklung Chinas! Um sie dreht sioh 
alles, und es fmgt sioh hier zunaohst, welohen EinfluB die jiingste poli
tisohe Umwalzungsbewegung auf das Wirtsohaftsleben gehabt hat. Es 
wird sioh spater dann nooh an manoher Stelle iiber die zukiinftige Ent
wioklung und ihre Aussiohten spreohen lassen. Die Revolution traf 
China, als es gerade ein Pestjahr hinter sioh hatte, in dem die Lungen
pest von der Nordmandsohurei bis naoh Siidsohantung sohlimm ge
wiitet hatte, und in dem es nur mit Miihe gelungen war, die Fremden
ansiedlungen in diesen Gebieten pestfrei zn halten. Aber wenn dieser 
Erfolg auoh sohlieBlioh erzielt wurde, so hatte dooh der Handel in der 
Reiohweite dieser Fremdenniederlassungen schwer zu leiden, die Sioher
heitsmaBnahmen zugunsten der Fremden muBten handelshemmend 
wirken; es darf hier nur an die EinbuBen erinuert werden, die z. B. die 
deutsche Schantungbahn erleiden muBte dadurch, daB ihr Personen
und ihr Giiterverkehr zum Teil aus einer pestverseuchten Gegend ent
stammte, gegen die sich das Schutzgebiet absperren muBte. Diese Pest 
wiitete noch, als schon im Mai des Jahres 1911 jene Eisenbahnunruhen 
in Setschuan losbrachen, die unmittelbar den Anlaa zur Revolution 
gaben. Dazu kam im Hochsommer eine Yangtseiiberschwemmung in 
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einem Umfange, der selbst im ungliickgewohnten China die Gemuter 
aufriittelte. Hunderttausende von Menschen wurden von Haus und 
Hof vertrieben, sahen ihr Eigentum und ihre Ernteertrage von den 
Wasserfluten weggerissen und muBte ganzlich mittellos nach neuer 
Arbeit sich umsehen. Das Wirtschaftsjahr 1911 mit seiner Pest im 
Beginn, seinen Wasserfluten in der Mitte und der Revolution am Ende 
kann also gewiB fur das chinesische Wirtschaftsleben nicht als gunstig 
bezeichnet werden, besonders wenn man erwagt, daB die Revolution 
hauptsachlich die Lebensader des Handels, das Yangtsetal, heimsuchte 
und von Mitte Oktober an bis zum Ende des Jahres den Handel Hankaus 
vollig lahmlegte. Der Gesamthandel Chinas, der vom Jahre 1902 
bis zum Jahre 1910 von 529,6 auf 843,8 Millionen Haikwan Taels ge
stiegen war (1 Hk. Tl. im Durchschnitt des Jahres 1911 ist = 2,75 M.), 
stieg im Jahre 1911 sogar noch urn weitere 5 Millionen auf 848,8 Millionen 
Hk. TIs. Auch fur dieses uberraschende Ergebnis der Statistik hat man 
furs erste die Erklarung, daB eben die Revolution keine Massenbewe
gung, sondern eine Tat von wenigen Tausenden von Fuhrern gewesen 
ist, von denen man sich in den Hauptstadten mitreiBen lieB, wahrend 
das Hinterland verhaltnismaBig unberiihrt blieb und sich der Bauer 
und Landmann wenig durch die ihm kaum dem Geriicht nach bekannten 
politischen Geschehnisse in der Bestellung seines Landes storen lieB. 
Dann wirkten wohl auch uber den Durchschnitt gute Ernten in einzelnen 
Landesteilen auf das Gesamtergebnis, die zum Gluck gerade da erzielt 
wurden, wo die Revolution dem Handel wenig anhaben konnte, und 
wo das Wirtschaftsleben so isoliert und ruhig weiterging, als sei die 
Revolution nur eine Provinzangelegenheit abgelegener Landesteile und 
gehe andere Reichsteile gar nichts an. SchlieBlich ist das Steigen des 
Gesamthandels auch nicht sehr groB, wenn man bedenkt, daB von 
1902 bis 1910 der Gesamthandel Chinas jahrlich um durchschnittlich 
40 Millionen Hk. TIs. zu steigen gewohnt war, und daB diese Steigerung 
gerade in den letzten Jahren von 1908 auf 1909 und dann auf 1910 
ungefahr 86,6 und 86 Mlllionen Hk. TIs. betragen hatte. Gemessen 
mit dieser Entwicklung hatte unter normalen VerhiUtnissen der Gesamt
handel des Jahres 1911 mindestens 883 oder sogar 930 Millionen Hk. TIs. 
betragen mussen. Das tatsachliche Ergebnis bedeutet demgegenuber 
einen Stillstand, allein auch das schon ist ein uberraschendes Ergebnis. 
ErzieIt wird es zunachst durch ein Steigen der Einfuhr um 8,5 Millionen 
Hk. TIs., wodurch ein Ruckgang in der Ausfuhr von 3,5 Millionen 
aufgewogen und ausgeglichen wird. Diese Importsteigerung ist natur
gemaB zum Teil auf Bestellungen noch zuruckzufuhren, die vor dem 
Ausbruch der eigentlichen Revolution betatigt wurden, und von einer 
vollen Wirkung der Revolution konnte somit erst im Ergebnis des Jahres 
1912 gesprochen werden. Es besteht aber auch hier in der Art der 
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Statistik manche Schwierigkeit, und man muBte, um zu einem ganz 
einwandfreien Resultat zu kommen, auch die Verschiebung der Zahlen 
innerhalb der Importstatistik berucksichtigen. So z. B. die stark 
vermehrte Einfuhr von Baumwollwaren infolge des plOtzlich auftreten
den Bediirfnisses nach europaischen Kleidungsstucken, die allerdings 
in der zweiten Halfte der Revolutionszeit wieder nachlieB. Eng damit 
zusammen hangt die enorm gesteigerte Herstellung von Textilwaren 
in China selbst, die zur Industrialisierung speziell Schanghais immer 
mehr fuhrt. Die Einfuhr von Maschinen, die zur Textilindustrie notig 
sind, stieg von 1908 auf 1910 nur von 2482 auf 17408, im Jahre 1911 
aber auf 323522 Hk. Tis.! Einem Ruckgang der Opiumeimuhr von 
35500 auf 28000 Piculs, der ffir den Ernst und guten Willen der noch 
von der Mandschuregierung kraftvoll geforderten Antiopiumbewegung 
spricht, steht eine starke Steigerung der Petroleumeinfuhr gegenuber, 
die insbesondere einer ausgezeichneten Organisation und Reklame zu 
verdanken ist, in der die Amerikaner Meister sind. 

Bei der Betrachtung der Ausfuhr und ihrer Werte wird zu erwagen 
sein, daB recht oft ein Quantitatsruckgang einem Steigen der Werte 
gegenubersteht. Das ist mit eine Wirkung der Revolution, durch die 
die Produktion und Verarbeitung von Exportgutern hintangehalten 
oder gehemmt wurde, oder durch deren Unsicherheit doch zum min
desten der Verkauf und die Inlandsversendung solcher Guter gestort 
wurde, wahrend die Nachfrage des Auslandes nach den chinesischen 
Agrarprodukten gleich stark blieb oder noch stieg. Diese Erscheinung 
finden wir beim Tee, der Soyabohne, dem Sesamsamen, der Baumwolle, 
den Strohborten und anderen Artikeln mehr. Die Ausfuhrgiitermenge 
ist infolge der Revolution also zweifellos starker zuruckgegangen. 
als es der schwache WertrUckgang von 3,5 Millionen Hk. Tis. ver
muten laBt. 

Fur das Wi r t s c haft s j a h r 1 9 12 liegen die Seezollsta tistiken u ber 
die Gesamteinfuhr- und Ausfuhrmenge noch nicht vor. Nur die Viertel
jahrsstatistiken der einzelnen Hafen lassen einen SchluB zu. Nehmen wir 
den Hafen Hankau heraus, der als Mittelpunkt aller kriegerischen Er
eignisse mit am schwersten von der Revolution betroffen wurde, so ergibt 
sich, daB im Viertelj ahre Januar bis Marz die Seezolleinnahmen, die immer 
ein Barometer des Handels darsteIlen, 367000 Hk. Tis. ergaben, wahrend 
sie im gleichen revolutionsfreien Zeitraum des Jahres 1911 684000 
ergeben hatten. Fast die Einfuhr aller Guter war im Jahre 1912 zurUck
gegangen, ebenso hatte die Ausfuhr betrachtlich gelitten. Schon das 
zweite Quartal aber ergab mit 990000 Hk. Tis. Einnahmen gegen das 
Vorjahrsquartal mit 837000Hk. Tis. ein starkes Mehr, so daB im ersten 
Halbjahr 1912 die Einnahmen des Seezolles wenigstens nicht allzu sehr 
hinter denen des entsprechenden Zeitraumes im Vorjahre zUrUck-
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bleiben, wenn die Schadigungen der Revolution auch nicht zu verkennen 
sind. Erheblich ungfinstiger stellt sich das Verhaltnis ffir den gr6Bten 
HandeIsplatz Schanghai, der mit 2361190 und 3181421 zusammen 
nur 5542611 Hk. TIs. Seezolleinnahmen erzielte, wahrend das ver
gangene Jahr in den beiden Quartalen 2555281 und 4463415, somit 
also 7018696, gebracht hatte. Allerdings spielte hier die Verminderung 
der Opiumeinfuhr eine groBe Rolle. Der Haupthafen des Siidens 
Canton brachte 697052 (im Vorjahre 650465) und 744524:(i. V. 788846), 
also ungefahr einen Stillstand, der beweist, wie erheblich weniger der 
Siiden wirtschaftlich von der Revolution tangiert wurde ala der Norden. 
Denn der nordliche Hafen Tientsin, der HandeIshafen fUr Peking, 
erzielte 408393 (i. V. 415184) und 920559 (i. V. 1094514), zusammen 
also 1328952 Hk. TIs. und bleibt somit hinter den 1509698 Hk. TIs. 
des Vorjahres erheblich zuriick. Besonders erfreulich ist unter solchen 
Umstanden das Abschneiden Kiautschous, das 330660 (i. V. 360735) 
und 452475 (i. V. 355360), aIso 783135 gegen die vorjahrigen 716095 
Hk. TIs. Zolleinnahmen aufbringen konnte. Die Gesamteinnahmen 
des chinesischen Seezolldienstes, im eraten Quartal des Jahres 1912 
mit 7026253, im zweiten Quartal mit 10136486, zusammen also im 
ersten Halbjahr mit 17162739 blieben hinter den Einnahmen des ent
sprechenden Halbjahres 1911 von 19009902 (7677077 + 11332825) 
somit um 1847163 Hk. TIs. zuriick. Diese Summe ist gewiB nicht so 
groB, daB sie nicht durch die nach allen Anzeichen zu erwartenden 
erheblich besseren Ergebnisse des zweiten Halbjahres eingeholt und 
etwas verbessert werden konnte, so daB die Gesamthandelabilanz des 
ganzen Jahres sogar noch einenkleinen Vorsprung gegeniiber dem 
Rekordjahr 1911 wird aufweisen konnen, der zwar nicht so groB zu sein 
braucht wie die bisherige Durchschnittssteigerung der letzten Jahre, 
aber ebenfalls zu dem Gesamtergebnis fiihrt: Die Revolution des Halb
jahres Oktober 1911 bis Marz 1912 hat in den beiden Wirtschaftsjahren, 
in die sie fiel, einen S till s tan d in der bisherigen Steigerung des Handels
verkehrs gebracht, hat Verschiebungen innerhalb des Imports und 
Exports gebracht, die von schwerwiegender Bedeutung ffir einzelne 
Wirtschaftszweige gewesen sind. Die wirklichen Schaden und SWrungen 
der Revolutionsperiode werden durch die Steigerung der revolutions
freien Zeit der Jahre 1911 und 1912 wieder gedeckt und ausgeglichen. 
Abgesehen von der Veranderung der geistigen Grundlagen des chine
sischen Volkes, die sich anbahnt und die auch auf Handelsgebrauche 
und Handelsverkehr von erheblichem EinfluB werden kann, ist der 
Handel durch die Revolution aber in keiner Weise vernichtet oder 
empfindlich getroi£en worden, nirgends sind Grundlagen zersWrt wor
den oder ist ein dauemder Schaden ffir Import und Export dadurch 
verursacht worden. 
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Bei der gesamten Betrachtung der WirtschaftBlage Chinas nach der 
Revolution darf ubrigens nicht ubersehen werden, daB der Silberpreis 
stark in die Hohe gegangen ist. Silber wurde von den verangstigten 
Chinesen ziemlich erheblich aus dem Verkehr zurftokgezogen, die Ban
ken hielten gleichfalls Silber zurftck, um auf die stets erwartete und 
immer wieder hinausgeschobene groBe Anleihe zu warten und Vor
schusse an die chinesische Regierung prompt leisten zu konnen. Der 
Hk. Tl., der wahrend des Jahres 1911 durchschnittlich 2,75 M. betragen 
hatte, stieg wahrend des ersten Quartala 1912 auf 2,99 M. und wahrend 
des zweiten Quartals gar auf 3,10. Es ist klar, daB auch eine solche 
Hohe den Handel stOren muBte. Die Silbereinfuhr des Jahres 1911 war 
unter solchen Umstanden erheblich hOher ala die der Vorjahre und trug 
dazu bei, die passive Handelabilanz Chinas, die sich im Jahre 1910 
betrachtlich gesenkt hatte, wieder zu erhOhen. 

Wertheimer, China. 2 



II. 

Deutsche Leistnngen nnd deutsche Anfgaben 
in China. 

1. Politische Leistungen und Aufgaben. 

Als RuBland nach dem AbschluB des Friedens von Schimono
seki sich einmischte und sich mit den Bedingungen dieser Abmachung 
zwischen Japan und China nicht einverstanden erklarte, erfreute es sich 
des Beistandes von Frankreich und Deutschland. 1m Geffihl seiner Ohn
macht gab Japan nacho Es war damals nach einem verlustreichen und 
kostspieligen Krieg, in dem die Chinesen trotz unglaublich schlechter 
Organisation sich recht gut geschlagen hatten, nicht imstande, mit den 
Waffen zu protestieren; so wurde die Kriegsentschadigung Chinas an 
Japan um 30 Millionen auf 230 Millionen Taels erhOht, und die ver
abredete Abtretung der Liaotung-Halbinsel an Japan unterblieb. Japan 
hat diese Einmischung RuBlands langst vergessen. Es hatte ja Gelegen
heit, seine Rache an diesem Staate grfindlich zu kfihlen, und der spatere 
Sieg Japans im Kriege 1904/05 steigerte den Ruhm Japans als einer 
GroBmacht mehr, als die Einmischung in den Frieden von Schimonoseki 
imstande gewesen war, das Ansehen Japans zu schwachen. RuBland 
Japan und China sind die drei Machtfaktoren, die urn die Vorherr
schaft in Ostasien zu ringen hatten. 1m Jahre 1895 muBte eben Japan 
trotz allen Stolzes fiber den Sieg im Kriege mit China einsehen, daB es 
noch hinter RuBland rangiere. Es nahm diese Tatsache hin, und die 
folgende zahe diplomatische und militarische Arbeit, die von den Palast
kampfen in Seoul zu den Schlachtfeldern der Mandschurei ffihrte, be
weist, wie jene Erkenntnis aneifernd und belebend auf die Japaner ge
wirkt hat. Nach dem Frieden von Portsmouth war das japanische 
Ziel der unbestrittenen Vormacht in Ostasien erreicht. Eine gewisse 
Entspannung des Verhaltnisses zu RuBland konnte eintreten. Wie 
schnell ostasiatische Entwicklungen schreiten konnen, daffir gibt das 



Politische Leistungen und Aufgaben. 19 

heute fast intime VerhiiJtnis der beiden Kriegsgegner sieben Jahre nach 
blutigen Kampfen Zeugnis. Gleichwohl weiB die japanische Politik, 
daB Japan zwar gegenwartig die Vorherrschaft im Osten hat, daB 
aber in diesem Besitz durchaus keine Gewahr fiir die Zukunft liegt. 
RuBlands Kraft in Ostasien ist durch die letzte Niederlage, abgesehen 
von dem materiellen Verlust der Liaotung-Halbinsel und der Anwart
schaft auf eine iiberragende Stellung in Korea, eher angeregt als ver
nichtet worden. Wladiwostok ist als Festung an die Stelle Port Arthurs 
getreten. Die sibirische Bahn wird in ihrem zweigleisigen Ausbau in 
Balde vollendet sein, die vollstandig russische Amurbahn wird trotz 
erheblicher Schwierigkeiten energisch gefordert. Die militarische Or
ganisation im Osten ist starker geworden, auch wirtschaftlich hat sich 
manches gebessert. Vor allem aber hat sich die Wirtschaftslage auch 
des europaischen RuBland verandert, und der Widerstand RuBlands 
in einem kiinftigen Kampfe wiirde erheblich kriiftiger und ausdauernder 
sein als im Jahre 1904/05. Man wird liuch damit zu rechnen haben, 
daB mit dem Sinken des Einflusses RuBlands auf dem Balkan, mit der 
politischen Selbstandigkeitserklarung des Balkanbundes, die not
wendigerweise ein Freimachen von der russischen Bevormundung 
enthiilt, RuBlands Aktivitat nach anderer Richtung sich steigern 
wird, da in Armee und Marine ein Gefiihl der Beschiimung iiber die 
erlittene Niederlage im russisch-japanischen Kriege und ein Gefiihl der 
Rache noch nicht ausgelOscht ist. All das macht die russisch· japanische 
Freundschaft etwas zuriickhaltend, wenn auch vor der Hand das 
Interesse beider noch darin konform geht, sich gegen ein erwachendes 
China vorzusehen. In der ungeheuren Kraft des Landes und des Volkes 
China steckt, wenn beide erst einmal richtig entwickelt sind, die sicherste 
Anwartschaft auf die Fiihrerrolle im fernen Osten. Es ist ein natiir
liches Bestreben RuBlands und Japans, heute, wo diese Kriifte noch 
schlummern und unentwickelt sind, sich AuBenteile des chinesischen 
Reiches anzugliedern, um den spateren Kampf um die ostasiatische 
Vorherrschaft mit einem betrachtlich verkleinerten China, selbst um 
dessen reiche AuBenprovinzen aber gestarkt, fiihren zu konnen. Da 
RuBland fiirchten muB, bei einseitigen Raubversuchen Japan an Chinas 
Seite zu sehen, und da Japan ebenso eine Verstarkung Chinas durch 
RuBland zu gewartigen hat, kam eine gewisse Verabredung der beiden 
Lander gegen China zustande, die eine Verstandigung iiber Mongolei 
und Mandschurei in sich schlieBt. Darin liegt die Hberzeugung, daB 
eine VergroBerung der Reibungsflachen zwischen RuBland und Japan 
durch Umwandlung der bisherigen EinfluB-Spharen in wirklichen Besitz 
unbedenklicher ist als ein Erstarken Chinas, das heiden Gegnern ge
fahrlich werden kann. Es ware miiBig, heute zu untersuchen, wie die 
drei ostasiatischen Machtfaktoren sich entwickeln werden und welchen 

2* 
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Krieg gegeneinander die Schnelligkeit dieser Entwicklung zur Folge 
haben wird, oder auch die Frage zu stellen, ob ein Ausbalanciercn des 
heutigen Gleichgewichts auf die Dauer den Frieden in Ostasien ver
burgen kann, wofiir freilich die Expansionslust unserer Tage in Ost
asien wenig zu sprechen scheint. 

Was aber haben in diesem offenen oder versteckten Kampfe um 
d.ie Vorherrschaft im fernen Osten andere Staaten zu tun, wie erklart 
sich die Einmischung Frankreichs und DeutscWands an der Seite 
RuBlands in die ostasiatischen Handel? Die Englander fuhrten ihren 
Opiumkrieg der Jahre 1840/42 zu einem wirtschaftlichen, wenn auch 
zu einem unmoralischen Zwecke. Dieser, wie auch der Lorchakrieg der 
Jahre 1856/60 waren auBerdem zu dem nationalen Zweck der Anerken
nung Englands als einer China gleichberechtigten Macht im Gegensatze 
zur chinesischen Staatsdoktrin unternommen. England war zudem 
der Mandatar Europas, wenn es in seinem Friedensschlusse die Offnung 
chinesischer Hafen ffir den fremden Handel erzwang, freilich ohne be
wuBt an diese altruistische Arbeit auch ffir andere Nationalitaten zu 
denken. Frankreich konnte sich auf keine reelle wirtschaftliche Unter
lage stutzen, als es sich an dem zweiten Kriege beteiligte, sein Handel 
mit China war hOchst unerheblich, und auch die Ermordung eines fran
zosischen Missionars konnte keinen Grund zu einem derartigen Kriege 
abgeben, der nur des Kriegsruhmes halber gefuhrt wurde. Die Ein
mischung Frankreichs in den Schimonoseki-Frieden erklart sich wohl 
auch nicht aus dem Verfolg seiner Intcressen in Ostasien selbst, sondern 
es ist einer der ersten auBeren historischen Beweise dafiir, daB die ost
asiatische Politik und das ostasiatische Wirtschaftsleben immer mehr 
auch in die europaische Machtekonstellation eingreifen und sie be
einflussen. Es war eine Freundlichkeit und Gefalligkeit, die dem Zwei
bundsgedanken entsprang, und die ja im Laufe der Zeit auch zu einer 
Starkung des Zweibundsverhaltnisses ihr Teil beigetragen haben mag. 
Daran kann auch die Tatsaohe nichts andern, daB Frankreich spater 
fur den China erwiesenen Dienst seine Rechnung prasentierte und 
sich im Jahre 1898 neben Eisenbahnkonzessionen und kleineren Land
abtretungen versprechen lieB, daB in seiner Interessensphare keine 
Landabtretung an andere Nationen erfolgen werde. Japan konnte ja 
die Einmischung RuBlands im Jahre 1895 leicht verstehen, und es war 
ihm auch einigermaBen begreiflich, daB dessen Verbundeter, Frankreich, 
sich dem Vorgehen anschloB, besonders wo man spater in Japan an 
Hand des englisch-japanischen Bundnisses ein Idyll der Nibelungen
treue propagierte, das eine Art von Entschuldigung auch fur Frankreich 
bieten konnte, wenn auchJapan selbst von England spater darin grausam 
enttauscht worden ist. 

Nur, was Deutschland bewogen haben konnte, sich an RuBlands 
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und Frankreichs Seite zu stellen, das ist in Japan nie begriffen worden 
und wird auch so schnell nicht verstanden werden. Wohl hat FUrst 
Katsura mir vor zwei J ahren einmal erklart, die wirklich politischen 
Kopfe konnten keine Feindschaft aus diesem Grunde gegen Deutsch
land hegen. Denn ruckblickend miisse man erkennen, daB der volle 
Erwerb der Liaotung-Halbinsel durch Japan im Jahre 1895 kein Segen 
gewesen ware. Es ware hochstwahrscheinlich daraus schon damals 
ein l'Ussisch-japanischer Krieg entstanden, den Japan zu jener Zeit 
noch nicht habe gewinnen konnen. Japan konne also sogar fast dankbar 
sein, daB man es damals zum Aufgeben dieses Landerwerbes gezwungen 
habe, weil nul' dadurch ein neues Volk in Waffen habe erstehen konnen, 
das einen siegreichen Krieg mit RuBland ein Jahrzehnt spater fuhren 
konnte. Und weil, darf man hinzufugen, die Russen inzwischen ein 
Jahrzehnt lang eine kolonisatorische Arbeit auf der Liaotung-Halbinsel 
vollbringen konnten, wie sie in solcher GroBzugigkeit Japan niemals 
hatte schaffen konnen und die nachher vollkommen aIs Siegespreis 
den Japanern uberliefert wurde. Derartig politische Erwagungen aber 
stellt das japanische Yolk als solches nicht an. Es sieht in der deutschen 
Handlung einen willkurlichen Akt, der weder durch wirtschaftliche 
Interessen, noch durch allgemein politische ostasiatische oder europaische 
Konstellationen bedingt war, es versteht ihn auch nicht als das, was 
er doch in Wirklichkeit war: eine theatralisch-heroische Oeste, um 
sagen zu konnen, wir sind auch dabei gewesen, unternommen ohne klare 
Zielsetzung und ohne weitere trberlegung, sondern das japanische 
Volk sieht immer noch in jener Handlung einen miBgiinstigen neidvollen 
Schritt gegen ein Deutschland unsympathisches Wachstum Japans, 
und es spricht fiir die Empfindlichkeit des nationalen Stolzes in Japan, 
daB man das auch nach fast zwei Jahrzehnten nicht vergessen hat. 
Unsere Handelsbeziehungen zu Japan sind dadurch zweifellos gestOrt, 
unsere allgemeinen und politischen Beziehungen getrubt worden, ohne 
daB in China auf der anderen Seite ein Aktivum in der Bilanz zu ziehen 
ware. Wir waren nicht so uneigennutzig, die Dienste fur China uncnt
geltlich zu tun, was vielleicht eine starke Sympathie in China fur Deutsch
land hatte wachrufen konnen, eine Sympathie, die spater in Waren
bestellungen und in Bevorzugung im Handelsgeschaftihren Ausdruck 
hatte finden konnen. DaB aber die Erhaltung der Liaotung-Halbinsel 
durch jene Einmischung ein Segen gewesen ware, kann fuglich nicht 
behauptet werden, wenn man bedenkt, daB die hilfsbereiten China
freunde bald darauf nicht nur die gleiche Halbinsel, sondern auch Kiau
tschou, Kuangschou nebst Eisenbahnkonzessionen und andere Rechte 
fur sich beanspruchten und dad'QI'ch auch England zur Wegnahme 
von Weihaiwei veranlaBten. Vielleicht ware das alles auch ohnehin 
gekommen, aber daB es im AnschluB an Schimonoseki kam, trug sicher-
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lich nicht dazu bei, diesem Schritte ein besonders freundliches Gedenken 
in China zu sichern. Tatsachlich ist die deutsche Hilfe fur China im 
Lande so gut wie spurlos vorubergegangen, oder, wo sie einmal 
moralisch erobernd gewirkt haben mag, langst wieder vergessen. 

Auf der anderen Seite ist hier zu sagen, daB der Erwerb von 
Tsingtau und Umgebung - wie man richtiger sagen sollte, um falsche 
GroBenvorstellungen zu vermeiden, die mit der Bezeichnung "Deutsch
Kiautschou-Gebiet" unwillkurlich verbunden sind - dem deutschen An
sehen in China nicht geschadet hat. Wohl genieBen heute die territorial 
uninteressiertesten Amerikaner am meisten Kredit von allen fremden 
Nationalitaten, aber es ist doch fraglich, ob sie das allein der mehr 
negativen Tatsache, keinen chinesischen Boden unter ihrer Herrschaft 
zu haben, verdanken, oder nicht vielmehr recht positiven Arbeiten, 
als da sind die Tatigkeit ihrer Missionen, derErlaB des auf Amerika ent
fallenden Teiles der Boxer-Entschadigung zugunsten der Entsendung 
von 70 Studenten jahrlich zum Studium auf amerikanische Hoch
schulen, der Knoxsche Vorschlag, die Bahnen der von RuBland und 
Japan hart bedrangten Mandschurei zu neutralisieren, um sie dadurch 
fur politische Erwerbszwecke der beiden Nationen auszuschalten, -
ein Vorschlag, dessen Scheitern infolge des Widerspruchs der beiden 
betroffenen Nationen man in Amerika sicherlich voraussah, den man 
aber doch machte, um sich in China Sympathien zu erwerben, und den 
man spater durch die groBe mandschurische Industrialisierungs-Anleihe 
in anderer Form doch noch zu verwirklichen suchte. Machtentfaltung 
und Machtbenutzung allein schaden in den Augen der Chinesen nichts, 
konnten eher niitzen. So hat es den Amerikanern nichts geschadet, 
daB sie wahrend der verflossenen Revolut.ionswirren eine iibermaBig 
groBe Zahl von Truppen auf chinesischem Boden stehen hatten, und 
es hat den Deutschen nichts genutzt, daB sie etwas eilig ihre fruhere 
Besatzungsbrigade aufgelost haben und wahrend der Revolution so 
gering durch Truppenaufgebot in China vertreten waren, daB es im 
Ernstfalle nicht einmal zum Schutze der allerwichtigsten deutschen 
Interessen ausgereicht hatte. Die Portugiesen macht beispielsweise nicht 
der Besitz der Kolonie Macao den Chinesen verhaBt, sondern die miserable 
Verwaltung und die Ausgestaltung des Platzes zu einer einzigen groBen 
Opium- und SpielhOlle, wahrend man zu gleicher Zeit in China den 
beiden Lastern energisch zu steuern sucht. Und wenn auch den Chinesen 
der englische, franzosische, russische, japanische und deutsche Besitz 
chinesischen Bodens nicht erfreulich sein mag, wenn ein kiinftiger 
Nationalstolz und Chauvinismus auch in Zukunft einmal zur Ruck
gewinnung allen chinesischen Landes fUr die Chinesen drangen wird, 
so wurden wir heute durch ein von uns ausgehendes freiwilliges Vorweg
nehmen solcher kunftigen Ereignisse nichts gewinnen als Spott und 
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Hohn und alles verlieren. Dariiber wird noch zu sprechen sein, wenn 
der Aktivumposten Tsingtau in unserer ostasiatischen Handelsbilanz 
behandelt wird. 

Das eine aOOr darf schon hier ausgesprochen werden, daB Tsingtau 
keine territoriale Erwerbung, keine Kolonie im eigentlichen Sinne dar
stellt. Dazu ist es viel zu klein und in sich zu schwach. Es ist ein Stutz
pUnkt und ein groBer Ausstellungsraum ffir unsere Leistungen in 
Stadtebau, Anlagen, Schulen, Verwaltung und allgemeiner Kultur, 
nichts weiter. Der Gedanke, Schantung als deutsche Interessensphare 
zu betrachten, ahnlich wie Japan Korea lange als seine Interessen
sphare behandelte, um es spater zu OOsitzen, ist immer mehr aufgegeOOn 
worden, je mehr der Gedanke einer allgemeinen Aufteilung Chinas unter 
die Machte verschwand. Immerhin ist zu sagen, daB ein konzentrierter 
Angriff Englands, Frankreichs, RuBlands und Japans gegen chinesischen 
Boden, ein Zusammengehen, ffir das die Anzeichen sich mehren und das 
die Lostrennung der AuBenteile der Mongolei und Tibets, aber auch 
der Manduschrei und Yunnans erstrebt, auch andere Machte in die 
Notwendigkeit versetzen muBte, zum Schutze ihrer Interessen ge
eignete MaBnahmen zu ergreifen. Fur heute ist festzustellen, daB 
Deutschland und Amerika die beiden einzigen Nationen sind, die China 
gegenuOOr politisch nur das Interesse gegenseitiger Achtung und Freund
schaft haben, und deren Politik nicht durch den Wunsch von Landerwerb 
in dieser oder jener Richtung OOeinfluBt wird. Beiden N ationen kann 
nur an wirtschaftlichem Aufschwung und guten HandelsOOziehungen 
liegen; dazu sind allerdings notig Ruhe im Innem Chinas und auch 
von auBen her, und so sind diese beiden Mii.chte neben China selbst 
die Hauptinteressenten an einer volligen In tegri ta t Chinas, 00-
sonders aus der Erwagung heraus, daB in den von fremden Machten 
okkupierten Teilen chinesischen Bodens das Prinzip der offenen Tfir 
zumeist nur auf dem Papier steht, da nicht uberall die deutsch-chine
sische Organisation des Seezoll-Dienstes, die in Tsingtau besteht, ak
zeptiert worden ist - dort befindet sich ein chinesisches Seezol1amt, 
und aIle eingehenden Waren bezahlen Eingangszoll; fur die im Schutz
gebiet verbrauchte Ware wird ein bestimmter Prozentsatz der reinen 
Einnahmen des Seezolles der deutschen Verwaltung zUrUck gezahlt, 
der Ausgang aus dem Schutzgebiet ins chinesische Hinterland ist aber 
frei und ungesWrt -. Freilich gibt es neOOn dem Interesse an Land
erwerb auch ein allgemeines politisches Interesse des Ansehens und 
des Einflusses, das sich spater zu Lieferungsvergebungen und Kon
zessionen zu verdichten pflegt. Ein solches allgemeineres Interesse 
hat naturgemaB Deutschland mit allen anderen Machten, weil es seiner 
Industrie den gebuhrenden Anteil an der Deckung der Riesenzukunfts
bediirfnisse eines kommenden China sichem muB. Solchen EinfluB und 
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solches Ansehen gewinnt man durch hervorragende Leistungen, aber 
auch durch personliche Beziehungen. Niemand kann sagen, daB, was 
die of£izielle diploma tische Vertretung angeht, Deutschland hier 
besonders giinstig gestellt sei. Der deutsche Gesandtschaftsposten in 
Peking wird als Posten zweiter Gattung nach der Anciennitat und der 
Reihenfolge, nicht nach der besonderen Eignung der lnhaber vergeben. 
Nirgends aber erfordert die Leitung einer Gesandtschaft einen selb
standigeren, kenntnisreicheren, gebildeteren und gewandteren Diplo
maten ala gerade in Peking. Ein Gesandter, der es nicht in seinen wich
tigsten Provinzen kennt, wird hilflos Situationen gegeniiberstehen, 
deren Grundlage die psychologische Einschatzung der Bewohner man
cher Provinzen bildet. Er wird verstandnislos oder doch zum mindesten 
erfolglos arbeiten, wo es sich um wirtschaftliche Verschiedenheiten von 
Nord und Siid, Ost und West handelt und ein Ausgleich selbst deutflCher 
weit auseinander gehender Interessen verlangt wird. Er wird die groBten 
Schwierigkeiten haben, der rasch wechselnden chinesischen hohen 
Beamtenschaft gegeniiber, die sich aua Provinzialen aller Schattierungen 
zusammensetzt, Kenntnisse, Unterscheidungsvermogen und Urteilsfahig
keit zu haben. Der allergriindlichste Kenner Chinas ware gerade gut 
genug. Es soIl keine Kritik der Personlichkeiten damit verbunden aein, 
wenn hier die Tatsache festgestellt wird, daB der gegenwartige deutsche 
Gesandte kaum ein halbes Jahr auf seinem Posten in Peking war, 
als die Revolution losbrach, daB der erate Attache dieser Gesandtschaft 
mitten wahrend der Wirren seinen Posten verlieB, um auf Urlaub zu 
gehen und spater nach Indien versetzt zu werden, daB der erste Dol
metscher auf Heimatsurlaub war und niemand daran dachte ihn zuriick
zurufen, daB der zweite Attache Peking in den Anfangsstadien der 
Republik verlieB, so daB die wirkliche Kenntnis von China und Land 
und Leuten in entscheidender Zeit bei zwei Dolmetschern lag. Darin 
und in der Tatsache, daB verschiedene deutsche Konsulate wahrend 
der Hauptereignisse nicht mit ihren Leiteru, sonderu mit Ersatzleuten 
besetzt waren, daB man nicht wie in Kriegszeiten aIle Manner auf ihren 
jetzt besonders verantwortungsvollen Poaten belieB oder sie schleunigst 
hinberief, liegt aber eine solche Desorganisation und Gleichgiiltigkeit, 
daB man sich nicht wundern darf, wenn die hervorragend wichtigen 
Posten eines Beraters des Prasidenten der Republik, eines Beraters im 
Finanzministerium, im Unterrichtsministerium und in der Militar
verwaltung vorderhand mit Angehorigen anderer N ationen besetzt 
wurden, wahrend Deutschland leer ausging. Denn daB ein Deutscher 
die wiehtige Stelle eines Reorganisators der Salzzolle (auf deren 
kiinftigen Einnahmen die Tilgung der Boxerentschadigung und des 
Anleihedienstes fiir die neue groBe Reformanleihe zumeist beruht) 
bekommen solIe, ist noch nicht bestiitigt, wird ja auch nach den aller-
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letzten Vorgangen in Peking zu schlieBen, von anderen Machten 
energisch bekampft, und selbst wenn es so sein sollte, so ware das ein 
gewissermaBen passiver Posten, wahrend den ubrigen Beratern ein 
dllekter Einflufl auf Geistesrichtung und auch auf Lieferungsverge
bungen zustande. Es ist erfreulich, festzustellen, daB dieses System bei 
der Marineverwaltung Tsingtaus nicht zu beobachten war. Ab
gesehen davon, daB del' neue Gouverneur erst spat ernannt wurde 
und erst zu Beginn des November 1911 auf seinem Posten eintraf, 
waren die verantwortlichen Leiter der Ressorts aIle zur Stelle, und der 
moralische und materielle Erfolg, den das deutsche Schutzgebiet wah
rend der Revolution zu verzeichnen hat, ist sicherlich mit auf die stetige 
und energische Arbeit alIer Beteiligten gerade in der fur China so schwie
rigen Dbergangszeit zuruckzufuhren. 

Das, was der ZentralstelIe der Diplomatie in Peking mangeIt, eine 
enge Fiihlungnahme mit chinesischen Kreisen, das hat sich nach einigem 
Zogern bei der Verwaitung des Pachtgebietes gerade im Verlaufe der 
Revolution eingestellt. Es ist ja einigermaBen schwer fur den einzeinen 
und entsprechend schwerer fur eine bureaukratisch organisierte Ver
waltung, sich in den Umschwung hineinzudenken, der in einem Jahr
zehnt sich in China voIlzogell hat. Die dauernde Amputation am chine
sischen Reiche, die gieichmiWig von allen Fremden vorgenommen wurde, 
fuhrte noch im Jahre 1900 zu einem Ieidenschaftlichen Ausbruch der 
Volksstimmung. Damais gelang es ohne Muhe den herrschenden Kreisen, 
das, was an Dynastiefeindlichkeit in dieser Bewegung von Anfang an 
steckte und was in allen Bewegungen der letzten 200 Jahre steckte, 
abzulenken auf die Fremden, insbesondere auf die Missionare, die man 
nicht zu Unrecht an manchen Orten mehr als politisch-wirtschaftliche 
Emissare ihrer Lander denn als unpolitisch-friedliche Verbreiter einer 
religiOsen Lehre ansah. Die Foige war der Kriegszug gegen die Boxer. 
Wo die Truppen sprechen, hOrt aber die Diplomatie auf. Die kriegerische 
Behandiung der Chinesen in der FoIgezeit farbt auch auf die spateren 
wieder friedlicheren Beziehungen der Fremden zu den Chinesen be
trachtlich abo Es herrschte eine Stimmung, die einer AusschlieBung 
der Chinesen nicht nur von den Wohnorten del' Fremden in ihren Nieder
Iassungen, sondern auch von der Gesellschaft gunstig war. Dann kam 
ein groBer wirtschaftlicher Aufschwung, die jungchinesische Stromung 
wuchs empor, die nur in der Dbernahme europaischer Machtmittel 
und technischer Vervollkommnung einige Aussicht auf Wiedererlangung 
der chinesischen Weitgeitung sah. Der Warenhandel hob sich, die Aus
sicht auf Konzessionell und Eisenbahn- und Militarlieferungen stieg. 
1m gleichen MaBe stieg wieder die Achtung der Chinesen, und ein form
liches Wettrennen um ihre Gunst - nicht immer wurdevoll und achtung
erwerbend - gab den Chinesen in wenigen Jahren zurUck, was ihnen 
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die Boxerunruhen genommen hatten. Die Kaufmannschaft der Frem
den machte eine solche rasche Sinnesanderung naturlich aus Geschafts
riicksichten und aus dem taglichen innigeren Verkehr mit der chine
sischen Geschaftsw.elt leichter mit ala die Verwa1tungen. Es erhob 
sich ein Sturm der Entriistung in der deutschen Kaufmannschaft von 
Tientsin, ala das Auswartige Amt in Berlin noch im Friihjahr 1912 
den weiteren Verkauf von Grund und Boden und Hausern in der deut
schen Niederlassung an Chinesen (es handelte sich urn mandschurische 
Plinzen, die sich hier in Sicherheit bringen wollten, und zwar urn friihere 
Machthaber, deren Personlichkeit und Vermogen ein wirklicher Gewinn 
ffir die Niederlassung hatten sein mussen) verbot, nachdem zuerst 
zwei derartige Verkaufe anstandslos gestattet worden waren. Man 
entschied eben in Berlin noch auf Grund der aktenmaBigen Kenntnis 
der chinesischen Verhaltnisse, und darin war vielleicht von dem inneren 
Umschwung der Dinge wenig zu finden. Der wichtige Konsulatsposten 
von Tientsin war in der entscheidenden Revolutionszeit, wo es galt, 
Symptome zu erkennen und weniger nach den Ereignissen als nach den 
inneren treibenden Kraften, nach den Stimmungen zu urteilen, durch 
einen Verweser besetzt, da der Konsul auf Heimatsurlaub war. Zu 
der gleichen Zeit, da sich dies in Tientsin ereignete, geschah in Tsingtau 
alles, urn moglichst schmerzlos und unauffallig mit den veralteten Sitten 
und Vorstellungen zu brechen. Man gestattete den Chinesen ohne 
weiteres, wenn sie nur die baupolizeilichen Bestimmllngen eriiillten, 
inmitten des ihnen bisher weniger de iure ala de facto verschlossenen 
Stadtteiles der Deutschen zu wohnen. Man wuBte durch eine auBerst 
geschickt.e Tii.t.igkeit auch wirklich vermogende Chinesen nach der 
Kolonie zu ziehen, obgleich bisher gerade der Widerstand gegen die 
deutsche Kolonie - in Hongkong war das seit Jahrzehnten anders 
gewesen - gute und geaahtete Chinesen beseelt hatte und darin eine 
gewisse Gefahr ffir die Weiterentwicklung des Hafens gelegen war. 
1m April gab es in Tsingtau etwa 10 Generalgouverneure, Gouverneure 
und friihere Minister und einige 20 hOhere Provinzialbeamte, die den 
Schutz der deutschen Ordnung und guten Verwaltung der Unsicherheit 
der innerpolitischen Entwicklung in ihrer eigenen Heimat vorzogen. 
Die Grundstucksverkaufe an Chinesen mehrten sich, und es war Aus
siaht, daB diese Chinesen nicht nur in Tsingtau Schutz suchten, sondern 
auch hier neue geschaftliche Unternehmungen begannen und damit ein 
wertvolles Glied in der Verbindung des Hafens mit dem Hinterlande 
und seinen Hilfsquellen werden wfirden. Es waren aber nicht nur die 
Deutschen, denen ein solcher Unterschied in der Politik zwischen 
Tsingtau und Tientsin auffiel, der nicht zum Heile des Ansehens des 
gesamten Deutsahtums in China sein konnte. Es fehlte hier ebenso an 
einer Einheitlichkeit und vorherigen Verstandigung uber eine groB-
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zuglge Politik zwischen Gesandtschaft, Tsingtau-Verwaltung und 
Generalkonsulat, wie auch in anderen FaHen ein N e beneinander
arbeiten dieser drei Instanzen zu bemerken war. 

Dazu kommt, daB die Organisation des deu tschen Konsu
latsdienstes derjenigen Voraussetzungen entbehrt, die zu einer gfm
stigen Betatigung in China unerlaBlich sind. Englands Konsulardienst in 
China weist unter 30 Platzen, an denen England konsularisch vertreten 
ist, 8 Generalkonsulate auf, von denen Schanghai naturgemaB das 
groBte ist (unter den 13500 Fremden diesel' Niederlassung befanden 
sich Ende1910im ganzen 4500 Englander) , die abel' in Canton, Tschengtu, 
Hankau, Kaschgar, Mukden, Tientsin und Yunnanfu im Mittelpunkte 
von Provinzen von solcher GroBe und Eigenheit liegen, daB die englische 
Verwaltung mit Recht del' Ansicht ist: zur Beobachtung des Wirt
schaftslebens eines derartigen Gebietes ist ein selbstandiger, auch 
auBerlich mit aHen Befugnissen ausgestatteter Generalkonsul notig, 
dem seine SteHung aHe Mittel an die Hand gibt, entsprechend au£
zutreten. Die tatsachlichen Verhii.ltnisse sind naturgemaB fur Deutsch
land die gleichen, nul' daB ihnen das Verwaltungssystem nicht Rechnung 
tragt. Es solI hier weniger Gewicht darauf gelegt werden, daB nach 
diplomatischem Gebrauche uberall der Generalkonsul im Range den 
Vortritt hat VOl' den Vertretern del' ubrigen Nationen, wenn sie nul' 
Konsuln sind. Auch diesel' Umstand ist nicht zu unterschii.tzen. Denn 
del' Doyen des konsularischen Korps hat manche Gelegenheit zu be
sonderem Verkehr mit den Behorden, und wenn man einem noch so 
dienstalten deutschen Konsul diese Moglichkeit nimmt, nul' weil ein 
betrachtlich jungerer englischer Kollege den Titel Generalkonsul ffihrt, 
so begibt man sich damit mancher kleinen Vorteile, mogen sie noch so 
geringfugig sein, weil ja mehr als das Amt und die auBere SteHung die 
innere Tuchtigkeit des Inhabers wiegt. Wesentlicher ist schon, daB an 
Orten, wo del' deutsche Handel uberwiegt odeI' dem englischen eben
bfirtig ist, wie in Hankau und Tientsin, Mukden und Canton, del' 
deutsche Konsul im Range diese Ebenburtigkeit nicht zum Ausdruck 
bringt. Endlich ist das wichtigste, daB die Stellung del' Konsuln selbst 
durch dieses System unsicher wird. Gerade die letzten politischen 
Ereignisse haben bewiesen, wie selbstandig und selbstverantwortlich 
ein Komml in China zu manchen Zeiten handeln muB. Hankau war 
wahrend del' wichtigsten Revolutionstage von jedem Verkehr mit del' 
AuBenwelt abgeschnitten. Del' Konsul war wahrend diesel' Zeit vollig 
auf sich selbst angewiesen, ohne abel' doch die innere Selbstandigkeit 
zu haben, die ihn von dem Generalkonsulat in Schanghai vollig los10ste. 
Die einzelnen 'feile dieses Riesenreiches sind ehen wirtschaftlich, klima
tisch und psychologisch so verschieden voneinander, daB jeder nul' nach 
sich in erster Linie und erst dann nach del' ZusammengehOrigkeit zum 
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groBen Ganzen beurteilt werden will. Dazu ist die bureaukratische 
Zentralstelle in Schanghai vallig auBerstande. Die Inhaber des unter 
solchen Umstanden doppelt verantwortungsvollen Generalkonsulats 
kennen aus eigener Anschauung zumeist nicht den zehnten Teil des Ge
bietes, uber das sie ihre zusammenfassenden Berichte nach Deutsch
land senden sollen, wo man an und ffir sich dem hOheren Beamten mehr 
Glauben schenken wird als dem kenntnisreicheren Unterbeamten. Mit 
der schon seit langer Zeit befurworteten Anderung der Konsulats
organisation in China, die an allen wichtigen Punkten eigene General
konsulate erforderte, zum mindesten uberall da, wo der in China vor
handene Gegensatz zwischen Nord und Sud und zwischen Provinzen 
und Reich politische und wirtschaftliche Unterschiede allerscharfster 
Art geschaffen hat, solI keineswegs eine weitere Dezentralisation des 
gesamten Chinadienstes gefordert werden, die ja heute schon in dem 
oft verbindungslosen Nebeneinanderbestehen von Gesandtschaft, Ge
neralkonsulat und Pachtgebietsverwaltung keinen wiinschenswerten 
Zustand darstellt. Es solI nur einem vorhandenen Zustande Rechnung 
getragen werden, wobei als Kronung des ganzen Baues eine Zentral
stelle gedacht ist. Wir kennen heute in China drei Stellen: die Ge
sandtschaft in Peking, die mehr theoretischen Wert hat, das General
konsulat in Schanghai, das als die Vertretung des gesamten Konsulats
dienstes gilt, und das Pachtgebiet Tsingtau. Von diesen drei Faktoren 
wird der letzte zweifellos, bei all seinem Wert als besonderem Stutz
punkt, als Einfalls- und Ausfallspforte ffir Handel und Kultur, in seinel,' 
Gesamtstellung und Wichtigkeit fur die deutschen Interessen in China 
heute etwas iiberschiitzt. Die Beliebtheit der Marineverwaltung und 
die Unbeliebtheit des Auswartigen Amtes in der Heimat mag daran 
eine gewisse Schuld tragen. Jedenfalls wird zu oft vergessen, daB in 
Tsingtau doch nur ein bescheidener Teil der deutschen Interessen in 
China kulminiert. Und wenn auch einige Vorrechte fur diesen Faktor 
angemessen sein mogen, weil der Wert der ganzen Musterausstellung 
Tsingtau sicherlich moralisch auch fur das Ansehen des Deutschtums 
und den Handel an anderen PIatzen der Kuste ins Gewicht fallt, so 
entspricht doch die heutige Einschatzung nicht den wirklichen Ver
haltnissen. Der Sitz des Generalkonsulats in Schanghai aber wiederum 
verIegt den Schwerpunkt der Handelsinteressen unberechtigterweise 
ganz nach Schanghai und laBt Schanghai immer noch als den allein 
ausschlaggebenden Hafen ffir Export und Import erscheinen, der er 
Iangst nicht mehr ist. DaB dem so ist, daffir genugt ein einziges Bei
spiel: das deutsche Reich unterhalt beim Generalkonsulat in Schanghai 
einen "HandeIssachverstii.ndigen fUr China", und ohne die Personlich
keit dieses Herrn irgendwie beriihren zu wollen, darf darauf hingewiesen 
werden, daB es ein friiherer Schanghaier Kaufmann ist, der an diesem 
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Platz groB geworden ist und die Handelsverhaltnisse dort zweifellos 
kennt, der aber wahrend seiner dreijahrigen Amtsdauer auch nicht 
eine einzige Reise auch nach andeten Hafenplatzen des Riesenreiches 
oder ins Innere unternommen hat. Von den einzelnen Beamten dieses 
Generalkonsulats gar nicht zu reden, die ja natiirlich nicht dauernd 
in China herumreisen kOnnen, urn sich die zu ihrem Urteil unerlaB
lichen Unterlagen an personlichen Kenntnissen der Verhii.ltnisse zu 
schaffen. Erst wenn die gauze Konsulatsorganisation gea.ndert wird, 
wenn auch die wirtschaftlich-sino)ogische Ausbildung der KonsuIn 
geandert wird und wenn dann der kenntnisreichste und beste Mann 
a.us diesem Dienste den Gesandtenposten und damit die Oberleitung 
uber den ganzen groBen Chinadienst bekommt, werden wir diplo
matisch- burokratisch zu neuen Aufgaben im neuen China. gerustet 
sein! Es ist ganz charakteristisch, daB sich Englander und Fran
zosen langst da eine gute Presse geschaffen haben, wo unter den heutigen 
Verhii.ltnissen ein EinfluB auf Regierungs- und Beamtenkreise zu ge
winnen ist. Die fremde Kaufmannschaft in Schanghai, dem heute 
und fur lange Zeit noch wichtigsten Platze an der chinesischen Kuste, 
besitzt ihre Zeitungen und Zeitschriften, und Deutschland ist dadurch 
eine der besten, wenn nicht die beste Wochenschrift, den Ostasiatischen 
Lloyd, vertreten. In Tientsin aber, und insbesondere in Peking, wo 
sich die Dinge entscheiden, sind wir durch ein vollig bedeutungsloses 
kleines Tageblattchen vertreten, das keine eigene Meinung hat, ge
schweige denn fur deren Eindringen in die Kopfe chinesischer Beamte 
und Regierender Sorge tragen kann. Es fehlt auch hier an einer gleich
maBigen Kra£teverteilung in China. Wenn freilich die Zeitungspolitik 
erwahnt wird, muB auch eine Unterlassungssunde der deutschen Presse 
beruhrt werden. Von einer einzigen Ausnahme abgesehen, bei der es 
sich um ein deutsches Blatt handelt, das als politisch kaum angesprochen 
werden kann, hat die deutsche grot3e politische Presse keinen selbstan
digen eigenen Vertreter in Peking, der durch das Gewicht seiner Person
lichkeit, durch den Einflut3 seines Blattes in der Heimat und durch 
seine umfassende T11tigkeit die PoIitik der offiziellen Vertretung seines 
Landes so stiitzen und fOrdern kounte, wie das die auBerordentlich 
hoch bezahlten und zu groBzugiger Reprasentation in Stand gesetzten, 
auch von den diplomatischen Vertretungen ihrer Lander rein auBerlich 
sehr hochgestellten journalistischen Vertreter groBer amerikanischer 
und englischer Zeitungen tun kOnnen. 

Politisch ist der weitaus groBte Teil unserer Aufgaben in China 
erst noch zu erfiillen. Es ist freilich fast noch wichtiger, in der Heimat 
erst einmal dasjenige Interesse fur den fern-ostlichen Zukunftsmarkt 
wachzurufen, erst einmal das Interesse von den Lieferanten und in
dustriellen Exporteuren und Importeuren weg auf die groBe Masse des 
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Volkes so zu verbreitem, daB Volk und Volksvertretung sich um diese 
Dinge kummem, ihr Augenmerk auf China und die deutsche Arbeit 
dort lenken, womoglich sich personliche Kenntnisse des Gebietes ver
schaffen und Vergleiche mit fremden N ationen und ihrer Arbeit anstellen, 
die uns erst zum BewuBtsein bringen konnen, was wir selbst geleistet 
haben und was uns zu tun noch ubrig bleibt. 

2. Land- und Forstwirtschaft in China. 

China ist in solchem MaBe Agrarstaat, daB hinter der Bedeutung 
der Landwirtschaft die heute vorhandene Industrie vollig zurucktritt. 
Die chinesische Seezollstatistik unterscheidet fur das J ahr 1911 im ganzen 
172 einzelne Artikel der Ausfuhr, von denen nahezu vier Funftel sich 
auf landwirtschaftliche Produkte oder Nebenprodukte beziehen. Es 
war nur ein auBerlicher Beweis fur den agrarischen Charakter Chinas. 
daB der Kaiser alljahrlich im Fruhjahr im Ackerbautempel in Peking 
mit seinen GroBen und Wurdentragem erschien und selbst den Pflug 
fUhrte und in die Furchen sate, um des Himmels Segen auf die Arbeit 
des chinesischen Landwirts herabzuflehen. Jeder Vizekonig hatte in 
seiner Provinz ahnliche Zeremonien zu verrichten. Freilich brauchte 
der chinesische Bauer weniger die kaiserliche Anerkennung seines 
schweren Berufes, die hierin lag, als wirklich den himmlischen Segen. 
denn nirgendwo wird der Erfolg der bauerlichen Arbeit so durch Diirre 
und Trockenheit, durch ubermaBige Regengiisse oder durch riesenhafte 
FluBuberschwemmungen in Frage gestellt wie gerade in China. Es ist 
bewundernswert, mit welcher Geduld und welchem FleiB der chinesische
Bauer arbeitet. Da fuhrt er einen Abhang entlang muhsam eine steinerne 
Mauer auf und tragt Stein auf Stein von der Ebene aufwarts, dann 
fullt er Erde ein, und allmahlich bilden sich saubere Terrassen kleiner 
und kleinster Felder, die von der Feme einer deutschen Rebberganlage 
gleichen mogen. Dann aber kommt ein einziger Tag stromenden Regens. 
und von denbaumlosen und waldlosen Bergen stiirzen die Wassermassen 
ungehemmt zu Tal und reiBen unbarmherzig das ganze kunstliche Ge
baude mit sich. Die Arbeit und die Emte sind vemichtet. Aber schon 
des andem Tags holt der Landmann wieder Stein auf Stein herauf und 
wiederholt die muhselige Arbeit in der Hoffnung auf bessere Tage~ 
Sorgsam, fast spielerisch, werden Wasserkanale zur Bewasserung an
gelegt, in gleichmutigem Gesang treten Kulis das Paternosterwerk,. 
das Wasser aus den tieferen Reservoirs auf die hoher gelegenen Felder 
schopft. Kaum daB man je einen Feldwagen oder Karren sahe, der 
zur BefOrderung der Lasten diente; Manner und Frauen besorgen alla 
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diese schweren Dienste seIber, spannen sich vor die Pfluge und ziehen 
sie durch den schweren Boden.. Und welch ungenugender landwirt
schaftlicher Hilfsmittel bedient sich dieser FleiB! Zwischen dem Bambus
stabe, der in friiherer Zeit aIs eine Art Rechen dazu diente, den Boden 
zu lockem, und dem heutigen chinesischen Pflug, dessen Spitze so wenig 
tief in den Boden eindringt, liegt eine lange Reihe von Jahrzehnten. 
aber es ist kaum ein Fortschritt erzielt worden. Wiesen und Matten 
in unserem Sinne gibt es in China kaum, und die Viehhaltung ist so 
gering, daB natiirlicher Diinger nur auBerst wenig zur Verfiigung steht. 
Die gesamte Einfuhr kiinstlichen Dungers aber nach China hatte im 
Jahre 1911 einen Wert von nur 592261 Hk. TIs., und daB die Einfuhr 
im Jahre 1908 auch schon 471558 Hk. TIs. betrug, beweist, daB so gut 
wie keine Fortschritte in dieser Einfuhr im Laufe der letzten vier Jahre 
gemacht worden sind, und spricht deutlicher als alie Worte fiir den konser~ 
vativen, N euerungen und Fortschritten so unendlich schwer zuganglichen 
Sinn des chinesischenBauem. Es sind zwar fur etwa 10 MillionenHk. TIs. 
Bohnenkuchen und fiir etwa 11 Millionen Bohnen im chinesischen 
Binnenhandel gehandelt worden, die zumeist Dungezwecken dienen
der Bohnenkuchen wird hauptsachlich von der Mandschurei nach dem 
Suden Chinas gesandt, und zwar mit Vorliebe der in uralten chinesischen 
primitiven Miihlen gepreBte Bohnenkuchen, weil er noch fett- und 
oIhaltiger ist als der in modemen japanischen Miihlen stark gepreBte 
Bohnenkuchen, der keinen so hohen Diingewert hat, bei dessen Fabri
kation aber der Olgewinn betrachtlich groBer ist -, aber diese Zahlen 
sind immerhin fiir ein Reich von der GroBe Chinas verschwindend klein. 
Ebenso unbedeutend ist der Export an Vieh. Es waren im Jahre 1911 
annahernd ebensoviel Stuck GroBvieh wie im Jahre 1909, namlich un
gefahr 60000 im Werte von ungefahr2Millionen Hk. TIs. Fast aIle Hafen
pIatze weisen hier sogar einen Ruckgang auf, nur Kiautschou erfreut sich 
einer betrachtlichen Steigerung von 3723 Stuck im Jahre auf 5835, deren 
Wert sich von 112779 auf 192576 Hk. TIs. hob. Ein russischer Tierarzt 
hat dort jetzt seinen Sitz, der das von den Handlem angekaufte Vieh 
vor seinem Export nach den russisch-ostasiatischen Hafen oberflachlich 
untersucht. In Tsingtau werden im Schlachthause auch erhebliche 
Anstrengungen zur Verbesserung der Qualitat des Schantung-Viehs 
gemacht. Man halt da zwei friesische Bullen, mit denen die an und fiir 
sich guten seuchenunempfindlichen und widerstandsfahigen Schantung
kiihe zusammengebracht werden, um vor aliem die Milchqualitat und 
die Milchergiebigkeit zu erhOhen. Die Kuhe werden unentgeltlich ge
deckt, aber mit einer Ohrmarke versehen, die dem Tierarzt bei seinen 
Rundfahrten durch das Land die Kontrolle erleichtert. Die Erfahrungen 
haben erwiesen, daB die Milchgebung besonders nach dem Kalben, wo 
sie friiher auBerst gering war, erheblich stieg. Diese Versuche sind nicht 
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nur im Interesse der Milchversorgung Tsingtaus sehr wesentlich, sie 
werden auch die heute wenig oder gar keine Milch konsumierenden 
Chinesen allmahlich an dieses Nahrungsmittel und seine Verwertung 
gewohnen und dadurch der ganzen Landwirtschaft neue Anregung geben. 
Es mag hier mit erwahnt sein, daB die Ausfuhr von Ziegen von 1908 
auf 1911 nur von 4507 auf 6642 stieg, die Ausfuhr von Pferden von 
1265 auf 1468, deren Wert sich aber betrachtlich verminderte. Auch 
hier sind deutsche Versuche zur Hebung der heute ziel- und planlosen 
Pferdezucht in China interessant. Ein fruher zur Besatzungsbrigade 
kommandierter deutscher Offizier hat in Gemeinschaft mit zwei Ge
schaftsleuten ein Gestut in der Mongolei begriindet, das in Sangendalai 
zwei Tagereisen von Kalgan entfernt liegt. Dort solI das kleine, aber 
zahe und kraftig ausdauernde mongolische Pony durch Kreuzung mit 
australischen und russischen Hengsten vergroBert und brauchbarer 
fur militarische und andere Zwecke gemacht werden. Es wird auch ver
sucht, groBe fremde Stuten an die Lebensweise der mongolischen Pferde 
zu gewohnen. Das Gestut wird ganz nach dem Muster deutscher An
stalten gefiihrt und hat bereits die ersten Produkte seiner Zucht erzielt, 
uber deren kunftige Verwendbarkeit sich allerdings noch nichts sagen 
laBt. Die deutschen Besitzer haben dort Herden von ungefahr 1000 
Stuck, der Leiter des Gestuts lebte mehrere Jahre ganz nach Mongolenart 
in Filzjurten unter ziemlichen Entbehrungen, jetzt ist aber ein steinernes 
Wohnhaus errichtet worden und die ganze Anlage vergroBert worden, 
so daB sich es allerdings mit der einzigen Abwechslung der Jagd 
auf Wildganse und Antilopen leidlich leben laBt. Leider ist gerade 
nach Fertigstellung dieser Anlage der deutsche Leiter Job steines 
plOtzlichen Todes gestorben und die Zukunft des ganzen Versuches 
ist dadurch in Frage gesellt. Auch die Schweineausfuhr Chinas 
hat sich in den letzten Jahren uber die Zahl von ungefahr 200000 
Stuck nicht vergroBern konnen, und die Geflugelausfuhr ist sogar urn 
ein paar hunderttausend Stuck auf ungefahr 2 Millionen zuruckgegangen. 
Dagegen hat sich die Ausfuhr von Fellen und Hauten, abgesehen von 
dem Ruckschlag infolge der Revolution im Jahre 1911, betrachtlich 
gehoben. Sie machte imJahre 1910etwa 1,06 Millionen Hk. TIs. an Kuh
und Buffelhauten aus, 24000 Hk. TIs. an Pferde- und Maultierhauten, 
5,6 Millionen an Ziegen-, 200000 an Schaffellen u. s. f. Das Aufkommen 
europaischer FuBbekleidungen und die Herstellung dieses Artikels 
irn Inlande selbst wird vielleicht wieder einen Ruckgang dieser Ausfuhr 
bringen. Ais Abnehmer von Kuh- und Buffelhauten steht ubrigens 
Deutschland an zweiter Stelle direkt hinter Frankreich, und vor Italien 
und Belgien, von dessen Abnahme wohl auch ein Teil der Ausfuhr noch 
nach Deutschland geht. 

V'ber die Wertsteigerung oder Minderung der chinesischen Agrar-
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produkte laBt sich wenig sagen, weil eine Produktionsstatistik natiirlich 
vollkommen fehlt, weil auch Angaben iiber das Wachstum der eigenen 
Bevolkerung und ihres Verbrauches fehlen, und weil so die Zahlen der 
Ausfuhr.allein kein zutreffendes Bild abgeben konnen. Immerhin bieten 
sie das einzige Zuverl8.ssige und lassen doch einen RiickschluB zu. Lassen 
wir das Jahr 1911 aIs unregelmii.11ig auBer Betracht, so haben sich, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen, die Ausfuhrwerte vom Jahre 1906 
bis zum Jahre 1910 folgendermaBen entwickelt: Bohnenkuchen stieg 
von 7 auf 15 Millionen Hk. TIs., Bohnen von 3,2 auf 21,5, Borsten von 
2,8 auf 4,4, Cassia von 1 auf 1,6, Baumwolle von 11,6 auf 28,1, Eier in 
frischem und verarbeitetem Zustande von 2,9 auf 4, Fedem von 1 auf 
1,3 Millionen, Fasem blieben mit ungefahr 3 Millionen gleich, weil die 
Steigerung der Ramieausfuhr durch den Riickgang der Hanfausfuhr 
ausgeglichen wurde, die Ausfuhr von Mehl und Weizen, die 1906 noch 
nicht statistisch erfaBt war, betrug 3,8 Millionen Hk. TIs., frische Friichte 
stiegen von 0,7 auf 1,5 Millionen, getrocknete und konservierte Friichte 
von 0,96 auf 1,7, Erdniisse von 0,5 auf 3,1, vegetabilische Ole von 4,9 
auf 13,2 Millionen, Lebensmittel und Gemiise von 2,7 auf 11,3, Sesamsaat 
von 4,5 auf 14,4, Seide und Seidenwaren, die zum guten Teil als Neben
produkte der landwirtschaftlichen Betatigung zu zahlen sind, von 
55,8 auf 99,4 Millionen, Felle und Haute von Kiihen und BUffeln von 
5,5 auf 10,6, Ziegenfelle von 4,4 auf 5,2, Tee in allen Sorten von 26,7 
auf 36 Millionen. Einzelne Artikel sind auch unbedeutend zurUck
gegangen, doch zeigen diese Zahlen einen so deutlichen Aufschwung, 
beweisen einen solchen Anreiz fiir die Landwirtschaft durch den lohnen
den Verkauf der Waren ans Ausland, daB man wohl behaupten darf: 
die chinesische Landwirtschaft wiirde noch ungezahlte Werte mehr fiir 
den Weltmarkt liefem konnen, fielen erst die Hindernisse weg, die heute 
ihre Entwicklung behindem, adoptierte der chinesische Bauer erst die
jenigen modernen Methoden und Maschinen, die ihm eine bessere 
Ausnutzung seines Bodens gewahrleisten. Es handelt sich in dieser Hin
sicht zunii.chst urn ausgedehnte FluBregulierungen, die die zahllosen 
jahrelange Arbeit vernichtenden Vberschwemmungen zu verhindem im
stande sind. 1m Yangtse- und Hoanghotale bleibt hier unermeBlich viel 
zu tun iibrig. Dann aber kommen griindliche Aufforstungen der kahlen 
Bergrucken in Frage, damit die Niederschlage aufgehalten und verteilt 
werden. Das glanzendste kulturelle Beispiel wird den Chinesen hier durch 
die Forstverwaltung in Tsingtau geboten, der unter den schwierig
sten Verhaltnissen die Aufforstung der Tsingtau umgebenden Berge 
gelungen ist, und die den Chinesen auch beweisen kann, daB die Forst
wirtschaft rein in sich ein gutes Gescha£t darstellt. Die wichtigste und 
8chwerste Aufgabe bleibt freilich die Belehrung der chinesischen Land
wirte. Hier sind recht viele Versuche bisher fehlgeschlagen. Anerbieten 
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deutscher Firmen, ein Versuchsgrundstilck in Schantung vollig kostenlos 
mit kilnstlichem Dilnger zu bestellen, um dessen Nutzen allen Land
wirten vor Augen filhren zu konnen, sind abgelehnt oder verzogert, 
Aufforstungsplane zu den Akten gelegt worden. Es ist Aufgabe der 
fremden Schulen in China und insbesondere der deutwhen Schulen, 
auch das landwirtschaftliche Gebiet gebilhrend zu berilcksichtigen und 
der Jugend die Belehrung zu geben, die das Alter verschmaht. Die 
deutsche technische Hochschule verfolgt dieses Ziel in ihrer landwirt
schaftlichen Abteilung, die in praktischer Arbeit auf Versuchsfeldem 
mit modemen Maschinen und nach den neuesten Erfahrungen der 
deutschen Wissenschaft den Chinesen andere Begriffe beibringen will. 
Aber auch den technischen Anstalten, die der Reihe nach in Schanghai, 
Hankau, Canton und so fort begrilndet werden sollen, sollte der Blick 
filrs Landwirtschaftlich-Technische nicht ganz fehlen. Vielleicht lieBe 
sich auch von Tsingtau aus durch Verabredung mit dem Gouvemeur 
von Schantung im Hinterlande durch Wanderkurse oder durch die 
Veranstaltung von Besichtigungsfahrten nach Tsingtau etwas erreichen, 
freilich nur in recht beharrlicher Arbeit, die sich durch MiBerfolge der 
ersten Jahre nicht abschrecken lassen dar!. SchlieBlich aber muB eine 
groBzilgige Verkehrspolitik in China erst weitabgelegene Landesteile 
erschlieBen und den Hafenplatzen nahebringen, so daB ein Export 
agrarischer Produkte lohnend wird und ein Anreiz ffir die Bauem
bevolkerung geschaffen wird, mehr zu produzieren, als nur ihrem eigenen 
Konsum dienlich ist. Kleinbahnen, Kanale sind hier weit wichtiger 
als diejenigen groBen Strecken, die mehr zu militarisch-strategischen 
und Verwaltungszwecken fUr China notig sind, ohgleich der au.Ber
ordentlich rasch aufkommende Verkehr auf dem nordlichen Teile der 
Tientsin-Pukoubahn beweist, da.B auch solche groBen Strecken lohnende 
Frachten in Unmenge erbringen. Auf dem Gabiete der land- und forst
wirtschaftlichen Hilfe fUr China decken sich die deutschen Aufgaben 
mit denen aller anderen Lander die deutschen Interessen mit denen 
des gesamten Handels. Es ist von deutscher Seite hier schon 
manches geschehen, vielleicht mehr als andere Nationen geleistet haben. 
Vielleicht ware es aber gut, endlich auch einen land wirtschaftlichen 
Sach verstandigen neben den Handelssachverstandigen in China zu 
stellen, der sich um den Stand und die Methoden der chinesischen Land
wirtschaft bekilmmerte und fachmannische Ratschlage geben konnte, 
wo und wie zu einer Modernisierung der Betriebe beigetragen werden 
kann. Denn manchmal wird der Chinese gerade durch die allemeuesten 
und allergroBten Fortschritte der fremden Technik mehr erschreckt 
als angezogen und versagt dem groBeren Fortschritte sein Vertrauen, 
das er einem schrittweisen und langsamen Vorgehen schenken w"iirde. 
Auf der Forderung der Landwirtschaft und der VergroBerung ihrer 
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Exporte aber beruht eine Hoffnung des fremden HandeIs und der fremden 
Kapitalisten, die China ungeheuere Summen darleihen und im Vertrauen 
auf die steigenden Einnahmen des chinesischen Seezolldienstes, unter 
denen die Exportabgaben eine groBe Rolle spielen. Die Starkung der 
Landwirtschaft wird erst diejenige kaufkrMtige Bevolkerung schaffen, 
die einen starken Import fur steigende Bediirfnisse tragen kann. 

3. Die Entwicklung des Verkehrswesens. 

Wichtiger aIs aHe anderen Aufgaben in China ist die rasche Ent
wicklung der Verkehrsadern, die uberhaupt erst die Grundlage ffir den 
viel prophezeiten und ertrii.umten Aufschwung der chinesischen Volks
wirtschaft abgeben werden. Es ist erstaunlich, was Export und Import 
hei den heutigen primitiven Verkehrsverhaltnissen im Innern Chinas 
schon geleistet haben. Nur die Billigkeit der menschlichen Arbeits
kraft, die enorm ausdauernde und schnell zufrieden zu stellende Natur 
des chinesischen Kulis ermoglichen es, auf den kreischenden einradrigen 
Karren in den tief eingefurchten Geleisen und Spuren der sogenannten 
chinesischen StraBen Waren viele Tagereisen weit aus dem Innern zu 
holen oder ins Innere zu schaffen. Auf dem Bergpasse, der hinter Kalgan 
aus der Tschili-Ebene in die mongolische Steppe fuhrt oder dem Passe, 
der hinter Poschan die groBe StraBe nach Tsinanfu versperrt, muB man 
daB Leben llnd Treiben der Menschenmassen, das Durcheinander von 
achzenden und stohnenden Raderkarren, das Holpern der federlosen 
festen Ochsenkarren, das Getummel der Maulesel und Kamel
herden mit dem Glockengelaute und dem wilden Schreien, Rufen und 
Peitschenknallen der Treiber und Trager einmal stundenlang beob
achtet haben, um Zll begreifen, wie schwerfallig und zuruckgeblieben 
das alles ist, und wie viele jetzt stark angespannte Menschenkrafte 
zu anderen Arbeiten und Leistungen frei wftrden, wenn das anders ware, 
Menschenkrafte, die heute durch einen einzigen RegenguB auf Tage 
arbeits- und verdienstlos gemacht werden. Denn alle diese StraBen im 
Innern Chinas, diese zumeist durch Tiere oder Menschen hart gestampften 
Feldpfade mit den tiefen Furchen, die nach einer Regenzeit die ersten 
Einraderkarren hinterlassen haben und die nun von allen folgenden 
Karren nachgefahren werden mussen, sind zur Regenzeit so grundlos 
aufgeweicht, daB ein Verkehr von FuBgangern oder Lasten ganz aus
geschlossen ist. Wohl gibt es an 2000 kaiserliche StraBen in China. 
Man hat sogar in friiheren Zeiten nach manchen Berichten ziemlich viel 
Kosten und Muhe auf ihre Herstellung verwandt, man kann auch sta-
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tistisch ihre La.nge nach vielen Tausenden von Kilometern messen und 
angeben, aber in ihrem heutigen Zustande sind sie zumeist alle schlecht 
mit ganz wenigen Ausnahmen derjenigen StraBen, die mit Peking oder 
Hankau oder Tsinanfu und den groBeren Provinzstadten Verbindungen 
herstellen. Um so mehr Bedeutung haben schon zu friiher Zeit in China die 
Wasserwegsverbindungen durch natiirliche und kunstliche Kanale 
gehabt. China wird ja durch den Amur, den Hoangho, den Yangtse 
und den Sikiang vom Westen nach dem Osten zu durchflossen und hat 
in diesen vier Stromen Verkehrsadern, die ziemlich weit ins Innere 
eine Schiffahrtsverbindung ermoglichen. Der Y angtse ist auf uber 
3000 km der Schiffahrt zuganglich, von seinen Nebenflussen kann der 
Han z. B. auf etwa 900 km befahren werden, der Hoangho ist zwar 
nur zum Teil befahrbar, und gerade die Mundung ins Meer ist durch 
eine Sandbarre verschlossen, die den Verkehr des Flusses zu Wirt
Bchaftszwecken sehr erschwert, der Amur aber ist wieder auf ungefii.hr 
2400 km Lii.nge schiffbar, und der Sikiang auf ungefa.hr 500 km. Alie 
diese FluBlii.ufe sind durch Verbesserungen und Regulierungen, durch 
Sprengungen und Beseitigung von Schnellen und Felswiderstanden in 
erheblichem MaBe zu verbessern. Der Yangtse, um das groBte Beispiel 
zu nennen, ist auf fast 1000 km von seiner Mundung bis hinauf nach 
Hankau zur Zeit guten Wasserstandes fur groBe Ozea.ndampfer befahr
bar. Von Hankau aus gehen zwei Schiffsverkehrsadern ins Innere, 
die eine uber den Tungting-See in den Siang-NebenfluB hinein bis uber 
die Provinzhauptstadt von Hunan, Tschangscha nach Siangtan, einem 
Zentrum des Reisbaus, von dem in guter Erntezeit auBerordentlich 
groBe Frachten nach Schanghai hinunter gehen. Die zweite Verkehrs
ader geht den Yangtse selbst fluBaufwa.rts bis nach Itschang. Hinter 
dieser Stadt sperren allerdings die beriihmten Stromschnellen den Weg, 
as ist aber mit besonders konstruierten Booten doch gelungen, durch 
die Schnellen durchzukommen. Chinesische Dschunken brauchen 
30 bis 40 Tage, um sich stromaufwa.rts schleppen zu lassen. Britische 
und deutsche Kanonenboote, als deutsches Boot zuerst das "Vater
la.nd", haben die Reise in 3 und 4 Tagen gemacht, nachdem im Jahre 
1899 der "Pioneer" eines Herm Little, der spii.ter in ein englisches Ka
nonenboot umgewandelt wurde, als erstes Schiff unter eigenem Dampf 
die Reise erfolgreich versucht hatte. Ein deutscher Versuch mit der 
"Suihsiang" endete mit einem volligen Verluste des Schiffes, seitdem aber 
fuhrt die "Shutung" einer chinesischen Gesellschaft, die ungefa.hr 160 
Tonnen Ladung nebst Passagieren in einem lii.ngsseit geschleppten Prahm 
nehmen kann, alljii.hrlich einige 10 bis 15 Reisen stromaufwii.rts und 
a.bwarts durch, zu denen sie 51f2 bis 7, resp. 21f2 bis 2 Tage benotigt. 
10 Passagiere erster und 70 Passagiere zweiter Klasse konnen dabei 
a.uf einer Reise befordert werden. Von Dezember bis Mii.rz ruht aller-
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dings der Verkehr ganz. Gerade diese beiden Wege von Hankau weiter 
ins Hinterland wurden hier besonders erwahnt, weil hier sich der deut
schen Betatigung neue Wege eroffnen. Heute fahren japanische 
und englische Dampfer in regelmaBigen Fahrten nach Tschangscha 
und nach Itschang, wahrend von einer deutschen regelmaBigen Schiffahrt 
nichts zu vermelden ist. Selbst einzelne Fahrten eines deutschen 
Dampferchens werden unter fremder Charter durchgefuhrt. Dieser 
deutsche Dampfer, die Mei-yii, fuhr im Jahre 1910 unter chinesischer 
Charter der Pinschiang-Kohlengruben, fur die sie Kohlen nach Hankau 
herabbrachte, konnte damals allerdings nur sechs Fahrten machen, 
da sie im Tungting-See Havarie erlitt. 1m Jahre 1911 fuhr sie unter 
englischer Charter zwischen Hankau und Siangtan zum Reistransport. 
Allerdings verkehrt jetzt auch ein deutscher Schlepperdienst zwischen 
Tschangscha und Hankau, der hauptsachlich Erze stromabwarts 
transprotiert, die in einer deutschen Wascherei in Hankau verarbeitet 
und dann nach Deutschland exportiert werden, und stromaufwarts 
ffir amerikanische Rechnung Petroleumladungen mitnimmt. 1m 
gleichen MaBe, wie Hankau sich von Schanghai emanzipiert und sich 
in seinem Handelsleben selbstandig gemacht hat, werden auch in Zu
kunft Tschangscha und Itschang eigene Bedeutung gewinnen. Deshalb 
ware es wertvoll, auch jetzt schon, wo diese Selbstandigkeit sich erst 
anbahnt, wenn auch unter Opfern, die deutsche Flagge mehr zu zeigen. 
um ihr spater einen Anteil an den zu erwartenden Frachten zu sichern 
und auch die schon heute vorhandene tatsachliche Bedeutung des 
deutschen Handels im Schiffsverkehr zum Ausdruck zu bringen. Yom 
Jahre 1904 bis zum Jahre 1910 hat sich allein der Personenverkehr 
zwischen Hankau, Tschangscha und Siangtan von 30000 auf ungefahr 
500000 gehoben. ein deutliches Zeichen ffir die rasche Verkehrs
erschlieBung des bisher als so fremdenfeindlich und unzuganglich 
geschilderten Hunan-Gebietes. 

Die deutsche Schiffahrt ist leider auch auf dem unteren Yangtse
laufe zwischen Schanghai und Hankau stark zuruckgegangen dadurch. 
daB die regelmaBigen fruheren Verbindungen auf kleineren FluBdampfern 
zwischen diesen Hafen verschwunden sind. Die Hamburg-Amerika.
Linie hat diesen Verkehr langst eingestellt, und der Lloyd hat nach dem 
Verlust eines Schiffes durch Brand seine beiden anderen Schiffe zum 
Teil in Charter gegeben, zum Teil laBt er sie ganz unregelmaBig laufen. 
Gerade in dem regelmaBigen Erscheinen lag und liegt aber eine gewisse 
Bedeutung. Die franzosische FluBschiffahrt auf dem Yangtse ist schon 
verschwunden, nachdem die beiden Dampfer dieser Linie von den Eng
landern aufgekauft worden sind, heute konkurrieren von den fremden 
Schiffahrtslinien nur noch die Englander mit den Japanern in erbittertem 
Kampfe, wobei die von der Heimat aus subventionierte Vereinigung 
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fruher getrennt arbeitender japanischer Dampfschiffahrts-Gesellschaften 
dank der jahrlichen Regierungsbeihilfe von nahezu 2 Millionen Mark 
in der Lage ist, die Frachtraten auBerordentlich niedrig zu halten 
und dadurch die Schiffahrt fur die Englander jedenfalls kaum rentabel 
zu machen. Die Kampfrate von 1,80 Tael wurde zwar spater durch eine 
Vereinbarung auf 2,50 erhOht, doch unterboten die Japaner durch 
geheime Returns auch dies en Satz. Es ersetzt den Riickgang der deut
Bohen Flagge in der FluBschiffahrt nur unvollkommen, daB die Ozean
dampfer der Hamburg-Amerika-Linie zur giinstigenJahreszeit Mufiger 
als friiher bis Hankau fahren und dort gute Frachten finden. 1m Jahre 
1910 waren eben unter 3844 ein- und ausklarierenden Schiffen Hankaus 
1251 englische, 1159 chinesische, 904 japanische und nur 298 deutsche, 
und das in einem Hafen, dessen Handel zu 60 bis 70 Proz. des Exports 
und 25 bis 30 Proz. des Imports in deutschen Handen liegt! 1m Jahre 
1909 war das VerMltnis noch etwas besser, da von 3527 ein- und aus
klarierenden Schiffen 1150 englischer, 896 chinesischer, 893 japanischer 
und 336 deutscher Nationalitat waren. England, Japan und China 
haben also gewonnen, Deutschland hat eingebiiBt. 1m umgekehrten 
VerMltnis aber ist der deutsche Anteil am Gesamthandel gestiegen! 
Auf den Riickgang der deutschen Kiistenschiffahrt an der chinesischen 
Kiiste, die ehemals auBerordentlich groB war und dann immer mehr 
zUriickging, ist es auch zuriickzufiihren, daB der Anteil der deutschen 
Flagge am gesamten chinesischen Schiffahrtsgeschafte im letzten De
zennium nicht so ganz befriedigen kann. Die Zahl der ein- und aus
klarierenden Schiffe betrug im Jahre 1900: 69230 mit 40807242 Tonnen. 
1m Jahre 1910 waren es 219810 Schiffe mit 88776689 Tonnen. Das 
verteilt sich auf die einzelnen groBeren Lander folgendermaBen: 

1900 1905 1910 

Schiffe I Tonnage Schiffe I Tonnage Schiffe I Tonnage 

Deutschla.nd 3527 4032147 7337 I 8187871 5361 7060521 

England 22818 23052459 30442 35095658 28000 34253439 

J apan 4917 3871559 25850 6238918 31197 18903146 

Amerika 1311 
I 

474479 689 1293416 1286 725279 
I 

Wertvoller als diese rein auBerliche Zahlung der Schiffe und ihrer 
Raumgehaltes ist eine Statistik iiber den prozentualen Anteil jeder 
Flagge an der gesamten chinesischen Schiffahrts-Tonnage: (siebe neben
stehend.) 

In N ordchina wird die deutsche Flagge ziemlich viel gezeigt durch 
die regelmaBige Postdampferverbindung Schanghai-Tsingtau-Tschi-
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Flagge 1900 \190111902 1903\1904\1905119061190711908 1909 1910 

Deutschland 9,88 15,58/13,37/12,76 1l,2 !1l,25! 9,861 8,29/7,84 8,35 7,95 
England. 56,49 54:,01 49,91 49,08 51,64 48,24 44,12 41,59 40,96 39,21 38,58 

Japan • 9,49 1l,40 13,61 13,90 6,7318,58115,01119,47 21,50 21,84 121,29 

China ... 22,55 13,29 17,30 17,29,23,16,22,55
1
21,35\20,8320,1820,58

1
22,08 

fu-Tientsin-Dalni, die hauptsachlich den Interessen Tsingtaus und 
seines Anschlusses an die Haupth8.fen- und Eisenbahnknotenpunkte 
dient. 1m Suden Chinas geht der Anteil der deutschen Flagge besonders 
in den kleineren KustenpIatzen zurfick. Zwar erscheint die deutsche 
Flagge in Swatau noch an zweiter Stelle direkt hinter der englischen, 
weil dort das Auswanderergesch8.ft hauptsa.chlich in den Ha.nden 
deutscher Reeder liegt, in Amoy aber ist der Anteil Deutschla.nds stark 
zurfickgegangen, nachdem die Hamburg-Amerika-Linie ihre Schiffe 
nicht mehr zur Kulibeforderung nach dem Suden dort anlaufen Ia.Bt. 
In Futschau nimmt wa.hrend der Teesaison die deutsche Flagge einen 
recht betrachtlichen Teil der gesamten Ausfuhr mit weg. 

Es gibt eine Anzahl von kilnstlichen WasserstraBen in China, 
deren Zustand aber alles andere aIs befriedigend genannt werden kann. 
Das groBte und berfihmteste Bauwerk ist der Kaiserkanal, dessen 
Ausdehnung ungefa.hr 1300 km betra.gt und der fUr die GroBzugigkeit 
frfiherer chinesischer Zeiten Zeugnis ablegt. FUr den Binnenverkehr 
Tientsins mit Hangtscbou spielt er im Ganzen keine Rolle mehr, wa.hrend 
er immerhin noch manche lokale Bedeutung hat. Grfindliche Repa
raturarbeiten konnten auch hier belebend auf Wirtschaft und Handel 
wirken. Die Verbesserung der billigenWasserwege regt nicht nur die 
Landwirtschaft zu Exportarbeit an, sondern gibt auch ungeza.hlten 
Tausenden von Schiffern und Treidelkulis Brot und Nahrung. Sie liegt 
gleichmii.Big im Interesse der Chinesen wie des fremden HandeIs. Leider 
ist sie gegenilber den machtig aufgekommenen Bestrebungen zum Bau 
von Eisenbahnen stark in den Hintergrund getreten, so daB heute die 
Frage des Verkehrs in China fast gleichgesetzt wird der Frage des 
Baues von neuen Eisenbahnen. 

1m Jahre 1876 wurde die erste Eisenbahn auf chinesischem Boden 
eroffnet, die Schanghai mit Wusung verband. Die Chinesen kauften 
diese SchmaIspurbahn bald von den fremden Erbauern zurfick, und die 
Schienen wanderten kurze Zeit darauf na.ch Formosa, wo sie unbenutzt 
lagen. Erst imJ ahre 1897 folgte diesemAnfang die Tientsin-Peking-Eisen
hahn. 1m Ja.hre 1911 hesaB China. schon rund 10000 km Eisenbahnen, 
und einige tausend Kilometer waren im Bau. Zwischen dem Jahre 
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1897 und dem 9. Mai 1911, der das verhii.ngnisvoHe Verstaatlichungs
edikt Tschengkungpaos brachte, liegt also eine starke Entwicklung neuer 
Verkehrsadern, iiber die im einzelnen hier nicht zu reden ist, von der 
nur so viel hier wiedergegeben werden muB, wie zum Versilindnis der 
deutschen Leistungen und Aufgaben hier notig scheint. Von den bis 
jetzt erbauten Eisenbahnen ist eine einzige nur von Chinesen, d. h. 
unter Obedeitung eines in Amerika ausgebildeten Chinesen, mit chine
sischem Kapital von 8 Millionen Taels in einer Ausdehnung von 220 km 
von Peking nach Kalgan gebaut worden. Sie ist normalspurig und bildet 
die Grundlage fiir die kiinftige Mongolei-Bahn, die iiber Urga und 
Kiachta, im groBen Ganzen der uralten KarawanenstraBe folgend, 
auf die sibirische Bahn in der Nahe des Baikalsees bei Werschne-Udinsk 
stoBen und dann die Fahrt nach Ostasien um vieles verkiirzen wird. 
Man wird bei Priifung aHer Schwierigkeiten sagen konnen, daB diese 
Bahn von geschulten Fremden mit reicher Erfahrung vieHeicht etwas 
besser hatte angelegt werden Mnnen, daB manches an ihr fachmannisch 
zu tadeln sei, im Ganzen ist sie in guter Fiihrung und gutem Zustande 
und erfiillt ihre Aufgabe vollkommen. Da auch die Materialien, mit 
Ausnahme der Lokomotiven, chinesisches Erzeugnis sind, so darf gesagt 
werden, daB hier das Gesellenstiick chinesischer Eisenbahnbaukunst 
vorliegt, dem in nicht allzu ferner Zeit auch die Meisterarbeit folgen 
wird. FUr eine einzelne Bahn von beschrankter Lange reichte die chine
sische Kraft jetzt schon aus, fiir groBere und schwerere FaIle wird es 
in den nachsten Jahren am notigen geschulten Ingenieurmaterial wohl 
noch fehlen, und so wird China, will es wirklich ernstlich ein groB
ziigiges Verkehrsnetz schaffen, auf die zwei Wege angewiesen sein, 
die es bisher schon gegangen ist: entweder den Bahnbau an die Fremden 
zu konzessionieren und durch sie auch den Bahnbetrieb vornehmen zu 
lassen, oder den Bau in eigene Regie zu nehmen, aber fremde Ingenieure 
und fremde Kapitalien heranzuziehen, was gleichbedeutend ist mit der 
tiberlassung der Lieferungen an die das Kapital vorschieBenden Under 
und ihre Industrien. Als Beispiele der ersteren Art seien genannt 
die ost-chinesische Bahn, die von den Russen in der Spurweite ihrer 
Bahnen als Fortsetzung der sibirischen Bahn durch die Nordmandschurei 
gefiihrt wurde, die siidmandschurische Bahn, die nach dem Ende der 
russischen Herrschaft von den Japanern zuerst in ihrer eigenen Spurweite, 
spater dann in der Normalspur erbaut wurde und die Verbindung der 
Liaotunghalbinsel mit dem sibirischen Bahnnetze herstellt, und schlieB
lich die deutsche Schangtung-Bahn, die Tsingtau mit der Provinzhaupt
stadt Tsinanfu verbindet. Diese drei Bahnen haben etwa 1700, 1200 und 
450 km Unge, stellen also ungefahr ein Drittel der vorhandenen Bahnen 
in China iiberhaupt dar. Zu den letzteren zahlen aIle iibrigen groBen 
Bahnen in China, wie die Peking-Mukden-Bahn, die Peking-Hankau-
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Bahn, die Tientsin-Pukou-Bahn, und so fort. Es scheint ziemlich 
sicher, insbesondere nach dem stark nationalistischen oder chauvinisti
schen Zuge, der die letzte Revolution beherrschte, daB die Zeit der 
Bahnkonzessionsverleihungen an Fremde voriiber ist, abgesehen von 
Bahnstrecken, die noch alten Konzessionen entspringen, oder klei
neren Strecken lokalen Charakters. Der Bahnbau auf den noch aus
stehenden Hauptstrecken wird sich als chinesischer Bahnbau mit Heran
ziehung fremder Bauleitung vollziehen. Von den Bahnbauten, die 
von fremden Konzessiona.ren ausgefiihrt wurden, interessiert hier am 
meisten die deutsche Schantung-Bahn, die zur Zeit ihrer Erbauung 
(im September 1899 wurde ihr Bau begonnen) sicherlich modern und 
fUr chinesische Verha.Itnisse sogar sehr gut war, die aber heute, was ihren 
ganzen Betrieb angeht, einen Vergleich mit anderen chinesischen 
Bahnen nicht mehr aushalten kann, speziell nicht mit der gleichfaIls 
von Deutschen, aber in chinesischem Auftrage erbauten Nordstrecke 
der Tientsin-Pukou-Bahn, die ja auch die Provinzhauptstadt Tsinanfu 
beriihrt. Es ist nicht ohne Interesse, die beiden Bahnen, die japanische 
Mandschurei-Bahn und die deutsche Schantung-Bahn, zu vergleichen, 
wenn natiirlich von vornherein erwa.hnt werden muB, daB die eine 
AnschluB an ein machtiges Eisenbahnnetz gewahrt, wa.hrend die andere, 
ein halbes Jahrzehnt friiher gebaut, mit groBeren Schwierigkeiten 
zu kampfen hatte. Die japanische Mandschurei-Bahn ist peinlich 
sauber gehalten, ihre Frachttarife sind im Konkurrenzkampf mit der 
russischen Bahn, die den Endpunkt in Wladiwostok hat, ziemlich 
niedrig geworden, ohne daB das dem wachsenden Verdienste der Bahn 
geschadet hatte, die BahngeseHschaft hat durch eine auBerordentlich 
groBziigige Reklame, durch Auflegen von Fahrplanen und Landkartchen 
in allen Hotels an der ganzen ostasiatischen Kiiste, durch Ausgabe 
von gedruck.ten Reisefiihrern entlang der Strecke, die die Reisenden 
auf aHe sehenswerten Punkte aufmerksam zu machen hatten, durch 
Errichtung und den Betrieb vor der Hand unlohnender, aber moderner 
und g1ii.nzend gefiihrter Hotels in den wichtigsten Bahnsta.dten und durch 
vieles andere mehr dazu beigetragen, ihre Bahn bekannt und beliebt 
zu machen, ihr einen ausgezeichneten Ruf im Osten zu sichern. Der
artiges ist iiber ein Jahrzehnt lang von der deutschen Bahngesel1schaft 
versii.umt worden. Man fa.hrt heute in der deutschen Bahn weniger sauber 
und unbequemer, auch was die dritte Fahrklasse angeht, als in irgend
einer der modernen Bahnen in China, ganz abgesehen davon, daB man 
Gepii.ckfrachten bezahlt, die in Ostasien sonst unerhOrt sind. Von 
Speisewagen oder derartigem, das seit Jahren bei den anderen Bahnen 
eingefiihrt war, ist ein Jahrzehnt lang nicht die Rede gewesen, wenn 
man einen traurig schmutzigen Kiichenwagen nicht so nennen will, 
wahrend alle iibrigen Bahnen, gerade was den Komfort ihrer Reisenden 
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angeht, sich stets verbessert haben. Erst in allerjungster Zeit zwingt 
die drohende Konkurrenz der ubrigen Bahnen und die Abwanderungs
gefahr auch die deutsche Bahn 'zu gru.ndlichen Reformen, zur Her
ausgabe von 1!'ahrplanen und Reisefiihrem, und vor allem zu einer 
ireundlicheren Behandlung ihrer europaischen Reisenden, die man bisher 
nur als notwendiges und teures Obel angesehen hatte. Die Tientsin
Pukou-Bahn mit ihren auBerordentlich schweren Lokomotiven und 
ihrem Bau, der im ganzen vollkommen den Anforderungen etwa preu
Bischer Staatsbahnen entspricht, wird die deutsche Schantung-Bahn 
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Die deutschen Bahninteressen in Schantung. 

auch zu einer Versta.rkung ihres Oberbaues oder doch zum mindesten 
ihrer Briickenaniagen zwingen, wenn ein Durchgangsverkehr auf beiden 
Strecken einmal eingerichtet werden sollte, da heute das Lokomotiven
material der neuen Strecke auf der Schantung-Bahn nicht fahren kann. 
Auch fiir den Verkehr europaischer Reisender auf der Strecke, und damit 
fiir das Leben und die Interessen Tsingtaus konnte manches geschehen, 
so durch den Bau eines ansrondigen Unterkunftshauses in dem ent
ziickenden, nur zu wenig besuchten Poschan, dessen Heimindustrien 
und landwirtschaftliche SchOnheiten wohl manchen Besucher anziehen 



Die Entwicklung des Verkehrswesens. 43 

konnten, sowie in der Provinzstadt Tsino.nfu, in der man heute primitiv 
uberno.chten muB, do. es Nachtverbindungen auf beiden Strecken noch 
nicht gibt. 

MuB der Deutsche gestehen, daB die von Deutschen geleitete 
Schantung-Bahn nicht ganz auf der Hohe steht, die seit ihrer Erbauung 
andere chinesische Bahoon erklommen haben, so darf er stolz hinzu
ffigen, daB die modernste und erste Bahn, die China fiberhaupt hat, 
gleichfalls von Deutschen und ganz in der N1i.he erbaut worden ist, die 
N ordstrecke der Tientsin-Pukou-Bahn, die etwa 2/3 derGesamt
strecke ausmacht. Das letzte Drittel dieser in. der Abkfirzung Tsinpu 
genannten Bahnstrecke ist von den Engl1i.ndern erbaut, England und 
Deutschland haben auch gemeinsam das Kapital (bisher 160 Millionen 
Mark) geliehen. Die deutsche Strecke von etwa 625 km ist zwar nicht 
billig gebaut, aber der Oberbau und das Wagen- und Lokomotiven
material entsprechen den strengsten deutschen Anforderungen, und 
vor aUem die Stationsgeb1i.ude sind in ihrer architektonischen Wirkung 
und praktischen Anlage insbesondere von englischen Reisenden an
erkannt worden, die sie im Vergleiche mit der Leistung ihrer Lands
leute auf der sfidlichen Strecke besonders lobten. Auf der deutschen 
Strecke befindet sich bei Lokou der "Obergang fiber den gelben FluB, 
eine groBe Brilcke von 1255 m, die die gl1i.nzendste Leistung euro
p1i.ischer Technik im jungen China darstellt. Diese von der Maschinen
fabrik Augsburg-Niirnberg erstellte Brilcke war ein recht schwieriges 
Bauwerk. Zuerst sollte sie 21 Offnungen haben und etwa 6,5 Millionen 
Mark kosten, schlieBlich wurde sie nach manchen Ab1i.nderungen infolge 
der Wfinsche der chinesischen Notabem mit 12 Offnungen, aber daffir 
mit 12 Millionen Mark Kosten, und um ein Jahr versp1i.tet im Dezember 
1912 dem Verkehr fibergeben und dadurch die ganze Strecke erst wirt-
8chaftlich nutzbar gemacht, da die bisher notige tJberquerung des 
Hoangho in kleinen Trajektbooten die Ausnutzung del' Bahn als Frach
tentr1i.gerin verhindert batte. Das Werk des Briickenbaues fiber den 
8chlammigen und reiBenden Hoangho wird in der Geschichte der modernen 
Technik seinen Platz haben. Auf Betoneisenpf1i.hlen von 15 m L1i.nge 
ruhen die Fundamente der Flutpfeiler, sie Hegen mit ihrer Sohle 7 
bis 9 m, die Pfahlspitzen 20 bis 21 m unter der Terrainoberkante. 
Die vier Strompfeiler sind pneumatisch abgesenkt, und zwar der eine 
Mittelpfeiler ohne Pf1i.hle mit seiner Sohle bis auf 25 m unter Niedrig
wasser oder 17 m unter die FluBsohle, die fibrigen drei mit Funda
mentsohle bis auf 17 m unter Niedrigwasser. Darunter sind noch 
Betoneisenpf1i.hle eingetrieben, deren Spitzen 27 bis 29 m unter die 
Wassertiefe herunterreichen. Die Gesamthohe des groBten Pfeilers 
betr1i.gt 36 m, die eisernen Pylonen des Aufbaues fiber den beiden 
Mittelpfeilern sind 20 m hoch fiber den Auflagesteinen. Die Brilcke 
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ist 9% m breit und vor der Hand fUr den eingleisigen Verkehr ein
gerichtet, jedoch so, daB sie ohne groBe Kosten jederzeit in eine zwei
gleisige umgewandelt werden kann, wobei dann nur die heute innen 
zu beiden Seiten des Geleises angeordneten FuBpfade nach auBen 
verIegt werden. Der eiserne Oberbau wiegt rund 8700 Tonnen, mit 
dem Eisen in den Caissons °der vier Strompfeiler enthii.lt die Briicke 
11000 Tonnen Eisen. Die Briicke hat 9 Flutoffnungen von je 91,5 m, 
und drei Stromoffnungen von zweimal 128,1 m und einmal 164,7 m. 
Diese letztere Mitteloffnung wurde iiberbriickt, ohne daB ein Geriist 
geschlagen worden ware, man arbeitete von beiden Seiten her die 
Briicke freischwebend zusa.mmen. Wenn auch die Hoangho-Briicke 
der Peking-Hankau-Bahn mit ihren 2700 m mehr ala doppelt so groB 
ist als die neue Briicke, so kann sie sich doch in ihrer architektonischen 
Form, und was die Schwierigkeiten des Baues angeht, nicht im ent
ferntesten mit ihr messen. 

Die Zeit des Eisenbahnbaues hat in China kaum erst begonnen. 
Es ist an anderer Stelle schon kurz beriihrt worden, wie sehr das Problem 
des Eisenbahnbaues in China zuna.chst politisch und militarisch
strategisch, und erst in zweiter Linie wirtschaftlich aufzufassen ist. 
Jedenfalls gilt das fiir die bis jetzt gebauten und fUr die in allerna.chster 
Zeit zu errichtenden Linien. In einem in sich geschlossenen und von 
der AuBenwelt kaum gekannten China konnte man es zufrieden sein, 
von der Reichshauptstadt aus in entfernte Provinzteile wochen- oder 
gar monatelang beschwerlicher Reise erdulden zu miissen. Sobald 
aber die unvermeidliche Einbeziehung des Reiches der Mitte in den 
Welthandelsverkehr kam und damit die Ausdehnung der Expan
sionsbestrebungen der Weltmachte auch auf chinesischen Boden, war 
es notig, in ganz anderer Weise ala vorher solchen Tendenzen eine 
nationalistische oder zentralistische chinesische Politik gegeniiber
zustellen. China hat da.s in den ersten J ahrzehnten seiner engeren Be
ziehungen mit den Fremden verabsa.umt und verdankt dieser Vernach
la.ssigung aIle seine militarischen und diplomatischen Niederlagen 
nach auBen und im Innern manche Schwa.chung der Zentralgewalt, 
wenn nicht z,uletzt den Sturz der ganzen Mandschudynastie. Wenn 
iiberhaupt ein Reich von solcher Ausdehnung als Einheitsstaat zu
sammenzuhalten war, dann war das nur moglich, durch eine Zusammen
schweiBung der sonst auseinanderstrebenden Provinzentwicklung in eine 
einheitliche Linie, durch ein peinliches Vermeiden des Aufkommens 
einer chinesischen Main-Linie, die man dort mit Yangtse-Linie be
zeichnen konnte. Dazu aber gehOrten Verbindungslinien zwischen 
Nord und Siid und Ost und West, volliges NiederreiBen aller Zoll- und 
Wirtschaft8schranken zwischen den einzelnen Reichsteilen, eine groB
ziigige Wirtschaftspolitik, die auf einen Ausgleich von Produktion 
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und Konsumtion im ganzen Reiche hinsteuerte. Nichts von alledem 
ist in China geschehen. Obgleich die Revolution alB eines der ersten 
Ziele richtig die Notwendigkeit der Abschaffung des Likins erkannte, 
hemmen diese schii.dlichen und handelvernichtenden Binnenzolle immer 
noch einen regen Binnenverkehr und wirken, je weiter man ins Land
innere kommt, desto verkehrsfeindlicher, weil mit jeder zu durch
schreitenden Provinz die einzelnen Landesabgaben wachsen und die 
Ware verteuern. N och in den letzten J ahren war der Austausch von 
Lebensmitteln und Wirtschaftsgiitern im Reiche so schlecht, daB Ernte
iiberfluB in der einen und MiBernten und Mangel in der anderen Provinz 
nebeneinander vorkamen. Politisch aber ist die Trennung der chine
sischen Main-Linie immer schii.rfer zum Ausdruck gekommen, ist die 
Macht der Zentralregierung immer mehr zurUckgegangen. Erst als es 
schon zu spat war, erkannte das mandschurische Regime, wie das 
Mittel des Eisenbahnbaues allen diesen Lockerungsbestrebungen 
entgegenzuarbeiten geeignet war und erlieB das Edikt yom 9. Mai, 
das die Verstaatlichung aller Eisenbahnbauptlinien im Interesse der 
Aufrechterhaltung einheitlicher Gewalt und Ordnung aussprach. Es 
ist eine andere Frage, ob Tschengkungpao, der seit dem Januar Ver
kehrsminister war und sicherlich zu den kliigsten und wirtschaftlich 
kenntnisreichsten Mannern Chinas zii.hlte, die Ausfiihrung dieser Ab
sicht richtig in die Wege geleitet hat, ob die auf jenes Edikt folgende 
Emporung der Provinz-Notabeln nicht bei diplomatischer Schonung 
ihrer materiellen und ideellen Empfindlichkeiten zu vermeiden gewesen 
ware, dariiber aber, daB jener Schritt alB solcher richtig war, sind auch 
die heutigen Republika.ner einig. Nur dem Bestehen und dem guten 
Funktionieren der Peking-Hankau-Bahn verdankten es die kaiser
lichen Truppen, daB sie so rasch und ordnungsgemaB ihren Aufmarsch 
wahrend der Revolution vollziehen und milimrisch am 27. November 
1911 Herr des Stii.dtezentrums Hankau-Hanyang-Wutschang sein 
konnten. Nur dem raschen Ansbau der Tientsin-Pukou-Strecke ver
dankte es der energische Verteidiger Nangkings, TschangsUn, daB 
er nach dem Verrate und dem FaIle der alten Taiping-Stadt sich vor 
der V'bermacht der Revolutionare nach Siid-Schantung zurUckziehen 
konnte. Wenn aber die Mandschurei in den letzten Jahren wieder enger 
a.n das chinesische Verwaltungssystem angegliedert wurde, so fallt 
a.uch hier ein betrachtliches Verdienst dem Bestehen der Eisenbahn
verbindung Peking-Mukden zu, die einen raschen Waren-, Personen
und Gedankenaustausch ermoglichte. Das dringendste Erfordernis 
vom politischen und milita.rischen Standpunkte aus muB 
fiir China der Ausbau des Nord-Siidbahn-Systems sein, das man 
generell alB milimrisch-strategisches bezeichnen kann, wahrend dem 
zweiten System der West-Ostbahnen mehr wirtschaftliche und Han-
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delsbedeutung zukommt, wobei allerdings nicht streng dogmatisch ge
schieden werden soIl, do. beide Bedeutungen sich vielfach durchdringen. 
An der Bahn Hankau-Canton, die eine Vollendung der groBen Nord" 
Sudstrecke von Mukden bis zum a.uBersten Suden bringen solI, wird, 
was das Pla.neschmieden angeht, seit Jahren gearbeitet. Eroffnet sind von 
der groBen Linie ungefahr 150 km, etwa ein Achtel der ganzen Strecke, 
vorhanden ist im Norden der AnschluB an den Hafen Hankau und, vor 
der Hand bei Inanspruchnahme von Fa.hrbooten bis zur Losung der 
Frage einer Dberbruckung oder Untertunnelung des Yangtse, der An
schiuB an das Bahnnetz nach Norden, im 8uden besteht AnschluB an 
den Hafen Canton und durch die bereits vollendete Bahn nach Kaulun 
auch eine Verbindung mit dem Hafen Hongkong, die Bahn wird also 
sehr rasch auch kommerzielle Bedeutung gewinnen konnen und den 
Dberland-Personenverkehr vom 8uden zum Norden bekommen. Vor 
allem aber wird sie politisch verbindend wirken. Es laBt sich heute 
nicbt voraussagen, ob die ruhigere, bedachtigere Art des Nord
chinesen und seine im Ganzen monarchische Gesinnung nach 8uden 
zu Eroberungen wird machen konnen, oder ob nicht der impul
sive intelligente 8udchinese gerade infolge der Bahnverbindung eine 
raschere Ausbreitung seiner Ideen im Norden erreichen wird. Dem 
Verstehenlerenen und Na.herkommen der beiden so verschiedenen 
Reichsteile wird die Bahn aber sicherlich nutzen. Der Bau dieser Bahn 
ist durch die Verabredung der vier Machte Deutschland, England, 
Frankreich und Amerika den britischen Interessenten ubertragen worden, 
die ja rein wirtschaftlich auch das groBte Interesse daran haben, dem 
britischen Hongkong Wege ins Innere zu erMfnen. Deutschland falit 
nach dieser Verabredung, die in der Hukuang-Anleihe von 1911 ihren 
finanziellen Ausdruck fand, ein 8tuck zu, das zunachst mehr wirtschaft
liche Aufgaben hat, dem spater nach seiner Vollendung aber auch starke 
politische Bedeutung zukommt. Fast ebenso wichtig wie die Angliede
rung des 8udens an das Reich ist die Einbeziehung der auf dem FluB
wege des Yangtse infolge der 8tromschnellen oberhalb Itschangs nur 
mit Muhe, und auf dem Landwege bei der AbschlieBung durch hohe 
Gebirge erst recht schwierig zu erreichenden 8etschuan-Provinz in das 
Reichsganze. Diese Provinz gehOrt zu den reichsten, aber auch politisch 
selbstandigsten des Reiches, ihre Geschichte ist reich an Aufstii.nden 
und Erhebungen, ihre Bahnverbindung mit dem Osten wird zu einer 
gewaltigen ErschlieBung der reichen Agrarproduktion und der Boden
schatze und damit zu einer Annaherung an die schon weiter voran
geschrit~nen Provinzen fuhren. Von der 8tation der Peking-Hankau
Bahn, Kuangschui in der Hupe-Provinz, soIl eine Bahn nach 8iangyang 
fuhren, einer wichtigen Handelsstadt am Hanflusse (dem Neben
flu8se des Yangtse), an einer Stelle, wo in diesen ein kleiner FluBlauf 
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miindet, der eine Wasserwegsverbindung nach der Honan-Provinz 
schafft. Von hier soIl die Bahn nach Suden fiihren und Itschang am 
Yangtse erreichen, das ja FluBdampferverbindung nach Hankau be· 
sitzt und das als Handelsplatz durch die ErschlieBung seiner Umgebung 
neue Bedeutung gewinnen kann. Dann lauft die Bahn ziemlich west
lich, parallel mit dem Yangtse na.ch Kueitschu, dem ostlichsten 
Yangtse-Hafenplatze der Setschuan-Provinz. Dieser letztere Teil 
soIl nach dem intemationalen Verteilungsplan den Amerikanem zu· 
fallen, wii.hrend die zuerl.'lt genannten Strecken unter deutscher Ober
leitung zu errichten sind. Die geplante Verbindung von Itschang 
direkt nach Hankau fiele dann wohl auch deutschen Interessenten zu, 
wahrend uber die Fortsetzung der Bahn von Kueitschu na.ch der Provinz
hauptstadt Tschengtu noch nichts bestimmt ist. Insgesamt wird die 
ganze Bahnstrecke etwa 1300 km lang werden, von denen in Hupe 
etwa 500 bis 600 km auf die deutsche Bauta.tigkeit entfallen werden. 
Da die Vierstaatenanleihe ffir den Hukuang-Bahnbau schon abgeschlos. 
sen ist, werden diese Bahnen nach der endgiiltigen Regelung der 
groBen Reorganisationsanleihe und nach der erfolgten Anerkennung 
der chinesischen Republik zu den ersten wirtschaftlichen Arbeiten 
der Republik za.hlen. Damit wird dann nach dem Ausbau der groBen 
Nord-Sudstrecken Mukden-Canton und Tientsin-Pukou die erste groBe 
West-Oststrecke in Angriff genommen, von der man sich so groBen 
wirtschaftlichen Aufschwung im Lande verspricht. Von solchen groBen 
West-Ostlinien sind noch mebrere geplant. Zu einer derartigen Bahn 
ist der Grund durch die Peking-Kalgan-Bahn bereite gelegt; die Bahn 
soil, wie schon erwa.hnt, vom Baikalsee durch die Mongolei uber Peking 
nach Tientsin gehend, eine Annii.herung und wirtschaftliche Erschlie
Bung der Mongolei bringen und damit auch ffir den Weltreiseverkehr 
und den Austausch hochwertiger Guter eine erhebliche Abkiirzung der 
Reisedauer bringen. Ein zweiter groBzugiger West-Ostplan ist im 
September des Jahres 1912 einem belgischen Syndikat "Companie 
generale de chemins de fer et de tramways en Chine" konzessioniert 
worden. Diese Bahn solI von der Provinz Kangsu uber Schensi und 
Honan fuhren und in der Kiangsu-Provinz endigen. Sie wiirde also 
von der Hauptstadt der zuerst erwahnten Provinz Lantschou na.ch 
Sianfu gehen, von hier nach Honan und Kaifong, in Sutschoufu die 
Tientsin-Pukou-Bahn schneiden und in Haitschou enden. Die Haupt
sti:i.dte, die diese Strecke beriihren wiirde, haben allein uber 2 Millionen 
Einwohner, die Provinzen sind reiche Getreide- und Obstli:i.nder, zum 
Teil mit zwei Ernten im Jahre, ihr Gehalt an Bodenschii.tzen ist noch 
gar nicht vollig erforscht, doch weill man, daB reiche Schii.tze vorhanden 
sind. Die Bahnstrecke wird eine der zukunftsreichsten wirtschaftlichen 
Strecken in China werden. Sie interessiert hier deshalb ganz besonders, 
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weil als ihr Endpunkt Haitschou gedacht ist. tJber die Meereskiiste der 
Kiangsu-Provinz nordlich der Yangtse-Miindung heiBt es in dem Stan
dardwerke von Richard iiber die Geographie Chinas, daB sie lang
gestreckt, nieder und flach sei und daB ungeheure Sandbanke ihr vor
gelagert sind, zwischen denen es nur schmale Kanale gibt. Die bedeu
tendste dieser Sandbanke liegt siidostlich von Haitschou und heiBt die 
Tascha oder die groBe Sandbank. Sie ist mehr als 140 km lang und nahezu 
50 km breit. Sie ist wie aIle iibrigen durch Sand und alIerhand An
schwemmungen des Hoangho gebildet worden, der ja in friiheren Zeiten 
in der Bucht von Haitschou miindete und dessen heutige Miindung 
gleichfalls durch eine unsichtbare Sandbank den Dschunkenverkehr 
yom Meer in den FluB hindert. Es ist auffallig, daB als Endpunkt 
einer neuen, so wichtigen Bahn eine Bucht gewahlt wird, der aIle natiir
lichen Voraussetzungen zu einem guten Hafen vollkommen fehlen. 
Allein Haitschou liegt ziemlich in der Mitte zwischen Tsingtau und 
Schanghai, und so erklart sich seine Wahl aus dem nationalistisch
chauvinistischen Wunsche mancher Jungchinesen heraus, fur den 
deutschen und den internationalen Hafen eine Konkurrenz zu schaffen. 
Schanghai mit dem natiirlichen Hinterland des Yangtse-Tales wird 
diese Konkurrenz besser ertragen konnen, weil es ja zudem mit seinem 
Wirtschaftsgebiet den durch die Bahn zu erschlieBenden Landern 
ferner liegt als Tsingtau, dessen Interessen stark bedroht wiirden, 
wenn ihm hier ein Konkurrenzhafen eroffnet wiirde, der den Handel 
Sudschantungs und der an Schantung angrenzenden Provinzen weg
ziehen konnte. Es besteht deshalb ein dringendes politisches und 
wirtschaftliches Interesse, daB es der deutschen Diplomatie gelingen 
moge, die Trassierung jener West-Ostbahn so zu erreichen, daB sie 
Tsingtau als Endpunkt wahlt. Die Chinesen und die Bahnunternehmer 
davon zu uberzeugen, durfte nicht so sehr schwer sein, da in Tsingtau 
doch ein Hafen allererster Qualitat zur Verfugung steht, wahrend in 
Haitschou ungezahlte Milionen erst fur die alIernotigsten Hafenbauten 
angelegt werden muBten. Von der geplanten West-Ostbahn ist das 
Stuck von Kaifong nach Honan, das in Tschengtschou die Peking
Hankau-Bahn schneidet, schon fertiggestellt; die 220 km sind von 
einem franzosisch-belgischen Syndikat unter franzosischer Oberleitung 
mit etwa 35 Millionen Mark Kosten erbaut und im Jahre 1909 dem 
Verkehr iibergeben worden. Diese Strecke umfaBt ungefahr ein Achtel 
der ganzen uber 1700 km langen Bahnstrecke. 

Bei der Priifung der Frage, wie es zu erreichen ware, das Bahn
ende dieser neuen Bahn nach Tsingtau zu bekommen, wird man sehen, 
wie sehr es sich racht, daB nicht frUber yom deutschen Schutzgebiete 
aus eine groBzugige Bahnpolitik getrieben worden ist. Man hat 
sich dort allzu lange mit der einzigen Schantung-Bahn nach Tsinanfu 
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begniigt,ohne an die Zukunft zu denken. Die im Kia.utschou-Vertrage 
an Deutschland konzessionierte Bahn von Tsingtau nach dem Sfiden 
Schantungs, na.ch Itschoufu, die von dieser Stadt aus eine Verbindung 
mit der Provinzhauptstadt Tsinanfu bekommen sollte, ist jahrelang 
ungebaut geblieben. Inzwischen hat die projektierte Trassierung dieser 
Bahn, die mit der Schantung-Bahn also ungefii.hr ein Dreieck bilden 
sollte, eine Anderung erfahren dadurch, daB man aus bautechnischen 
Griinden nicht Tsingtau, sondem Kaumi an der Schantungbahn als 
Endpunkt wii.hlte und diesen Endpunkt wohl na.ch neueren Studien 
nochetwas mehr na.ch Westen verlegen wird, so daB die neue Bahn 
in der Gegend von Fangtse auf die Schantung-Bahn treffen wiirde. 
Die Verbindung von Itschoufu mit Tsinanfu ist aber inzwischen durch 
die Tientsin-Pukou-Bahn fiber den Haufen geworfen worden, die ja 
mit Zustimmung Deutschlands und mit deutschem Kapital und Ma
terial gebaut worden worden ist. Es erscheint aber selbstverstandlich, 
daB eine Verbindung der neuen Bahn und Itschoufus mit Tsinanfu, 
wenn auch nicht im friiheren Sinne, hergestellt werden muB durch 
Weiterfiihrung der neuen Bahn nach der Tientsin-Pukou-Strecke, 
und zw&r fiber· die kohlenreiche Gegend von lhsien ungefahr nach 
Ha.ntschuang, wo die Tientsin-Pukou-Bahn den Kaiserkanal trifft 
und wo die neue Bahn also na.ch Norden fiber Tsinanfu nach Tientsin 
und na.ch Sfiden na.ch Pukou AnschluB fande. Die Ausfiihrung der 
Konzession fiir diese, friiher unter dem Namen Kaumi-Itschoufu viel 
genannte, besser also Fangtse-Hantschuang zu nennende Bahn wurde 
von Deutsohland aus politisohen GrUnden aufgesohoben, und man gab 
sie sogar an die Chinesen zuriick (allerdings ist es zu einem bindenden 
Abkommen in dieser Frage nicht gekommen) mit der Bedingung, daB sie 
von den Chinesen bis zum 1. Januar 1914 unter Inanspruchnahme deut
scher Mittel und Materialien auageffihrt sein mfiBte. Inzwischen ist nichts 
in der Bahnfrage geschehen, es ist schon heute kIar, daB die Chinesen die 
Bedingung nicht erfiillen und daB die Konzession demgemaB na.ch der 
Verabredung an Deutschland zuriickfa.llt. Bestii.nde heute die Strecke 
schon, so ware es nicht zu erwarten gewesen, daB der Plan einer Kaifting
Baitschou- Strecke hii.tte aufkommen ktinnen. Ganz abgesehen davon, 
daB na.ch fachmannischem Gutachten die Ausffihrung der deutschen 
Konzession allein durch die Fruchtbarkeit der von ihr durchzogenen 
Schantungprovinzgebiete rentabel und fiir Tsingtau ftirderlich erscheint, 
mfiBte die deutsche Konzession aber auch deshalb schleunigst aus
gefiihrt werden, um dem oben erwahnten West-Ostbahn-Projekt als 
fertige Endstrecke zur. Verffigung gestellt werden zu ktinnen oder um 
wenigstens, wenn die andere Strecke doch gebaut werden sollte, durch 
eine geschickte Frachtpolitik manche von den Gfitern nach Tsingtau 
heranzuziehen. Zwar ist auch das Projekt einer Bahn von Kaifong nach 
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Yentschoufu unter den vielen chinesischen Eisenba.hnprojek.ten auf
getaucht, das alssinngema.Be Erginzung die Umwandlung der Fangtse
Hantschuang in eine Fangtse-Yentschoufu-Strecke zur Folge ha.ben 
miiBte. Dieses Projekt hitte auch den Vorteil der kftrzesten Verbindung 
von Kaifong na.ch dem deutschen Hafen und wiirde vielleicht so die 
Gefahr von Haitschou am besten bannen. Aber dem steht gegenuber. 
daB die Konzession zur ersteren Strecke schon in deutschen Hinden 
ist, wa.hrend bei der heutigen Lage in China die Umwandlung nicht so 
leicht diinkt und die Frage der ErschlieBung weiteren Hinterla.ndes 
fftr den deutschen Hafen a11mihlich immer dringlicher wird. Ebenso 
dringlich wird freilich damit ein Ubereinkommen der deutschen Schan
tung-Bahn und der zu erbauenden neuen Strecke mit der chinesischen 
Tientsin-Pukou-Bahn und der genannten West-Ostbahn von Lantschou 
her, ein Ubereinkommen. das eine einheitliche, keinen schidigende und 
allen nl1tzende Fta.chtpolitik und ebensolche Tame zum Zwecke haben 
sollte. 

Ein weiterer Eisenbahnpla.n, dessen Verfolg im deutschen Interesse 
gegeben erscheint - in einem deutschen Interesse iibrigens, das sich in 
allen diesen Fallen mit dem chinesischen Intere88e der Entwicklung und 
ErschlieBung der Provinzen deckt-, ist die Verlii.ngerung der deut
schen Schantung-Bahn bis zur Peking-Hankau-Strecke, also von 
Tsina.nfu aus westlich, ungefahr na.ch Schuntefu und weiter na.ch der 
Hauptstadt der Provinz Schansi, Taiyuanfu. Diese Bahn wtirde das 
reichste Kohlen- und Eisenland Chinas erschlieBen und seine Produkte 
dem deutschen Hafen zur Verscbiffung auf die Weltmii.rkte zuflihren. 
Taiyuanfu bekii.me dann eine zweite Verbindung mit dem Nord-Sud
hahn-System, da es jetzt durch eine franzosische Schmalapurba.hn von 
250 km Liionge mit Tschengtingfu an der Peking-Hankau-Ba.hn ver 
bunden ist, die aber ganz andere Gegenden durchlauft ala die zu er
bauende deutsche Strecke. Wire diese Bahn gebaut, so brauchte man 
in deutschen Kreisen keine iibertriebene Angst vor dem so lange ge
planten Bau einer Bahn Tschifu-Weihsien zu ha.ben. die von den Chi
nesen recht oft ins Auge gefaBt wurde. um Tschifus Handel zu heben 
und ihm neues Hinterland zu erschlieBen. Auch diese Bahn wtirde, 
wenngleich sie Tsingtaus Handel manches eroberte Gebiet wieder 
abnehmen konnte, deutschen Handelsinteressen der Kaufleute in 
Tschifu ebenso wie denen anderer Nationen und dem chinesischen 
Handel nutzen, wenn auch die schlechten HafenverhaltniBSe des nord
lichsten Scha.ntung-Hafens manche Vorteile wieder illusorisch ma.chten_ 
Die Bahn von etwa. 270 km lAnge hii.tte schon recht billige Tame zu 
stellen, wenn Weihsien selbst, das von dem viel gilnstigeren Hafen 
Tsingtau kaum 200 km entfernt liegt. seine Waren wieder an Tschifu 
abgeben sollte, mit dem es friiher zur Zeit, da noch keine Bahnverbindung 
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bestand, durch lebhafte HandelsstraBen verbunden war. Und aelbat 
wenn ein Teil des Weihsien-Strohbortenhandela auafallen sollte, hii.tte 
die Schantung-Bahn durch die neu zu bauenden Strecken reichen Ersatz 
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Die Eisenbahnen und Produktionszentren in China 
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gefunden. Es 8011 8chlieBlich jeder Schein vermieden werden, ala ob 
Deutschland unter einseitiger Hervorhebung seiner Pachtgebiets
interessen rein chinesische Interessen in der Schantung-Provinz scha
digen wolle. Gerade das Gegenteil ist ja der Fall. Die deutsche Ver
kehrspolitik in China verbindet deutsche und chinesische Interesaen, 
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nur daB die chinesischen Interessen den bum zu wirtschaftlichem 
Denken erwachten und zu einem groBzligigen 'Oberblick liber die 
Moglichkeiten und N otwendigkeiten bum fahigen Chinesen heute noch 
nicht zum BewuBtsein kommen. Letzten Endes aber wird eine rasche 
Verkehrs- und Handelsentwicklung entgegendem ausdrlicklichen 
Widerstand und der passiven Resistenz der heutigen Chinesen einem 
kiinftigen China zugute kommen. 

4. Bodenschitze und Industrialisierung. 

Es gibt keinen groBeren wirtschaftlichen Kontrast ala den zwischen 
dem Reichtum Chinas an Bodenscha.tzen aller Art und der geringen 
Entwicklung seiner Industrie, die allerdings den noch hOchst primi
tiven Bediii'fnissen der Bevolkerung entspricht. Es kommen viele 
Grlinde hinzu, die eine Industrialisierung Chinas hemmen. Den Chinesen 
fehlt es nicht nur an der wirtschaftlichen Vbersicht, an den technisch 
vorgebildeten Ingenieuren und den gelernten Arbeitern, sie ermangeln 
vorallem der notigen Erfahrung in der kaufmiinnischen Leitung groBerer 
Unternehmungen, die liber den lokalen Markt hinaus auf groBere 
Absatzmarkte und auf Konkurrenz mit anderen Platzen angewiesen 
sind. Den Fremden aber fehlt die Lust, bei der Rechtsunsicherheit 
in China Kapitalien anzulege'n, die nicht in vollig der Leitung und der 
Rechtsprechung der Fremden unterstehenden Gesellschaften zu in
vestieren sind. Solchen Gesellschaften werden aber von den Chinesen 
infolge nationalistischer Verhetzung mancherlei Widerstande ent
gegengesetzt, und auch zur Begriindunggemischter, chinesisch-aus
Iandischer Gesellschaften, die dem Rechte der auslandischen Teil
haber unterstehen, konnen sich die Chinesen schwer verstehen, obgleich 
gerade in dieser Richtung ein groBes Tatigkeitsfeld fiir die Zukunft 
liegt. So ist es bisher nur zu wenigen groBen chinesischen industriellen 
Unternehmungen gekommen, die man zudem fremder technischer 
Leitung unterstellt und die trotzdem nicht liberall befriedigend ge
arbeitet haben. Andere Unternehmungen sind reine Griindungen der 
Auslander auf Grund von Konzessionen oder in den Fremdennieder
lassungen, wo die Anlagen dem Zugreifen der Chinesen entzogen sind. 
In diesen Dingen wird sich eine grlindliche Umwalzung in den nii.chsten 
Jahren vollziehen, wenn die schon ziemlich bedeutende Zahl der im 
Ausland technisch und wirtschaftlich geschulten Chinesen im Heimat
lande zur praktischen Betatigung gelangt, wenn die Schulen der Aus
lander in China selbst ihre Schiller mit griindlicher Bildung ausgestattet 
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entlaBSen und wenn aIs spatere Folge der politisehen, geistigen und 
wirtsehaftliehen Umwalzung das Chinesentum sieh aus der bisherigen 
wirtSehaftliehen Isolierung herausreiBt und das Widerstreben gegen 
die fremden Wirtsehaftsmachte aufgibt, um selbst und von sieh aus 
aktiv in den Welthandel einzugreifen. Die BedUrfnisse des erwachenden 
Riesenreiehes werden zwar noeh fiir einige Jahre oder Jahrzehnte 
zum weitaus groBten Teile dureh den Import vom AQ,slande her gedeekt 
werden miissen, es wird aber gleichzeitig ein Streben nach Selbstandig
keit des Landes in der eigenen Herstellung seiner industriellen Konsum
tion eintreten. Dieses Streben hat seine beste Begriindung eben indem 
ungeheuren Reiehtum Chinas an all dem, was eine Industrialisierung 
voraussetzt, an Rohstoffen und Bodensehatzen. 

In einer iibersiehtliehen kleinen Studie iiber "Die Industrialisierung 
Chinas" (ersehienen beiJulius Spring6l' 1910), stellt Dr. Koeh auf Grund 
der Studien Riehthofens fest, daB Kohlen in ungeheurer Menge fast iiber 
das ganze Land verteilt seien, daB Siidhunan ein einziges groBes zu
sammenhii.ngendes Kohlenfeld bilde, halb aus Braunkohle, halb aus 
Anthrazit bestehend, der keiner bekannten Kohle an Giite naehstehe. 
In Yiinnan, Kweitsehou und Kuangsi, in Sehantung und vor allem 
in Sehansi und Tsehili liegen unermeBliehe Kohlenschii.tze, "die die 
Welt mit Brennmaterial fiir Jahrzehnte versorgen konnten," von den 
nach Bodensehatzen noeh wenig erforschten Setsehuan- und Kansu
Provinzen gar nicht zu reden. An vielen Orten findet sieh in der Nahe 
der Kohlen Eisen, so in Sehansi und Sehantung, wo der Kalkstein 
gleichfalls in der Nahe gelagert ist, in Hupe, Hunan und Honan. Kupfer, 
Blei, Zink, Zinn, Silber und Gold, Queeksilker, Salpeter wie Petroleum 
finden sieh an vielen Stellen, ohne daB es iiberall zur Erforsehung 
dieser Sehatze gekommen ware. Baumwolle kann im ganzen mittleren 
Yangtse-Tale angebaut werden. Die Ausfuhr von Baumwolle' stieg 
vom Jahre 1906 bis zum Jahre 1910 von 769542 auf 1247304 Pieul 
(1 Pieu! = 60,5 kg), ihr Wert von 11,6 auf 28,1 Millionen Hk. TIs. 
1m gleiehen Zeitraum nahm allerdings die Einfuhr von 45357 auf 
205915 Pieul zu,deren Wert sieh von 728000 auf 4464000 Hk. TIs.
hob. Ein ganz klares Bild der Produktion und Verarbeitung erhalt 
man aus diesen Zahlen nieht, weil es sieh meist um versehiedene Sorten 
bei der In- und Ausfuhr handelt, da die ehinesisehe Baumwolle mit 
anderen Sorten zur Verarbeitung vermiseht wird. Die Mongolei und 
Nordehina liefern Wolle, Mittel- und Siidehina Seide. Arbeiter stehen 
in ungezahlten Massen zur Verfiigung, die Arbeitszeit ist lang, die Be
zahlung S6hr niedrig. Nur ist aueh die ArbeitBleistung entBprechend 
gering, so daB ein Vergleieh derZahl der Arbeiter eines Betriebes mit 
der Zahl der Arbeiter eines entspreehenden Betriebes im Auslande 
nie aussehlaggebend sein kann und nie einen RiiekschluB auf die Be-
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deutung der beiden Betriebe rechtfertigt. Immerhin hat es sich gezeigt, 
daB in vielen Betrieben die Chinesen rasch durch geeignete Anleitung 
zu guten Arbeitem und sogar Vorarbeitem werden, deren Geni1gsa.m
keit und FleiB auBerordentlich groB sind. 1m ganzen sind die Ar
beiterverhaltnisse der Entwicklung einer Industrie wohl 
gunstig zu nennen. 

Das China-Jahrbuch weist fUr da.s Jahr 1912 in einer Statistik, 
die vom Handelssachverstandigen der englischen Gesandtschaft in 
Peking zusammengestellt ist, 527 industrielle Betriebe nach, darunter 
49 Destillationen und Brauereien, 41 Baumwollspinnereien und 
Webereien, 40 Miihlen, 40 Druckereien und Lithographieranstalten, 
30 Olmiihlen, 29 Elektrizitatswerke, 20 Docks und Schiffbauanstalten, 
19 Seifen- und Kerzenfabriken, 18 Bergwerksgesellschaften, 17 Seiden
spinnereien, 16 Zementwerke und Ziegeleien, 15 Arsenale, 14 Ziga.retten
fabriken, 13 Wasserwerke, 12 Eisenbahnwerkstli.tten, 11 Schmelzwerke, 
dann Sagemiihlen, Glasfabriken, Lederzubereitungsansta.1ten usf. 
Wieweit sich die Begriffe von Fabrik mit den unseren decken, ist nicht 
festzustellen, da jeder MaBstab fehlt. Von allen Betrieben befindet 
sich ungefahr ein Fiinftel in Handen von Auslandem, das sind haupt
sachlich Albuminfabriken, Zementfabriken und Ziegeleien, Baumwoll
spinnereien, Werften, Miihlen, Eisfabriken, Bergwerke, Sagemiihlen. 
In der Aufstellung nicht vertreten sind die Heimarbeitsbetriebe und auch 
die rein chinesischen Betriebe der Porzellanfabrikation, der Matten
flechterei, der Lackwaren. Die chinesischen Betriebe arbeiten zum 
groBen Teil unter fremder Leitung, sind auch wohl vollstli.ndig von 
fremden Firmen eingerichtet und in Gang gebracht worden. Dabei 
haben sich die Deutschen hervorragend beteiligt. Es darf hier an die 
Elektrizitatswerke erinnert werden, an die Glasfabrik in Poschan, 
die Fensterglas unter Leitung von funf deutschen Angestellten in 
guter Qualitli.t herstellte, aber nach der Entla.8sung dieser Angestellten 
zuriickging und jetzt still liegt. Die chinesischen Arsena.1e, deren es 
im ganzen 15 gibt, sind modem und gut eingerichtet, das Arsenal in 
Hanyang z. B., dem ja wahrend der Revolutionszeit eine besondere 
Aufgabe zufiel, ist ganz von einer deutschen Fabrik eingerichtet und 
untersta.nd bis vor kurzer Zeit der Leitung eines deutschen Fachmannes, 
der chinesische Direktor, Major Lin-Tsching-En, hat drei Jahre in 
Deutschland praktisch gearbeitet und sich fUr seinen Posten vorbereitet. 
Es ist nicht ohne Interesse, zu erfahren, daB dieses Arsenal vor etwa. 
20 J ahren gegriindet wurde und damaIs zwei deutschen Leitem unter
stand. Ala sie im Jahre 1904 abgingen, wurden sie durch 28 J apaner 
ersetzt, die man aber bald wiederverabschiedete, um nach ein pa.a.rJahren 
eigener Leitung zu dem deutschen Fachmanne zurUckzukehren. Die Ge
wehrfabrik des Arsenals macht ungefahr 50 Gewehre im Tag, 7,9 mm 
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mit einem verbesserten Modell 88, die Granaten und Zilnder und die 
Patronenabteilungen sind sehr leistungsfahig, wahrend die Kanonen
fabrik bisher nur 3,7 cm zerlegbare und auf Maultiersattel verpackbare 
Berggeschiitze herstellte und erst jetzt zur Fabrikation groBerer Feld
geschiitze iibergehen will. Das Arsenal beschii.£tigt normal 3000 Arbeiter, 
von denen bei 9 stilndiger Arbeitszeit die Kulis und Lehrlinge 8-10, 
die Maschinenarbeiter, Schlosser, gelemte und Vorarbeiter 10-20 
und die Obermeister bis zu 80 Dollar pro Monat bekommen. Das Arsenal 
hat auch schon nach auseinandergenommenen Modellmaschinen eigene 
100 pferdige Dampfmaschinen und auch Pumpen in seinem Betriebe 
angefertigt. In ahnlicher Weise wie bei den genannten chinesischen 
Betrieben sind Deutsche unter anderen Auslandem ala Lehrer und 
Leiter der Chinesen in den von ihnen begriindeten Betrieben aufge
treten und haben sich groBe Verdienste erworben. In den chinesischen 
Kohlengruben von Pins chiang gab es bis zum Ausbruch der Revolu
tion 24 Deutsche mit ihren Familien, die hier unter der Fiihrung des 
Betriebsleiters Leinung einen schOnen Musterbetrieb eingerichtet hatten, 
in dem eine fachmannische und in ihrem sprachlichen Unterbau 
von einem deutschen Philologen geleitete Bergbauschule nicht fehlte, 
die das notige Material an Vorarbeitem und Steigem fiir spii.tere Zeiten 
liefern sollte. Dieser ganze Betrieb ist durch die Revolution empfindlich 
gestort worden, da samtliche deutsche Angestellten vor der Hand 
entlassen worden sind, ohne daB der Tag ihrer Riickkehr bisher fest
gesetzt worden ware. Der Betrieb wird von Chinesen schlecht und recht 
weitergefiihrt, die Forderung der Minen ist betra.chtlich gesunken, 
die Schule ist natiirlich geschlossen. Einen anderen Musterbetrieb 
haben Deutsche den Chinesen im nordlichen Tschili-Industrierevier 
eingerichtet, ohne daB es freilich den Chinesen gelungen ware, ihre 
kaufmannische Konkurrenzfahigkeit mit a.hnlichen Untemehmungen 
zu erweisen, was um so leichter hatte sein sollen, ala ihre technische 
'Oberlegenheit ohne weiteres feststand. Nordlich von Tientsin an der 
nach Mukden laufenden Bahn liegen die Gruben der englischen Gesell
schaft Chinese engineering and mining company, die unter chinesischer 
Leitung schon seit 1878 betrieben wurden, in der Zeit der herannahenden 
Boxerunruhen aber auf nicht ganz einwandfreie Weise in den Besitz 
der Englander iibergingen und infolge einer gla.nzenden kaufmannischen 
Vertriebsorganisation, leichter Verschiffungsmoglichkeit von einem eige
nen kleinen Hafen Tschinwangtau aus den ganzen nordlichen Kohlen
markt lange Zeit beherrschten. Die Chinesen begriindeten ala Konkur
renzuntemehmen ganz in der Nahe dieser Minen ihre eigenen Lan
schau-Minen, die sie vollig modem mit deutschen Maschinen und An
lagen ausriisteten und technisch ihrer englischen Konkurrenz unbedingt 
iiberlegen machten. Allein die englischen Minen, die eine Tagesausbeute 
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von nahezu 6000 Tonnen einer anfanglichen Tagesausbeute von nur 
1000 Tonnen der chinesischen Minen gegeniiberstellen konnten (erst 
spater sollten auch . die chinesischen Minen auf 5000 Tonnen Tagesa.us
beute gebracht werden), setzten durch ihre Vberlegenheit im kaufmii.nni
schen Vertriebe durch, daB sie monatelang einen Kampfpreis von nur 
3 Dollar anstatt der iiblichen 6,40 Dollar pro Tonne aushalten konnten 
und bei riicksichtsloser Raubbauwirtschaft und technischer Vernach
lii.ssigung ihrer Anlagen die geldarmen chinesischenMinen zumN achgebim 
zwangen. Doch geschah dieses N achgeben erst, nachdem vergebens ver
sucht worden war, deutsches Kapital fiir die mit deutschen Maschinen 
versehenen und von Deutschen geleiteten Minen zu interessieren, um 
noch eine Zeitlang den Kampf aushalten zu konnen, der fiir die englische 
Gesellschaft doch schon recht bedenklich stand. So gelang es den 
englischen Minen durch Verhandlungen, die ihr gewandter Leiter, 
Major Nathan, fiihrte, schlieBlich in den Besitz der wertvollen chine
sischen Minen zu kommen, zunii.chst eine Verkaufsgemeinschaft ab
zuschlieBen, der in Bii.lde die Betriebsgemeinschaft folgen wird, wodurch 
die unter englischer Leitung stehende Kailan mining administration 
dann die ganze Nordtschili-Industrie beherrscht. Denn in Lanschau 
bestand neben den chinesischen Kohlengruben auch schon der Ansatz 
zu einer weiteren Industrie. Mit den modernsten deutschen Maschinen 
ausgeriistet und von einem deutschen Chemiker, Dr. Giinther, glii.nzend 
geleitet, war dort aus kleinen und miBlungenen chinesischen Anfii.ngen 
ein Zementwerk, die Chee Hsin cement co. ltd., herangewachsen, die 
neben feuerfeaten Steinen und Kacheln ausgezeichneten Zement her
stellte und sich rasch einen steigenden Absatz zu verschaffen gewuBt 
hatte, da sie infolge der billigen Kohlenversorgung durch die der gleichen 
Gesellschaft gehOrenden Lanschau-Minen sehr billig arbeiten konnte. 
Das gleiche war mit einer Dampfziegelei der FaU, die unter der Leitung 
des deutschen Chemikers entstanden war und eine Tagesproduktion 
von 10000 Ziegeln erreicht hatte. Natiirlich hat das neue Kohlen· 
syndikat nun die heute noeh selbstii.ndigen beiden Industrien vollig 
in der Hand dadurch, daB es beliebig die Kohlenpreise steigern kann 
und dadurch die an und fiir sich nicht sehr kapitalatarken Betriebe 
zwingt, sich unter die englische Oberleitung zu begeben. Ein gleiches 
wird der Fall sein mit der Ausbeutung der in der Nii.he liegenden und 
von Sachverstandigen ala unbedingt abbauwiirdig bezeiehneten Magnet
eisenlager. 

Diese vom deutschen Kapital nicht verhinderten Transaktionen 
besehworen aber in nieht allzu weiter Ferne die Gefahr einer Ver
trustung des nordehinesischen Kohlenmarktes herbei, an der 
Deutsche vielleicht sahr leidtragend beteiligt sein werden. Der nord
chinesische Kohlenmarkt, soweit er fiber den rein lokalen Bedarf hinaus 
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den Schiffsverkehr an der Kfulte angeht, wird heute versorgt einmal 
durch das eben behandelte englische Syndikat, dann durch die japa
nischen Fuschun-Minen in der Mandschurei, die bei ausgezeichnet 
modernem Betriebe und reichen Kohlenfeldern dadurch, daB die Bahn
verbindung nach dem Meere in den Handen der gleichen Gesellschaft 
ist und der wachsende Schiffsverkehr des Hafens Dalni, sowie der 
Betrieb der Bahn einen groBen Absatz sichern, in recht guter Posi
tion sich befinden. Weiter kommen in Betracht die Millen der 
deutschen Schantung-Bergbau-Gesellschaft von Fangtse und 
Hungschan, die etwas sudlicher in Schantung belegenen chinesischen 
Millen von Ihsien, die jetzt erst durch fremde Kapitalaufnahme 
und durch den BahnanschluB zur Tientsin-Pukou- und zur Schan
tung-Bahn uber Itschoufu, von dem schon die Rede war, richtig 
erschlossen werden sollen. Endlich befinden sich zur Deckung des 
Inlandsverbrauches neben den zahllosen kleineren und kleinsten 
Minenbetrieben rein chinesischer N atur im Suden Tschilis an der 
Grenze zu Schansi die deutsch-chinesischen Millen von Tsching
sing, wahrend die Honan-Minen des englischen Peking-Syndikates bei 
Tschinghuatschen nahe der Peking-Hankau-Bahn bei der weiten 
Entfernung yom Meere ffir eine ernsthafte Konkurrenz nicht mehr 
in Betracht kommen. Die Tschingsing-Minen, die durch eine eigene 
Kleinbahn mit der franzosischen Schansi-Bahn verbunden sind und 
dadurch eine Verbindung mit der Peking-Hankau-Bahn besitzen, 
die allerdings bei der dreifach verschiedenen Spurweite ein dreimaliges 
Laden und Umladen der Kohlen nicht zur Verbesserung der Kohlen, notig 
macht, sind ein gemischtes Unternehmen einer chinesisch-deutschen 
Gesellschaft und der chinesischen Regierung, wobei in der chinesisch
deutschen Gesellschaft das deutsche Kapital bei weitem uberwiegt. 
Die im Jahre 1903 eroffneten Minen, in denen nur deutsche Ingenieure 
tatig sind, sind langsam aus dem Betrieb heraus entwickelt worden 
und sind heute mit ganz modernen Maschinen versehen, die bald eine 
Verstarkung der heute 1000 Tagestonnen betragenden Forderung bringen 
werden, wenn sich durch den Bau von Arbeiterwohnungen und Gron
dung einer Arbeiterkolonie die Schwierigkeiten in der Beschaffung 
von Arbeitern beheben la88en, die heute besonders wahrend der Ernte
zeit eine Betriebsverminderung erzwingen. Trotz der sehr billigen 
Gestehungskosten sind diese Millen bei der teuren Bahnfracht an 
hohen . Kfultenkohlenpreisen interessiert, da sie nur bei guten Preisen 
und nicht bei Kampfpreisen, wie sie in der Zeit des Kaiping-Lanschau
Streites ublich waren, mitkonkurrieren konnen. Gleichwohl wird in 
sehr kluger Erwagung des Marktes in den Millen selbst daran gearbeitet, 
die recht gute Kohle im eigenen Betriebe durch Vergasung umzuformen 
und neben anderen Dingen Ammoniak und Stickstoff zu Dungezwecken 
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zu gewinnen, um die Rentabilitat der Minen auf unabhangige Grund
lage zu stellen. Trotzdem sind die Minen bei dem Fehlen einer inlii.ndi
schen Industrie, fur die ihre Kohle als gute Kokskohle in Betracht 
kame, und bei einer steigenden Ausbeute am Absatz zum Meere interes
siert und einer Preisvereinbarung um so mehr geneigt, als ihr deut8cher 
Hauptbesitzer, der friihere chinesische Militarinstrukteur und Freund 
Lihungtschangs, Herr von Hannecken, durch eine Art Personal
union der englischen Kailang-Gesellschaft nahesteht, deren Leiter, 
Major Nathan, sein Schwager ist. Die chinesischen Ihsien-Minen, die 
sehr gutes Kohlenmaterial besitzen sollen, haben, da deutaches Kapital 
sich nicht sehr entgegenkommend zeigte, mit der Kailang-GeselIschaft 
Verhandlungen angeknupft und haben, guten Informationen zufolge, 
von dieser Kapital in jeder gewiinschten Menge in Aussicht gestellt 
bekommen, nachdem derLeiter der Kailang-GeselIschaft zur Besichti
gung an Ort und Stelle war. Die Gefahr einer Ringbildung liegt also 
auBerordentlich nahe, da die japanischen Fuschun-Minen gem eine 
Vereinbarung eingehen werden, die ihnen bei volliger Freiheit und 
Konkurrenzlosigkeit in der Mandschurei selbst einen festen Absatz 
zu guten Preisen nach Nord- und Mittelchina bringt. AuBerhalb eines 
solchen Ringes blieben dann zunachst nur die deutachen Minen der 
Schantung-Bergbau-GeselIschaft, die in einem von den vereinigten 
Minen Nordchinas gefiihrten Preiskampfe sehr leicht zu erdrosseln 
waren, da wooer die heutige Entwicklung der Industrie in der Schan
tung-Provinz, noch der Schiffsverkehr Tsingtaus einen genugenden 
Absatz von Kohle sichem. Den deutachen Minen wftrde, wenn sie 
sich einem solchen Ringe nicht anschlieBen wollten, der Absatz auBer
halb Tsingtaus volIstandig unterblmden, soweit nicht Lieferungs
kontrakte mit der deutschen Marine und den deutachen Schiffahrts
linien vorliegen, von denen aber die Gruben allein nicht leben konnen. 
Eine Beteiligung an einem von englischen Interessen beherrschten 
Kohlenringe aber wiirde die deut8che Grube erst recht beengen und 
unfrei machen. Die deutachen Minen sind ja selbst zurzeit in nicht 
gerade beneidenswerter Lage. Es ist der Schantung-Bergbau-Gesellschaft 
immer noch etwas besser gegangen als der Deutschen Gesellschaft 
fur Bergbau und Industrie im Auslande, die in der Schantung
Provinz nach Gold und anderenMetallen suchte, aber nach zehnjahrigem 
Bestehen den groBten Teil ihres Kapitals verloren hatte und sich auf
losen muBte. Auch die Deutsch-Chinesische Seiden-Industrie
Gesellschaft, die im Jahre 1902 mit gtoBem Elan ins Leben getreten 
war und mit 2 Millionen Mark Kapital in der Nahe Tsingtaus eine groBe 
modeme Fabrik zur Verarbeitung der in Schantung gewonnenen Seiden
kokons aufgetan hatte, erzielte zwar gute Gewebe, war aber von vom
herein zu groBspurig vorgegangen und muBte bald den Betrieb still-
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legen, der erst im letzten Jahre von einer deut8chen Import- und Export
firma aufgekauft wurde, die in Gememschaft mit den Chinesen selbst 
an eine Wiederaufnahme der Seidengewinnung gehen will. Da auch 
die planmaBige Anpflanzung von Maulbeerbaumen und die Ziichtung 
von Seidenspiunem inzwischen in der naheren Umgebung des Schutz
gebietes Fortschritte gemacht hat, ist vielleicht jetzt ein Erfolg zu er
hoffen, der auch im Interesse Tsingtaus und seines Handels sehr erfreu
lich ware. Die Schantung-Bergbau-Gesellschaft war im Ganzen 
in ihren Minen auch nicht erfolgreich, und eine Beantwortung der Zu
kunftsfrage, ob auf anderen Gebieten und mit neuen Kraften nicht 
doch noch das Schicksal hatte gewandt werden konnen, ist durch die 
jftngst erfolgte Verschmelzung der Tochter- mit der Muttergesellschaft, 
der Schantung-Eisenbahn-Gesellschaft, vermieden worden. Die als 
Kolonialgesellschaft im Jahre 1899 von verschiedenen deutschen GroB
banken begriindete Bergbau-Gesellschaft sollte das Recht haben, mngs 
der deut8chen Schantung-Bahn, sowie mngs der damals von Tsinanfu 
durch Schantung und von Kaumi nach ItBchoufu geplanten Bahn in 
einer Zone von insgesamt 30Li rechts und links del' Bahn nach Kohlen, 
anderen Mineralien und Petroleum zu schiirfen und auf Grund der 
gemachten Funde durch Mutung die Verleihung des Bergwerkseigen
tums zu beantragen. Gegenstand des Untemehmens war also in erster 
Linie das Schiirfen und der Erwerb von Bergwerkseigentum und die 
Errichtung und der Betrieb von Bergwerken, Hiitten und Schmelz
werken, Aufbereitungsanstalten usf. Die Gesellschaft hat aber bisher 
nur einen Teil ihrer Aufgaben in Angriff genommen und sich nur der 
Kohlenforderung gewidmet. Das geschah an zwei Stellen, in Fangtse 
mit drei in den Jahren 1902, 1907 und 1908 niedergebrachten Schachten, 
und imPoschan-Tale mit zwei imJahre 1906 und 1912 eroffnetenSchach
ten. Der ganze Schwerpunkt der Forderung lag jahrelang in Fangtse, 
dessen Forderung von 9000 Tonnen im Jahre 1902/03 auf 273000 
im Jahre 1909/10 stieg, um daun in den beiden nachsten Betriebs
jahren auf 195000 und 205000 zu fallen. Die Arbeiten in dies em Felde 
wurden nicht nur durch verschiedene Ungliicksfalle gestort, man er
kannte auch spater oder wollte erst spater erkennen, daB die Kohle 
nicht die erwartete Qualitat aufwies und mit den Produkten inzwischen 
eroffneter japanischer und chinesischer Minen bei lohnenden Preisen 
eine Konkurrenz nicht aufnehmen konnte. Ein Wasserdurchbruch 
im April 1912 notigte dann endlich die Erkenntnis auf, daB der zu
letzt errichtete Schacht verlassen werden miisse. Man nahm die An
lagen iiber Tage weg und schaffte sie nach den Poschan-Anlagen, halt 
aeitdem den Fangtse-Betrieb in beschra.nkter Form aufrecht und be
gniigt sichmit einer Tagesforderung von ungefahr 500 Tonnen, deren 
Absatz an die Eisenbahn, an der Grube und im Inlande gesichert 
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erscheint. Immerhin ware am Schlusse des letzten Betriebsjahres eine 
Abschreibung von ungefahr der Hi:i.lfte des 12 Millionen Mark betragen
betragenden Kapitals der Gesellschaft notig gewesen, zu dem noch 
nahezu 4 Millionen Mark Darlehen von der Schantung-Eisenbahn
Gesellschaft gekommen waren, wenn die Gesellschaft mit Aussicht 
auf Erfolg weiter arbeiten wollte. Inzwischen war man auf den anderen 
Feldem der Gesellschaft gliicklicher. Die. Kohlenforderung stieg dort 
von 1906/07 bis 1911/12 von 15000 auf 283000 Tonnen, und der wirk
liche Wert der Felder wird dadurch am besten gekennzeichnet, daB 
von den Nettoeinnahmen aus Kohlenverkaufen mehr als zwei Drittel 
auf die Hungschan-Kohlengruben im Poschan-Felde entfallen. Dort 
hat man nach anfanglichen MiBerfolgen endlich gute Kohlenadem 
gefunden, deren Kohle bester Cardiffkohle gleichwertig ist und die vor 
allem bei geringer Rauchentwicklung und hoher Heizkraft sich ffir 
die Zwecke des deutschen Kreuzergeschwaders sehr gut eignet. Die 
Abbauverhaltnisse erwiesen sich als giinstig, ein Gutachten eines eigens 
nach Ostasien entsandten Sachverstandigen erbrachte den Beweis 
ffir die Moglichkeit einer erfolgreichen Arbeit in diesen Gruben, wies 
nur auf den hohen Prozentsatz von Feinkohle hin, der bei dem Mangel 
einer koksverbrauchenden Industrie im Innem Schantungs vor der 
Hand stort und preisdriickend in Betracht kommt und ffir den mog
lichst bald eine lohnende Verkokung gesucht werden sollte. In dem 
Geschaftsberichte der Gesellschaft, der uber das Geschaftsjahr 1911/12 
AufschluB gibt, wird diese Tatsache nicht erwahnt. Es wird dort nur 
gesagt, der Gutachter habe die "giinstigen Aussichten der Hungschan
Grube vollauf bestii.tigt". Es wird aber auch direkt verschwiegen, daB 
der Gutachter auf eine lohnende Verkokung und Verwendung der Fein
kohle hinwies, indem er durch Untersuchung der zur Konzession der 
Gesellschaft gehOrenden Eisenerzlager von Tschinlingtschen nachwies, 
daB deren Ausbeute und Verhuttung 10hnend sein werde und daB 
dadurch gleichzeitig ffir die Rungschan-Feinkohle die gewiinschte Ver
wendung gefunden sei. Es heiBt in dem Geschaftshericht merkwfirdiger
weise dariiber nur, daB der Gutachter "sich auch mit den zu unserer 
Bergbaugerechtsame gehOrigen Eisenerzen bei Tschinlingtschen ein
gehend beschaftigt" habe. Man hat auch die Eisenerzgerechtsame, 
deren Zukunftswert recht bedeutend ist, auBerordentlich niedrig zu 
Buch gestellt und hat bei der Anfang des Jahres 1913 erfolgten Verschmel
zung der Bergbau- mit der Eisenbahngesellschaft auf diese wertvollen 
Bestande und ihren Wert zum Schaden der Aktionare der Bergbau
gesellschaft kaum verwiesen, so daB ffir die 12 Millionen Bergbau
aktien von der allerdings zum groBten Teil von den gleichen Geld
gebem begriindeten Schantung-Eisenbahn-Gesellschaft nur 5,4 Millionen 
Eisenbahnaktien gegeben wurden, was nach der Berechnung des Kurses 
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dieses Papiers ungefahr 55 Prozent des nominellen Wertes der Bergbau
aktien ausgemacht haben magund fiir den Stand der Bergbau-Gesellschaft 
Ende 1912 angemessen, angesichts der zu erwartenden guten Entwick
lung aber doch recht niedrig bemessen war. 

Was nun die erwahnten Eisenerzlager bei Tschinlingtschen 
angeht, die ungefahr ISO km von der Kiiste und vom Hafen Tsingtau ent
fernt und nur 20 km von den Hungschan-Kohlengruben abgelegen sind, 
so ist es zum Verstandnis der groBen Bedeutung dieser Frage fiir das 
deutsche Interesse im Schutzgebiet und in gauz Ostasien notig, zunachst 
einmal die Frage der Eisenerze und Eisenherstellung in J a pan zu priifen. 
Japan ist in vielen Dingen der MaBstab und der Priistein fiir die Ent
wicklung in China. Japan ist durch zielbewuBte Arbeit, durch ein Zu
sammenfassen all seiner Krafte und vielleicht durch seine Kleinheit 
dem schwer beweglichen und schwer zusammenfaBbaren China um 
Jahrzehnte voraus. Wenn es auch falsch ist, von dem immer noch 
agrarisch am starksten interessierten Japan als einem Industriestaate 
zu sprechen, so sind doch die Bestrebungen unverkennbar, die der 
Industrie eine solche Rolle anweisen wollen, daB das Reich des Mikado 
im wesentlichen in der Lebensmittel- und industriellen Produktion 
ganz auf sich selbst gestellt und vom Ausland unabhangig werde. Man 
wird einen derartigen Wunsch bei der insularen Lage des Landes und 
der Eventualitat kriegerischer Verwicklungen verstandlich finden, 
besonders wenn man erwagt, daB dem "England des Ostens" denn doch 
die englische Flotte zur Sicherung von Zufuhren wahrend der Kriegs
zeit in erheblichem MaBe fehlt. Industrielle Entwicklung hangt im ganzen 
von zwei Faktoren ab, die die Standorte der Industrie zu erklaren pflegen: 
dem Vorhandensein von Kohle und von Eisen. Kohle produziert 
Japan uberreichlich. Von 1901 bis 1910 stieg die Forderung von 9 auf 
15,7 Millionen Metertonnen, deren Wert 30,6 und 51,1 Millionen Yen 
betrug. Es gab im Jahre 1910, abgesehen von den Kolonien, 71 Gerecht
samen, die uber das gauze Land verteilt sind. Unter der Ausfuhr von 
44,5 Millionen Yen an Minenprodukten des Jahres 1911 befanden sich 
ffir rund 18 Millionen Yen Steinkohlen (gegen 14,3 im Jahre 1905), 
das sind, wenn es einmal einen Moment gestattet ist, Zahlen der Jahre 
1910 und 1911 zu vergleichen, uber ein Drittel der gesamten Kohlen
produktion des Heimatlandes. Eingefiihrt wurden im Jahre 1911 fur 
nur 1,6 Millionen Yen Steinkohlen, wobei es sich wohl hauptsachlich 
um au.Berordentlich hochwertige Produkte handelt. An Kohle ware 
also zur Entwicklung einer japanischen Industrie kein Mangel. Anders 
steht es mit der Eisenerzforderung. Es gab do. im Jahre 1911 im ganzen 
8 Gerechtsamen mit 140000 Metertonnen Erzertrag, aus denen rund 
62000 Metertonnen Erz zu gewinnen waren. Unter diesen Umstanden 
sucht man natiirlich die Position Eisenerze in der japanischen Ausfuhr-
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statistik vergeblich und findet auch nur eine Ausfuhr von 0,6 Millionen 
Yen an Eisen- und Stahlwaren, wahrend in der Einfuhr der Wert der 
Erze und Mineralien mit 9,8 Millionen Yen, der Wert von Eisen-, 
Stahl- und Metallwaren (ohne die Maschinen, Lokomotiven usf.) mit 
rund 50 Millionen Yen einzusetzen ist. Die Eiseneinfuhr war allein 
im Jahre 1911 um 12,5 Millionen Yen groBer als im Vorjahre. Das 
Resultat dieser vielen Zahlen ist: Japan ist reich an Kohlen, arm an 
Erzen. Das eifrigste Suchen in den Kolonien hat kaum zu Eisenfunden 
gefuhrt. Allein in Korea winkte ein Hoffnungsstrahl. Man darf an
nehmen, daB bei der Ei8ennot Japans dort gewiB alles Mogliche ge
schehen ist. In dem japanischen Jahrbuch, dessen mangelhafte Statistik 
allerdings zur Verzweiflung treiben konnte, steht auch uber Korea. 
zu lesen, daB "Korea einen VberfluB von Mineralien besitze und der 
Bergbau auBerordentlich aussichtsreich sci, der Ertrag an Kupfer, 
Eisen ....... sei gleichfalls ein reicher". Sehr rosig sieht es damit 
freilich in der Wirklichkeit nicht aus. Von den 33 Erzkonzessionen, 
die zumeist die Okura-Firma ausbeutet, wurden im Jahre 1909 knapp 
100000 Tonnen Eisenerze im Werte von etwa 350000 Yen exportiert. In 
dem Jahrbuch des Generalgouvemements von Korea wird der Wert 
allerdings mit 420000 Yen angegeben, sehr viel ist aber auch das nicht. 
Allerdings ist die Eisenerzgewinnung in Korea erst 5 Jahre alt, es scheint 
aber doch reichlich optimistisch, wenn ein allerdings nicht amtliches 
japanisches Jahrbuch meint, die koreanischen Erze konnten "binnen 
kurzem" die Halfte der im staatlichen Stahlwerk von Wakamatsu 
benotigten Eisenerze liefem. Um so mehr muG der Mut der japanischen 
Regierung bewundert werden, in Kure, Wakamatsu und zuletzt in 
Muroran im Hokkaido (hier unter gleicher Beteiligung mit Armstrong. 
Vickers) Regierungsstahlwerke zu bauen, deren ganzes Funktionieren 
von der fremden Zufuhr und, nach Lage der Sache, von der chinesischen 
Eisenerzzufuhr abhangig bleiben muB. Diese drei genannten Werke 
decken den Bedarf der japanischen Marine zwar durchaus noch nicht, 
es mussen dauemd Bestellungen ins Ausland gegeben werden trotz fort
wahrender Vergrollerung der Werke. Das Muroran-Werk im Hokkaido 
soUte zwar ursprunglich Eisen aus dem eisenhaltigen Sande an einer 
Meeresbucht gewinnen, das in der Studierstube ausgeprobte Verfahren 
versagte aber in der Praxis und vernichtete so nicht nur die Rentabilitats
berechnung des Werkes, sondem machte es gleichfalls von der chinesi
Bohen Zufuhr abhangig. Japan ist heute und fur viele Jahre auf die 
Einfuhr von Roheisen und Stahl aus dem Ausland angewiesen, weil 
die Erzzufuhr aus China zwar dauemd steigt, aber doch bei der geringen 
ErschlieBung Chinas noch recht geringfugig ist (im Jahre 1910 nach del' 
chinesischen Statistik 3,2 Millionen Picul mit 1,9 Millionen Hk. TIs.). 
Das bedeutet fur die Eisen und Stahl verarbeitende Industrie des Landes. 
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eine schwere Belastung im Preise des Rohmaterials, die im Zusammen
hang mit allen preisbestimmenden Faktoren - ich kann naher hier 
nicht auf die Frage eingehen - die Konkurrenz der japanischen Industrie 
gegeniiber der auslandischen stark in Frage stellt. Fiir die Bedeutung 
dieser Frage gibt es ein fachmannisches Urteil des japanischen Schiffs
konstrukteurs Sakurai von der Yokosuka-Admiralitat, der mitteilt, 
daB beim Schiffsbau in Japan die Lohne 42 Prozent, die Materialien 
etwa 58 Prozent kosteten. 1m Auslande sei dieses Verhiiltnis genau 
umgekehrt. Konne Japan also das Rohmaterial ebenso billig bekommen 
wie das Ausland, so werde sain Schiffsbau um volle 16 Prozent billiger 
werden wie der des Auslandes!! Dabei berechnet Sakurai noch nicht 
einmal die Kosten der Vberwachung des Schiffsbaues Japans im Aus
lande und die Kosten der Vberfiihrung fertiger Schiffe, die beide mit 
500000 Yen ins Gewicht fallen. 

Klarer kann das lebhafte Interesse Japans, soviel als moglich 
Roherze bei der Armut der eigenen Heimat aus China zu bekommen, 
nicht ausgesprochen werden. Daher rohren die langfristigen Ver
triige mit chinesischen Gruben, daher das versteckte und offene 
Bestreben auf amtlichen Antrieb handelnder japanischer Gesell
schaften, in chinesischen Erzwerken Geld anzulegen. Daher kam 
die groBe Angst vor dem Stillegen der heimatlichen Stahlwerke, als 
im mittleren Yangtse-Tale - wo die hauptchinesischen Taje-Erzgruben 
bei Hankau liegen - die Revolution ausbrach, daher die hypothekarische 
Beleihung jener Gruben, die jetzt bald ablauft und bei der notorischen 
Geldarmut der chinesischen Besitzer zu einer neuen Verschreibung 
an Japan fiihren wird. Daher riihrt der miBgiinstige Blick, mit dem 
Japan auf die stetige Entwicklung der chinesischen Hanyang-Stahl
und Eisenwerke blicken muBte, die immer mehr Erze der Taje-Produk
tion selbst verbrauchten. Dadurch erklaren sich die japanischen Ver
suche, wahrend der Revolutionszeit die entlassenen europaischen 
Minenbeamten durch Japaner zu ersetzen oder die Gehalter der euro
paischen Angestellten einstweilen durch die Mitsuis bezahlen zu lassen, 
um ein Weiterarbeiten der Erzgruben zu erzielen. So werden erst die 
japanischen Versuche begreiflich, von dem letzten Mandschu-Verkehrs
minister Tschengkungpao seine Anteile an dem Hanyang-Pinschiang
Taje-Konzern zu kaufen zu versuchen, die erst im letzten Augenblick 
von den chinesischen Machthabern vereitelt werden konnten. Jeden
falls: die zielbewuBte, klare und energische Industriepolitik der japa
nischen Regierung verdient volle Wiirdigung und Anerkennung. 

Was nun China angeht, so ist vielleicht hier daran zu erinnern~ 
daB das im Artikel IX des Mackay-Vertrages von Schanghai (1902)' 
vorgesehene Berggesetz, das die chinesischen Interessen fOrdern, dabei 
aber der fremden Beteiligung keine Hindernisse in den Weg legeTh 
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Bollte, trotz zweier Anlaufe seitens der chinesischen Regierung bisher 
nicht zustande gekommen ist. Von dem ganzen mineraIischen Reich
tum Chinas, von den ganzen ins Riesenhafte gehenden Schatzen des 
Bodens ist bisher noch wenig praktisch in Angriff genommen. (Die 
beste Zusammenstellung der Literatur iiber diese Frage findet sich 
in einem vor kurzer Zeit erschienenen Blichlein des Direktors der Pao
Chang- und der Pao-Tai-Antimon-Minen, Chung-Yu-Wang: "Biblio
graphy of the mineral wealth and geology of China," London 1912). 
Nur zwei Eisenerzminen sind bisher in Abbau genommen worden, 
das ist einmal die Taje-Mine bei Tieschanpu, zu der von I'Iuangschikang 
am Yangtseflusse eine kleine Schmalspurbahn von 27 km Lange flihrt. 
Sie liegt ungefahr 110 km slidlich vom Hankau-Wutschang-Hanyang
Stadte-Zentrum, wo die Verarbeitung erfolgt, in der Hupe-Provinz. 
Die Mine gebOrt dem Han-Ye-Pin-Eisen- und Kohlen-Konzern (H anyang 
Stahlwerke, Taje Eisenerze, Pinschiang Kohlengruben) und wird 
als eine der reichsten Minen der Welt dargestellt, die allein liber der 
Erdoberflache, im Tagebau zu gewinnen, 500 Millionen Tonnen Erz 
enthalten soll. Die Mine beschaftigte zuletzt liber 3000 Arbeiter. Es 
handelt sich um 60-70 prozentiges Magneteisen. 1m Jahre 1910 wird 
die Produktion mit 310000 Tonnen angegeben. Es existiert ferner die 
Tungkuanschang-Mine in der Anhui-Provinz, 90 Mellen oberhalb Wuhu, 
zu der im Jahre 1904 ein britisch-chinesisches Syndikat die Konzession 
erhielt, sie aber im Jahre 1910 fiir 1 Million Mark an einen chinesischen 
Konzern abgab. Die Hanyang-Stahlwerke sind in ihrer ganzen Anlage 
hochstmodeme Hochofen- und Schienenwalzwerke, die ausgezeichnete 
Ware fabrizieren und ihrerganzen Art nach zu den groBten und mo
demsten Eisenwerken der Welt zu zahlen sind. Sie sind von dem Kanzler 
Tschangtschitung begriindet worden, als er in seiner von Ku-Hung-Ming 
so gekennzeichneten Periode des Industrialismus Chinas helfen zu konnen 
vermeinte. Allerdings war in dem Jahre ihres Beginnes, 1893, noch 
nicht viel zu sehen, und erst der schon erwahnte Tschenkungpao 
hat etwas aus den Werken zu machen verstanden. Die Hanyang
Stahlwerke wurden durch ihn mit den Taje-Erzgruben und Pinschiang
Kohlengruben zu einem einzigen Konzem unter einheitlicher Leitung 
zusammengefaBt, was die Leitung und den Betrieb wesentlich verein
fachte. Einen zusammenfassenden klaren Bericht liber das Arbeiten 
des vereinigten Konzerns gibt es nicht. Immerhin ist aus einzelnen 
Handels- und Privatberichten zu entnehmen, daB die Kohlengruben 
vom Jahre 1907 bis zum Jahre 1910 ihre Forderung von 400000 auf 
640000 Tonnen steigerten, wobei sich ihre Selbstkosten auf 3,60 bis 6 M. 
fiir Kohle und 10,20 M. fiir Koks pro Tonne stellten und die ganze For
derung an den Konzem zum eigenen Verbrauch abgegeben wurde, 
so daB der Verkauf an der Grube und im Inland eine nur ganz geringe 
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Rolle spielte. Die Selbstkosten der Taje-Produktion stellten sich auf 
nur 1,50 M. pro Tonne, die Erze gehen, wie erwiihnt, an die Stahl
werke und nach Japan. In Hanyang stellt sich die Tonne Erz mit samt
lichen Bahn- und Verfrachtungskosten auf etwas fiber 4,50 M.; ein 
Guta.chter hat berechnet, daB die Tonne Roheisen mit Einrechnung 
samtlicher Unkosten in Hanyang ungefahr 42 M. kostet, wobei aller
dings die Kosten von Koks sehr hoch berechnet wurden. Ein anderer 
Sa.chverstandiger hat einen Selbstkostenpreis von 51 M. angenommen. 
Der Unterschied zwischen den Angaben ist zum Teil auch durch andere 
Umrechnungskurse bedingt. Die Hanyanger Stahlwerke, die von 
luxemburgisch-belgischen Ingenieuren geleitet wurden und nur wenig 
deutsche Herren beschli.ftigten, besaBen 1908 zwei HochOfen mit einer 
Produktion von zusammen 300 Tonnen, zwei weitere von je 350 Tonnen 
wurden in den folgenden Jahren volIendet, so daB bei Ausbruch der 
Revolution, die den ganzen Betrieb lahmlegte, etwa 1000 Tonnen Roh
eisen erzeugt werden konnten. "Das Stahlwerk arbeitete mit acht 
Martin-Ofen, die glfihenden Stahlblocke wurden in mit Gas geheizte 
Tiefofen eingesetzt und von dort direkt in das Blockwalzwerk und weiter 
na.ch den Schienen-, Trager- und Blechwalzwerken fiberfiihrt. Das 
Trager- und Schienenwalzwerk hestand aus fiinf StraBen und zwei 
Walzenzugmaschinen, das Blechwalzwerk aus einer groBen Blech
straBe und einigen Feinblechwalzwerken. AIle Einrichtungen sind 
absolut modem gehalten, und die Fabrikation samtlicher Produkte 
in einem Arbeitsgang ist vorgesehen, der Antrieb ist groBenteils eIek
trisch. Die Beschli.ftigung der Werke ist dauemd vorzfiglich." (Dr. 
Junghann fiber den Betrieb im Jahre 1908 in einem 1910 im Nieder
rheinischen Bezirksverein Deutscher Ingenieure gehaltenen Vor
trage.) 

Wenn aher auch der Hanjepin-Konzem an sich ein groBartiges 
Untemehmen darstellt, so hedeutet er doch verhaitnismaBig wenig 
ffir den Konsum des ganzen Reiches, das im Jahre 1910 ffir 19 Millionen 
Hk. TIs., also ffir fiber 57 Millionen Mark MetalIe usf. einfiihrte, wobei 
Maschinen, Eisenbahnmaterialien und dergieichen noch gar nicht 
einbezogen sind. Es kann hier nur leicht angedeutet werden, wie sich 
dieses Bild der chinesischen Eisenproduktion und eigenen Eisen
verarheitung mit der Zeit wohl andem wird. China steht ganz am An
lange seiner Entwicklung. Die Krafte, die in Japan zu einer machtvolIen 
Industriepolitik fiihrten, Nationalismus und wohl auch Chauvinismus, 
zieIbewuBte Weltpolitik und vor allem einheitlicher und von oben 
bewuBt gelenkter Patriotismus, aIle diese Krafte sind in China erst im 
Entstehen begriffen. Aber die Entwicklung wird kommen, die Boden
schatze werden von Chinesen oder von Fremden oder von beiden 
gemeinsam gehoben werden, und ihre Verarbeitung im Lande selbst 
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ist dann nur eine Frage der Zeit, weil die intemationale Konkurrenz 
zur moglichsten Kostenersparnis drangt. Der Standpunkt abend~ 

liindischer industrieller Exporteure, die Entwicklung chinesischer oder 
auch japanischer Industrie hintanhalten zu wollen, weil jedes neue Werk 
im Osten den Absatz der Heimat nach dem Osten schii.dige, wird auf 
die Dauer nicht aufrecht zu erhalten sein, weil diese Konkurrenz im 
Osten doch kommen muB, ob japanisch oder chinesisch oder ob von 
untemehmungslustigen Fremden drauBen angeregt. Hat man das erst 
einmal klar erkannt, so wird man zugeben, daB unter diesen Umstanden 
es immer noch besser ist, sein eigener ostasiatischer Konkurrent 
zu sein, d. h. die Entwicklung der chinesischen Eisenerzgewinnung 
und Verhuttung, um bei dem speziellen Gebiet zu bleiben, selbst in die 
Hand zu nehmen, als daB andere daB tun und den Zwischengewinn ein
stecken, um trotzdem den Export der ubrigen Lander nach dem Osten 
zu verkleinern. Deutschland steht vor einer solchen Ent
scheidung. 

DaB im Bereiche der Konzession der Deutschen Schantung-Bergbau
Gesellschaft groBe Eisenerzlager vorhanden seien, wurde schon vor 
vielen Jahren bekannt. Richthofen hatte schon darauf hingewiesen, 
in verschiedenen Broschu.ren del' letzten Jahre sind die Erzvorkommen 
erwahnt und als gut bezeichnet. In einem Bericht uber die Entwick
lung Schantungs im letzten Jabrzehnt, der die segensreichen Folgen 
des Ausbaues Tsingtaus fUr die ubervolkerte und arme Provinz dartun 
sollte, schrieb der deutsche Konsul in Tsinanfu, als er der groBen, fast 
unverkauflichen Ruckstande an Feinkohle in der deutschen Hungschan
Kohlengrube gedachte: "Dieser MiBstand wird aufhoren, sobald die 
Feinkohle in groBeren Mengen zur Brikettierung und Verkokung fUr 
das hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassende Eisenwerk 
bei Tschinlingtschen verwendet wird." Die Ende des Jahres 1910 
ausgesprochene Hoffnung hat sich bi£! jetzt nicht verwirklicht. Man 
weiB, daB in den letzten Jahre eine Menge Gutachten eingeholt wurden 
und daB Analysenproben gemacht wurden, aber uber den Erfolg die 
deutsche Offentlichkeit aufzuklaren, hat die Deutsche Bergbau-Gesell
schaft, die von der deutschen Regierung die Konzession erhalten hat, 
nicht fUr notig befunden. Und dabei interessiert ein Abbau der Erze 
und eine etwaige Verhuttung wahrhaftig nicht nur die Besitzer der 
Aktien der Deutschen Schantung-Bergbau-Gesellschaft, sondern recht 
viele weitere Kreise. Sind ",'irklich gute Erze vorhanden, so ware an 
und fur sich die Grundung eines Werkes in der Nahe von Tschinling
tschen das richtige. Dort lagem die Erze, kaum 20 km davon die 
zu verkokenden Kohlen, der Standort der beiden Hauptrohmaterialien 
solIte auch den Standort der Industrie bestimmen. Die Fertigfabrikate 
den 180 km weiten Weg zur See nach Tsingtau zu schaffen, ware viel 
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billiger aIs zuerat die Rohmaterialien den langen Weg zur Kiiste zurUck
legen zu lassen. Dagegen spricht nur die Unbestimmtheit des chine
sischen Textes des Kiautschou-Vertrages, derwohl das Recht zu schiirfen, 
anscheinend abernicht ganz klar auch das Recht zur industriellen Ver
wertung der Bodenschiitze gibt. Ferner spricht dagegen die Unbestimmt
heit der politischen Verhiiltnisse. Und fiir ein Verlegen des zu griin
denden Eisen- und Hiittenwerkes nach Tsingtau sprechen nicht nur 
die beiden hier erwahnten Griinde, sondem auch die Sorge um die in
dustrielle Ausgestaltung dieses u:nseres Platzes an der Sonne. Die 
Entwicklung Tsingtaus ist bis jetzt stetig und gut gewesen. Der Handels
hafen wird in seiner Bedeutung gewinnen, wenn die Bahnpolitik Deutsch
lands erst etwas energischer und bestimmter der ErschlieBung des 
Hinterlandes sich annimmt. Deutschland hat aber auch Tsingtau zu 
einem Einfallstore deutscher Wissenschaft und Belehrung fiir die Chi
nesen gemacht. Die technische Hochschule - das ist die deutsch
chinesische Hocmchule in erater Linie - war der theoretische Schritt, 
die Industrialisierung des Platzes sollte der praktische Schritt sein. 
Es gibt in Tsingtau auBer zwei Eierfabriken, einer Ziegelei und sonst 
ein paar kleinen Untemehmungen wie Wasserwerk, Elektrizitatswerk 
usf. an Industrien nur die staatliche Werft. Ein privates Hiitten
und Hochofenwerk wiirde eine gliickliche Erganzung des HandeIs 
und der Schule bilden. Es wiirde - wir haben als Beispiel, das uns 
wiederum die Japaner vormachen, driiben auf dem Hokkaido die ziel
bewuBte Industrialisierung Murorans - andere verarbeitende In
dustrien nach sich ziehen und auf Handel und Wandel Tsingtaus, auf 
seine Einfuhr und Ausfuhr belebend einwirken. Das ist das direkte 
Interesse, das Deutschland als solches an dieser Frage hat. Ein der
artiges Werk wiirde aber auch von hohem politischen Interesse sein, 
da fiir erzeugtes Roheisen nicht nur in China, sondem vor allem, wie 
hier nachzuweisen veraucht wurde, in Japan ein guter Markt zu eroffnen 
ware. Man dachte eine Zeitlang daran, von den reichen Erzen der 
deutschen Konzession an Japan iiber Tsingtau Roherze abzugeben 
in der Erwagung, daB der Erzreichtum groB genug sei, um das gefahrlos 
tun zu konnen, daB man aber an dem Verdienst solcher Lieferungen 
ein deutsches Verarbeitungswerk sozusagen groBziehen konnte. Dieser 
Plan ist bald wieder aufgegeben worden, aus Griinden, die hier nicht 
naher zu erortem sind, aber die Veraorgung Japans mit billigem Eisen, 
das ihm bitter nottut, wiirde ein neues Glied in der Kette unserer 
Handelsbeziehungen zu Japan und eines von nicht zu unterschiitzendem 
Einflusse sein. Das ist ein Interesse, das iiber das der privaten Aktien
inhaber weit hinausgeht. Das erwahnte letzte Gutachten iiber die 
Schantung-Eisenerzfrage sagt von den Erzfunden, daB sie durchaus 
lohnend abzubauen seien, daB sie am Tieschan in einer Giite ahnlich 
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der der Taje-Vorkommen (also 60-70 prozentig) und in einer Menge vor
handen seien, die einen Abbau tiber Tage, also ohne besondere Minen
einrichtung, ffir verschiedene Jahrzehnte garantierte. Das Gutachten 
kommt auf Grund zahlreicher Analysen zu einem glanzenden Urtell 
tiber den Wert der Erze, enthii.lt auch genaue Berechnungen tiber die 
zu begriinienden Anlagen und tiber den zu erwartenden Absatz und 
betont, daB die Begriindung eines Hochofen- und Htittenwerkes in 
Tsingtau eines finanziellen Erfolges sicher sei. 1m einzelnen wird fest
gestellt, daB das Eisenerzvorkommen aus einer Kontaktlagerstatte 
von Magneteisenstein zwischen dioritischen Eruptivmassen und sedi
mentarem obersinischem Kalkstein bestehe. Schtirfuntersuchungen, 
die mittels Schiirfgraben, Stollen und Schachten in den Jahren 1901, 
1905 und 1906 vorgenommen worden sind, haben ein Lager in einer 
durchschnittlichen Machtigkeit von 9-12 m tiber einer flachen Bau
Mhe von rund 130 m und mit einem Einfallwinkel von meist 450 
nachgewiesen. Die durch Stollenbetriebe ohne sonderliche Anlage
kosten zu gewinnenden Eisensteinmengen berechnen sich auf wenigstens 
2 Millionen Tonnen, zu denen noch weitere 9,5 Millionen Tonnen hinzu
treten, die bis 80 m tief unter der Stollensohle anstehen und gieichfalls 
ohne nennenswerte betriebliche Einrichtungen nutzbar gemacht werden 
konnen. Der Gutachter fiigt hinzu, daB seine Zahlenangaben unbedenk
lich verdoppelt werden konnten, so vorsichtig seien seine Berechnungen 
aufgestellt. Dariiber hinaus gibt es aber noch eine Fortsetzung der 
Kontaktlagerstatte, die 6 km westlich des Tieschan-Berges an dem 
Sybauschan nachgewiesen ist und wo, nach den Berichten eines anderen 
Sachverstandigen, die Eisenerzmengen nicht minder betrachtlich sind. 
Am Tieschan allein aber liegt bei der angenommenen Mindestmenge 
und bei tiber 300 Tonnen taglicher Entnahme so viel Material, um das 
Eisenwerk auf mindestens 50 Jahre einzudecken. Die Qualitat des Eisens 
und seine Verhtittungsfahigkeit wird in dem Gutachten eingehend 
nachgewiesen, und nach Berechnungen, die allerdings im Hinterlande 
zu errichtende Htittenwerke im Auge haben und in dieser Hinsicht zu 
modifizieren sind, wird gesagt, daB das in Schantung zu erzeugende 
Eisen vor dem von Europa eingefUhrten gleichwertigen Produkte loco 
Tsingtau ungefahr 30 M. im Preise niedriger sei. Und doch ist bisher 
nichts geschehen, um den Abbau der Erze in Angriff zu nehmen, obgleich 
am 1. Januar 1914 die vom Reiche gewahrte Konzession ablauft, wenn 
nicht bis dorthin ein regelrechter Bergbaubetrieb eingerichtet ist. Es 
ist anzunehmen, daB das Reich sich hier nicht mit der Fiktion eines 
bergbaulichen Betriebes begniigen wird, die ein paar hundert Eisen
bahnwagen voll Erzgestein wegschaufelt, ohne ffir ihre Verwendung 
Sorge getragen zu haben. Und es ist zu hoffen, daB, wenn diese wert
volle Konzession ungenutzt verstreicht, das Reichsmarineamt Mittel 
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und Wege finden wird, andere Konzessionare fiir diesa Sache zu 
interessieren. 

Die Frage der Errichtung eines deutschen Eisen- und Hutten
werkes ist besonders dringlich deshalb, weil der Hanyang-Konzern 
gegenwartig durch die Revolutionswirren lahrogelegt und seiner euro
paischen Berater beraubt ist. Die HochOfen sind erkaltet und miiBBen 
vollkommen abgeriBBen werden, das Werk ist in seinem Betriebe auf 
Jahre hinaus gehemmt, es ist zudem durch schlechte kaufmannische 
Leitung und die ganzen Revolutionswirren finanzielI nicht aufs beste 
gestellt ulld muB erst neue Formierung erhalten. Selbst wenn das 
alIes gelingt, braucht es ein paarJahre, um den alten Hohepunkt wieder 
zu erreichen. Es wiirde dann zur vollen Leistungsfahigkeit gleichzeitig 
mit dem inzwischen erbauten und groBgezogenen deutschen Werke 
kommen. Wenn auch voneiner wirklichen Konkurrenz bei der GroBe 
Chinas und dem zu erwartenden Bedarfe und bei dem weiten Ausein
anderliegell der beiden Werke nicht zu sprechen ware, weil ja der Markt 
fiir beide auf ganz verschiedenen Gebieten liegt, so ist dieser Umstand 
immerhin doch in Rechnung zu stellen. 

5. Yom Handelsgeschlift in China. 

Unter den 141868 Fremden, die der chinesischen SeezolIstatistik 
zufolge im Jahre 1910 in China gelebt haben, befanden sich 65434 
Japaner, 49395 Russen, 10140 Englander und 4106 Deutsche. Die 
hohe Zahl der Russen und Japaner erklart sich ohne weiteres aus der 
eigentumlichen politischen Stellung der N ord- und Siidmandschurei, 
die praktisch als russische und japanische EinfluBsphare der Herr
schaft Chinas ziemlich entzogen ist und de iure doch zu China politisch 
gezahlt wird. Immerhin ist die besonders hohe Zahl derJapaner, die 
mit 46 Prozent nahezu die Halfte aller Fremden in China umfaBt, auch 
davon herzuleiten, daB der japanische Handel in den letzten Jahren 
immer mehr nach China geht und sich hier groBe Absatzgebiete er
schlossen hat. Der Export Japans nach China hat sich im Jahrzehnt 
1900 bis 1910 von 25,7 auf 76,8 Millionen Hk. TIs. gehoben, wozu jetzt 
noch die Steigerung des koreanischen Exportes von 1,2 auf 24 Millionen 
zu zahlen ist. Und der Import Japans aus China, der zumeist Rohstoffe 
fiir die japanische Industrie wie Erze und Baumwolle umfaBt, hob sich 
von 16,9 auf 61,6 Millionen, wozu die koreanischen Zahlen mit 0,8 
und 2,6 Millionen Hk. TIs. zu rechnen sind. Die Japaner sind im Handel 
die riihrigsten und eifrigsten Kaufleute, die vermoge der Rassen
verwandtschaft mit den Chinesen und dank ihrer ausgezeichneten An-



70 Deutsche Leistungen und deutsche Aufgaben in China. 

passungsfahigkeit auch im Inlande auf ihren Reisen, die besten Geschafte 
mit den Chinesen machen. Besonders groB ist die Zahl, ihrer Klein
handler, die in den bescheidensten Lebensanforderungen sich kaum 
von den bediirfnislosen Chinesen unterscheiden. Wenn es Japan 
gelungen ist, im letzten Jahrzehnt seine Beteiligung am chinesischen 
Gesamthandel von 11 auf 16 Prozent zu steigern, und das trotz der 
gerade im letzten Jahrzehnt so stark vermehrten Konkurrenz der 
fremden Machte in China, so ist das das Verdienst jener kleinen 
Kaufleute, die fiir die groBziigige und opferwillige Arbeit der ja
panischen Schiffahrtslinien erst die Unterlage gaben. Das gesamte 
Europa (mit Ausnahme Englands) konnte in dem letzten Jahrzehnt 
seine Beteiligung am chinesischen Handelsgeschafte nur von 9 auf 
11 Prozent steigern, die Gesamtbeteiligung der Vereinigten Staaten 
fiel von 8 auf 6 Prozent (obgleich die absoluten Zahlen des Importes 
und Exportes von und nach China natiirlich stiegen, von 32 auf 57 
Millionen Hk. TIs.), Englands Beteiligung fiel trotz der absoluten 
Steigerung von 55 auf 90 Millionen Hk. TIs. von 14 auf 10 Prozent. 
Diese Berechnungen sind aIle auf Grund der nicht ganz einwandfreien 
chinesischen Seczollstatistik hergestellt, . bei der nicht immer das in 
der Statistik aufgefi.ihrte Land auch das Pl'oduktionsland der dort 
statistisch erfaBten Waren ist, aber derartige feine Unterschiede ver
andern das Gesamtresultat kaum sehr erheblich. Der mit 32 Prozent 
ziemlich erheblichen russischen Bevolkerung in China entspricht die 
handtllspolitische Bedeutung RuBlands kaum. Die Beteiligung RuB
lands am Chinahandel stieg zwar im letzten Jahrzehnt von 16 auf 63 
Millionen Hk. TIs., immerhin von 4 auf 7 Prozent, aber wahrend bei 
Japan die industrielle und Warenausfuhr Japans nach China so be
sonders stieg und daneben der Bezug von Rohstoffen fur die heimische 
Industrie, vermehrte sich bei RuBland in der Hauptsache die Ver
sorgung des Amur- und pazifischen Hafengebietes mit Lebensmitteln, 
wahrend auBerdem im Teehandel die Russen so gut wie gar keine 
Fortschritte gemacht hahen. 

Was nun Deutschland angeht, so ist ein Vergleich schwer. Denn 
in die Zahl der Deutschen in China sind die auf deutschem Gebiete, 
also in Kiautschou lebenden Deutschen nicht mit einbegriffen, wahrend 
aus den Hande!szahlen der Handel dieses Gebietes natiirlich nicht 
ausgeschieden ist. Wenn also den drei Prozent, die die Deutschen 
in China unter der Fremdenbevolkerung ausmachen, vier Prozent Anteil 
am chinesischen Handelsgeschafte entsprechen, so ist das ebensowenig 
ein einwandfreier Vergleich, wie er es im iibrigen auch bei den anderen 
Nationen sein kann, denn auch Japan und England besitzen eigenen 
Grund und Boden in China, dessen Einwohner nicht zu den "in China 
lebenden Fremden" gezahlt werden, dessen Handel aber in der chine-
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sisohen Seezollstatistik mit enthalten ist. Der deutsche Handel wurde 
im Jahre 1900 von der chinesischen SeezolIstatistik noch nicht eigens 
erfaBt, erst im Jahre 1905 werden die europaischen Staaten getrennt 
aufgefiihrt. Vom Jahre 1905 bis zum Jahre 1910 stieg dann dieser 
deutsche Handel von 20,3 auf 34,7 Millionen Hk. Tis., in Prozentzahlen 
der Anteil Deutschlands am chinesischen Geschafte von 2,8 auf 4,1 Pro
zent. Allein die chinesische Seezollstatistik ziihlt den Handel und die 
Waren nach dem Lande, unter dessen Flagge diese in China ankommen 
und ausgehen, wobei eingut Teil des deutschen Handels Niederland 
und Belgien zufimt, und wie ungerecht diese Methode gerade fiir Deutsch
land ist, das wird durch die Zahlen der einwandfreien deutschen Sta
tistik bewiesen, die fiir die Jahre 1905 und 1910 den deutschen Handel 
mit 135 und 161 Millionen Mark angibt, wiihrend er nach der chine
sischen Statistik unter Umrechnung des Taels selbst zum hohen Durch
schnittskurse von 3 M. nur 60,9 und 104 Mill. Mark betragen sollte. 
Betrachten wir die Entwioklung des deutschen HandelsgeschafteB 
mit China und dem fernen Osten uberhaupt nach der deutsohen Statistik, 
80 wird uns klar, welche Bedeutung der Osten in unserem Handel 
gewonnen hat. 1m Jahre 1892, als die deutsche Einfuhr 4227 Mill. Mark 
betrug, machte die Einfuhr aus China mit 125 Mill. Mark nur 0,3 Proz. 
aus, die Einfuhr ausJapan mit 7,8 Mill. Mark gar nurO,2 Proz. ImJahre 
1900 hatte sich die Gesamteinfuhr auf 6043 Millionen gehoben, und Chinas 
Anteil von 29 Mill. Mark machte darin 0,5 Proz., Japans Anteil von 
16,4 Mill. Mark 0,3 Proz. aus. 1m Jahre 1911 endlioh, ala die Einfuhr 
9706 Mill. Mark betrug, elTeichte China mit 103,3 Mill. Mark einen 
Anteil von 1,1 Proz., Japan mit 37,6 Millionen einen Anteil von 0,4 Proz. 
Die Ausfuhr Deutschlands betrug im Jahre 1892 erst 3150 Mill. Mark, 
an dieser war China mit 30 Mill. Mark oder 0,9 Proz. und Japan mit 
17,1 Mill. Mark oder 0,5 Proz. beteiligt. 1m Jahre 1900 war sie auf 
4752 Mill. Mark gestiegen, Chinas Anteil mit 50,6 Mill. Mark oder 
1,2 Proz. war jetzt uberholt durch Japans rasoh erschlossenes Absatz
gebiet, das fiir 70,4 Mill. Mark deutsche Werte aufgenommen hatte 
und 1,5 Proz. der gesamten deutschen Ausfuhr ubernahm. 1m Jahre 
1911 endlich, als die Gesamtausfuhr Deutschlands auf 8106 Mill. Mark 
gestiegen war, betrug Japans Anteil mit 112,6 Mill. Mark 1,4 Proz., 
wii.hrend China mit 71,8 Mill. Mark wieder auf 0,9 Proz. Beteiligung 
zUrUckgegangen war. Der enorme Aufsohwung der deutschen Ausfuhr 
ist zum groBten Teile auf die Rechnung der Entwicklung unserer 
Maschinen-, ohemischen und elektrischen Industrie zu setzen, die Werte 
produziert, fiir die der chinesische Markt noch nicht reif ist. Daraus 
erklii.rt sich, daB China hinter dem industriellen und in den Bediirf
nissen seiner Bevolkerung viel mehr entwickelten Japan zuriickstehen 
muBte. Nehmen wir aber die absoluten. Zahlen des Handelsverkehrs, 
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80 stieg Deutschlands Beteiligung am chinesischen Handel in In- und 
Ausfuhr zusammen vom Jahre 1892 uber 1900 auf 1911 von 32,5 auf 
79,6 und 175,1 Mill. Mark. Die Beteiligung am japanischen Handel 
in In- und Ausfuhr stieg im gleichen Zeitraum von 25,9 auf 86,8 
und 150,2 Mill. Mark. Betrachten wir den Anteil der beiden ostasia
tischen Lander nach In- und Ausfuhr getrennt, so ergibt sich, daB 
bei China der Wert der Einfuhr aus China nach Deutschland von 12,5 
auf 29 und 103 Millionen stieg, wahrend unsere Ausfuhr nach China. 
von 30 auf 50,6 und 71,8 Millionen, also lange nicht in dem raschen 
Tempo wie die Einfuhr, stieg. Bei Japan ist es umgekehrt. Die Einfuhr 
aus Japan stieg VOll 7,8 auf 16,4 und 37,6 Mill. Mark, die Ausfuhr nach 
Japan aber hob sich von 17,1 auf 70,4 und auf 112,6 Mill. Mark. 
Die Bedeutung der beiden Lander ffir unsem gegenwartigen Handel 
ist also die, daB uns an China hauptsachlich die Einfuhr nach Deutsch
land, an Japan hauptsachlich die Ausfuhr nach Japan interessiert. 
China versorgt uns in steigendem MaBe mit Rohmaterialien wie Sesam
saat und Soyabohnen, Rindshauten und Baumwolle, BOl'Sten, Stroh
borten, verschiedenen vegetabilischen Olen usf., wahrend seine Abnahme
fiihigkeit ffir unsere inrlustriellen Erzeugnisse erst im Entstehen be
griffen ist. Japan, das mit der steigenden Industrieentwicklung seine 
Rohstoffe selbst verarbeitet und sogar koloniale Expansion treibt, 
urn zu genugend Rohstoffen zu gelangen, kann uns mit Ausnahme 
des Kampfers, ffir das es ein Monopol hat, der Pongees, der Rohseide, 
einiger Ole usf., wenig Rohstoffe liefem, wahrend es ein immer besserer 
Abnehmer fur unsere Industrie geworden ist. Aus alledem erhellt, wie 
groB das Interesse des deutschen Bandels gerade an moglichst hoch
entwickelten Landem und ihrer Bevolkerung ist - in den Abnahme
landem unserer Ausfuhr stehen ja GroBbritannien, Osterreich-Ungam 
und die Vereinigten Staaten von Amerika mit 2697 Millionen, unter 
8106 insgesamt, weit voran -, und "ie stark schon der Unterschied 
zwischen Japan und China hier ins Gewicht fallt, wo Japan sich zwar 
von China betrachtlich unterscheidet, aber seine Bevolke1'Ung auf der 
Stufenleiter der Bediirfnisse doch lange nicht die Hohe der westlichen 
Kulturvolker erklommen hat. Das fiilut uns aber zu dem Schlusse, 
daB das Interesse Deutschlands an einer moglichst raschen 
Erziehung und Bebung der chinesischen Bevolkerung 
auBerordentlich groB ist, daB die kleinste Vorwiirtsbewegung 
im Sinne unserer westlichen Zivilisation und Technik ffir uns auOer
ordentlich viel bedeutet, weil sie nicht nur eine Bebung der Produktion 
des Landes und damit eine Vermehrung der Rohstofflieferung an uns 
in sich schlieOt, sondem auch eine Steigerung unserer Ausfuhr im 
Gefolge haben wird. Das ist der Unterschied in der Rolle Japans und 
Chinas ffir uns: Japan wird uns nicht viel mehr Rohstoffe Hefem konnen, 
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ala das heute der Fall ist, doch seine Abnahmefahigkeit fnr unsere Er
zeugnisse kann und wird steigen. China dagegen wird uns betrachtliche 
Mengen Rohstoffe mehr liefern konnen und dabei ganz mechanisch 
und von selbst seine Aufnahmefahigkeit ffir unsere Erzeugnisse ver
mehren. Und wenn wir nun vergleichen, daB es sich bei Japan urn rund 
60 Millionen, bei China aber um 350 bis 400 Millionen Bevolkerung 
handelt, so springt das deutsche Interesse noch mehr in die Augen. 
Diese Vberlegungen aber bllden die Grundlage ffir aIle Betrachtungen 
der deutschen Interessen in Ostasien und vor allem ffir aIle Wiinsche 
nach einer vermehrten Beteiligung Deutschlands an der kulturellen 
Hebung Chinas. Aus diesen Zahlen und ibrer Erlii.uterung werden 
die innigen Beziehungen klar, die zwischen Erziehung und Schule 
und Handel und Warenabsatz in China herrschen, Beziehungen, die 
die Amerikaner erkannt haben, wenn sie den Chinesen ibren Antell 
an der Boxerentschadigung von nahezu 33 Mill. Taels erlieBen zugunsten 
der jahrlichen Entsendung einer bestimmten Anzahl chinesischer Stu
denten an die Hochschulen Amerikas; die auch die Englander erkannt 
haben, wenn sie ungeheure Mittel ffir Schulen in China, hauptsii.chlich 
ffir eine Universitat in Hongkong aufbrachten, die schlieBlich auch 
von Deutschland erkannt worden sind durch die Begriindung der Schulen 
in Tsingtau, Schanghai und an anderen Orten. 

Es gabe kein richtiges Bild, wollte man den Umfang der deutschen 
Handelsinteressen in China rein auf die Zahlen der deutschen oder 
der chinesischen Statistik beschrii.nken. Der Kaufmann dirigiert die 
Richtung des Handelsgeschaftes nicht allein, er ist darin gar oft ab
hangig von Faktoren, mit denen er als gegeben rechnen muB. Er hat 
es nicht in der Hand, die Waren zu bestellen, die ibm richtig scheinen, 
und zu warten, bis nun der Kaufer daffir erscheint, sondern er muB 
diejenigen Waren bestellen und vertreiben, ffir die ein Bediirfnis und 
eine Nachfrage vorhanden ist. Erst durch ein gutgehendes und sicher 
begriindetes Geschaft wird es ibm moglich, zwischendurch auch seinen 
eigenen Ideen im Handelsgeschafte zu folgen und N euerungen einzu
fnbren. Der deutsche Kaufmann ist darin noch unfreier als der englische 
oder amerikanische. Die englische Sprache dominiert im fernen Osten, 
nicht nur, weil die englischen Interessen am bedeutendsten sind, son
dern vor allem, weil zwei Nationen an ibrer Verbreitung arbeiten, 
wahrend Deutschland in dieser Hinsicht von Osterreich-Ungarn z. B. 
- dessen Gesamthandelainteressen in China im Jahre 1910 nur 3,5 
Mill. Hk. TIs. betrugen - ohne jede Unterstutzung blieb. In dem 
Moment der Verbreitung der Sprache aber Hegt zugleich ein Anreiz 
zur Bestellung der Waren. yom Heimatlande jener Sprache, weil der 
chinesische Handler und Ingenieur die Beschreibungen und Prospekte 
in dieser Sprache lesen und verstehen konnen. So sind bei einer ganzen 
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Reihe von Lieferungen yom Besteller englische oder amerikanische 
Fabrikate vorgeschrieben, und del' deutsche Kaufmann wird diese 
Ware Hefern miissen, wenn er auf den Zwischengewinn nicht verzichten 
will. Der Vorwurf des mangelnden NationalbewnBtseins, den man 
zuweilen der deutschen Kaufmannschaft hat machen wollen, weil 
sie manchmal mehr den Absatz der Produktion anderer Lander als den 
Deutschlands fordere, erscheint ungerechtfertigt und unbegriindbar. 
Erst im vorigen Jahre wurde an eine deutsche Elektrizitatsfirma die 
Lieferung einer StraBenbahn vergeben, bei der die Lieferung englischer 
Wagen und Maschinen vorgeschrieben war, und die deutsche Firma 
muBte einfach auf diese Bedingungen eingehen, wollte sie der deutschen 
Industrie wenigstens die Lieferung des Schienen- und sonstigen Materials 
erhalten und das Geschaft nicht aus der Hand geben. Ahnliche Falle 
kommen zu Dutzenden und zu Hunderten im taglichen Leben jedes 
Kaufmanns in China vor. Zudem ist die englischelndustrie in derLage, 
manche Dinge ffir den chinesischen Markt billiger oder geeignet.er zu 
liefern als die deutsche, und man kann die Anforderungen an den Patrio
tismus der deutschen Kaufleute nicht so hoch stellen, daB sie in der 
Konkurrenz mit anderen Kaufleuten die teurere und weniger geeignete 
deutsche Ware einkauften, wo die billigere und geeignetere englische 
Ware zur Verfiigung steht. Angriffe in dieser Richtung niitzen weniger, 
als sie durch die entstehende Verbitterung schaden konnen. Der richtige 
SchluB aus diesen tatsachlichen Verhaltnissen ware doch der, das 
Institut der Handelssachverstandigen so auszubauen, daB technisch 
und zugleich volkswirtschaftlich geschulte Krafte an mehreren Orten 
in China sich durch eigenes Studium und Reisen im Inlande davon 
iiberzeugten, welche Waren und welche Qualitaten und Preise die 
deutsche Industrie liefern soUte, um ihren kaufmannischen Vertretern 
in China eine lohnende Konkurrenz mit fremden Landern zu ermog-

,lichen. Gerade an dieser Verbindung von heimischer Industrie und 
\ deutscher Kaufmannschaft in China fehlt es noch betrachtlich. Der 
1 Konnex zwischen der japanischen Industrie und dem kaufmannischen 
Vertrieb ihrer Waren in China ist weit besser geregelt und der Erfolg 
liegt zutage. Freilich soUte uns das Beispiel Japans, seiner Entwicklung 
und der SteUung des deutschen Handels dort vor manchen aussichts
losen Versuchen in China bewahren. Der Beginn der ErschlieBung 
Japans stand imZeichen des Importes von Kleinigkeiten, geringwertigen 
Waren wie Spiegelchen, Messern und derartigen Dingen. 1m selben 
MaBe, in dem die eigene japanische Industrie stieg, ging dieser Klein
import zuriick, ohne daB die fremde Kaufmannschaft in Japan und mit 
ihr die deutsche, den richtigen Grund und die Berechtigung dieses 
Grundes einsehen woUte. Die Importeure, die ihren Umsatz und ihren 
Gewinn standig sinken sahen, wurden argerlich und allzu kritisch, 
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und ihre AuBerungen verschnupften wiederum die japanische Eitelkeit 
und Selbstandigkeit, so daB eine Art Kampfzustand lange herrschte, 
bis der Vbergang vom geringwertigen Kleinimport zum hochwertigen 
Feinimport gefunden war. In China soUte uns diese Entwicklung er
spart bleiben durch die tJberlegung, daB die inzwischen in solchen 
kleineren Bedurfnisartikeln leistungsfahig gewordene japanische In
dustrie diesen aufkommenden Markt viel billiger und schneller versorgen 
kann als wir. Die japanische Industrie, die vor der Hand nur gering
wertige, aber billige Ware liefern kann, sollte in dieser Hinsicht eher 
die Vorkampferin der deutschen werden, da sie ja nur eine Erziehung 
der chinesischen Bevolkerung zu Bedurfnissen vorbereitet, die all
mahlich auch von der Schundware zur Qualitatsware den tJbergang 
finden werden. N ur wo die Bestellung derartiger Schundware einem 
grOBeren Zwecke dient, wird sie geschaftlich fur die europaische oder 
amerikanische Industrie lohnend sein. Das g!ii,nzendste Beispiel, das 
uberhaupt fur die amerikanischen Geschaftsmethoden in China sehr 
bezeichnend ist, wird von Thomas Millard in seinem lesenswerten 
Buche America and the far eastern question beschrieben. Er spricht 
in dem Kapitel uber die moderne Industrie in China von den zwei 
groBen Pionieren amerikanischer Produkte in China, der Standard Oil 
Company und der British - American Tobacco Company. AlB' ein 
Beispiel fur die Methode dieser Firmen, eine N achfrage bei den Chinesen 
nach Waren zu begriinden, mag erwahnt werden, daB die Standard 
Oil Company mehr als 200 verschiedene Arten von Lampen ein
gefuhrt hat, die jeder Gebrauchsart und jedem Einkommen angepaBt 
sind. Man hat sich auBerordentliche Miihe gegeben, eine Lampe 
ffir die allerarmste Familie zu schaffen. Vor kurzem hat die Firma 
in Amerika eine Anzahl kleiner Lampen bestellt, die zum Preise 
von wenigen Cents durch ihre chinesischen Handler verkauft werden 
sollten. Eine Ladung von 500000 Stuck dieser Lampen wurde aus
gesandt, und einer der Agenten der Gesellschaft nahm einige Proben 
auf eine Reise ins Innere mit, um sie den chinesischen Handlern zu 
zeigen. Sein erster Aufenthalt war eine Stadt am Yangtse, die eine 
starke Bevolkerung in ihrem Hinterlande versorgt. Er zeigte die Lam
pen verschiedenen chinesischen Kaufleuten, die davon befriedigt 
schienen und erklarten, einige nehmen zu wollen. "Wieviel wollen 
Sie nehmen 1" fragte der Agent einen der chinesischen Kaufleute. "Ich 
will 200000 Stuck nehmen," antwortete er, "ich will 250000 Stuck 
nehmen," sagte ein anderer Kaufmann. "Halten Sie ein, meine Herren, " 
sagte der Agent, "machen Sie langsam, wir haben nur 500000 Stuck 
von diesen Lampen." AIle Auftrage muSten zuruckgestellt werden, 
um die Lampen gleichmaBig unter die Vertreter der Firma im ganzen 
Reiche verteilen zu konnen, und der Agent telegraphierte nach New York 
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man moge eine zweite Sendung abgehen lassen. "Dieser Vorfall", so 
schlieBt Millard, "gibt einen Begriff von dem Markte, der in China. 
ffir jeden Artikel vorhanden ist, der die Bediirfnisse der Bevolkerung 
versorgt." Vnd Millard erklart weiter, der miihelose leichte Absatz 
der Lampen sei zweifellos auf eine unverdrossene Organisationsarbeit 
der Firma zuriickznfiihren; nun werde durch die starke Nachfrage 
nach diesen Lampen eine ganze Fabrik in Amerika beschiiftigt, 
und ein reicher Absatzmarkt sei ihnen sicher. Vnd so ziehe dieser 
eine fremde Artikel dann wieder andere nach, und die Vnter
nehmungen weniger Firmen bahnten die Wege ffir andere. t""brigens 
fing dieser Lampenverkauf mit ganz billigen und schlechten Lampen 
an, bei denen die lieferndc Firma sicherlich zusetzte, die aber allein 
das arme Volk in China kaufen konnte. Es war eine durchaus richtige 
Spekulation, daB ein Chinese Heber dreimal eine solche zerbrechHche 
Ware ersetzte, ala einma] den dreifachen Preis zur Erlangung einer 
besseren Lampe anlegte. Vnd iibrigens war der ganze Lampenverkauf 
doch nichts weiter als eine groBziigige und kluge Reklame ffir das 
Petroleum, an dessen Absatz aIle jene Vnkosten wieder hereingebracht 
worden. Der Import amerikanischen Petroleums nach China stieg 
yom Jahre 1906 bis Zunl Jahre 1910 von 62,9 auf 96 Mill. Gallonen, 
ihr Wert von 7,1 auf 11,5 Mill. Hk. TIs. 1m gleichen Zeitraum sank 
die Einfuhr von Borneo-Petroleum von 26,9 auf 19 Mill. Gallonen, 
die Einfuhr von Sumatra-Petroleum konnte sich nur von 38,8 auf 
43,5 Mill. Gallonen heben. 

Von diesem amerikanischen Beispiel, das, wie gesagt, hauptsii.ch
Hch yom Standpunkte der Organisation und der Reklame aus betrachtet 
werden will, abgesehen, wird der billige und kleine Bedarf Chinas 
yom nahen Japan aus zu decken sein, wahrend die QuaHtatsware pro
duzierenden europaischen Lander, und unter ihnen Deutschland, iiberall 
da erst mit ihrer Arbeit einLusetzcn haben, wo sie mit der japanischen 
Industrie schon konkurrieren konnen und wo das wirtschaftliche Ver
standnis und Unterscheidungsvermogen im chinesischen Volke schon 
entwickelt ist, an dem es heute noch so vollig fehlt. Das amerikanische 
Beispiel scheint mir aber auch deshalb erwahnenswert und wertvoll, 
weil es eine neue Methode und Initiative verrat, die im allgemeinen 
im ganzen ostasiatischen Handelsgeschafte und speziell im deutschen 
selten ist. Es ist ja schwer, dem konservativen beharrlichen Chinesen 
neue Wege beizubringen und ihm Anregungen zu geben, aber vielleicht 
hat man diesen oft gebrauchten Satz von dem Konservativismus 
und der Beharrlichkeit zu oft gebraucht und zu wenig Versuche in 
dieser Richtung gemacht. Die deutschen Kaufleute sind erheblich 
spater in das fernostliche Handelageschaft eingetreten als die Eng
lander und die Amerikaner, und ala sie kamen, brachten sie frische 
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Energie und sehr viel Arbeitsamkeit, aber die Betatigung gesehah 
nicht in neuen Unternehmungen, in der Eroffnung neuer Handelswege 
oder neuer Methoden, sondern es war eine bloBe Konkurrenz zu den 
schon vorhandenen Dingen. Das blieb so im Laufe der Jahre, und so 
kam es, daB jeder neu ins Gesehaft kommende Kaufmann zwar die 
Zahl seiner Landsleute und die Zahl der Firmen vermehrte, aber kaum 
das ganze Gesehaft anderte. Die Entwicklung Chinas zum Export 
und seine Fahigkeit zur Aufnahme von Importen stiegen weniger 
rasch, als die Zahl der Kau£leute sich vermehrte. Es muBte sieh also 
eine immer steigende Zahl in einen nur wenig oder verhaltnismaBig 
wenig steigenden Handel teilen, und das fiihrte dazu, daB die Konkurrenz 
die Preise in die Hohe trieb, wohl auch dureh intensive Arbeit hier und 
dort die Quantitaten der zum Export kommenden Waren vergroBerte, 
daB aber die Gewinne der fremden Kau£leute sanken. GroBere Ziffern 
in Ein- und Ausfuhr und kleinere Gewinne traten an Stelle der fruher 
gerade im Importgeschaft kleineren Ziffern und hohen Gewinne. Was 
den deutsehen Kaufmann angeht, so kommt dazu, daB er nicht ins 
Ausland geht, um dort eine neue Heimat zu begrunden oder auch 
nur eine dauernde Interessenheimat zu gewinnen. Es ist bezeiehnend, 
daB in den groBen bekannten deutsehen Import- und Exportfirmen 
die Teilha,bel' auBerordentlich wechseln; die alteren, die sieh in die 
Heimat zuruckziehen, nehmen aber nieht nur ihre Arbeitskraft mit 
zuriick, sondem auch ihr Kapital, und die jungeren bringen zwar zu
meist Arbeitskraft, aber wenig Kapital mit sich. Eine Fortp£lanzung 
von Generationen deutseher China-Kaufleute haben wir so gut wie 
nicht oder doch nur in den einzelnen Firmen in kleineren Hafen. Der 
Ersatz des Kapitals, das die nach Deutschland zuriickkehrenden Firmen
inbaber nicht mehr in China arbeiten lassen, sondern in Deutschland 
selbst verwalten wollen, findet durch Kredit statt, und im genommenen 
und gegebenen Kredit liegt eine der Hallptschwachen der deutschen 
Handelsstellung in China. Der Vorwurf, den alte englische Kaufleute 
den Deutschen machen, daB sie das System der Kreditgewahrnng an 
die Chinesen ganz ubermaBig ausgebaut hatten, ist nieht ganz un
begrundet. Vielleicht brachte die starke und stets zunehmende Kon
kurrenz der fremden Kaufleute von selbst diese Ent.wicklung mit sich, 
aber die deutschen KaufJeute haben sie sicherlieh mit begftnstigt, mit
beein£lu!3t durch das bief eingefressene, abet' durchaus nicht mehr 
richtige Schlagwort: del' Japaner sei als Kaufmann verschlagen, betrii
gerisch und unmoralisch, der Chinese sei das Gegenteil davon, treu, 
ehrlieh und zuverlassig. Von dieser Znverlassigkeit haben die Krisen 
der letzten Jahre wenig erfreuliche Proben gezeitigt, nnd der EntschluB 
der fremden Banken, chincsische Wechsel, die zum Bezahlen der Import
waren gegeben waren, nur zu nehmen, wenn sie drei oder funf Tage 
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laufen, war wohl begriindet. Nur, daB er an dem Kreditwesen nicht 
sehr viel geandert hat. Zwar werden jetzt die Waren nur gegen solche 
Wechsel ausgegeben, aber man gestattet dem Chinesen doch, sie zwar 
zu besteIlen, dann aher in den Lagerhiiusern des Importeurs liegen zu 
lassen, fast so lange er will - FaIle von drei und sogar ftinf J ahren sind 
vorgekommen! - und natiirlich erst zu bezahlen, wenn er sie abnimmt, 
wahrend der Importeur sie doch sofort nach Erhalt in der Heimat 
bezahlen muG. Zwar ist dieses System immer noch besser aIs das friihere, 
wo man die Ware aus der Hand gab und lange Zahlungsfristen gab, 
denn jetzt bleibt ja der Chinese fur den etwaigen Verderb del' Ware 
in den Lagerhausern verantwortlich, und der Verlu'lt, wenn er zahlungs
unfahig wird, laBt sich zu einem kleinen Teil durch den anderweitigen 
Verkauf der Ware wieder einbringen. Aber erfreulich ist auch das 
jetzige Verfahren nicht, das natiirlich nicht von den deutschen Kauf
leuten allein, sondern auch von andercn in mehr oder minder groBem 
Umfange geiibt wird. 

Dazu kommt, daB die deutschen Kaufleute, mehr als gut und niitz
lich ist, selbst von dem Kredit ihrer Banken abhiingen. Es vel'bietet 
sich von selbst, hier zahlenmaBige Belege dafiir beizubringen, in welcher 
Weise selbst groBe und bedeutende deutsche China-Firmen von gutem 
Rufe mit verschwindend wenig eigenem Kapital, aber viel Bankkredit 
zu arbeiten gezwungen sind. Nur erklart sich aus diesen Zustanden 
die doppelt schwere Lage deutscher Kaufleute in einer chinesischen 
Krise, wenn ihnen ihre eigenen Bankkredite notwendigerweise von der 
Bank beschnitten werden, wahrend die· Chinesen sehr viel schwerer 
zur Deckung ihrer Verbindlichkeiten zu bringen sind. Dann werden 
KIagen gegen die Bankinstitutionen erhoben, die eigentlich gegen die 
Kaufleute selbst und ihre Arbeitsmethode gel'ichtet sein miiBten. Frei
lich kann es dal'an nicht allein liegen, daB ein etwas gespanntes Ver
haItnis zwischen der deutschen Kaufmannschaft in China und der 
Bankinstitution besteht, die doch eigentlich gegriindet ist, dem deutschen 
Handel in China hilfreich zur Seite zu stehen und seine Unternehmungen 
zu fordern. Es gibt Kaufleute in China, die zu den kundigsten und 
kenntnisreichsten zahlen und die Schiitzungen aufgemacht haben, 
wonach von dem gesamten deutschen Handel in China nicht ein Viertel 
finanziell durch die Deutsch-Asiatische Bank gemacht werde. Sie er
klaren das mit einer tiefgehenden Unzufriedenheit mit dieser Bank, 
die an Entgegenkommen und Kulanz, aber auch an Mut und Schneid 
beim Beginn neuer Unternehmungen sich von anderen fremden Banken 
in China iibertreffen lasse. Sie erklaren es an manchen Orten durch 
die falsche Auswahl von Personlichkeiten und behaupten, die Bank, 
eine Griindung der verschiedenen deutschen GroBbanken, entbehre 
der deutschen Konkurrenz und lebe in den Glauben, es sei allein schon 
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patriotische Pflicht, die deutschen Geschafte mit einer deutschen 
Bank abzuschlieBen, wo doch die starke Konkurrenz im chinesischen 
Geschiifte, an dem vielleicht viel zu viele beteiligt seien, als der gegen
wartigen Entwicklung entspra,che, zu genauester Kalkulation und An
nahme der besten Bedingungen notige. Es wird ferner mit der Stellung 
der Deutsch-Asiatischen Bank im Syndikat der friiheren vier, jetzigen 
sechs Machte gel'echnet, das die Bank festlege und hauptsachlich am 
chinesischen AnIeihe- und Regierungsgeschafte interessiere, wahrend 
es doch wichtiger sei, kleinere Provinz- odeI' StadtanIeihen abzuschlieBen, 
die von Lieferungsgeschaften begleitet sind und dadurch auch del' 
heimischen Industrie, nicht nur dem kapitalistischen Interesse niitzen. 
An diesen Vorwiirfen und Angriffen ist manches richtig, anderes iiber
trieben. Vielleicht ware es richtig, in China ein zweites deutsches 
Bankunternehmen zu schaffen, das sich allerdings nicht mit bIoGen 
Wechsel- und Geldgeschaften abzugeben hatte, sondern dessen Tatigkeit 
vielleicht in Erganzung del' Betatigung del' heute vorhandenen Organi
sationen darauf hinausIaufen soUte, durch Sachverstandige bank
maBig und technisch die von seiten del' deutschen Kaufleute ausgehenden 
Anregungen priifen zu lassen, um durch eine deutsche Industriebank 
etwa gemischte deutsch-chinesische Gesellschaften griinden zu konnen. 
Sie miiBten allerdings unter deutscher Kontrolle und Rechtsprechung 
stehen, abel' sie bOten doch Gelegenheit auf manchen Gebieten und in 
man chen Orten den Chinesen Wasserwerke und Elektrizitatswerke, 
StraBenbahnen und Fabrikunternehmtmgen zu errichten, zu denen 
ihnen heute Kapital und Erfahrung fehIt. Eine solche Industriebank 
miiBte vor alIem deutschen Unternehmungen helfen konnen, wie z. B. 
del' in Schanghai begriindeten, aussichtsreichen und von den hervor
ragendsten Kaufleuten diesel' Stadt unterstiitzten Brauerei, del' die 
Deutsch-Asiatische Bank die hypothekarische BeIeihung ihrer Grund
stiicks- und Ifabrikwerte abIehnte, so daB sie zum Bankverkehr mit 
einer englischen Bank iiberging. Auch hier gebietet jedoch die Pflicht 
del' Objektivitat zu sagen, daB del' Deutsch-Asiatischen Bank durch 
die Verordnung iiber die Ausgabe von Hypotbeken-Pfandbriefen yom 
24. Januar 19lO die Hande gebunden sind, und daB eben einer unab
hangigeren freieren Organisation manches offenbliebe, was ihr infolge 
ihrer besonderen Stellung versagt sein muG. Gerade jetzt, wo es endlich 
gelungen ist, den Widerstand des deutschen Reichstages gegen die 
kleinen Aktien zu besiegen und wo das Klein-Aktiengesetz die Moglich
keit bietet, Ieichter deutsche Unternebmungen in China zu organisieren 
und VOl' allem deutsche Unternehmungen auch deutsch zu fiihren und 
sie nicht unter englischer Flagge nach del' Eintragung in Hongkong 
segeIn zu lassen, gerade jetzt solIte ein gesundes und vertrauensvolIes 
Zusammenarbeiten del' deutschen Kaufmannschaft und del' deutschen 
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Bank.vertretungen eintreten, das sicherlich nur heiden zugute kame. 
Freilich wird dazu vielleicht eine griindliche Anderung des Systems 
der Deutsch-Asiatischen Bank notig sein, deren gesamter Aufsichtsrat 
heute in Deutschland sitzt und deren ostasiatische Organisationen 
auBerordentlich wenig Bewegungsfreiheit und Vollmacht besitzen, 
wahrend das bei der Hongkong-Schanghai-Bank. genau umgekehrt ist. 
Ihr Aktienbesitz ist auch groBenteils in China untergebracht - zum 
erheblichen Teile auch in deutschen Handen - und diesem Besitze 
entspricht die Verwaltung, in der auch Deutsche sitzen, ohne natiirlich 
das hervorragend englische Geprage der Bank irgendwie zu andern. 

Es ist in den letzten J ahren von verschieden~n Seiten dringend dar
auf verwiesen worden, wie eng die Zusammenhange zwischen Sprache 
und Handel in China sind und wie schnell der deutsche Handel mit der 
Zeit ins Hintertreffen kommen wird, wenn es nicht gelingt, die deutsche 
Sprache energischer als es bisher geschah zu verbreiten. Man hat in 
diesem Zusammenhange gerade del' deutschen Kaufmannschaft in Ost
asien Vorhaltungen nnd Vorwiirfe gemacht, die nicht unberechtigt sind. 
Nicht nul' daB sie es lange Jahre unterlassen hat, auf solche Schul
fragen einzugehen und die Forderung del' Schulinteressen auch in del' 
deutschen Heimat zu propagieren, del' Deutsche tragt auch durch 
sein Verhalten im taglichen Leben nicht dazu bei, das Ansehen del' 
deutschen Sprache zu fordern. Die Gescbaftssprache del' deutschen 
Kaufleute ist his zu einem sehr hohen und bis zu einem unotigen Grade 
englisch. Es ist selbstverstandlich, daB in so internationaler Konkurrenz 
wie in China zu gemeinsamem Verkehr eine Rpl'ache gefunden werden 
mull, in del' sich aIle verstehen, und das wird naturgemaB die englische 
Sprache sein, die den Vorteil hat, daB sie von zwei Nationen als'Mutter
sprache gesprochen und von allen Deutschen aus del' Schule als ein 
Element del' Bildung wenigstens in den Anfangsgriinden mitgebracht 
wird. Abel' es ist nicht selbstverstandlich, daB auch del' Verkehr des 
deutschen Kaufmannes mit seinen chinesischen Angestellten sich in 
englischer Sprache abspielen muB. Del' "Ostasiatische Lloyd" hat in 
den letzten Jahren verschiedentlich darauf verwiesen, daB in deutschen 
Haushaltungen del' englisch sprechende, oder hessel' gesagt, del' Pidgin
Englisch radebrechende Diener ganz allgemein bevorzugt werde, weil 
man sich angeblich so freier und unbehinderter fiihle und sich mehr 
gehen lassen konne, als wenn in Gestalt des deutsch sprechenden Boys 
dnuernd eine Art Spion in der Nahe ware. Nun, die Englander scheinen 
auf dieses Moment keinen sonderlichen Wert zu legen, denn es wiirde 
keinem Englander einfallen, aus solchem lacherlichen Grunde einen 
deutsch sprechenden Boy anzunehmen und, nebenbei bemerkt, sich 
del' Miihe zu unterziehen, in seinem eigenen Hause mit seinen eigenen 
Angestellten eine andere als seine Muttersprache sprechen zu miissen. 
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Es steckt mehr hinter dieser "Haussprache", als es auBerlich so scheinen 
mochte. Zwar nicht aus den hOheren, aber aus den mittleren Schulen 
und Missionsschulen kommt das Material, das spater zum Boy-Beruf 
ubergeht. 1st es erst einmal bekannt, daB auch die Deutschen in China 
nicht die Kenntnis oder mindestens die Erlernung der deutschen Sprache 
von ihren Angestellten fordern, so fallt der Anreiz zur Erlernung der 
deutschen Sprache auch ffir manchenSchuler fort und der Erfolg der deut
schen Schulbestrebungen wird vermindert. Es entfallt aber damit dann 
auch eine breitere Basis der deutschen Handelsbestrebungen. Man kann 
noch so sehl' uber das Pidgin-Englisch spotten und mochte doch wiinschen, 
daB ein ebenso verbreitetes Pidgin-Deutsch in China zu finden ware, 
zu dem die Ansatze in Tsingtau vorhanden sind. Nicht weil das etwa 
eine begruBenswerte Bereicherung des Sprachschatzes brachte, sondern 
weil eben ein wenig und schlechte Kenntnis der deutschen Sprache 
immer noch besser ist als gar keine, und weil manch intelligenter Boy 
sein Pidgin-Englisch in ein besseres Englisch verwandelt hat und zu einem 
wertvollen Gliede in den Handelsbeziehungen geworden ist. Solange 
der deutsche Kaufmann, und nebenbei bemerkt auch der deutsche Welt
reisende, die englische Sprache bevorzugt, auch da, wo sie im Interesse 
des bequemen Fortkommens und der gesellschaftlichen Verstandigung 
nicht notwendig erscheint, solange wird auch die deutsche Sprache 
und damit der deutsche Handel nicht so vorwartskommen, wie es in 
den mannigfachen Schulbestrebungen gewunscht wird. Man hat in 
Schanghai in letzter Zeit Abendkurse ffir Chinesen eingerichtet, die 
wahrend del' Tagesstunden zu beschaftigt sind, urn deutschen Untel'
richt nehmen zu konnen und denen des abends fur auBel'ol'dentlich 
billiges Geld von geschulten Lehrern Unterricht in Deutsch erteilt wil'd. 
Vielleicht kann durch eine enel'gische Agitation unter den Deutschen 
in China auf diesem Wege eine Besserung der heute keinesfalls erwunsch
ten Verhaltnisse erzielt werden, besonders wenn die deutschen Firmen 
ihre kaufmannischen Angestellten zum Besuche derartiger Kurse er
muntern. Denn gerade hier, wo es sich doch urn gehobene Stellungen 
handelt, in denen man bestimmte Vorkenntnisse fordern oder ein 
Nachholen des fruher Versaumten zur Bedingung machen kann, hat 
es die deutsche Kaufmannschaft versaumt, del' deutschen Sprache 
zu ihrem Rechte zu verhelfen. Del' Chinese weiB, daB sein Englisch 
ausreicht, urn auch im deutschen Geschafte Anstellung zu finden, und 
daB seine Kenntnis del' deutschen Sprache nicht nul' keine Bevorzugung 
ihm sichert, sondern manchmal geradezu seine AnsteIlung verhindert, 
und so lernt er erst die Sprache gar nicht. Die Geschaftsbetriebe sind 
fast an den Fingern abzuzahlen, die von ihren Angestellten verlangen, 
daB sie deutsch sprechen, und es sind dann nicht einmal aIle deutschen 
Konsulate darunter. Nicht mindel' wichtig wie diese Seite del' Sprachen-
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frage ist es, daB der deutsche Kaufmann sich mit der chinesischen 
Sprache befasse. Von der Kiautschou-Verwaltung ist hier durch Aus
werfen von Pramien fiir chinesische Sprachkenntnisse ein gutes Beispiel 
gegeben worden. Und auch bei der Verwaltung der Schantung-Bergbau
und Eisenbahn-Gesellschaft ist die Kenntnis oder doch die Erlernung 
der chinesischen Sprache Bedingung der Anstellung oder doch der 
Kontrakterneuerung. Das ist bei den Kaufleuten viel weniger der Fall, 
obgleich die Art des chinesischen Import- und Exportgeschaftes ge
bieterisch die Kenntnis der chinesischen Sprache fiir den fremden 
Kaufmann erforderte. Mehr als frillier hat man sich mit der Frage 
befaBt, seit durch die Betrfigereien verschiedener chinesischer Kom
pradores fremde und auch deutsche Firmen schwer geschadigt worden 
sind. Der chinesische Komprador ist sicherlich, auch wenn der fremde 
Kaufmann die chinesische Sprache beherrscht, eine notwendige Institu
tion im chinesischen Handelsgeschafte. Nebenbei bemerkt ist seine 
Stellung absolut uicht geklart, weder rechtlich, noch tatsachlich. Der 
Komprador ist etwas anderes in Tientsin als in Tsinanfu, etwas anderes 
in Hongkong als in Schanghai. Und im gleichen Orte differieren die 
Pflichten und Aufgaben des Kompradors einer Bank und des Kompra
dors eines Import- und Exportgeschaftes. Die Spezialvertrage der ein
zelnen Geschafte mit ihren Kompradol'es sind maunigfaltig genug. 
Sie geben diesen chinesischen Zwischenpersonen eine Rolle, die von 
der des kleinen kommissionsweise bezahlten Agenten bis zu der des 
ehinesisehen GroBkaufmanns geht, der als eigener Kontrahent mit der 
fremden Firma auftritt und der selbstandig die Waren verkauft, die er 
von den ehinesisehen Kleinhandlern angekauft hat. Es ist im hOehsten 
MaBe strittig und ist zumeist eine Frage des einzelnen Tatbestandes, 
bis zu welehem Grade die Handlungen des Kompradors die Firma, 
bei der er angestellt ist und der er zumeist erhebliehe finanzielle Garall
tien und Kautionen stellen muB, verpfliehten. Es ware eine dankbare 
und dankenswerte Aufgabe des deutschen Konsulatsdienstes oder des 
deutsehen Handelssaeh verstandigen in China, wollten sie einmal dureh 
griindliehe Studien in den einzelnen Handelsplatzen, durch Befragen 
der deutsehen und fremden Kaufleute die Handelsgewohnheiten in den 
einzelnen Hafen feststellen und dureh eine iibersiehtliehe Zusammen
stellung und Bearbeitung der Ergebnisse zu einer Klarung der heute 
so verworrenen Begriffe beitragen. Wie dem aber auch sein mag, 
der Komprador wird noeh unkontrollierbarer in seiner Tatigkeit und 
damit noch gefahrlicher, wenn sein Chef oder der Firmeninhaber, mit 
dem er Gesehafte macht, von der ehinesischen Spraehe keine Ahnung 
haben und ihn nicht iiberwachell, oder mit den von ihm beigebraehten 
Kleinhandlern nieht selbst verkehren konnen. Die moglichste Aus
sehaltung dieses Zwischenmannes, die nur auf Grund guter Sprach-
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kenntnisse und auch auf Grund besserer psychologischer Studien iiber 
den chinesischen Volkscharakter denkbar ist, wiirde auch zur Besserung 
der Handelsverh8.ltnisse insofern beitragen, als ein in der Mehrzahl 
der Falle unberechtigt hoher Zwischengewinn wegfiele, der es gestattete, 
den chinesischen Produzenten hOhere Preise ffir ihre Waren zu bemhlen 
und doch noch die Rentabilitat des fremden Geschaftes zu erhohen. 

6. Tsingtau. 

Der Kiautschou-Vertrag, den am 6. Mii.rz 1898 der chinesische 
GroBsekretar und Minister des Tsungli-Y amen, Lihungtschang, und 
der deutsche Gesandte in China, Freiherr von Heyking, unterzeich
neten, tragt als Einleitungsfloskel die Worte, die Separatkonvention 
sei abgeschlossen, "die freundschaftlichen Bande beider Lander zu 
krii.ftigen und die wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen der Unter
.tanen beider Staaten miteinander weiter zu entwickeln." Der Artikel II 
dieses Vertrages aber beginnt: "In der Absicht, den berechtigten 
Wunsch S. M. des deutschen Kaisers zu erfiillen, daB Deutschland gleich 
anderen Machten einen Platz an der chinesischen Kiiste innehaben 
moge ffir die Ausbesserung und AUsrUstung von Schiffen, ffir die Nieder
legung von Materialien und Vorraten ffir dieselben, sowie ffir sonstige 
dazu gehOrige Einrichtungen, iiberlaBt Seine Majestat der Kaiser von 
China beide Seiten des Einganges der Bucht von Kiautschou pachtweise, 
vorlaufig auf 99 Jahre, an Deutschland. Deutschland iibernimmt es, 
in gelegener Zeit auf dem ihm iiberlassenen Gebiet Befestigungen zum 
Schutze der gedachten baulichen Anlagen und der Einfahrt des Hafens 
zur Ausfuhrung zu bringen." Es ist hier in klaren, unzweideutigen 
Worten gesagt, daB es sich bei dem Erwerb der deutschen Pachtung 
um einen Flotten- und Marine-Stutzpunkt handelte. Es sollte 
dem Zustande ein Ende gemacht werden, daB die deutsche Flottenmacht, 
die bei den stets wachsenden Interessen in China nicht ganz unbetracht
lich sein konnte - obgleich damit nicht gesagt sein soll, daB sie etwa 
jetzt gegeniiber einer doch stets moglichen neuen Umwii.lzung in 
China und einem ebenfalls moglichen Versuch, das Unheil wieder auf 
die Fremden labzuwalzen,1 genugendl stark ware, an allen notigen 
Stellen des Reichs das deutsche Interesse gebiihrend zu schutzen -
ohne eigene Docks und Hafenanlagen auf die Benutzung fremder 
Einrichtungen angewiesen blieb, deren Bereitstehen fur sie gerade 
dann zweifelhaft werden mUBte, wenn sie am notigsten werden konnten. 
Es sollte ein Machtstutzpunkt geschaffen werden, der zunachst rein 
aUBerlich Deutschlands Interesse und Beteiligung an der Entwick-
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lung Chinas zum Ausdruck brachte. Aher schon die ersten Satze einer 
amtlichen deutschen Denkschrift, die ein Jahrzehnt nach der Besitz
ergreifung erschien, geben Kunde von einer Veranderung: "Das 
Kiautschou-Gebiet", so heiOt es da, "stellt den reinen Typus einer 
Handelskolonie dar, d. h. eines raumlich eng begrenzten Gebietes, 
dessen wirtschaftliche Hauptfunktion in. der Vermittlung des Guter
austausches ... liegt." Damit ist ausgesprochen, daO der Wert der 
deutschen Pachtung nicht mehr einseitig auf die deutschen Flotten
interessen beschrankt wird, wie das im eigentlichen Pachtvertrag zum 
Ausdruck kam, sondern daO man ihr wirklich eine groOere Rolle im 
Handelsverkehr der heiden Lander zusprach. Die Entwicklung des 
Schutzgebietes in 15 Jahren hat gezeigt, daO diese Handels- und Ver
kehrsbedeutung Tsingtaus immer mehr den Vorrang vor der mili
liarisch-maritimen Bedeutung gewann. 

Die Bedeutung Tsingtaus fur die Entwicklung der 
ganzen Provinz Schantung zu erkennen, ist nicht ganz leicht, 
denn einmal hat Schantung sicherlich, und hiitte es auch ohne Tsingtau 
bis zu einem gewissen Grade, am Aufschwung des gesamten Handels 
an der chinesischen Kuste teilgenommen, ffir den allgemeine Griinde, 
nicht der spezielle Tsingtaus, maOgehend gewesen sind. Dann aher 
haben politische und wirtschaftliche Ereignisse fordernd und hemmend 
auf die Entwicklung gewirkt, so daO ganz rein der EinfluO Tsingtaus 
nicht festzustellen sein wird. Die Boxerunruhen hat Yuanschikais 
energische Hand von der damals von ihm verwalteten Provinz ziemlich 
ferngehalten, ohne daB er allerdings eine auch Schantung uberziehende 
Handelskrise hatte ganz verhindern konnen; der russisch-japanische 
Krieg legte den Verkehr mit der benachbarten Sudmandschurei und 
mit Korea nicht nur ffir den Moment lahm, sondern brachte durch 
das Verschwinden der Russen eine langere Depression, die sich erst 
hob, als die Japaner zum wirtschaftlichen Ausbau ihrer eben erst poli
tisch erworbenen Position gelangten. Diesen Ausfall konnte aller 
Schmuggel und riskante aber gewinnreiche Handel mit Kriegs
kontrebande nicht wieder wettmachen. Ebenso hemmten innere Er
eignisse die Entwicklung, wie die groOe Hoangho-Dberschwemmung 
des Jahres 1898 und eine nicht minder verderbliche des Jahres 1901, 
dann aber auch mehrere Durren und ebenso viele Jahre auBerordent
lich heftiger Regengiisse, Froste, Sturme und Hagelwetter. All das 
muB man speziell in dem nicht sehr reichen, durch und durch agrarisch 
interessierten Schantung in Rechnung stellen. Trotzdem aber hat 
die Provinz eine Entwicklung durchgemacht, die man mit Recht auf 
die ErschlieBung Tsingtaus und auf seine Entwieklung durch die 
deutsche Verwaltung zuruckfiihren kann. Der deutsche Konsul in 
Tsinanfu, Dr. Betz, hat in einer kleinen Studie uber "die wirtschaft-
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liche Entwicklung der Provinz Schantung seit der Eroffnung 
Tsingtaus (1898-1910)", diese Fortschritte zusammengestellt und 
reiches Material beigebracht, das diese Behauptung stiitzen kann. 
An der Entwicklung des AuBenhandels der Provinz hat der fl'iiher, 
und zwar seit dem Jahre 1863, geoffnete Hafen Tschifu nur bescheidenen 
Anteil gehabt, nicht nur weil es ein sehr schlechter Hafen ist, sondem 
weil auch die Entwicklung Tsingtaus ganz naturgemaB in einem ge
wiesen Gegensatze zu derjenigen Tschifus stehen muBte, und weil es 
Tschifu noch heute an einer guten Verbindung mit dem wirtschaft
lichen Hinterlande fehlt. Tschifus Einfuhr vom Auslande sank im Zeit
raum 1898 bis 1910 von 6,2 auf 5,2 Mill. Hk. TIs., nachdem die Jahre 1902 
und 1903 einen Hohepunkt von 9,5 und 9,6 Millionen gebracht hatten. 
1m gleichen Zeitraum, 1900 bis 1910, sank der chinesische Kiistenhandel 
in der Einfuhr von 6,9 auf 6,6 Mill. Hk. TIs. Die Ausfuhr nach dem Aus
lande hob sich dagegen von 1,9 auf 3,5 Mill. Mark, wobei die vermehrte 
N achfrage nach Rohseide und die Vieh- und Bohnenausfuhr die Haupt
rolle spielten. Wenn man damit die Werte ffir Tsingtau vergleicht, das 
Wachstum der Auslandseinfuhr von 0,2 auf 10,6, das Wachstum der 
Einfuhr aus chinesischen Hafen von 0,5 auf 8,8 und das Wachstum 
der Ausfuhr Tsingtaus nach dem Auslande von 1,6 auf II Mill. Hk. TIs., 
so tritt allerdings der Vorteil, den der Ausbau eines erstklassigen Hafens 
und die Bahnverbindung ins Hinterland bieten, deutlich in Erschei
nung. Die Jahres-Durchschnittswerte der Gesamteinfuhr auslandischer 
Waren nachSchantungwahrend der letzten 25Jahre waren 1882-1891 
nur 4,43, in den Jahren 1902-1909 dagegen 88,6 Mill. TIs. Baumwoll
waren und Petroleum weisen die Hauptsteigerung auf, sprechen fiir 
einen Aufschwung der Bevolkerung, wenn auch die arme Bevolkerung 
von 40 Millionen Menschen, die in dieser Provinz lebt, nur 2,5 Mark pro 
Kopf und Jahr fiir fremde Waren ausgibt. Die Ausfuhr konnte eine 
unverhaltnismaBig starke Entwicklung durchmachen, dank der ge
steigerten Nachfrage, die nach den Hauptartikeln der provinzialen 
Produktion, der Seide, den Strohgeflechten, den Bohnen und den 
Erdniissen herrschte. In den genannten vier Hauptartikeln stieg sie 
allein von 1902 bis 1909 von 9 auf 26 Mill. Hk. TIs. und zwar hat auch 
hier Tsingtau den Hauptanteil gehabt, da die Hauptseidenproduktions
bezirke Schantungs, Tschingtschoufu und Tschoutsun, an der Schantung
Bahn liegen, wahrend Tschifus Handel hauptsachlich auf die Verarbei
tung der aus der Mandschurei und N ordkorea stammenden Kokons 
sich beschrankt. Die GroBe der Seidenproduktion der Provinz, speziell 
der Schantung-Pongees, kommt in den Ausfuhrzahlen ihrer Hafen 
nicht voll zum Ausdruck, da ein betrachtlicher Teil zu Lande ins Innere 
von China zu eigenem Gebrauch der Bevolkerung geht. Die Strohborten
ausfuhr der vier fiir diesen Geschaftszweig in Betracht kommenden 
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Hafen, Tientsin, Schanghai, Tsingtau und Tschifu stieg von 1904 
bis 1910 von 79000 auf 136000 Picul. Die beiden Schantung-Hafen 
allein vermehrten ihre Ausfuhr von 42000 auf 101000, wahrend Tientsins 
Ausfuhr stark zuriickging und diejenige Schanghais stagnierte. Schan
tung exportierte also volle 77 Proz. der Strohbortengeflechte. Der 
Bohnenhandel spielt sich hauptsachlich an der Kiiste ab und ist mehr 
lokaler Natur. Immerhin stieg die Ausfuhr von Bohnenol aus den 
beiden Schantung-Hafen in den letzten vier Jahren von 8700 auf 
84000 Picul. Die Ausfuhr von Erdniissen aus beiden Hafen aber stieg 
in den letzten vier J ahren von 273000 auf 995000 Picul, das sind anstatt 
27 nun 52 Proz. der gesamten Ausfuhr Chinas in diesem Artikel. Dazu 
kam noch eine Ausfuhr von ErdnuBol, die von 96000 auf 110000 Picul 
stieg, somit von 19 auf 30 Proz. der gesamten Ausfuhr Chinas. Die 
Steigerung des Exports von Schantung auf dem Landwege ins Innere 
von China ist nicht zu erfassen, da es keine Statistik dariiber gibt, 
allein sie kann geschatzt werden nach der Tatsache, daB allein der 
Handel mit Transitpassen nach Tschingkiang von 1902 bis 1910 von 
408000 auf 963000 Hk. TIs. stieg. Prozentual ausgedriickt stieg in den 
Jahren 1902 bis 1910 der chinesische Handel von 550 auf 871 Mill. Hk.TIs., 
somit urn 321 Mill. Hk. TIs. oder 58 Proz., der Schantunghandel der 
beiden Hafen Tschifu und Tsingtau stieg von 63 auf 96, somit urn 33 Mill. 
Hk. TIs. oder 52 Proz. Urn dabei die Bedeutung Tsingtaus richtig zu 
wiirdigen, muB man hinzufiigen, daB der Tschifu-Handel in diesem 
Zeitraum von 48 auf 44, somit um 4 Mill. Hk. TIs. zuriickging, wahrend 
der Tsingtau-Handel von 14 auf 51, somit urn 37 Mill. Hk. TIs. stieg. 
Industriell hat die Provinz dagegen wenig Fortschritte gemacht. Die 
Glasindustrie des Poschan-Gebietes hat sich als Hausindustrie erhalten, 
Versuche zur Modernisierung der Betriebe und zor Begriindung einer 
modernen Glasfabrik gingen nicht gut aus, ein paar Zigarettenfabriken 
und eine Papierfabrik im Hinterlande blieben so ziemlich die einzigen 
Versuche, von ein paar Tsingtauer Versuchen abgesehen. 1m Bergbau 
sind auBer den erwahnten Betrieben der Schantung-Bergbau-Gesellschaft 
und der noch nicht modern betriebenen Ihsien-Mine, einer rein ohine
sischen Gesellschaft, nor die einheimischen Kohlengruben im Poschan
Tale zu erwahnen, die zusammen wohl immerhin 200000 Tonnen Kohle 
fordern. In industrieller Hinsicht war sicherlich die deutsche Arbeit 
in Tsingtau nicht sehr fOrderlich und anregend. Wohl aber ist die Er
offnung Tsinanfus fiir den fremden Handel nor der Schantung-Bahn 
und ihrer ErschlieBung der Provinz zu danken. Tsinanfu ist ja kein 
Hafen und oUener Handelsplatz, wohl aber haben die Chinesen aus 
freien Stiicken im Jahre 1905 in Tsinanfu (und noch in zwei anderen 
Schantung-Platzen, ohne daB es jedoch dort zur praktischen AusfUh
rung gekommen ware) eine internationale HandeIsniederlassung unter 
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ihrer eigenen Verwaltung und Polizei begriindet, in der die Auslander 
auf 60 Jahre Land pachten und Handel treiben konnen. Das Gebiet 
ist etwa 2,4 qkm groB, ist mit guten StraBen versehen und entwickelt 
sich ausgezeichnet. Es ist natiirlich, daB bei der Nahe Tsingtaus der 
deutsche Handel dort vorherrscht, da die Tsingtauer Kaufleute durch 
Tsinanfuer Filialen nun besser im Innern der Provinz Handel treiben 
als zuvor. Die Bestimmungen, die iiber das Pachten von Grundstiicken 
und das Bauen in der Handelsniederlassung von Tsinanfu erlassen 
worden sind, sind ziemlich kurz und atmen einen fiir chinesische Ver
hli.ltnisse sehr modernen Geist, den man vielleicht auch zu einem Teile 
Tsingtau in Rechnung setzen darf. 

Was nun die spezielle Bedeutung Tsingtaus fiir Deutschland 
angeht, so tritt heute der Wert eines Flottenstiitzpunktes und einer ost
asiatischenFestung auBerlich zuriick. Vber die militarischen Fach
fragen der Fortifikation und ihres Ausbaues solI hier nicht gesprochen 
werden. Nur soviel ist zur allgemeinen Frage des militarischen Wertes 
Tsingtaus fiir Deutschland vielleicht zu sagen, daB im FaIle eines 
Krieges Deutschlands mit irgendeiner fremden Macht es weniger darauf 
anzukommen scheint, ob wir imstande sind, Tsingtau dauernd zu halten, 
sondern wie lange und wie gut wir es halten. Denn ein Krieg mit einem 
europaischen Gegner wird nicht in den ostasiatischen Gewassern ent
schieden, sondern Tsingtaus Schicksal ist hier von der Losung der euro
paischen Fragen nicht zu trennen, in einem Kriege mit einem ostasiatischen 
Gegner aber, wenn er losgelOst von europaischen Verwicklungen iiber
haupt Wahrscheinlichkeit hat, wird Tsingtau sich natiirlich ebensowenig 
halten konnen, wie sich irgendeine andere Besitzung der Europii.er in 
China allein gegen einen solchen Feind halten konnte, und wird nur 
die Aufgabe einer ehrenvollen Verteidigung haben, bis die Hille aus 
der Heimat kommt. Der Wert des Flottenstiitzpunktes, der unentbehr
lich schien in einer Periode, da ein Zerfall des chinesischen Reiches und 
seine Aufteilung unter verschiedene Interessenten moglich und nahe
geriickt war, ist gesunken, je mehr jene Moglichkeit sank. Fiir die Gegen
wart tritt dieser Wert Tsingtaus, der einer Anmeldung deutscher An
spriiche gleichkommt ob sie nun im Norden oder SUden Chinas belegen 
sind, wenig hervor; ob das auch fiir die Zukunft der Fall sein wird, das 
hli.ngt von der Entwicklung der Dinge in China ab, iiber die jede Vor
aussage unmoglich ist. DaB die kleine Pachtung keine Siedlungs
kolonie sein oder werden kann, dariiber besteht kein Zweifel. Die Er
fahrungen, die die Japaner in ihrer Pachtung, der Liaotung-Halbinsel, ge
macht haben, treffen auf aIle Kolonien der Europaer im fernen Osten 
ZU, sie sind doppelt lehrreich und beweiskraftig, weil ja die Japaner in 
der Lebensart und -Haltung der groBen Masse des Volkes sich von den 
Chinesen zwar merklich unterscheiden, aber hinter dem Standard 
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europaischer Volker noch weit zuruckstehen. Nun wird ja die Sud
mandschurei immer japanischer. Zwar sind die Bauern, die die ziegel
braunrote Erde pflugen, nur Chinesen und Mandschuren, zwar sind 
die Arbeiter nur chinesisch, aber in den gehobenen Stellungen und in 
der Leitung der ganzen Volkswirtschaft sitzen die Japaner. Versuche, 
die Chinesen zu eliminieren und japanische Bauern und Arbeiter an 
ihre Stelle zu setzen, muBten fehlschlagen, weil der Chinese bedurfnis
loser ist und billiger arbeitet als der Japaner. Der Rickscha-Kuli und 
StraBenarbeiter bleiben chinesisch, und der Unterbeamte, der StraBen
bahnschaffner und der Vorarbeiter werden wieder chinesisch, nachdem 
man kurze Zeit mit erheblichen Opfern es anders versucht hatte. Alle 
Traume Japans von einer neuen Siedlungskolonie und einem Neuland 
fur japanische t'bervolkerung sind so gut wie erledigt, die japanische 
Politik geht auch heute nur noch darauf aus, Herr im Lande zu sein 
und von oben her die Faden des Wirtschaftslebens zu lenken, um den 
Erfolg der Arbeit in japanischem Sinne zu beeinflussen. Ein gleiches 
haben wir im Kleinen in Tsingtau erlebt. Wohl mag koloniale Reklame
tatigkeit zu einer Zeit, da es bei der ganzlichen Interesselosigkeit in 
Deutschland fur chinesische Dinge sehr notig war, die Reklame etwas 
uber das Ziel hinausschieBen zu lassen, die Moglichkeiten fUr die Arbeit 
kleinerer Leute, wie der Handwerker, gunstig geschildert haben. Wah
rend der ersteD Entwicklungsperiode des Ausbaues der Europaerstadt 
haben ja auch kleinere Existenzen ihr gutes Auskommen gefunden. 
Aber die Fahigkeit der Chinesen, unseren Handwerksmeistern rasch das 
Notige abzuschauen, um es spater viel billiger und ebensogut nach
machen zu konnen, schlieBt jede dauernde Konkurrenz auf diesem 
Gebiete aus. China mit seinen RiesenmaBstaben was Land und Be
volkerungszahl angeht, verlangt auch groBere MaBstabe in der Betatigung 
der Fremden; der kleine Kaufmann hat wenig Aussichten, wo der 
kapitalkraftige GroBbetrieb sehr gut arbeiten kann. 

Tsingtau ist hierin vom ubrigen China kaum verschieden. Das 
Platzgeschaft, das in einer sehr kleinen Kolonie naturgemaB wenig 
Bedeutung hat, bietet dem deutschen kleinen Kaufmann ebensowenig 
Aussichten, wie es dem englischen in Weihaiwei bietet, abgesehen 
natUrlich von den wenigen Importen, die die hochentwickelten Be
durfnisse der Fremdenbevolkerung bedingen. 

Tsingtaus Bedeutung fUr Deutschland in der Gegenwart liegt also 
hauptsachlich in zwei Richtungen: einmal darin, daB es die Moglichkeit 
zur Handelsbetatigung, zum Bahnbau und zur industriellen ErschlieBung 
der Schantung-Provinz bietet, und dann darin, daB es uber diese Be
deutung hinaus Deutschland gestattet, an einem Orte konzentriert 
China und der ubrigen ostasiatischen Welt seine Leistungen und seine 
Arbeitsmethoden gewissermaBen in einer einzigen groBen Ausstellung 
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vorzufuhren. Das erste ist also ein direktes Geschaft, das zweite 
ein indirektes Geschii.ft. Zum ersten muB man wiederum die Statistik 
zu Rate ziehen, die uber den rapiden Aufschwung des deutschen Hafens 
berichtet. Das Wachstum stellt sich dann folgendermaBen dar, wobei 
die eingeklammerten Zahlen den chinesischen Dschunken-Verkehr 
angeben (nach einer Statistik von Betz): 

fremde 

1902 5,8 

1903 8,4 

1904 8,7 

1905 10,8 

1906 16,9 

1907 16,4 

1908 15,7 

1909 19,4 

1910 20,65 

Einfuhr Ausfuhr 

i 
chine· 

I 
Edel- linsgesamt Waren I 

Edel- I insgesamt sische metalle 
I metalle 

4,1 (1,9) 0,5 10,4 3,6 (1,4) 0,3 3,9 

5,3 (2,5) 0,3 14 5,0 (1,7) 1,2 6,2 

7,0 (3,1) 1 16,7 8,6 (2,4) 1,5 10,1 

7,1 (2,9) 1,7 19,6 9,5 (2,3) 1,8 11,3 

8 (2,9) 0,07 24,97 10,5 (2,1) 1,5 12 

7,1 (3,3) 0,02 23,52 10,4 (2,0) 4,6 15 

7,2 (3,3) 0,19 23,09 14,4 (2,0) 3,2 17,6 

9 (3,5) 0,16 28,56 16,4 (1,7) 1,6 18 

8,6 (3,9) 0,44 29,69 19,1 (2 ) 2,66 21,76 

Einfuhr und Ausfuhr zusammen: 

1902: 14,3 
1903: 20,2 
1904: 26,8 

1905: 30,9 
1906: 36,9 
1907: 38,5 

1908: 40,6 
1909: 46,5 
1910: 51,45. 

Nimmt man die Zahlen der chinesischen Seezollstatistik, die trotz 
aller Unzulanglichkeiten immer noch das treueste Bild geben, so findet 
man, daB die Zolleinnahmen der chinesischen Seezollverwaltung in 
Tsingtau, die ja nach dem Zollabkommen von 1899 und 1905 auch 
den Warenverkehr nach dem Inland und aus dem Inland enthalten -
dieses Zollabkommen setzte fest, daB in Tsingtau ein chinesisches 
Seezollamt errichtet wftrde, das alle Zolle und Abgaben erhebt und 
zwar sofort, wenn die Guter vom Schiffe und dem Freigebiet, wo Waren 
gelagert, sortiert und verarbeitet werden konnen, nach dem deutschen 
Schutzgebiet komm,en. Verlassen sie dieses dann nach dem Hinterlande, 
so sind sie von jeher weiteren Verzollung befreit. Auch alle im Schutz
gebiet verbleibenden und dort verbrauchten Waren bezahlen also den 
Eingangszoll, dafiir werden aber 20 Proz. der Nettoeinnahme der Einfuhr 
an die Schutzgebietskasse wieder abgefiihrt. Der Einfuhrzoll betragt 
ungefahr 5 Proz., auch der Ausfuhrzoll ist so hoch. Chinesische Einfuhr 
bezahlt die Halfte, beim Inlandsverkehr sind entweder die Abgaben 
des provinziellen Likins zu bezahlen, oder man bezahlt fur einen Transit-
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paB 2,5 Proz. Aufschlag - man findet 
sich rapid entwickelten: 

J ahr Hk. TIs. 
1900: 59482 
1901: 107414 
1902: 192918 
1903: 310461 

Jahr Hk. TIs. 
1904: 432465 
1905: 545150 
1906: 863430 
1907: 934623 

also, daB diese Einnahmen 

J ahr Hk. TIs. 
1908: 926716 
1909: 1120243 
1910: 1238394 
1911: 1310000. 

Tsingtau, das 1900 erst an 26. Stelle unter allen Platzen mit Seezoll
verwaltung stand, kam 1905 an 16. Stelle und war 1910 schon an 6. 
Stelle. Nun ist ja, da die entsprechenden Statistiken nicht angefertigt 
worden sind, heute nicht mehr festzustellen, wieviel der direkte Anteil 
speziell des deutschen Handels an diesem Tsingtau-Geschafte betragen 
hat. Eine solche Statistik ist auch nicht ganz leicht, da ein Teil der 
deutschen Waren sicherlich nicht direkt nach Tsingtau geht, zum Teil 
in Schanghai umgelegt wird und spater nach der Herkunft nicht mehr 
genau bestimmt werden kann. Die chinesische SeezolIstatistik fiihrte 
bisher auch nur die Herkunftslander, nicht die Ursprungslander auf und 
brachte dadurch Belgien und die Niederlande sowie das eigene Pro
duktion fast gar nicht besitzende Bongkong zu statistischem Ansehen, 
das aber in Wirklichkeit gar nicht begriindet ist. Das chinesische Seezoll
amtTsingtau hat aber fiir das Jahr l.Juli 1910 bis 30.Juni 1911 eine 
Ursprungsstatistik gefiihrt, die den Wert der deutschen Gesamteinfuhr 
mit 6,82 Mill. Hk. TIs. bezifferte. Diese Statistik wurde jedoch nur 
ganz vereinzelt aufgenommen, so daB VergleichsmaBstabe mit anderen 
Jahren sich von selbst verbieten. Anhaltspunkte geben zwei andere 
Statistiken, die den direkten Handel des Hafens mit dem Auslande 
betreffen. Bier betrug der Anteil Deutschlands an der Ausfuhr unter 
8,08 Mill. Hk. TIs. Gesamtverkehr 2,93 Millionen und wurde yom 
britischen Anteil mit 3,25 Mill. Hk. TIs. iibertroffen. Bei der Einfuhr 
nahm unter 12,03 Mill. Hk. TIs. Deutschland mit 6,21 die erste Stelle 
ein, ihm foigte Japan mit 3,79 Mill. Hk. TIs. An dem direkten Handel 
war also Deutschland im Jahre 1910 mit 45 Proz. beteiligt, ihm folgten 
Japan mit 27 Proz. und England mit 26 Proz. An dem Gesamthandel 
des Platzes, der den Kiistenhandel und den direkten Verkehr mit dem 
Ausland umfaBt, war Deutschland mit ungefahr 25 Mill. Hk. TIs., also 
mit etwa 55 Proz. beteiligt. Und es ist ziemlich sicher zu sagen, daB 
der Gesamthandel Tsingtaus nur wachsen wiirde und daB insbesondere 
der deutsche Anteil daran sich verstarken wiirde, wenn es gelange, 
von der China Homeward freight conference eine ErmaBigung der 
Frachtraten fiir die gangbarsten Artikel wie Erdniisse, Saaten usf. 
zu erreichen, die heute eine hohere Rate aIs in Schanghai bezahlen 
miissen, obgleich die Tsingtau darin gieichstehenden Hafen Hankau 
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und Tientsin viel schlechtere LadungsverhiiItnisse haben. Dann wiirde 
die Schiffahrt, die von 1912 bis 1913 von 251 Schiffen mit 268057 
Nettoregistertonnen auf 618 Schiffe mit 1070701 Nettoregistertonnen 
stieg, sich noch giinstiger entwickeln. Beteiligt sind an dem Import
und Exportgeschaft in Tsingtau natiirlicherweise in der Hauptsache 
deutsche Firmen. Von groBeren fremden Firmen sind nur die drei 
Petroleumgesellschaften zu erwahnen, eine englische, eine amerikanische 
und eine niederlandische, eine englische und eine franzosische Import
und Exportfirma (der groBere Teil der ErdnuB geht nach Siidfrankreich) 
und die japanische Mitsui-Firma, die Gam und Streichholzer importiert. 
Bedauerlich bleibt, daB sich trotz giinstiger Aussichten Tsingtau indu
striell wenig entwickelt hat. Es wurde schon erwahnt, daB die Be
grundung eines groBen Eisen- und Hiittenwerkes, die bei den billigen 
Kohlenpreisen in Schantung eine verarbeitende Industrie sehr wohl 
hatte nach sich ziehen konnen, Jahre hindurch verzogert worden ist, 
daB der Versuch, eine Seidenindustrie im GroBen nahe bei Tsingtau 
zu begrunden, scheiterte und erst jetzt wieder von neuem aufgenommen 
werden solI. Auch kleinere Untemehmungen wie eine Eisfabrik und eine 
Gerberei erwiesen sich nicht alslebensfahig (Eis wird jetzt vom Schlacht
hause im Nebenbetrieb zum Detailverkauf hergestellt), eine kleinere 
Schiffswerft muBte den Betrieb einstellen. Auch die Zollerleichterungen 
des Zollabkommens vom Jahre 1905, wonach im Schutzgebiet her
gestellte industrielle Erzeugllisse nur denjenigen Ausfuhrzoll zu bezahlen 
haben, den China von den in ihnen verarbeiteten Rohstoffen erheben 
darf, hat in dieser Beziehung nicht sehr viel genutzt. Eine Brauerei, eine 
Ziegelei, eine Seifenfabrik und Miihlenanlagen sind neben den neu 
aufkommenden Albuminfabriken die einzigen privaten Industrie
betriebe. Die erste Albuminfabrik wurde im Jahre 1909, die zweite im 
Jahre 1912 begriindet. Beide verarbeiten Hiihnereier zu Albumin, Eigelb 
und Trockenganz-Ei, stellen daneben auch NudeIn und Teigwaren her 
und betreiben im Nebenbetriebe das Verarbeiten wenig gereinigten chine
sischen Meersalzes zu gutem Tafelsalz. Diese Verarbeitung der Hiihnereier, 
die in Hankau ja von verschiedenen, meist auch unter deutscher Leitung 
stehenden Fabriken besorgt wird und dort schon alt eingesessen ist, 
verspricht auch in Tsingtau eill lohnender Betrieb zu werden. Von der 
Gesamtausfuhr des Jahres 1911 an Albumin und Eigelb von 129000 Picul 
im Werte von 1,64 Mill. Hk. TIs. nahm Deutschland allein 75800 Picul 
im Wette von 939000 Hk. TIs. auf. Tsingtau als Ausfuhrhafen stand 
aber hinter Hankau, Schanghai und Tschingkiang erst an vierter Stelle. 
Von den 278 Millionen Eiern dagegen, die in frischem und konserviertem 
Zustande China verlassen, nahm Deutschland nur 69 000 Stiick auf; 
Tsingtau fiihrte nahezu 18 Millionen Stiick davon aus, Charbin, 
Tientsin, Hankau, Schanghai, Swatau und Canton iiberfliigelten es 
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darin betrachtlich. Industriell zu erwahnen bleibt die Marinewerft in 
Tsingtau, die neben den Arbeiten fiir das deutsche Kreuzergeschwader 
auch Privatarbeiten fibernimmt, ohne allerdings fibermaBig beschaftigt 
zu sein. 

Nun wird es sich in erster Linie fragen, ob das heute Bestehende, 
ob der Handel Tsingtaus fiberhaupt und der deutsche Anteil im beson
deren diejenigen Aufwendungen rechtfertigen, die in 15 Jahren zum 
Aufbauen dieser deutschen Kolonie gemacht worden sind. Es kommen 
hier aus Reichsmitteln nach sachverstandigen Zusammenstellungen 
ungefahr 145 Millionen Mark in Betracht, etwa 20 Mill. Mark, die in 
privatem Grundbesitz und Hausern, sowie Anlagen aller Art stecken, 
30 Mill. Mark, die der Hafenbau erforderte, 2,8 Mill. Mark ffir StraBen
bau, ebensoviel fiir Wasserleitungen und annahernd soviel ffir die Kana
lisation, so daB im ganzen, abgesehen von 54 und 12 Mill. Mark Kapital
anlagen der Schantung-Eisenbahn und Schantung-Bergbau-Gesellschaft, 
die ja wohl in Tsingtau ihre Grundinteressen haben, deren Anlagen 
aber ffir diesen Hafen nicht in Betracht kommen, Tsingtau etwas fiber 
200 Mill. Mark direkter deutscher Kapitalanlagen enthalt, wo
bei natfirlich der Wert der Gesamtinteressen fiberhaupt um ein Vielfaches 
hOher zu bemessen ist. Wenn man aber den Wert der Anlagen Tsing
taus, die Zahl seinerChineseneinwohner (die sich von 1897 bis 1910 von 
83000 auf 160000 vermehrte), die Zahl der dort lebenden Deutschen 
mit 1531 (zu denen noch 90 Amerikaner und Europaer und 170 Japaner 
kommen), und die Zahl der dort liegenden Truppen mit etwa 2300 zu
sammen nimmt, so wird man ruhig zugeben, daB ffir den lokalen Markt, 
fur das lokale deutsche Handelsinteresse allein sich die hohen Ausgaben 
des Reiches ffir Tsingtau nicht rechtfertigen lassen. Man wird das auch 
im Hinblick auf die kfinftige Entwicklung des Schutzgebietes sagen 
mussen, denn bei aller Freude fiber das rasche Wachstum des Hafens, 
bei aller Zuversicht auf eine weitere stetige, nicht iiberhastete Steigerung, 
bei aller Hoffnung auf neue Moglichkeiten infolge des Ausbaues des Bahn
netzes in China wird man zu den rein lokalen Handelszwecken und 
Erfolgen die Reichsausgaben in kein ertragliches Verhaltnis bringen 
konnen. Man wird zu ihrer Rechtfertigung eine groBere allgemeinere 
Bedeutung des "deutschen Platzes an der Sonne" ins Auge zu fassen 
haben. 

Zunachst wird freilich darauf zu verweisen sein, daB der hohe 
Wert der in Tsingtau festgelegten Reichsgelder auch die Verpflichtung 
auferlegt, alles zu tun, was geeignet erscheint, die Konkurrenzfahigkeit 
des Tsingtauer Handels gegenfiber anderen fremden und chinesischen 
Hafen Chinas zu steigern. Es gehOrt hierher der Ausbau des Bahn
netzes im Hinterlande unserer Kolonie, der schon an anderer Stelle 
behandelt worden ist. Es ist aber ferner hier auch auf eine geschickte 
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Tarifpolitik der heute schon vorhandenen Bahn ein Augenmerk zu 
richten, vermoge derer es gelingen soIl, neue Giiter dem deutschen 
Hafen zuzufiihren. Da die Schantung-Provinz keine Stapelartikel bis 
jetzt produziert, deren Ausfuhr ins Ungemessene zu steigern ware, so 
mu.B wenigstens dafiir Sorge getragen werden, da.B die vorhandenen 
Giiter moglichst dem deutschen Hafen zustromen. Das ist nicht immer 
geschehen, die Tarife der Schantung-Bahn sind nicht immer von solchen 
Riicksichten diktiert worden. Als, um das hervorragendste Beispiel 
zu nennen, es sich zeigte, da.B die Schantung-Bergbaugesellschaft, die 
Tochtergesellschaft derEisenbahngesellschaft, nicht bestehen konne, 
ohne da.B die Kohlentarife der Bahn betrachtlich herabgesetzt wiirden, 
da kam diese Herabsetzung, aber nur fiir Versendung einer so betracht
lichen Menge von Kohlen, da.B davon die Bergbaugesellschaft Vorteil 
hatte, nicht aber die kleinen chinesischen Bergwerksunternehmer, die 
zu Dutzenden im Poschan-Tale sitzen. Sie konnten ihre Kohle der 
hohen Kohlentarife fiir weniger gro.Be Quantitaten halber nur ins In
land absetzen oder mu.Bten sie an die deutsche Bergbau-Gesellschaft 
selbst verkaufen, die mit diesem reinen Kohlen-Aufkaufs- und Ver
triebsgeschaft recht guten Verdienst erzielte. Das Interesse Tsingtaus 
hatte es hier verlangt, da.B auch die kleinen chinesischen Handler durch 
billige Tarife ermuntert worden waren, ihre Kohle selbst in den deut
schen Hafen hinabzubringen, um zwischen dem Hafen und der chine
sischen Inlandsbevolkerung neue Handelsbeziehungen anzukniipfen. 

Eine zweite Frage ist die Konkurrenz, die dem deutschen Hafen 
durch neue Bahnbauten im Hinterlande von Tsingtau erwachst. Es 
ist an anderer Stelle schon auf die Bahnbauten verwiesen worden, um 
die es sich hier handelt. Der Tientsin-Pukou-Bahnbau steigerte wohl 
fiir den Anfang die Einfuhr nach Tsingtau an Eisenbahnmaterialien 
betrachtlich und brachte damit der Schiffahrt, dem Hafen und der 
Schantung-Bahn Verdienst. Ihre Vollendung aber ermoglicht es, von 
Tsinanfu, dem Herzen der Provinz, nach dem nordlichen Tientsin, 
das 50 km naher liegt als Tsingtau, Giiter abzufiihren, ebenso wie eine 
Abwanderung von Giitern nach Siiden nach dem Yangtse-Hafen Pukou 
moglich wird, oder auch nur nach dem Schnittpunkt der Bahn mit 
dem alten Kaiserkanal. Hierin liegt eine nicht zu unterschatzende 
Gefahr fiir Tsingtau, der durch eine weitausschauende Tarifpolitik 
schon seit langer Zeit hatte entgegengewirkt werden miissen, um den 
Handel durch billige Tarife an die deutsche Strecke zu gewohnen und 
durch diese Gewohnung ein Gegenmittel gegen kiinftige Abwanderung 
zu schaffen. Es ist lange Zeit aber nichts geschehen, und erst am 
1. Dezember 1912, mit dem Tage also, an dem die Huangho-Briicke 
dem Verkehr iibergeben wurde, also die gesamte Tientsin-Pukou
Strecke vollendet war, trat eine Erma.Bigung der Tarife der Schantung-
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Bahn ein. Es ist zuzugeben, daB eine Reduzierung der Tarife nicht 
leicht war, denn schon die chinesischeTientsin-Pukou-Bahn muBte mit 
ihrem Tarif stark heruntergehen, um die Konkurrenz mit dem Kaiser
kanal aufnehmen zu konnen. Fiir aIle Exportwaren, wie Aprikosen
kerne, Baumwolle, Bienenwachs, Bohnen, Bohnenkuchen, Bohnenol, 
Datteln, ErdniiBSe, ErdnuBol, Felle, Haute, Hanf, Jute, Sesam, Talg, 
WalniiBBe, WalnuBkeme, Rizinussamen usf. wurden die Tarife so 
festgesetzt, daB sie nicht mehr baher von Tsinanfu nach Tsingtau 
sind als auf der 50 km langeren Strecke von Tsinanfu nach Tientsin. 
Die Fracht fiir einen Wagen von 15 Tonnen hatte bisher nach den 
Mitteilungen der Tsingtauer Handelskammer mit einer ErmaBigung 
von 20 Proz. auf Tarifklasse IV 96 Dollar gekostet. Sie wurde nun 
auf 62 Dollar ermaBigt, so daB sie der Fracht der Tientsin-Pukou
Bahn gleichkommt. An einen Tarifkampf mit dieser Bahn wird dabei 
natiirIich nicht gedacht, er wiirde beiden Bahnen nur Schaden zu
fiigen, die Schantung-Bahn hat jedoch bei dieser Gelegenheit zum 
Ausdruck gebracht, daB sie entschlossen sei, einen ihr von der chine
sischen Bahn aufgezwungenen Tarifkampf aufzunehmen. Tientsin ist 
an und fiir sich schon durch seine besseren und alteren Handelseinrich
tungen gegeniiber Tsingtau im Vorteil. So gibt es z. B. dort GeselI
schaften, die sich damit befassen, auf ihren modemen hydrauIisch 
betriebenen Baumwollpressen die Baumwolle zu pressen und versand
fahig zu Machen. Die Baumwolle wird diesen GeseUschaften von den 
Exporteuren zugefiihrt, das Pressen, Verpacken und Verladen aufs 
Schiff besorgen dann zu einem bestimmten, fiir aIle Firmen gleichen 
Satze die Besitzer der Pressen. Eine solche Anlage fehlt in Tsingtau 
ganzIich, und da die Baumwolle gepreBt werden muB, um eine mogIichst 
groBe Quantitat auf moglichst kleinen Raum zu verladen (ebenso wie 
das mit Fellen, Hauten und Hanf usf. geschieht), kann Tsingtau fiir 
den Export dieses Artikels gegeniiber Tientsin nicht aufkommen. Da
mit entgehen aber auch der Schantung-Bahn gute Frachten, so daB 
neben den Schiffahrtsgesellschaften und dem Hafen auch die Bahn 
an einem derartigen neuen Unternehmen in Tsingtau interessiert sein 
sollte. Das Wort, das der deutsche Kolonialstaatssekretar Dr. So1£ 
jiingst sprach, daB Kolonialbahnen, auch wenn sie in einer Reilie von 
Jahren schlecht rentierten oder gerade weil sie wegen billiger Tarife wenig 
Verzinsung erzielten, der Allgemeinentwicklung der Kolonie auBer
ordentlich niitzen, gilt in gleichem MaBe von Tsingtau, obschon hier 
der Grundsatz schwerer durchzufiihren ist, weil es sinh um keine 
Staatsbahn, sondem um ein Privatuntemehmen handelt. 

Tsingtau hat sich vom Flottenstiitzpunkt und militarischen Be
obachtungs- und Vorposten zum "Typus der reinen Handelskolonie" 
entwickelt. Aber man wird nicht vergessen, daB es trotz allem noch 
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Flottenstutzpunkt und Militiirposten ist und bleiben wird. Das ist 
eine Bedeutung, die sich wirtschaftlich und in Zahlen nicht erfassen 
J.i.Bt, und die es schwierig macht zu sagen, welche Aufwendungen ffir 
sie allein notig gewesen waren. Von den sanitiiren Einrichtungen, von 
den Wegebauten, der Kanalisation und der Wasserleitung, von dem 
vorzuglichen modernen Schlachthaus, das vielleicht einmal spater ffir 
den Handel und Schiffsverkehr von Bedeutung werden kann, wenn 
die Dampfer sich dort verproviantieren, weil sie eine durch die Fleich
baschau garantierte gute Qualitat der Ware bekommen, von diesen 
und anderen Einrichtungen fallt nur ein geringer Teil auf die Handels 
kolonie und ein groBerer Teil auf die Militarkolonie. Rasch empor
gekommene und machtig in Blute stehende Handelsplatze wie Singapore 
und Schanghai erfreuen sich langst nicht der sarutar so auf der Hohe 
stehenden Einrichtungen wie Tsingtau, ohne daB ihr Handel merklich 
darunter gelitten hiitte. In dem schwer auseinanderzuhaltenden Be
dUrfnis des Handelsplatzes und des Militarlagers liegt eine der Schwierig
keiten ffir den zukUnftigen Ausbau des Verwaltungssystems der Kolonie 
die heute einem Militargouverneur untersteht und deren bfirgerliche Be
wohner auf die Verwaltung so gut wie keinen EinfluB haben. Denn 
daB die im Handelsregister eingetragenen Firmen, die im Grundbuch 
eingetragenen und jahrlich mindestens 50 Dollar Grundsteuer zahlenden 
Grundeigentiimer und der Vorstand der Handelskammer je einen Bfirger
schaftsvertreter wahlen und diese drei Herren mit einem yom Gouverneur 
ernannten vierten Bfirgerschaftsvertreter in einem Gouvernementsrat 
sich vereinen, dem auBer dem Gouverneur als Vorsitzenden noch sechs 
hohere Beamte des Gouvernements angehoren, kann man einen befrie
digenden Zustand nicht nennen. Zudem hat der Gouvernementsrat 
nur eine beratende Befugnis, die durch das Ermessen des Gouverneurs 
nach allen moglichen Richtungen eingeschrankt werden kann, er ist 
hochstens eine dekorative Einrichtung, deren Umwandlung in einen 
wirklichen Selbstverwaltungskorper immer dringlicher wird, je mehr 
die reinen Handelsinteressen des Platzes die militarische Bedeutung 
erreichen und uberflugeln. Eine reinliche Scheidung zwischen mili
tarischen und HandelsmaBnahmen ware sehr wohl durchfUhrbar, 
obgleich der Handelsaufschwung Tsingtaus und die damit verbundene 
starkere geschaftliche Inanspruchnahme der Zivilbevolkerung den 
lange Zeit in ihr vorhandenen Wunsch nach groBerem Selbstbestimmungs
rechte vorlaufig zurUckgedrangt zu haben scheint. 

Die dritte Bedeutung Tsingtaus scheint die wichtigste, obgleich 
sie weder durch die Statistik bewiesen, noch uberhaupt mit klaren Worten 
umgrenzt werden kann. Tsingtau ist ohne allen Zweifel eine zwar mit 
betrachtlichen Mitteln erstellte, aber heute doch vorhandene Muster
kolonie. Es ist heute eine Art groBer deutscher standiger Aus-
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stellung im femen Osten, ein Musterkoffer sozusagen, mit dem 
Deutschland in China, in ganz Ostasien, in der ganzen Welt schlieBlich, 
reist und Geschafte machen will. Dieser Musterkoffer enthalt eine ganze 
Stadtanlage mit allem, was dazu gehOrt; mit StraBen, die nicht nur im 
Stadtgebiet ausgezeichnet sind, sondem auch weit ins lnnere der Pach
tung fuhren, mit Kanalisation und Wasserwerk, mit ordentlicher Be
leuchtung und Sauberung, mit Fursorge ffir die Verkehrsmittel und fur 
Ordnung, mit Hausem schlieBlich, die zwar in der ersten Periode der 
Entwicklung nicht gerade schOn genannt werden konnen, die aber 
spater allmahlich doch besseren Stil und hubschere Ausfuhrung ge
wannen. Tsingtau besitzt ein Schulwesen, das von keiner ostasiatischen 
Kolonie einer anderen Macht ubertroffen wird, uber seine chinesischen 
Schulbestrebungen wird an anderer Stelle gehandelt, die ausdauemde 
Arbeit seiner Forstverwaltung hat die einstmals kahlen Hohen und 
Hugel in der naheren Umgebung allmahlich mit freundlichem Grlin 
uberzogen und Kiefem- und Akazienwalder erstehen lassen. Andere 
Kolonien im femen Osten mogen prachtiger gebaut sein und schOner 
liegen, sie mogen lebhafter und belebter sein als das noch junge Tsingtau, 
das einen mehr sachlichen, ordnungsmaBigen, kuhleren Eindruck 
macht, aber mit allem kann sich das deutsche Gebiet sehr wohl messen, 
was Ordnung und innere Gute angeht. Und das ist sein Wert und seine 
Bedeutung China gegenuber und der Welt gegenuber. Es laBt sich 
nicht ubersehen, wie die deutsch-chinesische Hochschule ihre chinesischen 
Schiller in deutschem Sinne beeinflussen wird konnen, es laBt sich nicht 
nachweisen, ob nur durch das Vorhandensein Tsingtaus und seiner 
Einrichtungen Deutschland der starke Anteil an der Ausfuhrung der 
Tientsin-Pukou-Strecke zugefallen ist, ob der Aufschwung des deutschen 
Handels ganz allgemein nicht zum guten Teile auf das Vorhandensein 
der "standigen Ausstellung des deutschen Reiches in Tsingtau" zUrUck
geht. Aber die auBerordentlich gunstigen Urteile, die Englander und 
Japaner, Amerikaner und andere Fremde uber die deutsche Pachtung 
gefallt haben, das Lob, das erst jungst der Leiter der chinesischen 
Revolution, der durch und durch amerikanisch gesinnte und gewiB 
irgendwelcher inneren Deutschfreundlichkeit nicht verdachtige Dr. Sun
jatsen, nach seinem Besuche des deutschen Hafens ausgesprochen hat, 
die Tatsache, daB wahrend der Revolution einige 30 hOhere chinesische 
Beamte ihren Wohnsitz in Tsingtau genommen haben, dem fruher 
gerade die gebildeteren Chinesen wenig freundschaftlich gegenuber
standen, all das spricht dafur, daB die allgemeine Kulturbedeutung 
Tsingtaus immer mehr zur Geltung kommt. Das Ausfallstor ffir die 
Waren der Provinz Schantung, das Einfallstor fur deutschen Handel 
und deutschen Geist solI Tsingtau sein. Man wird niemals verlangen 
konnen, daB die Chinesen, deren N ationalismus sich uber aIle ver-
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niinftigen Stufen weg schon zur Siedehitze des Chauvinismus erhitzt, 
das deutsche Fleckchen Erde lieben lernen, das man ihnen entrissen hat, 
um fremde Werte dort zu schaffen. Sie werden einsehen, daB es ihre 
Provinz entwickelt hat, aber sie werden sagen, sie hatten das mit 
unserer Hilfe auch durch ein chinesisches Tsingtau erreicht. Das Wesent
liche ist nur, daB sie das achten lernen, was deutsche Arbeit dort geschaf
fen hat, daB dieser merkwiirdige Fleck in China, der alles hat, was China 
nicht besit.zt, und dem alIes fehlt, was China so sehr zum Dberflusse hat, 
daB diese Oase der Ehrlichkeit und der Ordnung der Verwaltung, der 
Beamten und Menschen iiberhaupt, den Chinesen Achtung abzwingt. 
Diese Achtung wird eine Basis zur Verstandigung sein. Dnd wenn 
Tsingtau noch mehr als bisher vom militarischen Geiste freigemacht 
und mit kaufmannisch und wissenschaftlich schaffendem Geiste durch
trankt wird, dann wird dieser DberfluB auf das arme China iiberstrahlen 
konnen, und dann, erst dann, wird Tsingtau das ganz halten, was es 
heute verspricht. Diese Aussicht aber begriindet die Verpflichtung, 
die freigewahlte Arbeit weiter zu leisten, das einmal Begonnene groB
zugig und groBsinnig weiter zu pflegen und auszubauen. Jede Halbheit 
wUrde sich rachen, aIle Energie wird sich lohnen. 

7. Deutsche Kulturaufgaben in China. 

Am 15. Mai des Jahres 1912 wurde die Pekinger Universitat nach 
den Wirren der Revolutionszeit wieder eroffnet. lch war damals in 
Peking und konnte der intimen Feier beiwohnen, die so charakteristisch 
war fur das junge China. Durch die groBe breite HatamonstraBe 
waren wir hinausgefahren, an den roten Mauern der verbotenen Stadt 
vorbei, rings um den Kohlenhugel, der nicht etwa aus Kohle fiir den 
Fall der Not und der Belagerung der Hauptstadt besteht, wie eine 
Sage wissen will, sondern aus Erde, die man beim Ausheben der Seen 
um den Kaiserpalast hier aufgetiirmt hat. Dnd dann kamen wir in der 
druckenden Mittagsschwule zur Dachuetang, der neuen Universitat, 
die einstweilen noch hier untergebracht ist, bis drauBen nordlich vor 
den Mauern der Tartarenstadt die vier groBen modernen Schulgebaude 
in europaischem Stile und mit vollkommen europaischer Einrichtung 
vollendet waren, die spater die bildungslustige Jugend des Landes 
.aufnehmen sollten. Hier ging man durch die zahlreichen prachtigen 
VorhOfe und Hauser, durch schone Garten, die dazwischen verstreut 
lagen, und wieder durch Hallen und wieder durch HOfe. Ein paar 
~hinesische Lehrer, ohne Zopf natiirlich und in unbequem aussehendem 
.europaischen Gewande, empfingen uns etwas linkisch und ungewandt, 

Wertheimer, China. 7 
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aber freundlich und zum Teil nicht ohne Wiirde. In einem groBen 
machtigen Hofe fand die Feier statt, in dem man ein hohes Bambus
geriist mit aufgelegten Matten errichtet hatte, um unter diesem luftigen 
und vor der Sonne schiitzenden Dache kiihl und angenehm zu sitzen. 
Die gekreuzten Flaggen der chinesischen Republik mit ihren fiinf grellen 
Streifen begriiBten eine kleine internationale Gesellschaft, die sich 
auBerdem des Fahnenschmuckes fast aller Lander der Erde erfreuen 
konnte. In kleidsamen Uniformen saB da die Kapelle des verstorbenen 
chinesischen Seezolldirektors Sir Robert Hart, der dieses Privatver
gniigen hatte, eine chinesische Kapelle auf europaische Weise zu drillen 
und selbst zu dirigieren, und von dem sie nach seinem Tode sein Schwager 
Sir Robert Bredon iibernahm. Jetzt spielte sie feierliche Weisen und 
lustige Marsche, bis aile die Studenten anwesend waren, die noch in 
ihren chinesischen Gewandern, aber schon aIle mit abgeschnittenem 
Zopfe kamen, manchmal schon mit einem Scheitel, in den ziemlich 
viel Pomade die widerspenstigen Haare gezwangt hatte, fast ane aber 
noch mit dem deutlich sichtbaren Vbergang von der friiher kahlen 
Vorderhalfte des Schadels zur haargeschmiickten Hinterhalfte, von 
der der Zopf herabhing. Vor den Schiilern saB der chinesische Lehr
k6rper und die europaischen und amerikanischen Gelehrten, die man 
zur Wirksamkeit hierher berufen, um die moderne Universitat wirklich 
modern und wissenschaftlich zu fiihren. Denn an dieser Statte befand 
sich seit dem Reform-Edikte von 1902 die neue Universitat und lOste 
damit die alte Hanlin-Akademie ab, jene "Pinselwald"-Schule, die 
die hoohste Anstalt des Reiches war, begriindet im 8. Jahrhundert vom 
Kaiser Hsiian-Tsung, offen nur den gliicklichen Absolventen schwerer 
Examina und seit Jahrhunderten eine vornehme alte chinesische 
Bildungsanstalt, der hervorragende Gelehrte entstammten. An ihre 
Stelle war eine Schule ffir Rechtswissenschaft und Naturwissenschaft, 
Ackerbau und Industrie, Verwaltungswesen und Literatur sowie Medizin 
getreten mit einem technischen Kolleg, Vorbereitungs- und Fort
bildungsseminarien, ganz nach dem Anstrich und dem AuBeren west
lcher Bildungsinstitute. Viele Edikte folgten, die Aufhebung des alten 
Priifungswcsens kam, und das J ahr 1908 gab dem Schulwesen neue Unter
lagen und gliederte die Universitat in drei Abteilungen ffir Ingenieur
und Handelswesen, N aturwissenschaften, Medizin und Landwirt
schaft, Rechtswesen, Geschichte, Literatur und Philosophie. Ferner 
waren Vorbereitungskurse und Fortbildungsseminarien, Studienreisen 
und Laboratorien vorgesehen. Mit heiligem Eifer gingen die Fremden 
ans Werk, bis der Ausbruch der Revolution das iiber den Haufen 
warf, was aus einer wirren Zeit des Vberganges und der Proberei 
noch nicht in das Stadium der festen Form und sicheren Rube ge
langt war. 
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Und jetzt sollte der erste Scbritt der neuen Republik eine Wieder
eroffnung der hOchsten Bildungsanstalt sein. Der chinesische Schul
rektor Dr. Yen Fuh war der erste Redner, dem vier Jahre Studium in 
Deutschland und langjabriges Studium in England den Blick ffir das 
groBe Ziel gescharft und den Eifer ffir die gewaltige Aufgabe ver
doppelt hatten. Die Augen hinter den scharfen Brillenglasern blitzten, 
Klugheit und Gutmiitigkeit sprachen aus dem Gelehrtengesichte, und 
ehrliche Freude klang aus seinen Worten heraus, ala er der Regierung 
ffir diesen ersten Scbritt auf dem wirklichen Wege zu einer neuen Zeit 
dankte, auf dem Wege, das politisch Erreichte durch Erziehung der 
Jugend zu vertiefen und zu befestigen. Der Unterrichtsminister Tsai
yuanpe ging auf diese Worte ein und meinte, es miisse wohl besonderen 
Eindruck auf aIle Nationen machen, wenn die junge Republik dieser 
Schulaufgabe sich zuerst annehme. Auch er hatte in Deutschland lange 
studiert und verwies leuchtenden Auges auf die groBe Aufgabe der 
Erziehung und der Bildung. Aus dem hageren schmalen Gesicht, dem 
ein diirftiger, spitz zulaufender Bart etwas Trauriges, Kiimmerliches 
gab, kam mit Warme und Begeisterung ein Bekenntnis zum modernen 
FortBcbritt und zur Entwicklung. Und dann, nach Sir Bredons Gliick
wunsch und nach ein paar akademischen Reden der Vertreter der 
fremden Lehrerschaft, sprach der Direktor der UniversitatsvoI'schule 
Dr. Moses Chiu mit der heiBen Glut und dem iiberschaumenden Tem
perament des Fukien-Provinzlers, der 7 Jahre in Leipzig und Berlin 
eifrig studiert und den Berliner philosophischen Doktorgrad erworben 
hat. Glatt und flieBend klang sein Englisch, weich und tonend das 
Deutsch, in dem er fortfuhr, und eindringlich heiB das Chinesisch, in 
dem er endigte. Wie Pfeile muBten die Worte in den drei Sprachen 
ins Herz der Schwer dringen, ala dieser merkwfirdige Mann ihnen die 
Mahnung zurief: "Ihr miiBt arbeiten, arbeiten und nichts ala arbeiten. 
Seht die Lage unseres Landes, dem die Auslander nur bei strenger 
Kontrolle Geld geben wollen. Seht die Bettler auf den StraBen, die 
Diebe in den Gassen, die Armen und Kranken im Schmutze. Ihr seid 
die kiinftigen FUhrer, Ihr die kommenden Manner. Erzieht Euch in 
MaBigkeit und Strenge gegen Euch selbst, lernt, was heute zum Bestehen 
im Konkurrenzkampfe notig ist, zu wsen. Aber vor alIem: Arbeitet! 
Arbeitet an Euch und arbeitet damit ffir andere, ffir Euer Vaterland!" 
Wie elektrische Funken sprang es auf die Chinesen, Lehrer und Schwer, 
iiber. Brausender Beifall erklang, ala der Feuergeist geendet, man 
schiittelte ihm die Hande, man war begeistert, und die Horer, selbst 
die skeptischen und die kalteren, muBten glauben: hier spricht das 
neue China, und dieser Wille ist nicht mehr aufzuhalteri, er wird sich 
durchsetzen. 

Das war die Wiedereroffnung der Pekinger Universitat, und dann 
7* 
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fuhr man nach Hause. Langsam brach sich die Skepsis wieder Bahn, 
und man sagte sich: die Chinesen haben sehr rasch daB gelernt, was 
ihnen wohl beim Studium in Japan aufgefallen sein mag: das, was 
man im Pigdin-Englisch das "showpitchen" nennt. Das bedeutet 
eine Art auBerer Aufmachung, zum kleinen Teil eine Tauschung fiir die 
eigene Personlichkeit und das eigene Volk, zum groBeren Teil eine Art 
auBerlicher Aufmachung fiir das Auge der Fremden, ohne innere tiefere 
Begriindung und Fundamentierung, eine Art LuftschloB, das man 
dem doch nur aufs AuBerliche sehenden oberfla.chlichen Fremden vor
gaukelt, um ihn fiir sich geneigt zu machen. Die Japaner haben mit 
solchen Methoden ganz gute Geschafte gemacht, und ein gut Teil der 
ausgezeichneten Japanstimmung, die alliiberall fiir das Land des Mikado 
herrscht, ist nur kleinen AuBerlichkeiten zuzuschreiben, den aufmerk
samen Boys, die einen auf der Eisenbahn stationsweise ausbiirsten und 
reinemachen, den europaisch geleiteten Hotels, die saubere und mo
derne Einrichtungen bieten, und ahnlichen Dingen mehr. Die Methode 
ist selten sehr kostspielig und rentiert sich glanzend. Mit ihr haben die 
jungen Chinesen noch etwas aus Amerika mitgebracht, was trefflich 
dazu paBt, und was besonders auf die Siidlander leicht wirken konnte, 
weil sie Anlage dazu schon hatten: die Herrschaft einer Phrase, die 
gut klingt, viel Worte hat und Horer und Sprecher berauscht. Die 
fremden Errungenschaften aus Japan und Amerika wirken in China 
jetzt zusammen. Es ist nicht zu bestreiten, daB Zur Regierung und zu 
den Amtern eine Reihe Leute gekommen sind mit ganz ausreichender 
guter europi:i.ischer und amerikanischer Bildung. Es ist nicht zu iiber
sehen, daB in sehr vielen von ihnen viel guter Wille lebt, eine ganze 
Menge Einsicht und Selbsterkenntnis, Arbeitskraft und Arbeitsmut. 
Aber im ganzen scheint es doch, daB sie vom Klange ihrer eigenen 
Worte berauscht sind, daB sie sich selbst einen Zustand vorta.uschen, 
der noch nicht besteht, der noch lange nicht bestehen wird. 

Dann hielt der Wa~en vor dem groBen internationalen Hotel, 
es gab andel'es zu tun, man vergaB die Universitat· und das Nach
denken damber. Bis dann zu Ende des vorigen Jahres die Nachricht 
kam: Die Universitat Peking wurde aus Mangel an Geldmitteln vor der 
Hand wieder geschlossen. Und es muBte zum Beginn des neuen Jahres 
eine neue Nachricht kommen, sie muBte kommen, wenn alle die Dber
legungen bei der Heimfahrt von der Universitatseroffnung richtig 
waren, eine Nachricht, die ungefi:i.hr besagte: "Die chinesische Re
gierung beabsichtigt zum Herbst, in Schanghai eine neue Universiti:i.t 
mit vier Fakulti:i.ten zu errichten. Die Errichtung von Hochschulen 
in Wutschang und Canton solI folgen. Inzwischen wird die reformierte 
Pekinger Universitat mit 7 Fakultaten und ausHi.ndischen Professoren 
wieder eroffnet. Die Unterrichtssprache fiir Medizin solI deutsch, fiir 



Deutsohe Kulturaufgaben in China. 101 

die technischen Wissenschaften deutsch und englisch, fiir Philosophie, 
Handel und Recht englisch, fiir Ackerbau und sonstige Disziplinen 
deutsch, englisch und franzosisch sein. Auf den hOheren Schulen werden 
von diesen drei Sprachen kiinftig zwei obligatorisch gelehrt, auf den 
Mittelstufen hOchstens zwei. Die hOheren Lehrerseminare fiihren alle 
drei Sprachen ein." Und es scheint wirklich nicht ausgeschlossen, 
daB alle diese Schulen begriindet werden, um nach einem halben Jahre 
wieder einzugehen und neuen Planen Raum zu geben. Dieses Herum
tasten, ohne klare festumrissene W cge einzuhalten, dieses Erkennen 
eines festen Zieles, aber die Unfahigkeit, auch nur die Vorstufen zu 
bewaltigen, die einen Erfolg verbiirgen konnten, das ist liervorragend 
charakteristisch fiir das heutige China und begriindet auch erst die 
Moglichkeit fiir fremde Nationen, durch Einrichtung von Schulen nach 
ihren fiir chinesische Zwecke abgeanderten Schulsystemen in China 
Erfolge zu erzielen und China einstweilen diejenigen Manner heran
zuziehen, die es sich selbst aus Eigenem noch nicht schaffen kann. 

Erst Konfuzius war der richtige Erwecker des Schulwesens in 
China. Wohl gab es ein Bildungswesen in China auch vor ihm. In den 
von ihm gesammelten Annalen erteilt einer der ersten Kaiser Chinas 
einem seiner Minister den Auf trag, ehrfurchtsvoll die fiinf Lehren zu 
verkiinden, die sich ergeben aus dem Verhaltnis von Liebe zwischen 
Vater und Sohn, von Recht zwischen Fiirst und Untertan, von der 
Unterscheidung der GeSChlechter zwischen Mann und Frau und dem 
Zusammenwohnen der Verheirateten, von Unterordnung der Jiingeren 
unter die Alteren, und von Treue zwischen Freunden und Genossen. 
Zu dieser ethischen Lehre kam die Erlernung von Gebrauchen und 
Zeremonien, von Musik und Gesang, von Gymnastik und militarischen 
Vbungen. Das ganze Leben war eine Art Schule, denn Beamte und 
Dorfalteste unterrichteten am Abend oder auch an arbeitslosen Tagen 
die Jugend und die Erwachsenen in der Sittenlehre. Dieses Schul
system, das im ersten Jahrtausend v. Chr. auf hoher Stufe gestanden 
haben muB und dessen Ausbildungsziel stets die Aufnahme in die 
Beamtenschaft war, verfiel dann spater, um erst durch Konfuzius 
wieder zur Hohe emporgefiihrt zu werden. "Wenn ein Konig ein Reich 
griindet, muB er zunachst fiir Volkserziehung sorgen," das war sein 
oberster Grundsatz, dem er durch Sammlung der altchinesischen Sitten 
und Gebrauche und dadurch zu dienen suchte, daB er diese altiiberlieferten 
Dinge auch der Jugend wieder nahezubringen suchte. Er verschaffte 
dem Lehrerstande wieder hohe Achtung (in einem inhaltsreichen Artikel 
des Ostasiatischen Lloyd vom 12. Juli 1912 sind die entsprechenden 
Stellen aus seinen Ausspriichen gut zusammengestellt). Er war vor 
aHem ein auBerordentlicher Padagoge, der es verstand, eine groBe 
personliche Wirkung auszuiiben, die sein System geradezu zu einer 
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Religion werden lieB. Die vier klassischen Bucher und die fiinf heiligen 
Bucher, die teils von Konfuzius selbst aus alten, fast schon vergesse
nen QuelIen und tJberlieferungen zusammengestelIt, teils von seinen 
Schwern ala tJberlieferungen des Inhalts von Gesprachen mit ihm auf
gezeichnet wurden, wurden nach des Konfuzius Tode die Grundlage 
des Schulunterrichtes in den niederen und hOheren Schulen, man lernte 
sie teils sklavisch auswendig, teils wurden sie auch kommentiert und 
selbstandig erkl1i.rt. Andere SchulbUcher schlossen sich dann an. An 
der lebendigen Kraft dieser klassischen Bucher anderte es auch nichts, 
daB einer der groBten HeIden unter den Geistern Chinas, Tsin-schi
huang-ti, der SchOpfer des chinesischen Einheitsstaates und seiner Ein
teilung in 36 Bezirke, der ganz von kriegerischen Gedanken erfiillte 
Verii.chter jeder Bildung und Philosophie, angeblich die klassischen 
Bucher aIle verbrennen lieB, um seinem Volke den Blick fur die Zu
kunft dadurch zu eroffnen, daB er es vom sklavischen Festhalten am 
V'berkommenen losloste. Die Reaktion gegen diese Periode brachte 
das Gelehrtentum nur zu um so groBerer Macht. Die Hanlin-Akademie 
der vorzuglichsten Gelehrten des Reiches wurde zur Spitze eines prft
fungssystemes, das Jahrhunderte China in seinem Bann hielt, bis es 
endlich durch das erwahnte Reformedikt von 1905 beseitigt wurde. 
Eine Prftfung in der Prafekturstadt ergab zunii.chst eine Auslese unter 
den von den einzelnen kleineren Mandarinen zur Prfifung entsandten 
besten Schwern der einzelnen Bezirke. Eine Prfifung in der Provinzial
hauptstadt, die aIle drei Jahre stattfand und die von einem kaiserlichen 
Spezial-Kommissar abgehalten wurde, dauerte dann 9 Tage, und in 
dieser ganzen Zeit blieben die Kandidaten, deren Zahl oft bis 20000 00-
trug, in den kleinen steinernen ZelIen eingeschlossen und muBten aIle 
drei Tage einen klassischen Aufsatz schreiben. Noch heute sieht man 
in Nanking z. B. jene ZelIenstadt, die von der Mitte eines Turmes aus 
facherformig ausstrahlt und in deren einzelnen Gangen jetzt hohes 
Gras uber die verfallenen Hauschen und ZelIchen wachst. Jede Pro
vinz konnte den bei diesen PrUfungen zu erlangenden Grad nur in 
bestimmter Zahl erteilen, und wiederum die Besten aus diesen Priifungen 
fanden sich spater dann zu den aIle drei Jahre stattfindenden PrUfungen 
in Peking zusammen, wo ihnen der Doktorgrad winkte, den erworben 
zu haben unter einem solchen strengen PrUfungssystem erheblich mehr 
bedeutete ala etwa in manchen europaischen Landern, und der sich 
auch entsprechend hoheren Ansehens erfreute. Durch zwei Jahrtausende 
bestand dieses Bildungssystem, das manche PrUflinge ihr ganzes Leben 
lang nur danach trachten lieB, eine PrUfung zu bestehen, die dann zu 
einem Amte berechtigte und den Mann versorgte. Diese Schule der 
Literaten und Beamten lehnte alIes ab, was an neuen Gedanken von 
irgendwoher kam, und hing am Alten mit einer Zahigkeit und Beharr-
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lichkeit, die sich spater rachen mu13te. Denn die teils friedliche, mehr 
aber kriegeriBch gewaltsame ErschlieBung Chinas fiir den Handel 
brachte nicht nur Krieger und Waren, sondern auch fremden modernen 
GeiBt nach China, und die ersten Chine8en, die auf Auslandsschulen 
wanderten, kamen mit voller Erkenntnis der Schaden ihrer Heimat 
zuruck. In rascher Folge stieg diese Erkenntnis, und am radikalsten 
kam sie zum Ausdruck in jenen 100 Tagen, da Kangjuweis Gedanken 
maBgebend waren und da Beine Reformedikte eine glatte Abschaffung 
des alten Prufungssystemes verkundeten und den Befahigungsnachweis 
zum Beamtenstande durch volkBwirtschaftliche und staatliche Kennt
nisse erbracht wissen woUten. Moderne Schulen und Hochschulen 
BoUten in uberflfissigen Tempeln errichtet werden, Zeitungen soUten 
begrfindet werden, Auslands-Studienreisen soUten veranstaltet werden. 
Aber dann kam der Staatsstreich der Kaiserin-Witwe, und neben 
zahlreichen Verhaftungen und Hinrichtungen brachte er einen formlichen 
Widerruf aUer Reformedikte. Aber der einmal erwachte Reform
gedanke war nicht mehr zu ersticken, und wenn man auch in der Folge 
kluger und erfolgversprechender sich bemuhte, die Neuerungen immer 
dadurch zu begrunden, daB man sie auf uralte klassische Vorbilder 
zuruckffihrte, urn sie dadurch den Gelehrten und damit dem Volke 
schmackhafter zu machen, so bedeutete doch das Edikt von 1905 
einen glanzenden Sieg der Kangjuweischen Reformgedanken und eine 
Anerkennung, daB bei den alten Priifungen aUmahlich an die Stelle 
des geistigen Inhalts der klassischen Gelehrsamkeit eine "formale Ge
schicklichkeit im Verfertigen von Aufsatzen und Gedichten" (Schuler 
in seiner "Geschichte Chinas") getreten war. Die Schulreform des 
Jahres 1905 schuf zunachst eine Elementarschule mit 30 wochentlichen 
Schulstunden und 5jahriger Dauer, die als Staats- oder Gemeinde
Bchule unter amtlicher tJherwachung zunachst mit je einer Schule auf 
400, spater mit je einer Schule auf 200 FamiIien gedacht war und all
gemeine Sittenlehre, Erklarung der klassischen Bucher, Natur- und 
Erdkunde, Rechnen und Turnen als Lehrgegenstande haben sollte. 
Eine zweite Elementarschule von 4jahriger Dauer und 34wochent
lichen Schulstunden sollte sich anschlieBen mit ungefahr den gleichen 
Unterrichtsfachern, deren Abgangszeugnis einen Rang niederer Ordnung 
gab. Auf diese Unterstufe baute sich die Mittelstufe auf, die gleichfalls 
5jahrigen Kurs hatte mit 35wochentlichen Schulstunden und mit den 
Lehrgegenstanden: Sittenlehre, chinesische Sprache, KIassiker und 
Literatur, fremde Sprachen (japanisch und englisch obligatorisch, 
deutsch, franzosisch und russisch fakultativ), Geschichte, Geographie, 
Mathematik, N aturgeschichte, . Physik und Chemie, Verwaltungs- und 
. StaatBlehre. In diese Mittelschule kam man entweder auf Grund einer 
besonderen Prufung oder mit dem Abgangszeugnis der hOheren Ele-
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mentarschule. Das Abgangszeugnis verschaffte einen Rang haherer 
Ordnung, ungefahr das Baccalaureat. Als dritte Stufe schloB sich an 
die Hochschule mit dreijahrigem Kurs und taglich sechs Unterrichts
stunden. In drei Abteilungen wurde hier auf die drei Hauptfakultaten 
der eigentlichen Universitat vorbereitet (die ja inzwischen schon 1902, 
also noch ohne jeden Unterbau des Schulwesens und ohne das geeignete 
Schiilermaterial, in Peking aus der Hanlin-Akademie heraus begriindet 
worden war!), und zwar entweder in Englisch, Geschichte, Geographie, 
Beredsamkeit, Recht und Staatswissenschaft, oder in Englisch, Mathe
matik, Physik, Chemie, Geologie, Mineralogie, Zeichnen, oder in Deutsch, 
Latein, Mathematik, Chemie, Zoologie, Botanik, wobei zu allen drei 
Kursen das Studium der chinesischen Sittenlehre und der klassischen 
Bucher und Literatur, sowie fiir die beiden ersten Kurse freiwillig die 
deutsche oder franzosische Sprache kam. Neben diesem vierstufigen 
Schulsystem, der Elementarschule niederer und hOherer Art, der Mittel
schule, del' Hochschule und del' Universitat sollte es dann besondere Fach
schulen geben, von den Kinderbewahranstalten bis zu den Madchen
schulen mit einem Elementar-Schulprogramm unter besonderem weib
lichen Zuschnitt, den Schulen fur Dolmetscher, Post-, Telegraphie-, Eisen
bahn- und Schiffsbeamte, den Schulen fiir Kadetten und Marineschuler, 
den Lehrerseminaren mit besonderer Abstufung. Das Schulwesen sollte 
zwar den Provinzgouverneuren, aber auch einem zentralen Unter
richts-Ministerium in Peking unterstellt werden, ein ausfuhrliches 
Schulreglement kam dazu mit Festsetzung von Schulfeiertagen und 
Schulfeiern, und die stolze Festsetzung, daB von Auslandern geleitete 
Schulen in China kein Rechtzur Zulassung zu hoheren Schulen ge
wahrten und eines amtlichen Charakters entbehrten. 

Das war das Programm, auf dem Papier ebenso glanzend wie die 
mandschurische Heeresreform, in der Wirklichkeit ein noch groBeres 
Fiasko, als es jene gewesen ist. Die meisten Schulen wurden gar nicht 
erst begriindet, del' Erfolg war nul' ein ZUrUckdrangen der bisher allein 
maBgebenden klassischen Bildung, an deren Stelle eine hOchst bedenk
liche europaische oder amerikanische Halbbildung trat. Fiir die fremden 
Unterrichtsfacher fehlte es teils aus Mangel an Mitteln, teils aus MiB
trauen gegen fremde Lehrer an Unterrichtskrli.ften. Vor allem aber 
Bank ziemlich rasch in China die Vorliebe fUrs Japanische, das fiir das 
neue chinesiBche Schulsystem das Muster abgegeben hatte. AuBerlich 
trat das in Erscheinung in dem betrachtlichen Ruckgang der Zahl del' 
chinesischen Studenten in Japan, die von 10000 auf wenige hundert 
sank. Das verband sich im jungen China eng mit einer geringeren 
Achtung Japans, die zum Teil aus einem Gefuhl alter Erbfeindschaft, 
zum Teil aus der Befiirchtung vor neuen Demutigungen durch Japan 
entsprang, sicherlich abel' mit beeinfluBt war durch die Empfindung, 
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daB man den Kern der japanischen Erfolge sehe im Anpassen an die 
westlichen Methoden, und daB man nicht nach Japan gehen musse, 
um das nachzumachen, sondern direkt an die Quelle dieser Methoden, 
nach Europa und Amerika. Unter dem alten mandschurischen Regime 
wurde diese Stromung unterstiitzt von oben her durch die Erfahrung, 
daB in dem monarchischen Japan, in dem die japanischen Studenten 
in strenger Achtung der japanischen Staatslehre erzogen wurden und 
in dem Kaisertum von Gottes Gnaden das wirkliche und einzige Funda
ment des Staatsganzen zu erblicken gelehrt wurden, daB in dem gleichen 
Japan bewuBt oder unbewuBt die chinesischen Studenten freie:r und 
unbeaufsichtigter lebten, zumeist in revolutionare Zirkel gerieten 
und von dort aus aufreizend in der Heimat zu wirken suchten. Japan 
hat indessen fruher erkannt, was es bedeuten miisse, diese Jugend in 
die Hand zu bekommen. 1m Jahre 1901 begriindeten Japaner einen 
Ostasiatischen Kulturbund und in Schanghai zugleich eine Studien
anstalt der gemeinsamen Kultur Ostasiens, auf der japanische Schwer 
zur Wirksamkeit in China ausgebildet wurden, d. h. auf der sie voll
kommen chinesische Gewohnheiten annehmen muBten, sich zum Teil 
die Zopfe wachsen lieBen und in chinesischer Kleidung, chinesisch 
sprechend und lebend, sich ins Landinnere begaben, um dort sich um
zusehen und Erfahrungen zu sammeln. In den Jahren bis 1905 wurden 
verschiedentlich japanische Professoren in chinesische Provinzen zur 
Ordnung des Unterrichtswesens berufen. Die Regierungsschule Nanyang 
in Schanghai geriet vollkommen unter ihren EinfluB, vielfach wurderi 
deutsche und andere Militarinstrukteure durch japanische ersetzt, ein 
Vorgehen, das freilich bald von den Chinesen als durchaus falsch er
kannt und geandert wurde. 1m Jahre 1901 bereiste der japanische 
General Fukuschima das Yangtse-Tal als ausgesprochen japanischer 
Propagandist fur Heer- und Marinewesen und suchte mit den fiihrenden 
Mannern Fuhlung zu nehmen. Den Japanern erstand bald fremde 
Konkurrenz. In Schanghai bildete sich die Society for the diffusion of 
christian and general knowledge among the Chinese, es erstand die 
Commercial press, und es bildeten sich noch andere Gesellschaften, die 
englisch-amerikanische Literatur in China einzufuhren bestrebt waren. 
Hauptsachlich geschahen solche Griindungen im AnschluB an die 
protestantischen amerikanischen und englischen Missionsgesellschaften. 
In Peking entstanden das Union medical college und die Baptist mission 
university, in Schanghai das St. John's College, in Taiyuanfu wurde 
eine Hochschule errichtet, die sich spater mit einer gleichen chinesischen 
Anstalt verband, und zwar chinesisch geleitet wird, in Wirklichkeit 
aber hauptsachlich von amerikanischen Missionaren gefiihrt ist. In 
Weihsien z. B., an der deutschen Schantung-Bahn, bildete sich ganz 
im stillen, von groBen Geldmitteln unterstiitzt, eine amerikanische 
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Missionarshochschule heraus, die jetzt in Tsinanfu zu einer Union uni
versity allergro.6ten Stils gestaltet wird, wozu die amerikanischen 
Presbyterianer mit den englischen Baptisten eine besondere Schulunion 
eingegangen sind. Vor zwei Jahren entsandten die Universitaten Eng
lands unter der Fiihrung von Oxford und Cambridge zwei Professoren, 
unter ihnen den Lord William Cecil nach China, um die Begriindung 
einer Universitat in China zu. betreiben und zu diesem Zweck Studien 
in China anzustellen. Ein standiger Sekretar wurde ffir 5 Jahre ernannt, 
der durch Reisen in Amerika, Europa und China den Plan vorbereiten 
sollte, Es war daran gedacht, die an einer solchen Universitat anzu
stellenden Professoren zuerst einige Zeit in China sich einleben zu lassen, 
um sie erst dann in ihren Lehrfachern mit genauer Kenntnis von Land 
und Leuten an die Arbeit zu schicken. Die Universitat sollte in freund
schaftlichen Beziehungen zu den Missionen stehen, wenn sie auch andere 
SchUler als nur die Zoglinge der Missionen aufzunehmen bestimmt war. 
Man wollte die Universitat nicht engherzig unter alleinig britischer 
Flagge griinden, sondern auch deutsche Hilfskrafte heranziehen, die 
natfirlich von Deutschland aus bezahlt werden sollten, aber im ganzen 
sollte die im Stadtezentrum des Yangtse-Tales zu begriindende Uni
versitat doch englischen Charakter tragen. In Hongkong wurde im 
Jahre 1909 durch den englischen Gouverneur der Plan einer rein eng
lischen Hochschule in Wirklichkeit umgesetzt, ffir die englische GroB
kaufleute der Kolonie, die chinesische Kaufmannschaft von Hongkong 
und Canton, die Regierung der Straits und reiche Chinesen dort inter
essiert wurden, und ffir die gleich auf einem Begriindungs-Festessen 
die Geldbeitrage zur Errichtung des Vorlesungsgebaudes, der Kliniken, 
eines physikalischen Instituts usf. gezeichnet wurden. N ahezu 2 Millionen 
Dollars sind ffir jene Anstalt in ganz kurzer Zeit gesammelt worden, 
ihr imponierendes Gebaude ist bereits in Hongkong gebaut worden, 
und von dort aus wird nun der englische geistige Einflu.6 weit und tief 
in die Kreise der intelligenten und impulsiven siidlichen China-Bevolke
rung dringen. So versuchte man von allen Seiten auch nicht anerkannte 
Schulen zur Heranbildung der Jugend zu griinden in der richtigen 
Erkenntnis, daB China Manner brauche, die es sich selbst noch nicht 
erziehen konne, und daB die Erziehung solcher Manner unter dem Ein
fluB des Auslandes dem ausbildcnden Staate schon einen gewissen 
Vorteil bringen wfirde. In der gleichen Richtung lagen schlie.6lich die 
deutschen Bestrebungen, die zur Begriindung der deutsch-chinesischen 
Hochschule in Tsingtau fiihrten, zur Errichtung einer deutschen Medizin
schule in Schanghai und zur Vorbereitung von Griindungen deutscher 
technischer Mittelschulen in Schanghai und Hankau, und spater in 
noch zwei Orten Chinas. 

Dieser von au.6en kommende Impuls stachelte auch wieder den 
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chinesischen Eifer an. An Versuchen zur griindlichen Losung der Schul
frage fehlte es nicht. Gleich der erste Unterrichtsminister der provi
sorischen Republik von Nanking, der auBerordentlich gebildete Absol
vent der Hanlin-Akademie, der auch in Deutschland mehrere Jahre 
studiert hat, Tsaiyuanpe, stellte Grundsatze ffir die Erziehung der 
Jugend auf, die er im Kabinette Yuanschikais nicht lange iiberdenken 
konnte, weil ihn politische Verhaltnisse zum Riicktritt bewogen, die er 
aber spater wohl wieder in leitender Stellung zu vertreten Gelegenheit 
haben wird. Er stellte im August 1912 dem deutschen "O.stasiatischen 
Lloyd" eine Abhandlung iiber seine Schulgedanken zur Verfiigung, die 
einen auBerordentlich interessanten Einblick in seine Gedankenrichtung 
gewahrt. Er sagte dort, der Unterricht der Republik sollte nach 5 Prin
zipien gegeben werden, die sich gegenseitig erganzen und durchdringen, 
das seien das militarische, das realistische, das ethische, das asthetische 
und das Prinzip der Weltanschauung. Das militarische Prinzip ergebe 
sich aus der Notwendigkeit, gegeniiber den feindlichen Nachbarn eine 
verteidigungsfahige Bfirgel'schaft zu haben, die jederzeit das Reich 
zu schiitzen imstande sei. Eine militarische Erziehung sei aber nur 
moglich bei einiger Wohlhabenheit, und die hange ab von der realisti
schen Erziehung, die die wirtschaftlichen Zustande des Landes und 
ihre Besserungsmoglichkeit erforsche, wie das namentlich in Amerika 
mit Erfolg geschehe. Das Land der ungehobenen Bodenschatze und 
der unendlichen zahlreichen Arbeitskrafte werde gel'ade von einer 
realistischen Erziehung Vorteil haben. Allein das ethische Prinzip 
verhindere ein Uberwuchern des militarischen und des· realistischen 
Prinzips, verhiite eine allzu uugleichmaBige Verteilung des Reichtums 
dadurch, daB es dem Volke das richtige Verstandnis fiir Freiheit, Gleich
heit und Briiderlichkeit vermittle. Konfuzius sage: selbst dem ge
wohnlichen Manne kann sein Wille nicht genommen werden. Menzius 
erklare: Uber die Macht und Gewalt des Reichtums und der Ehre 
erhaben zu sein, sich von Armut und MittelmaBigkeit fernzuhalten, 
von Grundsatzen abzuweichen und sich Macht und Gewalt nicht untertan 
zu machen, sind die Eigenschaften des groBen Mannes. So faBten die 
Klassiker die Freiheit aIs Rechtlichkeit auf. Die Gleichheit stellten sie 
der Duldung gleich. Schon Konfuzius sage: was du nicht willst, das 
man dir tu', das fiig' auch keinem andern zu. Und die Briiderlichkeit 
sei gleichbedeutend mit Menschlichkeit, so wie Menzius sage: Yii dachte, 
wenn irgend jemand im Reich ertrank, so sei es, als ob er selbst ihn 
ertrankt hatte. Tseih dachte, wenn irgend jemand im Reich hungerte 
daB er die Schuld daran triige, daB jener Hunger litt. Dieser militarisch
realistisch-ethische Unterricht befriedigte aber nur ffir die Welt von 
heute, an der die Staatslehrer arbeiteten, nicht ffir die zukiinftige Welt, 
an der die Religionslehrer arbeiteten. Beide Welten seien aber eins 
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und nicht zu trennen. Das zu zeigen, sei die Aufgabe des Prinzips der 
Weltanschauung im System des Unterrichts. Alles vom Standpunkte 
des Weltganzen, losgelost von dem Egoismus und den besonderen 
Fahigkeiten des Einzelnen zu betrachten, das sei die wahrc Aufgabe. 
Die Asthetik nehme dabei den Platz zwischen dieser und jener Welt 
ein, wie Immanuel Kant lehre, die Erziehung in ihr miisse den Geist 
von der AuBenwelt ablenken und heben. Schon friiher sei in China 
von jedem verlangt worden, daB er mit Pfeil und Bogen umgehen konne, 
Musik Ierne und Tugend iibe. Das sei eine Vereinigung von militarischem, 
ethischem und asthetischem Plinzip gewesen. In der Riickkehr dazu und 
in der Verbindung mit dem modernen realistischen und Weltanschauungs
prinzip liege das Heil und die Zukunft Chinas. 

Diese Grundsatze sind auch fiir die Nichtchinesen und insbesondere 
fiir die fremden Schulorganisatoren nicht ohne Interesse, zeigen sie 
doch einen Weg, um die gestellte Aufgabe in gut chinesischem Sinne 
zu IOsen. Es wird viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis die 
Chinesen ein eigenes Schulsystem ausgebildet haben werden, dem eine 
gliickliche Vereinigung chinesisch-klassischer Bildung und moderner 
abendlandischer Technik und Zivilisation gelingen konnte. Zum Auf
bau eines solchen Schul systems werden ihnen die von fremden Nationen 
unternommenen Schulgriindungen und Versuche wertvolles Material 
liefern. Sie sehen an diesen Institutionen, wie sich europaisch gebildete 
Padagogen mit dem chinesischen Material abfinden, sie werden aus 
ihren Vorziigen und ihren Fehlern lernen konnen, zur Methodik und 
Systematik des Unterrichts werden die praktischen Versuche verschie
dener Nationen auf dem Gebiete der Schule in China interessante Ver
gleiche ermoglichen, deren geschickte Verwertung und Dbersetzung in 
die chinesische Praxis der kiinftigen national-chinesischen Schule un
geheuren Nutzen bringen kann. Solange es aber China nicht moglich 
ist, im Inlande sich selbst seine Manner heranzubilden, die mit dem 
modernen Riistzeug des Wissens und der Bildung ausgeriistet sind, 
und solange es ihm aus natiirlichen finanziellen Griinden auch schwer 
wird, ahnlich wie das Japan tut, eine bedeutende Anzahl seiner besten 
chinesischen Schiiler zur Ausbildung auf europaische und amerikanische 
Hochschulen zu senden, so lange kann China den fremden Nationen nur 
dankbar sein dafiir, daB ihm wenigstens eine kleine Anzahl derartig 
herangebildeter Schwer fiir die Dberleitung Chinas in einen modernen 
Staat vorbereitet und zur Verfiigung gestellt wird. Von solcher Dank
barkeit im heutigen China ist allerdings noch wenig zu spiiren. Es 
geht den Chinesen hier auf dem Schulgebiete ebenso wie im Handel, 
bei der VerkehrserschlieBung und der Ausnutzung der Bodenschatze. 
Ihre Denkformen sind nicht so vorgeschritten, einzusehen, daB ein guter 
Verdienst der fremden Kaufleute nicht ein Aussaugen des Landes, 
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nicht eine einBeitige Bereicherung der Fremden zuungunsten der Chi
nesen darstellt, sondern beiden TeHen Verdienst und Nutzen bringt. 
Sie konnen sich auch noch nicht in den Gedanken einleben, daB das 
Schulsystem der Fremden nicht einzig und allein zugunsten einseitiger 
missionarischer Bekehrung begrundet ist, oder dazu dienen solI, uber die 
Geistes- und Sinnesart der chinesischen SchUler die politische Macht zu 
gewinnen, sondern daB es beiden TeHen Segen stiften kann und das 
gegenseitige Verstehenlemen fordert. Es wird ohne weiteres zuzugeben 
sein, daB die anfanglichen missionarischen Schulversuche die Chinesen 
miBtrauisch gemacht haben konnen, weH bei ihnen das Bekehren uber 
dem Belehren stand. Das Wort, das einst Prinz Kung den Fremden 
zugerufen hat und das Sir Robert Hart in seinem Buch: These from 
the land of Sinin wiedergibt: "Nehmt Eure Missionare und Euer 
Opium weg und Ihr sein willkommen", tont noch. heute in vielen 
Henen nacho Aber hier hat sich doch vieles geandert und zwar durch
weg in einer Richtung geandert, die den Nutzen der fremden Schul
systeme ffir die Chinesen selbst hervortreten laBt. Dabei ware es durch
aus verkehrt, die Grundabsicht bei den fremden Schulunternehmungen 
in China zu verkennen, die auf rein nationale Absichten der unter
nehmenden fremden Staaten abzielen, auf Absichten kultureller und 
vor allem geschaftlicher Art. Es ist eine groBe Sache um die Ver
breitung des deutschen Gedankens in der Welt, wie sie Rohrbach mit 
anfeuernden Worten zu fOrdern versucht hat. Wir konnen und wollen 
nicht warten, bis die deutsche Kultur im Gefolge unserer Handels
beziehungen mit dem femen Osten sparlich und langsam von selbst 
in das Riesenreich eindringt. Es ware Torheit zu sagen, wartet doch 
in Ruhe ab, bis die Chinesen von selbst nach den Segnungen unserer 
Kultur verlangen. Denn die deutsche Kultur geht tiefer ala die ameri
kanische, und der Chinese nimmt das, was ihm in der bequemsten Form 
scheinbar am leichtesten, mit der groBten Reklame angepriesen wird. 
Das wird ihrem ganzen Charakter nach sicherlich nicht die deutsche 
Kultur sein. Deshalb miissen wir sie von selbst bringen, und die Form 
dazu ist die Schule. Freilich, damit aHein sollen die deutschen Schul
bestrebungen in China nicht begriindet werden, denn fur derartiges ist 
das Verstandnis selbst in Deutschland noch recht wenig entwickelt. 
Dieses Verstandnis, in die Zahlen des deutschen Reichshaushalts-Etats 
umgesetzt, belauft sich heute auf 1100000 Mark ffir samtliche deutsche 
Auslandsschulen in allen Landern der Welt. Zwar ist dieses Verstandnis in 
den letzten J ahren gewachsen, im letzt~nEtat wiederum um 100000 Mark 
und es wird auch mit bureaukratischer RegelmaBigkeit in den nachsten 
Etats so weiter wachsen, aber es ist leider keine Rede davon, daB die 
Initiative des Reichstages einmal mit frischem Impuls Leben in diese 
verschwiegene Ecke der deutschen Schultatigkeit im Auslande brachte, 
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daB von seiten der Volksvertretung auf ein rascheres Tempo gehalten 
wiirde, daB der Reichstag die knappe Formel der Etatsbegriindung: 
"die weitere ErhOhung des Schulfonds um 100000 Mark erscheint im na
tionalen Interesse geboten," grundlich untersuchte und das nationale 
Interesse um einige Millionen erhOhte. In einem deutschen Reichs
haushaltsetat, der Hunderte von Millionen fiir die Erhaltung und Star
kung der deutschen Wehrmacht und damit der deutschen Sicherheit in 
Handel und Verkehr ausgibt, sollte fiir friedliche deutsche Kultur
eroberungen im Auslande wahrhaftig mehr Platz sein. Denn es handelt 
sich, wie gesagt, nicht nur und allein darum, der deutschen Kultur 
und dem deutschen Geiste Eingang im Ausland und, was uns hier im 
besonderen interessiert, in China zu verschaffen, sondern es handelt 
sich um recht reale und ziffernmaBig zu belegende Interessen des Han
dels. Man hat so lange daruber gestritten, ob der Handel mehr der 
Flagge folge oder die Flagge mehr dem Handel, ohne zu erkennen, 
daB die Tatsache viel bedeutsamer ist, daB der Handel der Sprache 
folgt. Eroberungen auf dem Gebiete der Schule und der Sprache 
sind gleich dem Pflugen der Erde, aus der spater eine reiche Saat sprossen 
solI. Den Chinesen eine fremde Sprache lehren, heiBt, ihm ein gewisses 
Interesse und manchmal sogar eine Liebe und Verehrung fur das Land 
einfloBen, dessen Spr.1Che er nun spricht. Der japanische Staatsmann 
und gewesene Ministerprasident Fiirst Katsura hat sich wiederholt dahin 
ausgesprochen, Deutschland sei seine zweite Heimat geworden, er ver
danke ihm seine Bildung und damit einen guten Teil der Moglichkeit, 
fur seine erste Heimat, Japan, erfolgroich wirken zu konnen. Ein 
gleiches Gefiihl wird auch gebildete und erzogene Chinesen beseelen, 
die das Verstandnis fur den Wert derartiger Schulung besitzen. Das 
tritt weniger beim Staatsmann in praktische Erscheinung als beim 
Kaufmann und beim Ingenieur. Wenn dieser die Sprache eines Landes 
beherrscht, so besitzt or das Verstandnis auch fiir die Waren des Landes 
der Sprache. Er kann ihre Anpreisungen, er kann ihre Gebrauchs
anweisungenlesen, er kann die allgemeine und wissenschaftliche Literatur 
lesen, er kann sich selbst auf dem Laufenden uber aIle Entwicklungen 
halten, und die Kenntnis der Sprache erspart den fremden Impor
teuren und Verkaufern eine langwierige immer neue Propaganda ihrel' 
Waren und deren Verbesserungen. Die Kenntnis der fremden Sprache 
ruft aber auch in dem Chinesen den Wunsch hervor, das Ursprungsland 
der Sprache kennen zu lernen, herauszukommen aus seiner engbegrenz
ten und im Alten erstarrten Heimat und sich selbst umzusehen. Er 
reist naturlich in das Land, dessen Sprache er wenigstens halb versteht, 
weil er sich dort wohler fuhlt und ihn schon manche Faden mit diesem 
Lande verbinden, dort aber lernt und sieht er Neues, und vor aHem 
seine Bedurfnisse wachsen, der Komfort des taglichen Lebens, der ihn 
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umgibt, haftet in seiner Erinnerung. Und mag er noch so sehr in der 
alten Tradition untertauchen, wenn er in seine Heimat zUrUckgekehrt 
sein wird, mag er im Innern noch so sehr Chinese bleiben, gar vieles wird 
in ihm haften und er wird langsam auch andere iiber seine Erfahrungen 
belehren. Mit den Bediirfnissen aber steigt der Import zu ihrer Be
friedigung und mit den Erfahrungen das Verstandnis fiir eine Moderni
sierung des taglichen Lebens in China, ffir eine ErschlieBung des Ver
kehrs, ffir eine Ausnutzung der Bodenschatze. Alle diese Fragen durch
dringen und erganzen sich, alle fiihren sie zUrUck auf die Grundbedingung 
der Verbreitung der Sprache. DaskulturelleMomentdernational
politis chen Interessiertheit, wie es Rohrbach nennt, der Schulbestre
bungen in China, wandelt sich hier zu einem ganz niichternen und 
kiihlen handelstechnischen Rechenexempel um. Man wird die Renta
bilitat solcher Kapitalanlagen schwer berechnen konnen, man wird sic
fiir einzelne Unternehmungen und Betriebszweige des Handelsgeschafts 
iiberhaupt nicht nachweisen konnen, aber jeder, der die Verhaltnisse 
auch nur einigermaBen zu iiberschauen sich bemiiht, wird die Rentabilitat 
auf die Dauer nicht leugnen konnen. Solche geschaftlichen Erwagungen 
machen es uns zur PfJicht, uns um das Schulwesen in China zu kiim
mern, denn die anderen Nationen, die als unsre Konkurrenten auf dem 
Weltmarkte auftreten, Amerika, England, Frankreich und Japan, haben 
den Satz: der Handel folgt der Sprache, vor uns erfaBt und 
praktisch angewendet, und ffir uns besteht deshalb eine um so dring
lichere Notwendigkeit, wollen wir nicht ins Hintertreffen geraten und 
andere miihelos Boden gewinnen lassen, dessen Riickgewinnung UDS, 

doppelt schwer fallen miiBte. 
Freilich hangt der kulturelle Ein£luB eines Volkes in China nicht 

einzig und allein von seiner Schule abo Der deutsche Marine-Oberstabs
arzt, der in Tsinanfu im dortigen von der Gentry unterhaltenen Schan
tung-Hospital arbeitet, in einem hiibschen, von klarem Quellwasser 
malerisch umflossenen alten Tempel, und der dort seit nunmehr 6 Jahren 
chinesische Patienten behandelt, der iibt in nahezu 300 Ordinationen 
und Besuchen im Tag eine KUlturtatigkeit aus, die gar nicht hoch genug: 
gewertet werden kann. Hier beginnt auch schon so etwas wie Dankbar
keit bei den Chinesen aufzukeimen. Sie kommen nicht nur im akuten 
Erkrankungsfalle und ziehen zogernd den fremden Arzt zu Rate, wo 
der einheimische zu versagen scheint, sie gewohnen sich auch langsam 
daran, regelmaBig bis zur volligen Heilung wiederzukehren und dem 
fremden Arzt dadurch die Moglichkeit des genauen Studiums der 
Krankheit und ihres Verlaufes zu gewahren. Und der Brief, den chi
nesische Soldaten nach dem Ende der Revolution veroffentlicht haben 
und der dankbar der mutigen und entschlossenen, aufopfernden und 
hills bereiten Tatigkeit des deutschen Arztes in Nanking gedenkt, welcher-
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unbekiimmert um Schlacht und Kampf nach den Verwundeten sich 
umsah und spater im Lager aufkommende ansteckende Krankheiten 
bekampfte, dieser Brief spricht auch dafiir, daB die deutsche Kultur
arbeit in diesen Fallen nicht ganz vergebens geleistet war. In solcher 
arztlichen Tatigkeit wirken noch eine ganze Anzahl deutscher Herren 
in China, zum Teil auch in Missionen, und zum Teil sogar in nicht
deutschen Missionen, die ihnen ein gut Teil ihres systematischen Auf
baues verdanken. Es darf hier nur an den deutschen Arzt der ameri
kanischen Mission in Tsinanfu erinnert werden. In Tsingtau gewahrt 
das vom allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsverein be
griindete und unterhaltene Faber-Hospital einer betrachtlichen Zahl 
chinesischer Patienten Unterkunft, in Schanghai arbeitet das Paulun
Hospital, das nach dem leider allzu frUh verstorbenen ersten deutschen 
Arzte in Schanghai, Dr. Paulun, einem der tatigsten Vorkampfer 
des Deutschtums in China, seinen Namen fuhrt, in Schanghai wie in 
Hongkong haben sich die am Orte wohnenden deutschen Arzte z u je 
einer Arztefirma zusammengeschlossen, die nicht nur den deutschen 
Gemeinschaften und den ubrigen Auslandern, sondern vor allem auch 
den Chinesen groBe Dienste geleistet hat. Erst vor kurzer Zeit 
stiftete eine amerikanische Dame in ihrem Testamente der deutschen 
Arztefirma im englischen Hongkong einen hohen Betrag zur Begriin
dung eines deutschen Hospitais! Mehr noch als von solcher arztlichen 
Hilfe Mngt der EinfluB in China von der Arbeit und der Personlichkeit 
aller Deutschen ab, die sich dort mit Handelsgeschaften befassen. 
Das Verbot fiir die Fremden, im Inlande Handel zu treiben, drangt 
sie in wenigen Fremdenniederlassungen eng zusammen und gewahrt 
den Chinesen dort die Moglichkeit des Vergleiches in Leben, Betatigung 
und Benehmen der verschiedenen Nationen. Besser als sie es bei einer 
Zerstreuung dieser wenigen tausend Fremden uber ihr ganzes Riesen
reich vermochten, konnen die Chinesen beurteilen, wie ihnen die Be
tatigung der Kultur seitens der einzelnen N ationen zusagt, und was 
fur Aussichten und Moglichkeiten sie ihnen zu eroffnen scheint. Scharfer 
konnen sie erfassen, welche Menschen die spezifische Kultur eines 
Landes hervorbringt, um danach berechnen zu konnen, welchen Ein
fluB diese Kultur auf ihr eigenes Land haben wurde. J eder einzelne 
Deu tsche ist auf so exponiertem Boden ein Vertreter der ganzenBildung 
und Erziehung seines Landes. Es ist fraglich, ob er sich immer dieser 
allgemeinen Pflicht bewuBt ist. Ku-Hung-Ming, der scharfsinnige 
Schriftsteller, der in der chinesischen Bildung ebenso sattelfest ist wie 
in der europaischen, schildert an einer Stelle seines Buches, das von 
Paquet deutsch herausgegeben ist, die in China lebenden Fremden, 
wie er sie sieht, wie sie unbekummClt um die Grundlagen lier chinesischen 
Kultur immer nur dem Geschafte nachjagen, zumeist ihre eigene Kultur 
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gar nicht kennen und verstehen und doch die chinesische, gleichfalls 
ohne sie zu kennen, verdammen, wie sie in sinnloser tJberhebung sieh 
als eine bevorreehtete Rasse ausgeben, der selbst der allergebildetste 
und feinste chinesisehe Gelehrte nieht das Wasser reichen konne. Ku
Rung-Ming meint an dieser Stelle die Englander, aber sein Wort trifft 
aIle N ationen, wenn er darauf antwortet: "Ffir diese Englander der 
Aristokratenklasse ohne Ideen ist ein Chinese in schmierigen Kleidern 
mit einem Zopf und gelber Raut eben ein Chinese mit einem Zopf und 
gelber Raut, und weiter niehts. Der Englander kann nicht dureh die 
gelbe Raut hindurch das Innere sehen, das moralische Wesen und den 
geistigen Wert der Chinesen. Wenn er es konnte, so wfirde er unter 
anderem den Taoismus erblicken, mit Bildern von Feen und Genien, 
die den Gottern des alten Griechenlands niehts nachgeben. Er wurde 
den Buddhismus finden und seinen Sang von unendlichem Leid, Mitleid 
und Gnade, so suB, traurig und tief, wie der mythische unendliche Sang 
des Dante. Und schlieBlich wurde er den Konfuzianismus finden mit 
seinem "Weg des Edlen " , der, so wenig auch der Englander davon 
ahnt, eines Tages noch Europas gesellschaftliche Ordnung andern und 
seine Zivilisation zerbrechen wird." Ku-Rung-Ming fragt hOhnisch, 
er mochte wissen, ob es unter den Fremden in China, die sich selbst 
Freunde Chinas nennen und das Verdienst ffir sich in Anspruch nehmen, 
Aufklarung und Kultur nach China zu bringen, einen einzigen Menschen 
gebe, der imstande ware, Worte eines bestimmten franzosischen Schrift
stellers ins Chinesische zu ubersetzen. Das mag recht ubertrieben sein, 
denn es gibt derartige Fremde genug. Aber am bittersten und am 
wahrsten Ieider ist der Satz: "Meine Erfahrungen mit Fremden, die 
sich Freunde Chinas und der Chinesen nennen, haben den Satz des 
Dr. Johnson bestatigt: Patriotismus sei oft die letzte Zu£lucht eines 
Schurken. Rier ist jedenfalls die Freundschaft ffir die Chinesen oft 
die letzte Zu£lucht eines Europaers ohne Anstellung." Der chinesisehe 
Schriftsteller ist deutlich und schonungslos, aber der Kern seiner Aus
fuhrungen ist leider richtig. Und auch was die Deutschen, nicht nur, 
was die Englander angeht, glauben wir zugeben zu miissen, daB sie 
sich nicht immer mit ihrer eigenen und mit der chinesischen Kultur so 
befassen, wie es auch neben den Randelsgeschaften moglich und richtig 
ware. Es mag theoretisierend klingen, und die Deutschen in China 
mogen sich dagegen wehren, der Fremde, der nach China kommt und 
durch die einzelnen Niederlassungen reist, findet sehr schOne Klub
hauser mit sehr gut gekuhlten Getranken und eifrigen Domino- oder 
Billardspielern, es gibt auch Picknicks und Tanzereien und Feste genug. 
Aber von einer Fortbildung, wie sie heute das kleinste deutsche Stadt
chen seinen Bfirgern in Vortragen und Kursen gewahrt, von winter
lichen Vortragskursen ffir Deutsche und der Sprache kundige ge-
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bildete Chinesen, von Bestrebungen des einzelnen jungen Kaufmannes, 
aul3erhalb seiner Berufstatigkeit sich mit der chinesischen Kultur zu 
befassen oder auch nur privatim ffir die Ausbreitung seiner eigenen 
Kultur durch wirklich guten chinesischen Verkehr zu sorgen, von derlei 
Dingen findet er erheblich wenig, wenn man auch hier das geistig nach 
Selbstandigkeit und Einflul3 strebende Tsingtau ausnimmt. Aber er 
findet, wenn er derartiges zur Sprache bringt, tausend Gegengriinde. 
die ihm der Bequemlichkeit zu entspringen scheinen, ohne ihn zu 
iiberzeugen. Denn in der personlichen Arbeit jedes Einzelnen, der zu 
privaten eigennutzigen Zwecken in das feme Land geht, der aber da
neben doch das VerantwortlichkeitsgefUhl haben sollte, Vertreter eines 
Volkes, einer Kultur zu sein, liegt die allerbeste Arbeit, die tiefere 
Wirkung erzielen kann ala jede noch so intensive und mit noch so 
reichen Geldmitteln untemommene Schularbeit. 

8. Die deuischen Schulen in China. 

Wenn hier von den deutschen Schulen in China die Rede ist, so 
werden die Schulen, die zur Erziehung der deutschen Schulkinder 
in Ostasien bestimmt sind, kaum einer naheren Betrachtung bedUrfen. 
Zwar sind auch sie nicht ohne kulturelle Bedeutung fur die Ausbreitung 
des deutschen Gedankens. Die Gouvemementsschule in Tsingtau, die 
ihre Schiiler nach dem Muster etwa des deutschen Reform-Gymnasiums 
erzieht, wird nicht nur von deutschen Schulem besucht, sondem zahlt 
z. B. auch den Sohn eines englischen Missionars, der in Tsinanfu einer 
der hervorragendsten englischen Pioniere ist, zu seinen Schiilem. Der 
Jahresbericht der deutschen Schule in Tientsin weist nach, daB von 
den 36 Schiilem, die in das Schuljahr 1913 gingen, 28 Deutsche waren, 
3 Amerikaner, je 2 Englander und Russen und 1 Hollander. Die Kaiser 
Wilhelm-Schule in Schanghai, die jetzt in einem eigenen stattlichen 
Gebaude untergebracht ist und die, nebenbei bemerkt, durch die Ein
richtung ihrer Eltemabende mit belehrenden Vortragen durch die 
Lehrer wenigstens etwas den Mangel geistiger Bestrebungen unter den 
Deutschen Schanghais auszugleichen sich bemuht, hat auch nicht
deutsche SchUler zur Erziehung. Wichtiger fur unsere Zwecke sind 
diejenigen Schulen, die von Deutschland zur Erziehung von chinesischen 
Kindem errichtet worden sind oder errichtet werden sollen. Es handelt 
sich hier um verschiedene kleinere Schuleinrichtungen in Tsinanfu, 
Tientsin, Canton, Hankau usf. und um die groBeren Anlagen der 
deutsch-chinesischen Hochschule in Tsingtau, der deutschen Medizin
schule in Schanghai und der zu errichtenden technischen Mittelschulen 
in Schanghai, Canton, Hankau usf. 
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Gerade die Lage der kleineren Schulunternehmungen des 
Deutschtums in China ist nicht sehr rosig. Sie zeichnen sich alle zwar 
durch eine intensive Tatigkeit der Lehrer und durch eine hingebungs
volle eifrige Schularbeit, aber nicht durch iibermaBig gute Schulein
richtungen aus. Die deutsch-chinesische Schule in Hankau z. B., die 
eng und beschrankt in einem Mietshause untergebracht ist, kann nur die 
Hochstzahl von 60 SchUlern aufnehmen. Diese SchUler bezahlen 4 Dollar 
Kostgeld und 3 Dollar Schulgeld, wofiir sie dann freie Wohnung und 
Verpflegung erhalten. Sie sollen in drei Klassen auf das Technikum und 
die Medizinschule in Schanghai vorbereitet werden. Diese Schulen er
fiilIen also eine im Interesse der hoheren deutschen Schulen wertvolle 
Aufgabe der Heranziehung des notigen SchUlermaterials, soweit es in 
den eigenen Sprachschulen der hOheren Schulen nicht vorgebildet werden 
kann. Die Schule in Tsinanfu hat ungefahr 100 SchUler. Das Deutsche 
Reich bezahlt die drei deutschen Lehrkrafte, wahrend die Schule durch 
ihre Schulgelder sich im iibrigen selbst unterhalt, d. h. ihre Schulraume 
selbst mietet und die chinesischen Lehrer bezahlt, auch Schulmittel 
anschafft usf. Auch diese Schule lehrt ungefahr das, was zum Pro
gra.mm der deutschen Mittelschule gehOrt und bereitet zum Besuch 
der deutschen hOheren Schulen in China vor, wobei sie zwar das 
Chinesische selbst nicht in den Lehrplan aufgenommen hat, aber 
allerdings fiir diese Priva.tstudien ihrer SchUler Raume zur Verfiigung 
stellt und das Studium des Chinesischen auf jede Weise unterstiitzt. 
Hier leben die SchUler zumeist auBerhalb der Schule und bezahlen 
nur 3 oder 4 Dollar Schulgeld. Nur etwa 20 SchUler finden Unterkom
men in der Schule selbst, wo sie nur 1 Dollar Miete bezahlen pro Monat 
und ihre Verkostigung dann selbst iibernehmen. 

Wie sehr notig aber gerade die Ausbreitung eines Netzes von 
solchen kleineren Schulen ist und wie im AnschluB an sie gearbeitet 
werden kann, das zeigt die Museumseinrichtung, die die ameri
kanisch-englische Mission ganz in der Nahe der deutschen Schule in 
Tsinanfu geschaffen hat. Der Missionar Witeright hat dort etwas 
so Mustergiiltiges geschaffen, daB sich ein paar Worte dariiber hier 
verlohnen. Er war sein eigener Baumeister und hat in einem recht 
gefalligen, das gute Europaische mit dem guten Chinesischen mischen
den Stil sich nach und nach Ausstellungsgebaude errichtet, die 
schon auBerlich durch ihre Stattlichkeit auffallen. Die Gelder dazu 
flossen aus Stiftungen englischer Millionare, die Mission selbst wurde 
mit ihren Mitteln gar nicht in Anspruch genommen. Die reinen 
Kosten der Erstellung der Gebaude mit den billigen chinesischen 
Materialien und Arbeitslohnen schatzte der SchOpfer der Anlage auf 
6500 £, die Einrichtung auf rund 3500 £, so daB er also mit dem 
bescheidenen Kapital von nur 200000 Mark gearbeitet hat. Herr 
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Witeright bezeichnete mir seine Aufgabe als sozial, erzieherisch 
und religios. In seinem Museum gibt es offiziell keinen Unterschied 
zwischen den Nationen, seine Beispiele der Darstellung entnimmt er 
auch dem Leben aller Nationen aber das Amerikanisch-Englische wiegt 
schon der Sprache halber auBerordentlich vor, zumal natfirlich die Ge
schenke ffir das Museum hauptsachlich aus England und Amerika 
stammen. Herr Witeright und seine Frau mit einem jungen englischen 
Missionar und dessen. Frau wirken als fremde Lehrer, ihnen gesellen 
sich 5 chinesische Lehrer bei. Das Museum selbst hat einen groBen 
Empfangsraum, einen eigenen Empfangsraum fiir Damen, Lesezimmer 
und Bibliothek, und als SchOnstes eine groBe Vorlesungshalle ffir etwa 
500-600 Personen. An den Wanden dieser Halle werden die Bilder 
und Darstellungen stets gewechselt, so daB immer neue Dinge die Be
sucher anziehen. Ein Grammophon, ein Harmonium, ein Kinemato
graph befinden sich auf dem Podium in der Nahe des Vortragspultes. 
In den einzelnen Salen des Museums wird nun versucht, den Chinesen 
einen Begriff von der Kultur und Produktion der westlichen Lander 
beizubringen. Alles, was Technik und Zivilisation geschaffen haben, 
gibt es hier, aber nicht in trockener Statistik oder in Bildern, sondern 
moglichst in Modellen, lebenswahren und lebendigen Darstellungen, 
die zumeist der Erfindung des Herm Witeright ihr Entstehen verdanken 
und unter seiner Leitung von der Anstalt selbst angefertigt worden sind. 
Yom Schiffsmodell bis zu den verschiedensten architektonischen Muster~ 
beispielen, von zoologischen oder biologischen Darstellungen bis zu 
einem kleinen Kohlenbergwerk, von Kleinmaschinen bis zur Dar
stellung des Lebens einer englischen GroBstadt mit ihren Autos und 
elektrischen Wagen und Laden, Beleuchtungen und StraBenreinigungen 
ist alles, wirklich alles in diesem Museum vorhanden. Nach einfachen 
Ansichtskarten werden oft die Modelle ge£ertigt, nach Photographien 
auch, manches wird von den Fabrikanten gestiftet, geschickte Chinesen
finger fertigen Holzschnitzereien us£. Eine eigentliche Schule besteht 
bei diesem Museum nicht. Es werden nur aIle Stunde im groBen Vor
lesungssaale zwanglose Vortrage gehalten, die an irgendein Bild, an 
irgendein herbeigeholtes Modell ankniipfen und gewohnlich mit der 
religiosen Frage endigen. Ein lustiges Stiick des Grammophons lockt 
dann die Besucher in die groBe Vorlesungshalle, ein ernsteres des Har
moniums lost es ab, und bald beginnt die ernstere Arbeit der Belehrung 
und Bekehrung. 1m ersten Jahre seines Bestehens hatte dieses Museum 
80000 Besucher, im folgenden Jahre stieg die Zahl auf 200000, um die 
Mitte des Jahres 1912 waren taglich schon ungefahr 1000 Besucher zu 
verzeichnen, an Sonnabenden auch 1500 Menschen. Die Landleute 
kommen von weither, um sich das Museum anzusehen, dessen Ruhm in 
der Schantungbevolkerung schon weit verbreitet ist. Wir haben hier 
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eine mit vollem Versmndnis fur das Chinesische aufgebaute SchOpfung, 
deren ErfoIg gar nicht zu bestreiten ist, und vor allem: deren angli
sierender Erfolg nicht zu bestreiten ist. Es waren aber schon 7 Jahre 
dieser Wirksamkeit vergangen, bis man sich von deutscher Seite zu einer 
Nachahmung dieser vorzuglichen Methode entschloB. Der deutsche 
Schulleiter in Tsinanfu erlieB einen Aufruf an die deutsche Industrie, ein 
ahnliches deutsches Unternehmen in Tsinanfu zu unterstutzen durch 
V"berlassung von Modellen, Praparaten, Produkten, Waren, Abbildungen, 
Mustern, Katalogen usf. Es ist erfreulich, daB dank weitgehendster 
Unterstutzung dieser Aufruf Erfolg hatte und nun ein deutschesMuseums
unternehmen in der fur deutsche Interessen so wichtigen Schantung
Provinz im Entstehen begriffen ist. Aber kaum war der Gedanke richtig 
ausgesprochen, ala auch schon der leidige deutsche Streit anging, ob 
man diese Anstalten besser Kulturmuseum oder Lehrausstellungen 
nennt, und wer eigentlich zuerst den Gedanken geauBert habe, der 
Schulleiter in Tsinanfu oder die Hochschule in Tsingtau, und wohin 
das Museum oder die Museen kommen sollten. Anstatt daB man sich 
mit aller Macht bei den leider so beschrankten Mitteln an einen Punkt 
geworfen und dort erst einmal etwas Richtiges, Imponierendes geschaffen 
hatte, kamen von allen Seiten Anregungen, in diese oder jene Stadt und 
den oder jenen Hafen eine derartige Anstalt zu legen, es kamen die ub
lichen Eifersuchteleien zwischen den einzelnen deutschen Niederlassungen, 
die schon oft so manches gestort und verhindert haben, und es fehlte 
die zielbewuBte energische Personlichkeit in der deutschen Heimat; 
die von Deutschland aus ein Machtwort spricht und ausgleichend auf 
die verschiedenen Interessen in China wirkt, da nun doch einma! 
in China selbst gegenwartig eine solche Autoritat nicht vorhanden 
ist. GewiB ist es notig, daB an sehr verschiedenen Stellen derartige 
Arbeit in dem Riesenreiche geleistet wiirde. Es ist auch bei be .. 
schrankten Mitteln und bei richtiger Verteilung der einlaufenden Spen
den moglich, die Vorarbeiten zu einem kunftigen Netz von Museen 
in den einzelnen Stadten zu treffen, der Ausbau einer Anstalt muB aber 
zunachst groBzugig durchgefiihrt werden, und es darf nicht durch un
notige Verzettelung erreicht werden, daB wir ein paar Durchschnitts
anstalten, aber keine einzige mustergiiltige schaffen. FlieBen die Mittel 
so reichlich, daB an vier oder funf Stellen zugleich etwas Mustergiiltiges 
geschaffen werden kann, dann um so besser. 

Auch die deutsch-chinesische Schule in Canton, die im Rahmen 
der kleineren Schulorganisationen noch zu erwahnen ware, kommt, 
abgesehen von dem ReichszuschuB von 4000 Mark und der Bezahlung 
der europaischen Lehrer durch das Reich, mit eigenen Geldern eines 
eigens dazu in Canton gegriindeten Schulvereins aus. Sie fordert ihre 
30-40 SchUler so, daB sie ohne VorprUfung in die Medizinschule in 
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Schanghai oder die Technische Hochschule in Tsingtau eintreten konnen. 
Bier wie in den anderen Schulen ist der finanziellen Opferfreudigkeit 
der deutschen Kaufleute fiir Schulzwecke zu gedenken. 

Die vomehmste und groBte Schulanstalt, die das Deutsche Reich 
in Chinageschaffen hat, ist die deutsch-chinesische Hochschule 
in Tsingtau, die am 25.0ktober 1908 feierlich eroffnet wurde und 
in der Zwischenzeit sowohl auBerlich in ihren Lehr- und Wohngebauden, 
wie innerlich in ihrem Aufbau eine erfreuliche Entwicklung genommen hat. 
Ein groBes Werk, ein gutes Werk nannte sie der greise Tschangtschitung 
beim AbschluB der deutsch-chinesischen Verhandlungen, auf Grund 
deren China sich verpflichtete, 40000 Mark einmalig zu den Errichtungs
kosten und 40000 Mark jahrlich zu den Unterhaltungskosten der Schule 
zehnJahre lang beizutragen, wofiir es den von der Oberstufe abgehenden 
SchUlem das Recht zum Besuche der chinesischen Reichsuniversitat 
in Peking gab oder die Verwendung der nicht mehr das Universitats
studium wiinschenden SchUler im chinesischen Staatsdienste vorsah. 
Die Hochschule ist gegliedert in eine Unterstufe und eine Oberstufe, 
denen beide eine Obersetzungsanstalt gemeinsam ist. Die Unterstufe 
ist roehr eine Vorbereitungsvorschule, die in einem fiinfjahrigen Lehr
gang junge Chinesen, die im Mindestalter von 13 Jahren eintreten konnen, 
zu einer AbschluBpriifung mit der Berechtigung zum Eintritt in die 
Oberstufe vorbereitet. Die SchUler werden yom Provinzialschulrat in 
Tsinanfu iiberwiesen oder miissen durch eine Aufnahmepriifung ihre 
Befahigung fiir die Unterstufe nachweisen, wo sie in chinesischer Sprache 
und Wissenschaft, in deutscher Sprache, in Rechnen, Algebra, Geogra
phie und Geschichte, Nuturbeschreibung, Gesundheitslehre, Physik, 
Chemie, Botanik und Zoologie, Zeichnen, Tumen und Musik unter
richtet werden, dabei freiwillig noch Stenographie und englische Sprache 
erlemen konnen. Die Oberstufe besteht dann aus vier Abteilungen, 
die man auch Fakultaten nennen konnte: einer rechts- und staats
wissenschaftlichen, einer naturwissenschaftlich-technischen, einer forst
und landwirtschaftlichen und einer medizinischen. Es ist selbstver
standlich, daB diese vier Abteilungen natiirlich mit den vier Fakul
taten deutscher Universitaten nicht zu vergleichen sind, wie iiberhaupt 
Hochschulen in China viel weniger Statten der wissenschaftlichen 
Forschung und Forschungsanleitung vorderhand werden konnen, son
dem sich auf die rein schulma3ige Obertragung vorhandenen Wissens
stoffes zu beschranken haben, was die eigene Forschertatigkeit der 
lehrenden Professoren zwar nicht ausschlie..Bt, aber doch zu keiner Be
dingung des Lehramtes macht, fiir das in erster Linie padagogische 
Fahigkeiten niitzlich und notwendig sind. Die vier Abteilungen schlieBen 
sich also auch in dem, was gelehrt wird, dem chinesischen Bediirfnis 
und dem chinesischen Verstandnis an, sie werden ihre volle Tatigkeit 
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erst entfalten konnen, wenn die Unterstufe einen griindlich vorbe
reiteten Stamm von Schiilem liefem kann, der auch mit wirklichem 
Verstandnis dem Vortrag zu folgen versteht. Erst in der Praxis wird 
ain Einleben von Lehrem und Schiilem in die Eigenart des anderen 
erfolgen, das griindliche Erfolge verbiirgt. Deshalb ist der Schule vor 
allem eine Stabilitat ihres Lehrerpersonals zu wiinschen, die jetzt nach 
manchen anfanglichen Kinderkrankheiten, deren Geschichte hier nicht 
erst aufgerollt werden solI, verbiirgt zu sein scheint. Die Schule, die 
mit Lehrmaterial gut versehen ist und an der neben fiinf chinesischen 
Lehrkraften jetzt 17 deutsche Lehrer unterrichten, hat an Stelle der 
urspriinglichen Artilleriestalle und Baracken, in denen sie untergebracht 
war, jetzt modeme Alumnate bekommen und erhalt eben jetzt ein 
modernes Vorlesungsgebaude, sie ist einfach, aber praktisch und aus
reichend ausgestattet, und ihr Schiilermaterial berechtigt, nach den 
bisherigen Erfahrungen zu schlieBen, zu den schOnsten Hoffnungen. 
Die Schiiler bezahlen in der Unterstufe 35, in der Oberstufe 50 Dollar 
monatlich und bezahlen auBerdem 6 Dollar monatlich fiir volle Ver
kostigung. Wesentlich fiir die Anstalt ist, daB satzungsgemaB religiose 
Propaganda von der Anstalt ausgeschlossen ist. Das Vbersetzungs
bureau der Hochschule hat in der Herausgabe deutsch-chinesischen 
und chinesisch-deutschen Lehr- und Lesematerials schon Erhebliches 
geleistet, und eine deutsch-chinesische Rechtszeitung, die von den Do
zenten der Abteilung herausgegeben wird, bietet auch schon Keime 
zur kfinftigen Fortentwicklung der Hochschule von einer Lehr- zu einer 
Forschungsanstalt, ihre Bucherei ist schon auf einen guten Stand ge
bracht worden, wobei freilich erwahnt werden darf, daB die kosten
lose Vberweisung deutscher Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere 
illustrierter Zeitschriften, in die Lesesale, deutscher Bucher jeglicher Art 
in die Bucherei, dieser Schule wie auch den anderen deutschen Anstalten 
in China groBen Nutzen bringen wiirde. Wertvoll ist, daB die tech
nische Abteilung sich in einem Demonstrationssaal auf maschinen
technischem Gebiet eine Art Kleinmuseum geschaffen hat, wie es in 
groBerer Ausdehnung und auf breiterer mehr popularer Basis inAnlehnung 
an das englische Beispiel in Tsinanfu schon oben gewiinscht worden ist. 
Den Chinesen reizt viel mehr als das theoretische Lemen der praktische 
Anschauungsunterricht, der an Modellen und lebenswahrenDarstellungen 
und Maschinen erteilt wird. Ein Pflug, in der praktischen Wirksamkeit 
dargestellt, ein arbeitendes Lokomotivmodell, eine in der Tatigkeit be
findliche Dampfmaschine ziehen ihn mehr an als tausend Abbildungen. 
Deshalb wird die Maschinenausstellung, wie sie schon jetzt in der Ab
teilung der Hochschule vorhanden ist, zunachst einmal fiir das Schiiler
personal ein wertvoller Bestandteil sein, sie kann aber weiter vor allem 
in Verbindung mit kinematographischen Vorfiihrungen und Darstel-
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lungen bei geschickter Arbeit auch in popuHi.ren Vortragen fur die er
wachsenen Einwohner Tsingtaus und des Schutzgebietes in den Dienst 
der deutschen Sache gestellt werden und wird noch mehr Wirksamkeit 
ausuben, wenn es erst einmal gelange, in billigen Extrazugen die Be
wohner der inneren Provinz planmaBig und moglichst oft ins deutsche 
Schutzgebiet zu fuhren und sie dort bei biIligster Verpflegung einige Tage 
festzuhalten, um ihnen die deutsche Wirksamkeit vor Augen zu fiihren. 
Fur derartige weitausschauende Plane fehlen vorderhand bei uns die 
Mittel, sie brauchen aber nicht in aller Zukunft zu fehlen. Gerade die 
naturwissenschaftlich-technische und die land- und forstwirtschaftliche 
Abteilung der Hochschule konnen dann uber ihr eigentliches Betatigungs
feld hinaus Hervorragendes im Interesse des Deutschtums leisten. Wird 
erst das landwirtschaftliche Versuchsfeld vor der Anstalt ausgebaut, 
der Lehrstall vervollstandigt sein, wird man praktisch dem so sehr 
konservativen und beim Alten verharrenden Chinesen Dungung und 
Kreuzungsergebnisse vor Augen fuhren konnen, dann werden gerade 
in dem landwirtschaftlich so wichtigen armen Schantung durch Ver
besserung der landwirtschaftlichen Methoden und intensivere Wirt
schaft von Deutschland segensreiche Wirkungen ausgehen. 

Die zweite deutsche Schule, die sich betrachtlicher Erfolge in ihrer 
Tatigkeit riihmen darf, ist die deutsche Medizinschule in Schang
hai, der es gelang, im letzten Jahre die drei ersten chinesischen, voll
kommen nach deutschem Muster ausgebildeten Arzte nach einer strengen 
Priifung zu entlassen (die drei Herren haben sich in Schanghai selbst 
zusammen niedergelassen und uben dort ihre nach mir gewordenen 
Mitteilungen recht starke Privatpraxis gemeinsam aus). Die Errichtung 
dieser Anstalt ist privaten Mitteln zu verdanken, die durch die Initiative 
der Berliner Deutsch-Asiatischen Gesellschaft und ihres Kulturaus
schusses zusammengekommen sind, wobei ein Beitrag der Koppel
stiftung mit 21000 und ein Reichsbeitrag von 30000 Mark eine muh
same Balancierung des Etats ermoglichen. Die Organisation dieser 
Anstalt gleicht der Tsingtauer Hochschule insofern, als die Unterstufe 
hier durch eine Sprachschule dargestellt wird, wahrend die Oberstufe 
aus Vorklinikum und Klinikum besteht. Rein auBerlich machen aber 
die Gebaude dieser Schule cinen weit weniger imponierenden Eindruck 
als die der deutsch-chinesischen Hochschule in Tsingtau, und das scheint 
gerade im Hinblick auf die Vergleichsmoglichkeiten mit anderen fremden, 
englischen und amerikanischen Schulen in Schanghai bedauerlich. Das 
alte Alumnat der Schule ist selbst fur bescheidene Anspruche infolge 
der mangelhaften Geldmittel allzu unansehnlich gewesen, die neuen 
Bauten, die im Laufe des letzten Jahres erstellt worden sind, ein Lehr
gebaude fur das Vorklinikum mit Vorlesungs- und Sezierraum, Vor
bereitungs- und Dozentenzimmer, Sammlungsraum und Dunkelkammer 
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und das zweite Alumnat fur 60 SchUler, das spater ffir 120 Schiller er· 
weitert werden soli, haben das auBere Ansehen des Komplexes der 
deutschen Medizinschule wenigstens etwas gehoben. DaB auf dem
selben Grundstuck jetzt das Gebaude fur die erste technische Mittel
schule in China errichtet worden ist und daB die Sprachschulen beider 
Anstalten kiinftig gemeinschaftlich sein werden, kommt dem deutschen 
Schulinteresse in Schanghai durchaus entgegen und wird auBerlich 
das Ansehen der deutschen Schultatigkeit nur heben. Freilich darf man 
nicht vergessen, daB das eigentliche Klinikum der Schule nicht mit 
ihr verbunden ist, sondern in dem den deutschen Arzten Schanghais 
gehOrigen Paulun-Hospital abgehalten wird. Neben diesem Hospital 
besitzt die deutsche Medizinschule auch ein Haus, das 16 chinesischen 
Studenten als Wohnhaus dient. Auf die etwas verwickelten Ver
waltungsverhaltnisse der deutschen Medizinschule soli hier nicht ein
gegangen werden, nur das ist zu betonen, daB sie ihren Bestand der 
Opferfreudigkeit der deutschen Arztefirma in Schanghai verdankt (die 
in Schanghai lebenden sechs deutschen Arzte, von denen allerdings 
einer immer auf Urlaub sein muB, haben sich zu einer Arztefirma zum 
gemeinschaftlichen Betrieb der Praxis zusammengeschlossen), die ihre 
Arbeitskraft unentgeltlich in den Dienst dieser idealen Sache stellen. 
Das darf besonders von dem Leiter der Schule und der Seele des Ganzen, 
dem Nachfolger Pauluns, Dr. von Schab, hier gesagt werden. Der 
Zweck der Schule, so heiBt es in ihrem letzten Jahresberichte, ist nicht 
nur die Ausbildung von praktischen Arzten, sondern "ihr Hauptziel 
ist, Pioniere ffir sorgfaltige naturwissenschaftliche Bilduug zu schaffen 
in einem Lande, wo auch der Gebildetste noch von finsteren mittel
alterlichen Ideen durchsetzt ist, wo nur bei ganz wenigen - wohl der 
groBte Teil dieser ist auf ausUindischen Schulen groB geworden - das 
Vermogen guter Beobachtung von Vorgangen in der AuBenwelt und 
der Drang zur Erkenntnis vorhanden ist". Die Tatigkeit gerade dieser 
Medizinschule hat mit einem direkten Handelsinteresse wenig zu tun. 
Wenn den technischen Schulen und Handelsschulen in China vielleicht 
ein direkter EinfluB auf die Chinesen und auf den chinesisch-deutschen 
Handel infolge von Maschinen- und Warenbestellungen zukommt, so 
wird das von der Medizinschule mit ihrer rein geistigen Wirksamkeit 
kaum zu beweisen sein. Um so mehr ist diese Schule, eine Vertreterin 
des deutschen Idealismus in China, ein Ausdruck deutscher reiner 
Kulturbetatigung in China, der Unterstutzung wurdig, deren sie in 
hohem MaBe bedarf. Denn ihr Etat ist auf hOchst schwankendem Grunde 
gebaut, und wenn auch die jetzt errichtete technische Mittelschule die 
Kosten der Sprachenvorschule erleichtern hilft - es darf angenommen 
werden, daB diese Kosten der Sprachenschule in Zukunft nicht einfach 
halbiert werden, sondern entsprechend den sicherlich bedeutend zahl-
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reicher kommenden Schwem fur die technische Schule in einem entspre
chend hoheren Verb,altnis von der technischen Schule getragen werden -, 
so ist doch fiir die Medizinschule selbst noch reichlich zu tun. Es fehlt noch 
durchaus an den inneren Einrichtungen und Instrumenten, die auch diese 
Anstalt zu einer Musteranstalt Deutschlands in China machen konnten. 
Zur Ausgestaltung des Klinikums waren noch etwa 6000, fiir das VOl'
klinikum 5000, fiir die Pathologie 12000, fiir die Bakteriologie 6000, 
fur den Tierstall 2000, zusammen also uber 30000 Mark notig, um 
dringend erscheinende einmalige Anschaffungen zu leisten. Was aber 
im Zusammenhang mit der Medizinschule vor allem notig erscheint, ist 
eine bessereUnterstutzungdesdeutschen Paulun-Hospitals, das ja 
den Studenten als klinische Vorbereitungsstatte dient. Dieses nun seit 
demJahre 1899 bestehende Institut hat dauemd mit Geldnot zu kampfen, 
seit dem Jahre 1910 gewahrt wenigstens die Internationale Nieder
lassungsmunizipalitat jahrlich 1000 Taels Beihilfe in Anerkennung der 
Leistungen des Hospitals fiir arme Kranke. Die Mitbenutzung des Hospi
tals durch die Klinikumsstudenten der Medizinschule hat aber bald be
wiesen, daB alle Raume zu klein sind, die Poliklinik, der Operations
raum, der Raum fiir Augenkranke sind zu eng und beschrankt, und 
an Stelle eines einstockigen Gebaudes muB ein modernes dreistockiges 
treten, das Platz fiir eine innere und eine chirurgische Poliklinik, Ope
rationsraume und Krankenzimmer schafft. Die Kosten allein des Roh
baues aber werden uber 70000 Mark ausmachen, und die Innenein
richtu:ilg wird weitere Mittel erfordern. Es sollte eine Ehrenpflicht 
insbesondere der deutschen Arztevereinigungen in der Heimat sein, 
den Kollegen, die drauBen in China ala Pioniere deutscher arztlicher 
Wissenschaft eine entsagungsvolIe und opferbereite Tatigkeit ausuben, 
beizuspringen und die deutsche Medizinschule und das Paulun-Hospital 
in Schanghai durch reiche Geldmittel in den Stand zu setzen, wirklich 
eine deutsche Musteranstalt zu werden. Gerade in Schanghai, dem 
Zentrum der Bildungsbestrebungen alIer fremden Nationen, dem Zen
trum auBerordentlich prachtig gebauter und ausgestatteter fremder 
Schulen, sollte Deutschland nur mit mustergiiltigen Anlagen vertre
sein, die zusammen mit deutscher Griindlichkeit und Gelehrsamkeit 
einen Erfolg verbiirgen, der Deutschland den anderen Nationen gegen
uber zum mindesten als ebenbiirtig erscheinen laBt. 

Diese Erwagung hat es wohl auch mit veranlaBt, daB die erste 
technische Mittelschule, die von Deutschland aus in China er
richtet wird, nach Schanghai gekommen ist. Schanghai ist immer 
noch als Eingangs- und Ausfuhrhafen an der chinesischen Kuste uber
ragend, ist die internationalste alIer internationalen Hafenstadte an 
der chinesischen Kiiste. Zwar ist der englische EinfluB iiberwiegend 
groB, und das etwas groBstadtisch europaisch angelegte Leben der 
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Hafenstadt ist auch ruhigem intensivem Schulbetrieb nicht gerade 
hervorragend giinstig. Immerhin iibt es a.ber auf die Chinesen erheb
liche Anziehungskraft aus, und es laBt sich wohl rechtfertigen, gerade 
hier eine Schule technischer Art zu errichten, weil fiir deren ausge
bildete Schiller auch in Shanghai selbst der Arbeitsmarkt groB genug 
ist, um ihre Kenntnisse verwerten zu konnen. Der Wunsch, der 
hart bedrangten Medizinschule beizuspringen und dem deutschen 
Schulaystem rein auBerlich einen imponierenderen Anstrich zu 
geben, wa.r gleichfalls mitbestimmend und berechtigt. 1m Jahre 1911 
wurde in Deutschland ein Fond von nahezu 11/2 Millionen Mark zu
sammengebracht, der zur Errichtung und Unterhaltung technischer 
Mittelschulen in China bestimmt war. Die erste dieser Schulen ist 
jetzt in Schanghai errichtet worden, die zweite wird in Hankau folgen, 
ffir eine dritte ist Canton, fiir eine vierte jedenfalls Tientsin vorgesehen. 
Eine gleichmaBige Einrichtung dieser Schulen wird sich bei der Ver
schiedenheit der Landesteile, in denen sie errichtet werden sollen, nicht 
empfehlen, in Canton z. B., wo kommerzielle Instinkte des Siidchinesen 
besonders ausgebildet sind, wird eine combinierte technische undHandela
schule das Richtige sein, weil ja bei allen Schulen in China die prak
tische und rasche Verwertbarkeit des Gelernten ala die Hauptsache er
scheint. Auch diese Schulen werden in der Hauptsache aus einer Sprach
schule und einer technischen Oberstufe bestehen, die in praktischer 
Tatigkeit an Modellen und Maschinen eine Ausbildung ungefahr eines 
deutschen Technikers gewahrt, der mehr ala etwa der wissenschaftlich 
gebildete Ingenieur in China zur industriellen ErschlieBung des Landes 
zu fehIen scheint. Nur ist es notig, nicht mit der Errichtung der weite
ren technischen Schulen in China zu warten, bis die Erfahrung der 
ersten Schule vorliegt, obgleich bei solchem Vorgehen vielleicht etwas 
an Geld gespart werden konnte. Zur schrittweisen Errichtung solcher 
Schulen ist aber die Zeit zu spat, die Konkurrenz anderer Lander, ins
besondere der neuen englischen Hochschule in Hongkong, zu groB ge
worden. In dem Siiden und der Mitte Chinas, in Canton und Hankau, 
sicherlich aber auch in Tientsin, wo der deutsche HandelaeinfluB ja in 
erfreulichem Wachstum begriffen ist, miissen solche Schulen rasch er
richtet werden, wollen wir in dem Kampf um den ersten Platz bei der 
ErschlieBung Chinas nicht zurnckbleiben. Wenn hier einer raschen 
und in gewissem Sinne dezentralisierten Errichtung deutscher :Mittel
schulen in China das Wort geredet wird, so richtet sich das durchaus 
nicht gegen die in der deutschen Lehrerschaft Chinas zum Ausdruck 
gebrachten Tendenzen nach einer Zentralisierung des Lehr
betriebes. Diese Bestrebungen gehen hauptsachlich auf Verein
heitlichung des Lehrplanes und Fiihlungnahme mit der Systematik 
und dem Schulbetriebe der Missionen, sowie auf Schaffung geeigneter 
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Lehrmittel usf. aus, und sie sind sicherlich in hohem Grade berechtigt, 
selbst wenn es sich herausstellen sollte, daB die psychologische Ver
schiedenheit der einzelnen Landesteile in China doch in der Praxis 
verschiedene Lehrmethoden und verschiedene Lehrmittel erfordern 
sollte. Die deutschen Lehrer, die schon zwei Lehrerkonferenzen in 
Tsingtau abgehalten und sich in der "Ostasiatischen Lehrerzeitung" 
ihr eigenes Organ zum Meinungsaustausch geschaffen haben, mussen 
sicherlich zuerst die systematischen Grundlagen ffir ihre Arbeit schaffen 
und mUSSeD ihre Lehrmeinungen untereinander austauschen, gerade 
weil die deutsche Lehrtatigkeit im Osten noch so sehr jungen Datums 
ist. An je mehr Schulen diese Erfahrung aber gewonnen werden kann, 
und je rascher diese Schulen errichtct werden, desto besser ist es, und 
es wird diesen Schulen sicherlich nichts schaden, wenn sie nicht mit 
konsularisch-bureaukratischer Zentralisierungswut von Schanghai aus 
ins Leben gerufen werden, sondem unter dem EinfluB der deutschen 
amtlichen Vertretungen und vor allem der kaufmannischen Kreise der 
Orte entstehen, wo sie wirken sollen. 

Freilich wird den mit amtlichen oder privaten Mitteln arbeitenden 
deutschen Schulen in China nicht aile Schulpflicht des Deutschtums 
im Osten aufgebfirdet werden konnen. Dazu fehlen vor allem die 
Mittel. Deutschland sollte sich aber mehr als bisher und losgelost von 
allen Vorurteilen, die seine konfessionelle Zerrissenheit mit sich bringt, 
der Missionsschulen zur Ausbreitung seiner Kultur und seiner 
Sprache bedienen. Hierin sind uns die anderen Nationen weit voraus, 
~owohl was die Schulen, wie was die Mittel ihrer Schulen angeht. Die 
lrussionen dUrfen an Statten im Landinnem arbeiten und Grundstucke 
erwerben, die nach der bestehenden Ordnung den Kaufleuten und 
ubrigen Fremden verboten sind. Das begrnndet, daB sie viel tiefer in 
das Landinnere eindringen konnen, viel unmittelbarer und eindring
licher zum wirklichen Volke gelangen, als das in den Hafenstadten 
moglich ist. Schon dieser Gesichtspunkt muBte also dazu fUhren, daB 
man sich auch dieses Instrumentes bedient, um Fiihlung mit chine
sischen Kreisen zu gewinnen. 

Bevor an dieser Stelle des Schulwesens gedacht wird, das sich im 
AnschluB an missionarische Tatigkeit in China entwickelt hat, ist 
einer segensreichen Arbeit zu gedenken, die von den Jesuitenpatres und 
unter ihnen von vielen deutschen Jesuitenpatres, in China geleistet 
worden ist. Seit dem Ende dersechziger Jahre des vorigen Jahrhun
derts habenJesuiten in Zikawei nahe der Handelsmetropole Schanghai 
metereologische Beobachtungen angestellt, seit dem Ende der 
siebziger Jahre besteht dort eine ordentliche Station. Der furchtbare 
Taifun der Juli- und Augusttage 1879, der unendliche Verheerungen 
in Schanghai anrichtete und der eine ausgezeichnete Beschreibung und 
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meteorologische Erklarung durch den Observatoriumsleiter Pater Dechev
rens erfuhr, lenkte auch die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die 
Arbeit der unter franzosischer Leitung stehenden Jesuitenmission, 1883 
entstand in Zikawei ein ordentliches Gebaude, und seit jener Zeit ist 
von diesem Orte aus in nie ermudender emsiger Tatigkeit ein unbe
rechenbarer Schaden der gesamten Schiffahrt und insbesondere der 
deutschen Schiffahrt verhindert worden. Es ist dort ein mit vorzug
lichem Meldedienst aus ganz Ostasien versehener Wetterdienst ein
gerichtet, der bereitwilligst und unentgeltlich der internationalen 
Schiffahrt zur Verfugung gestellt wird. Wenn auch heute die deutsche 
Schiffahrt in mancher Hinsicht unabMngig von diesem Dienste ge
worden ist dadurch, daB der Flottenverein fiir das Ausland auf einem 
Berge Tsingtaus ein eigenes vorzuglich eingerichtetes und gut ge
leitetes Observatorium gebaut hat, das an Beobachtung und Sturm
warnung sowie in der Priifung der nautischen Instrumente fur die 
Marine und die Handelsflotte wesentliche Dienste leistet, so darf deshalb 
doch nicht vergessen werden, daB jahrelang der Mangel eines deut
schen Institutes durch das Jesuiten-Observatorium in Zikawei ersetzt 
worden ist, daB bei der Einrichtung der deutschen Station in Tsing
tau auch seine Hllie und Ratschlage gewii.hrte. Die deutsche Marine 
hat diesen Dienst stark in Anspruch genommen. Von 363 Wetter
berichten und Taifun-Warnungen, die in es denJahren 1900 bis 1903 gab, 
hat sie298 empfangen, von den wissenschaftlichen Veroffentlichungen 
und Bulletins haben die FUhrer der deutschen Schiffe ausgiebigen Ge
brauch gemacht, die Tii.tigkeit der deutschen Herren dieser Anstalt 
war ofters der Gegenstand lobender Erwahnung in der deutschen 
Kolonie Schanghai und auch im deutschen Reichstage. Der Wiirz
burger Pater Scherer, der sich durch deutschen Unterricht an chinesi
schen und auch franzosischen Schulen in China ausgezeichnet hat, der 
dem deutschen Arzte Dr. Paulun bei der Einrichtung der ersten deut
schen klinischen Anstalten in Schanghai half und wahrend der Boxer
unruhen und der militarischen Besetzung Schanghais sich besonders 
um die deutschen Besatzungstruppen verdient machte, deren Truppen
lager ganz in der Nahe Zikaweis gelegen war; neben ihm der hervor
ragende Sinologe, der Schlesier Pater Tschepe, dessen Mitarbeit der 
deutschen Zeitung Schanghais so sehr zu statten kam, einer der aus
gezeichnetsten lebenden Orientalisten Pater Dahlmann, Pater Beck, 
der Leiter der Handwerkerschule der Mission, in der neben Zeichnungen 
und Entwiirfen prachtige Holzschnitzereien kirchlichen und weltlichen 
Charakters gefertigt werden, und andere konnen als hervorragend ge
bildete und wirksame Vertreter des Deutschtums in China gelten. 

Was nun die Tatigkeit der Missionen in China angeht, so sei hier 
natiirlich von der rein seelsorgerischen und propagandistischen Tatigkeit 
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und Betatigung der Missionen abgesehen. Von den protestantischen 
Missionen, die in China sich betatigen, sind die folgenden zu nennen: 
Der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein 
arbeitet in China mit 5 Missionaren, unter denen ein Arzt una. eine 
unverheiratete Missionarin sich befinden. Die Arbeit erstreckt sich auf 
Tsingtau und Schanghai. 1m Dienste dieser Mission steht der bekannte 
Sinologe Pfarrer Wilhelm in Tsingtau, der sich durch die Sammlung 
"die Religion und Philosophie Chinas" einen Namen gemacht hat, in 
der er die klassische Philosophie, den spateren Confucianismus sowie 
den Taoismus und die Sekten durch Vbersetzungen nach dem Original 
in Deutschland verstandlich machen will. In dieser Mission arbeitet 
auch der bereits zitierte Pfarrer Schiiler, der Verfasser einer "Geschichte 
Chinas". 26 chinesische Lehrer, Arzte und Heilgehilfen schlieBen sich 
ihnen an. Vber das Seminar in Tsingtau wird berichtet, daB as mit 
130 Schiilern im Jahre 1911 seinen hOchsten Besucherstand erreichte, 
im Jahre 1912 aber mit 160 Schiilern das Schuljahr begann. Durch 
groBere Sammlungen in Deutschland wurde es ermoglicht, der ersten 
Missionsmadchenschule, der Me-I-Schule, die mit 3 Klassen ffir Mad
chen ohne vorhergegangenen Schulunterricht bestimmt ist, eine hOhere 
Schu-Fan-Schule mit sechsjahrigem hOheren Kursus anzugliedern, die 
die Absolventen der ersten Schule weiter ausbildet. Dieser erste Versuch 
einer systematischen Einwirkung auf die heranwachsende weibliche 
Jugend Chinas ist besonders beachtenswert ffir die gesamte Schul
tatigkeit in China, weil von seinem Erfolg wohl auch die kiinftige 
nichtmissionarische Betatigung in dieser Richtung abhangt. Diese 
Mission unterhalt auch das bereits genannte Faber-Hospital. Die 
hohere Madchenschule hat fibrigens Raum ffir 60 in der Schule wohnende 
Schiilerinnen. Die Schiilerinnen bezahlen nur 20 Dollar pro Jahr Schul
geld und 40 Dollar Verpflegunsgeld, es gibt zudem noch Stipendien 
ffir Mittellose. 

Die evangelische Missionsgesellschaft zu Basel arbeitet 
in China mit 44 Missionaren, unter denen 3 Arzte und 3 unverheiratete 
Missionarinnen sind, hauptsachlich in der Kuantung-Provinz von Hong
kong aus und im Hinterlande von Swatau. Etwa 25 der Missionare 
sind verheiratet. Die Zahl der Schiiler wird mit 1789 angegeben. Mit 
dem Schulwesen beschaftigen sich 7 Missionare, denen 81 eingeborene 
Lehrer unterstehen. Die ffir das Jahr 1912 ausgesetzten Geldmittel 
umfaBten an Lehrergehaltern 16495 Dollar, ffir Knabenanstalten 
4695 Dollar und ffir Madchenanstalten 3091 Dollar, wobei die Bau
kosten nicht einbezogen sind. 

Die Rheinische Missions-Gesellschaft betatigt sich mit 
16 Missionaren, unter denen ein Arzt und 3 unverheiratete Missionarin
nen sind, hauptsachlich in Hongkong, Canton und fiberhaupt in Kuan-
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tung. Sie unterhalt 33 Volksschulen, unter denen eine gehobene Volks
schule sich befindet und eine gehobene Mii.dchenschule, die beide Inter
nate haben. Ferner gibt es eine Mittelschule und ein Predigerseminar. 
An diesen Schulen sind 21 Lehrer und 14 Lehrerinnen tatig, unter ihnen 
5 europaische Lehrkrafte. Die Zahl der Schwer wird mit 755 ange
geben, 518 Knaben und 237 Madchen, wozu noch 30 Mittelschiiler und 
9 Seminaristen kommen. An Geldaufwendungen waren fiir 1913 im 
ganzen 7273 Dollar vorgesehen, wobei man auf etwa 1000 Dollar Ein
nahmen aus Schul- und Kostgeld rechnete. Nicht eingeschlossen in 
diese Summe sind die Gehalter der europaischen Lehrkrafte. 

Die Lie benzeller Mission arbeitet vorwiegend in der Hunan
Provinz, wo sie eine Blindenschule mit 14 Schwern, eine Frauenschule
mit 9 und eine Kostschule mit 7 Schwerinnen unterhalt, dazu 4 Tages
schulen mit 45 Schiilern und 21 Schwerinnen. Es gab im ganzen 9 euro
paische und 10 chinesische Lehrkrafte. 1m Laufe des Jahres 1912 ist 
eine weitere Tagesschule erofinet worden. Die Geldaufwendungen be
trugen ungefahr 2500 Mark, ohne die Entschadigung der europaischen 
Lehrkrafte. 1m ganzen arbeitet die Mission mit 24 Missionaren, unter 
denen 12 unverheiratete Missionarinnen sich befinden. 

Fiir die Berliner Missions-Gesellschaft waren 34 Missionare, 
darunter 6 unverheiratete Missionarinnen, in Schantung und in Kuan
tung tatig und berichteten in ihrem Jahresbericht von erfreulichem 
Wachstum des Schulwesens. 1m ganzen spricht der Bericht von 81 Ele
mentarschulen mit 1413 Schwern und 331 Schwerinnen. Es bestanden 
5 Nebenklassen (Abend- und Nahschulen) mit 198 Schiilern und 5: 
Mittelschulen mit 186 Schiilem, sowie 2 Seminare mit 35 Schiilem. 

Die Kieler Mission betatigt sich mit einem Missionar und 2 un
verheirateten Missionarinnen im wesentlichen in Siidchina, und zwar 
in Pakhoi, wo sie 5 Knabenklassen und 3 Madchenklassen als Ele
mentarschulen unterhii.lt, einzelne befahigte Schiiler aber auch in der 
deutschen Sprache unterrichtet. 5 chinesische Lehrer und 4 chinesische
Lehrerinnen sind als Hilfskrafte tatig. Insgesamt hat die Mission etwa 
90 Knaben und 50 Madchen als Schwer. 

Zu erwahnen ist hier noch das Waisenhaus in Hongkong, das· 
yom Berliner Findelhaus durch 3 Missionarinnen und 1 Missionar unter
halten wird, die Tatigkeit der deutschen China-Allianz-Mission,. 
die mit 22 Missionaren, darunter 7 Missionarinnen in Tschekiang und 
Kiangsi arbeitet, die evangelische Vereinigung, deren 7 Missionare 
(2 A.rzte und 3 unverheiratete Missionarinnen) in Hunan arbeiten, die:
deutsche Frauen-Missions-Union, deren 2 unverheiratete Missio-· 
narinnen in Setschuan tatig sind, die Hildesheimer Blinden
Mission, fiir die 4 unverheiratete Missionarinnen ein Blindenheim in 
Hongkong unterhalten. Angaben iiber die Schultatigkeit dieser zuletzt 
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genannten Missionen waren leider nicht zu erhalten, die Zahlen sind 
einer Zusammenstellung des Ostasiatischen Lloyd entnommen, der im 
September 1912 fur China 165 deutsch-evangelische Missionare berech
nete (davon 7 Arzte, 45 unverheiratete Missionarinnen und 87 verhei
ratete Missionare), doch sind hier die in nichtdeutschen MissionsgeselI
schaften arbeitenden deutschen Missionare nicht gerechnet. Eine 
Zusammenstellung der deutschen Vereinigung in Schanghai berechnet 
die Zahl der protestantischen Schulen in China auf 

englische ... 
amerikanische . 
deutsche ... 

Volksschulen Mittel- und Hochschulen 
Schulen 

1445 
. 1992 

164 

SchUler 
30303 
44354 
4682 

Schulen 
241 
286 
15 

SchUler 
7552 

23040 
523 

Scharfer als durch diese Zusammenstellung kann die Unterlegen
heit Deutschlands auf diesem Gebiete der Tatigkeit nicht dargestellt 
werden. Es fehlt allerdings an ausreichenden N achrichten, in welchem 
Umfange an samtlichen Missionsschulen die fremde Sprache, insbesondere 
an den deutschen Missionsschulen die deutsche Sprache gelehrt wird. 
Dieses Unterrichtsfach gilt durchaus nicht als.selbstverstandlich, in den 
Elementarschulen kann natiirlich davon nicht die Rede sein, aber auch 
in den Mittelschulen scheint es daran noch manchmal zu fehlen. 

Fiir die Katholischen Missionen konnte ich selbst Material in 
diesem Umfange nicht sammeln, ich entnehme die notigen Zahlen und 
Angaben daher einem ausgezeichnet informierenden und auf einem 
auBerordentlich reichhaltigen Quellenstudium beruhenden Artikel des 
Missionars Schwager in der "Zeitschrift fur Missionswissenschaft" (1912, 
3. Heft). Darnach sind rein deutsche katholische Missionsuntemehmungen 
fast nur in Schantung vorhanden, und zwar sind es die deutschen 
Franziskaner, die 29 deutsche und 23 einheimische Priester haben, 
9 ausIandische Laienbriider und 6 Schwestern, 97 einheimische Lehrer 
und 81 einheirtische Lehrerinnen, sowie 14 Seminaristen. Es gibt bei 
ihnen 122 Volksschulen mit 1079 Schiilern und 1061 Schulerinnen, 
24 hOhere Schulen mit 182 SchUlern und 145 SchUlerinnen, 5 Waisen
hauser mit 1035 Zoglingen, 1 Spital und 2 Apotheken. Die Steyler 
Missionare haben 65 deutsche und 12 einheimische Priester, 13 deut
sche Laienbruder und 36 deutsche Schwestern, dazu kommen 103 ein
heimische Lehrer und 9 Lehrerinnen, sowie 81 Seminaristen. An 72 
Volksschulen gibt es 591 SchUler, an 10 hOheren Schulen 291 SchUler 
und 54 Schulerinnen. 7 Waisenhauser beherbergen 888 Zoglinge, 2 Spi
taler und 2 Apotheken vervollstandigen die Tatigkeit. In dieser Sta
tistik sind freilich nur die katholischen Schuler angegeben, und es ist 
hinzuzufugen, daB die Steyler Missionare an ihren Volksschulen 154 
nichtchristliche Schuler und an ihren hOheren Schulen 48 nichtchristliche 



Die deutschen Schulen in China. 129 

Knaben und 20 Madchen auffuhren. Der Berichterstatter sagt aber 
selbst, daB die im ganzen fUr den Katholizismus gezahlten 6875 Volks~ 
schulen zum groBen Teile nicht viel anderes als Katechismusschulen 
sind, in denen den 126174 Schiilern fast nur Religionsunterricht erteilt 
wird. Die Statistiken lassen nicht erkennen, wie hoch sich die Zahl 
der wirklichen Unterrichtsschulen elementaren Charakters belauft. 
Unter den vollwertigen Mittelschulen zahlt dieser Autor von deutschen 
Anstalten nur die Schule der Steyler Missionare in Tsining mit ca. 
70 Schulern auf. 1m ganzen genommen sind jedenfalls die deutschen 
katholischen Missionsschulen mit ungefahr einem Zwanzigstel der Volks
schulen und einem Sechstel der hoheren Schulen ungiinstiger in ihrem 
Verhaltnis zu der Tatigkeit anderer Nationen gestellt als die protestan
tische Mission. Von der Schule in Tsining, einem recht regen Handels
stadtchen am Kaiserkanal, das jetzt BahnanschluB an die Tientsin
Pukou-Bahn erhalten hat, ist mir aus anderen Berichten bekannt, daB 
in ihren 4 Klassen, die wochentlich durchschnittlich 28 Stunden Unter
richt haben, ungefahr 15 Stunden dem Unterricht in Deutsch und 
Zoologie gewidmet sind. Die Schule betont auch neben dem Haupt
zweck, der Sache der Mission dadurch zu dienen, daB sie ihre Zoglinge 
in hOhere soziale Stellungen bringt und sie durch eine gute Schulbildung 
dazu geeignet macht, insbesondere den Zweck, durch Ausbreitung 
der deutschen Sprache dem Deutschtum in China zu dienen. Diese 
Schule laBt auch nichtchristliche Schuler zu, denen sie an Stelle 
des Religionsunterrichtes Unterricht in Ethik erteilt, der mehr allge
mein gehalten ist und mehr in die sittlichen Grundwahrheiten des 
Christentums einfUhren solI. AuBer der Moglichkeit, fiir christliche 
Schwer das Schulgeld zu ermaBigen, wird zwischen katholischen und 
nichtchristlichen Schulern kein Unterschied an dieser Schule gemacht. 
Die Einrichtung dieser Schule, von deren 5 Absolventen des letzten 
Jahrganges 3 an die deutsche Medizinschule in Schanghai und 2 an die 
deutsch-chinesische Hochschule in Tsingtau zum weiteren Studium 
gingen, sind hOchst primitiv, und insbesondere ihre Gebaude bediirfen 
einer griindlichen Erneuerung. Aus Geldmangel muBte bisher alles 
unterbleiben, was zu einer Ausgestaltung notig ware. 

Es ist hier nicht der Ort, die ganze eminent politische Frage der 
missionarischen Tatigkeit in China aufzurollen und zu besprechen. 
loh mochte aus meiner Uberzeugung kein Hehl machen, daB ich im 
Ganzen kein Freund dieser missionarischen Betatigung bin, deren einzel
nen hervorragenden Leistungen man sehr wohl auch viele Fehler, und 
deren einzelnen Erfolgen man eine tiefe MiBachtung gerade von seiten 
der besseren Chinesenklasse gegenuberstellen kann. Das hindert mich 
nicht daran, mit dem Vorhandensein dieser Missionen in China kiihI 
und sachlich zu rechnen und ihre Inanspruchnahme zur Ausbreitung 
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des fremden, englischen, amerikanischen oder deutschen Volksge
dankens mit in den Kreis der Aufgaben zu ziehen. Die Zahlen beweisen, 
daB Deutschland hier hinter anderen N ationen zurUcksteht, und die 
Erfolge der anderen N ationen mit ihren Missionen beweisen, daB das 
ffir uns ein Fehler ist. Deshalb solite trotz alier Bedenken und kon
fessionelien Schwierigkeiten die Tatigkeit der deutschen Missionen in 
China in ganz anderer, auBerordentlich viel nachhaltigerer Weise ge
fordert werden, soweit sie sich vom reinen Bekehrungsstandpunkt fem
halten und sich Schulaufgaben widmen. Es kann keinem Bedenken 
unterliegen, Schulen wie der in Tsining z. B. ausgiebige Reichsunter
stfitzung zu gewahren, wo der klare Nachweis eines Nutzens ffir das 
Deutschtum im aligemeinen auf der Hand liegt. Wenn es soweit kommt, 
wie es im Interesse des deutschen Schulwesens in China fiberhaupt 
kommen muB, daB Deutschland in China und zwar in der Zentrale, in 
Peking, einen deutschen Schulinspektor unterhalt, dem die Aufsicht 
fiber samtliche deutsche Schulen in China untersteht und der durch 
innigen Verkehr mit den hOheren Schulinstanzen der chinesischen Re
publik sowohl das deutsche Schulwesen fordem wie auch das chinesische 
in seiner Entwicklung durch seinen fachmannischen Rat beeinflussen 
kann, dann ist eine leichte Handhabe geschaffen zu einer Kontrolle, 
ob die privaten und die Missionsschulen die von der deutschen Regierung 
zu gewahrenden Gelder im deutschen, nicht nur im Bekehrungssinne 
verwenden. Zu einer solchen Verwendung wird fiberall als unerlaBliche 
Bedingung, die Einfiihrung und ausgiebige Pflege der deutschen Sprache 
gehoren mfissen, die an alien Mittelschulen mindestens gelehrt werden 
muB. Wenn man weitergehen will, kann man den unterstiitzten Schulen 
auch die Abhaltung belehrender popularer Vortrage ffir die Erwachsenen 
zur Pflicht machen, man kann durch kleine Wanderausstellungen, durch 
wechselnde kinematographische Vorffihrungen mit Vortragen, durch 
solche und viele andere Dinge zur groBerenKenntnis deutscher Leistungen 
und Errungenschaften beitragen und so fiber das nur SchulmaBige weit 
hinausgehen. Der Betatigung im deutschen Sinne sind in China wirklich 
keine Schranken gesetzt, und die Hohe der von Deutschland aus zu ge
wahrenden Beitra.ge konnte sehr wohl von der Intensitat der Tatigkeit 
im deutschen Interesse abhangig gemacht werden. 



III. Schln.8wort und Ausblicke. 
Es wurde hier versucht, den Umfang der gegenwartigen und der 

zukiinftigen deutschen kulturellen und Handelainteressen in China zu 
erklii.ren, irn Interesse einer knappen Vbersicht ohne allzuviel belastenM 
des Zahlenmaterial, ohne ermiidende historische Reminiszenzen und 
unabhii.ngig von der Tatigkeit der anderen Nationen rein aus dem 
deutschen Interesse hemus, ohne etwas zu verheimlichen oder zu ~ 
schOnigen. Deutsche Kulturpioniere haben gewaltige Arbeit in China. 
geleistet. Wenn erst einmal das Arcbiv gegriindet sein wild, das die 
Namen der deutschen Arbeiter im Aus1ande, ihre Leistungen ffir die 
Entwicklung der fremden Lander, in denen sie wirkten und ihre TatigM 
keit ffir Handel und Industrie ihres Vaterlandes aufzeichnen soIl, das 
eine groBartige Zusammenfassung deutscher Auslandsarbeit in der VerM 
gangenheit und der Gegenwart bieten wird, dann werden die Namen 
von vielen Dutzenden von Cbinapionieren darin ehrenvoll verzeichnet 
stehen. Aber all das darf uns nicht dariiber hinwegtii.uschen, daB wir erst 
am Anfange in China stehen. Es gilt bier nicht Handel zu treiben 
und ein paar Maschinen zu verkaufen ffir einen gegenwartig eng be
grenzten Bedarf und wenig entwickelte Bediirfnisse. Es gilt zu iiber
legen, daB ein 400 Millionenvolk erwacht und daB sein Erwachen die 
Entwicklung des 40 Millionenvolkes Japan urn viel mehr ala nur ein 
Zehnfaches iiberstrahlen wird, wenn erst das groBe Rad dieser Volker
bewegung in Schwung gekommen sein wild. Es gilt, ffir den kiinftigen 
Bedarf und das kiinftige Interesse vorzusorgen, und es laBt sich keine 
bessere und friedlichere, keine kulturellere, aber auch keine besser 
rentierende Arbeit denken als die Beackerung des Bodens durch Men
schen unserer Tage, die zwar die Frucht nicht emten werden, denen es 
aber ein frohes BewuBtsein sein sollte, die Saat ffir ihre Nachkommen 
ausgestreut zu haben. Die groBe Streitfrage, ob wir politisch im Ansehen 
in China im letzten Jahrzehnt vorwartB geschritten sind oder eingebiiBt 
haben,soll hier nicht angeschnitten werden, aber dariiber besteht gar 
kein Zweifel, daB wir im Anlegen von ffir die Zukunft werbenden Kapi
talien, im Beackern des Bodens von anderen Nationen iiberfliigelt 
worden sind. Bei der gewaltigen Entwicklung Deutschlands in den 
letzten vierzig Jahren, bei der enormen Umsatzsteigerung in Handel 
undIundstrie, bei der Eroberung des Weltmarktes ffir unsere quali-
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tativ hochstehenden und von den Kulturvolkern und gerade von ihnen 
benotigten Waren ist es zu verstehen, daB wir ein so primitives Wirt
schaftsgebiet wie das chinesische vernachIassigen konnten. Von einer 
Industrie, die, von weniger schweren Krisen abgesehen, sich in einem 
Jahrzehnt der Hochkonjunktur befindet, wird man schwerer das Neu
bearbeiten eines fiir den Moment gar nicht sehr lohnenden Gebietes 
verIangen kfumen, als von einer Industrie, der es an Absatzgebieten 
fehIt und die gezwungen ist, irgendwo ErschlieBungsarbeit zu leisten. 
Aber das allzu feste Bauen auf die Gegenwart kann sich rachen, das 
China, um dessen Erwachen wir uns nicht gekummert haben, kann uus 
verargert zUrUckweisen, wenn es groB geworden ist. Es fehIt unserer 
Handels- und unserer industriellen Al'beit, ebenso wie unserer Schul
tatigkeit an dem Blick fiir die groBe, ein paar Jahrzehnte abliegende 
Zukunft, und es fehIt, um den Kernpunkt aller Dinge zu nennen, an den 
reichen Geldmitteln, um auch ohne Aussicht auf direkten Gewinn eine 
Gegenwartsarbeit tun zu konnen, der erst ein Zukunftslohn folgen wird. 
Tausendmal und aber tausendmal muBte es betont werden, daB die 
Zukunft in China dem Lande gehOren wird, dessen Sprache man spricht 
und das man kennt. Diese Sprache in Schulen zu verbreiten ist die 
wesentlichste Aufgabe. Es braucht hier kein Plan zu solcher Arbeit 
aufgestellt werden, er wird von allein kommen, wenn erst der Wille 
und wenn erst die Gelder dazu vorhanden sind. Es hat ja doch gar keinen 
Zweck, Plane aufzustellen und die Kosten auszurechnen, wenn sie so 
phantastisch und schwindeInd hoch sind, daB der deutsche Biirger und der 
deutsche Reichsschatzsekretar mit verstandnislosem Lacheln die Achseln 
daruber zucken. Ganz im Gegenteil, das Fehlschlagen solcher Plane und 
das Zusammensturzen solcher LuftschIOsser verargert nur und stoBt ab, 
anstatt anzureizen. Man soll nur wollen, wenn man sicher ist, zu konnen. 

Aber was will man in Deutschland und was kann man 1 Es ist be
schamend, feststellen zu mussen, daB "man" garnichts will, daB "man" 
so gar kein Verstandnis ffir das Wollen weniger hat. Die Kenntnis 
und das Verstandnis chinesischer Dinge, das Interesse ffir China und 
seine Entwicklung sind, abgesehen von den Handels -und Industrie
kreisen, ffir die das Gebiet geschiiftlich in Frage kommt, verschwindend. 
Wie aber solI eine groBzugige Arbeit in Schule und Handel in China ge
leistet werden, wenn dem Werke der Ruckhalt in der Heimat fehlt1 
Die erste Aufgabe aller Chinafreunde, wenn man sie einmal unter diesem 
Titel zusammenfassen darf, scheint mir eine Belebung des heimatlichen 
Interesses zu sein. Wir sind noch nicht ein solches Weltvolk, daB ein 
lebendiger Austausch von Menschen zwischen fernen Landern und 
Deutschland stattfindet, wie er das englische Yolk mit allen Erdteilen 
verbindet und seine Sohne zu Kennern der Lebenasitten und Gewohn
heiten dieser fernen Lander werden laBt. Was dem alten Welthandels-
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volke England die Gewohnheit in den SchoB wirft, muB das erst seit 
kuner Zeit in die WeltstellungeingerfickteDeutschland sich erst kfinst
lich schaffen. Die paar Hundert handeltreibender Deutscher in China 
genfigen dazu nicht; ein reiches Volk von Globetrottem, das die Sohne 
der begfiterten Klasse nach ihrer schulmaBigen Ausbildung zum prak
tischen Anschauungsunterricht hinaussenden kann, sind wir nicht. 
Wir sind also in erster Linie darauf angewiesen, in der Heimat be
lehrend zu wirken und aIle diejenigen zu unterstiitzen, die aus eigener 
Kenntnis Land und Leute in China zu erfassen wiinschen. Was die 
belehrende Wirkung in der Heimat angeht, so solI nicht bestritten wer
den, daB manches sich in allerletzter Zeit geandert hat. Chinavortrage 
werden von allen moglichen Bildungs- uud Unterhaltungsvereinen ver
anstaltet, auch die Deutsche Kolonialgesellschaft hat sich in richtiger 
Erkenntnis ihrer fiber die Arbeit in den deutschen Schutzgebieten 
hinausgehenden Aufgaben mit China befa.Bt. Aber all das ist doch erst 
ein bescheidener Anfang. Die Deutsch-Asiatische Gesellschaft in Berlin, 
die zur Pflege dieses Gebietes berufen zu sein scheint, belehrt in ihren 
Vortragen nur die schon vorhandenen Interessenten, ohne ihre propa
gandistische Aufgabe in gro.Bem Ma.Bstabe und mit richtigen Mitteln 
zu erfiillen. Niemand denkt daran, den Schwem der obersten Mittel
schulklassen, den Primanem der Gymnasien, Realgymnasien und Real
schulen durch Vortragszyklen von berufener Seite das feme Land naher 
zu bringen und ihr Interesse dafiir schon in diesem Jugendalter zu 
wecken, niemand denkt hier an die Hochschulen und ihre national
okonomischen Seminare, in denen so leicht Interessenten herange
zogen werden konnten. Niemand arbeitet in den Mittelstandsinnungen, 
in den Gewerkschaften, um auch hier Stimmung fUr eine Chinabetati
gung zu machen, Aufmerksamkeit ffir diese deutsche Aufgabe zu 
wecken. Die Deutsch-Asiatische Gesellschaft ist kein Mittelpunkt ffir 
aIle diejenigen geworden, die sich in chinesischen Dingen Rats erholen 
wollen, die sich von ihr und durch sie Redner fiber China besorgen lassen 
wollen, die sie als die Vertreterin der chinesischen Interessen ansehen. 
Man ist fast versucht, nach allem zu sagen: in Ostasien selbst traut 
man ihr nicht viel zu und in Deutschland kennt sie die gro.Be Masse 
kaum. 1m deutschen Reichtstage aber, der vomehmsten Korperschaft des 
deutschen Volkes, gibt es zwei Mitglieder, die iiberhaupt in China gewesen 
sind und mangelt es vollkommen an Interesse fiir dieses Wirtschaftsgebiet. 
In der Regierung denkt niemand daran, vom Reichstage Mittel be
willigen zu lassen, umjunge Universitatsabsolventen, Nationalokonomen 
und Mediziner, Juris ten und Naturwissenschaftler, auch Handwerker 
nnd Arbeiter hinauszuschicken in das Ries~nreich, damit sie sich infor
mieren konnen und Eindrficke sammeln, die sie spater in einer Reihe 
von Vortragen in der Heimat weiteren Kreisen iibermitteln mfi.Bten, 
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damit diese Reisen auch filr das ganze Volk nutzbar gemacht werden 
konnten. 1m Reichstage ist kein Abgeordneter bisher aufgestanden, 
der zu solchen Aufgaben eine zu ihrer Losung nicht entschlossene Regie~ 
rung gemahnt hii.tte, die Deutsch-Asiatische Gesellschaft aber hat auch 
den Reichstag nicht an diese Dinge erinnert. Abgesehen von den engen 
Kreisen stark an Eisenbahn- und Kriegsschiff-, Pulver- oder Kanonen
lieferungen interessierter Industrien, schlaft daB Interesse filr China. 

Und da verlangt man mit einem Male "Betatigung in China", 
fordert viele Millionen, die ohne allen Zweifel notig sind dazu. Wer 
sollte sie liefem, wer sie bezahlen 1 Die Aussichten sind recht trobe, 
wenn nicht in der Heimat eine ganz andere Tatigkeit entfa]tet wird 
aIs bisher. Das scheint mir bei aller Tatigkeit in China daB Erste und 
Wichtigste zu sein, zunachst einmal mit dieser Chinaarbeit in 
Deutschland anzufangen. Dann freilich muB eine um so starkere 
Tatigkeit in der Ausbreitung des deutschen Gedankens in China einsetzen, 
bei der ein rasches Tempo notig ist. Es miissen staatliche Gelder zur 
Unterstutzung des Schulwesens in China aufgebracht werden, die ein 
Vielfaches der Gelder ausmachen, welche heute fiir daB gesamte deut
sche Schulwesen im Auslande im Etat ausgeworfen werden. Es miissen 
durch private Sammlungen Mittel aufgebracht werden, um diese Tatig
keit zu e.rganzen und um fur die Missionsschulen Unterstutzungen zu 
gewinnen, wo sie deutschen Unterricht pflegen und dadurch zur deut
schen Tatigkeit in China ihr Teil beitragen. Es miissen Menschen ge
wonnen werden, die hinausgehen und sich die Dinge personlich ansehen, 
um spater sich propagandistisch fur die Idee zu betiLtigen. Und es kann 
nicht oft genug betont werden, daB jeder Tag in China kostbar ist, daB 
diese Revolution in China Furchen gepflugt hat, die der Saat harren 
und in die andere den Samen streuen, wenn wir una nicht beeilen werden. 
Wir haben Dutzende von Millionen ausgegeben, um in Tsingtau den 
Rohbau eines Hauses fertigzustellen, dessen Inneneinrichtung zum 
Teil noch fehlt. Wir haben eine Station, die Funken ausstrahlen kann, 
wenn man ihr erst die jetzt dringend notigen weitercn Mittel zum 
Arbeiten gibt. Wir haben den Platz .an der Sonne, der nur etwas ein
bringen kann, wenn man ibn weiter entwickelt. Wir sind an einem 
einzigen Orte in China groBzugig und zukunftsgewiB vorgegangen, wir 
diirfen auch alle die anderen Orte nicht vergessen, an denen Aufgaben 
unser harren. Der erste Schritt verpflichtet uns zu weiteren. Sie sind 
nicht kriegerischer, nicht militarischer Natur, sie entspringen keinem 
Landeroberungsgeluste. Sie sind friedlich und bezwecken Ausdehnung 
des deutschen HandeIs und der deutschen Kultur. Diese Schritte 
mussen getan werden, und je schneller und fester sie getan werden, 
desto groBer wird der Nutzen filr Deutschland und fur China sein. 



IV. Literatur-Verzeichnis. 

Es soIl hier nicht die benutzte Literatur fiber China aufgezahlt 
werden. Soweit das notig ist, sind die entsprechenden Werke im Text 
genannt worden. Es scheint aber angebracht, hier diejenige Literatur 
zu nennen, in derder Leser jederzeit dasNotige fiber die hier angeschnitte
nen Probleme finden wird und die ibm die neuesten Ergebnisse in an
schaulicher und knapper Form bietet. Fiir die im Einleitungskapitel 
als treibendes Moment in der chinesischen Umwalzung herangezogene 
japanische Expansions- und Kolonialpolitik darf hier auf eine vom Ver
fasser im Verlage von Friederichsen-Hamburg herausgegebene Studie 
"D ie j a panische Kolonial poli tik" (Hamburg 1910) verwiesen 
werden. Als geschichtliches Werk fiber China sei das hier schon zitierte 
Werk von Pfarrer SchUler "Geschichte Chinas" (Berlin 1912) ge
nannt. tJber die Zustande in den letzten Jahrzehnten der mandschu
rischen Herrschaft orientiert am besten das auch ins Deutsche iiber
setzte Buch von Bland und Backhouse: "China unter der Kaiserin 
Witwe" (Berlin 1912). Dber die Sittenzustande am Kaiserhofe und 
die Personlichkeit dieser letzten groBen Herrscherin Chinas informiert 
das Buch ihrer Hofdame, der Prinzessin Der Ling: "Two years in 
the forbidden city" (New York 1912). Das Werden der Revo
lution, ihre Ursachen und ihre Wirkungen schildert ein so 
betiteItes Buch von Dr. Vosberg-Rekow (Berlin 1912) in iibersicht
licher knapper Form. Das geographische und statistische Material 
findet sich bei Richards: "Comprehensive geography of the 
chinese empire" (Schanghai 1908), in den Trade returns derchinesi
schen Seezollverwaltung, die in Schanghai regelmaBig erscheinen und 
in dem von Montague Bell im Jahre 1912 zum ersten Male heraus
gegebenen "China Yearbook".(London). Ein allgemeines Nachschlage
werk iiber Sitten und Gebrauche, Handel und Verkehr sind die "Things 
chinese" von Dyer Ball (London 1904). Die beste Reisebeschreibung 
fiber Nordchina findet sich in Alfons Paquets "Li oder im neuen 
Osten" (Frankfurt a. M. 1912), wobei gleichzeitig noch einmal auf die 
von demselben Verfasser herausgegebenen Aufsatze des Chinesen Ku 
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Hung Ming unter dem Titel "Chinas Verteidigung gegen euro
paische Ideen" (Jena 1911) verwiesen sei. Allgemeines fiber Volks
charakter und Volksleben enthalten die von Smith herausgegebenen 
"Chinese characteristiks" (New York 15. Auflage). Auch auf die 
deutsche Wochenschrift "Der Ostasiatische Lloyd", die fort
laufend fiber aIle Fragen des fernen Ostens berichtet, darf hier mit 
N achdruck verwiesen werden. SchlieBlich sind noch an wirtschaft
lichen Bfichern zu nennen: Richthofens Bande fiber "China" (Berlin 
1877 ff.), Kent, "Railway enterprise in China" (London 1908). In 
all diesen Bfichern finden sich wieder Nachweise fUr eine groBere Zahl 
von Spezialliteratur. 
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