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vor allem auf die Ming-Zeit, spater auf das Uberseechinesentum in Siidostasien und 

dessen Geschichte konzentrierten. Hinzu kam die Teilnahme an zahlreichen sinolo- 

gischen Konferenzen in aller Welt. SchlieBlich beschreibt er sein Leben nach der 

Emeritierung, "eine Zeit des Hin und Her ohne viel Ruhe", die er wissenschaftlich 

vor allem der Sammlung und Herausgabe chinesischen epigraphischen Materials in 

Siidostasien widmete. Auch in diesem Band kommt die Schilderung der familiaren 

Situation und privater Kontakte nicht zu kurz.

Von der Fruchtbarkeit der Lehrtatigkeit zeugt die Liste von 26 Dissertationen und 

vier Magisterarbeiten. (II, S. 218-220). Was seine Forschungstatigkeit angeht, so 

hatte er zu Beginn der vierziger Jahre beschlossen, sich besonders der Ming- und 

Qing-Zeit zuzuwenden, um seines Vaters Hoffnung zu erflillen, er moge dessen 

"Geschichte des Chinesischen Reiches" fortsetzen. Anfang der sechziger Jahre ent- 

schied er sich schweren Herzens dazu, dieses Vorhaben aufzugeben. Die preussisch- 

historistisch und nationalstaatlich gepragte Geschichtsauffassung seines Vaters war 

ihm fremd geworden und eine andere Konzeption zu entwickeln, fuhlte er sich nicht 

in der Lage. Seine Publikationsliste enthalt 347 Veroffentlichungen zu einer Viel- 

zahl von Themen, die von der Han-Zeit bis zum gegenwartigen China reichen (II, S. 

221-248).

Der Rezensent legt die beiden Bande mit dem Gefuhl aus der Hand, dass er Zeuge 

eines erfullten Lebens geworden ist. Wolfgang Franke sagt in seinem Epilog, die 

Machte des Geschicks hatten es gut mit ihm gemeint.

Dieter Heinzig

Jean C. Oi: Rural China Takes Off. Institutional Foundations of Eco

nomic Reform

Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1999, 253 S.

Thomas Heberer; Wolfgang Taubmann: Chinas landliche Gesellschaft 

im Umbruch. Urbanisierung und sozio-dkonomischer Wandel auf dem 

Lande

Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1999, 494 S.

Die Frage der landlichen Entwicklung in der VR China, die sich im Spannungsfeld 

zwischen der industriellen Modemisierungsstrategie und der fiskalischen und bko- 

nomischen Dezentralisierungspolitik seit Beginn der Reformara stellt, hat bedingt 

durch die fortgesetzten wirtschaftspolitischen Reformen in den 90er Jahren eine 

zweifellos neue Aktualitat erfahren. Nicht zuletzt aufgrund der verbesserten Mog- 

lichkeiten fur empirische Forschung vor Ort stbbt sie in der modemen Sinologie seit 

einigen Jahren auf verstarktes Interesse. Grund genug fur Oi und Hebe- 

rer/Taubmann, hierzu im Jahr 1999 zwei neue Studien vorzustellen.

Die vorliegende Verbffentlichung von Jean Oi ist Ergebnis eines mehrjahrigen For- 

schungsprojektes zur Bedeutung der Institutionen fur die landliche Entwicklung in 

der VR China. Im Rahmen dieses Projektes hat die Autorin im Zeitraum zwischen
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1988 und 1996 mehr als 300 Interviews in der VR China durchgefiihrt. Wahrend in 

vielen Arbeiten anderer Autoren die nationale und regionale Ebene im Mittelpunkt 

steht, richtet sich Ois Blick auf die lokale Ebene. Die wirtschaftspolitischen Ent- 

wicklungsstrategien der Lokalregierungen stehen nach Oi in einem engen Zusam- 

menhang mit der Finanzverfassung auf lokaler Ebene. Wirtschaftspolitische Mab- 

nahmen werden von den lokalen politischen Akteuren demnach mit der Zielsetzung 

konzipiert, zusatzliche Einnahmen fur den lokalen Haushalt zu generieren. Daraus 

ergaben sich in den 80er Jahren Anreize fur eine landliche Industrialisierungsstrate- 

gie lokaler Regierungen. Indem sie kollektiveigene Industriebetriebe errichteten, 

konnten sie Gewinne und Steuem abschbpfen und so ihren Haushalt aufbessern. Fiir 

die in China typische Verflechtung der Lokalregierungen auf der Gemeinde- und 

Kreisebene mit der brtlichen Wirtschaft pragte Oi den treffenden Begriff "local state 

corporatism".

Ois Studie enthalt viele informative Details iiber die Haushalts- und Kapitalsituation 

auf lokaler Ebene, die empirisch solide untermauert sind. Die besondere Bedeutung 

auberbudgetarer Fonds fur die lokalen Finanzen wird hervorgehoben und die Zu- 

sammensetzung dieser Mittel erbrtert. Interessant sind insbesondere Ois Ausfiihrun- 

gen iiber die Investitionselastizitat, die verdeutlichen, dab neue Anreizstrukturen 

sehr schnell Veranderungen der Investitionspolitik lokaler Regierungen auslbsen 

kbnnen.

Ois Darstellung leidet allerdings ingesamt darunter, dab die Ausfuhrungen zu den 

lokalen Haushalten und den daraus erwachsenden Wirkungen in erster Linie die bis 

1993 geltenden Gegebenheiten beschreiben und der 1994 einsetzende institutionelle 

Wandel in der bffentlichen Haushaltsverwaltung kaum von der davorliegenden 

Phase abgesetzt wird. Die Autorin geht zwar kurz auf die neuen Strukturen ein, 

erwahnt aber nicht, dab sie in dieser Form zunachst lediglich fur die zentrale und 

regionale Regierungsebene gelten. Die Ausgestaltung der subprovinziellen Finanz- 

beziehungen wurde durch den Beschlub vom 15.12.1993 in den Verantwortungsbe- 

reich der regionalen Gebietskbrperschaften gelegt, so dab auf lokaler Ebene ein 

buntes Bild an finanzpolitischen Lbsungen existiert. Entsprechend verwirrt Ois Be- 

zeichnung aller der Zentrale nachgeordneten Regierungsebenen als "local govern

ments", da sie einheitliche fiskalische Gegebenheiten auf alien dezentralen Haus- 

haltsebenen suggeriert.

Liest man das Buch von Oi ohne Vorkenntnisse, liefert es zweifellos eine Vielzahl 

interessanter Informationen iiber die politischen Institutionen auf lokaler Ebene, ihre 

fiskalischen Anreizstrukturen und die daraus erwachsenden wirtschaftlichen Ent- 

wicklungen. Der eingeweihte Leser, der vieles bereits aus anderen Arbeiten kennt, 

wird hingegen die Auseinandersetzung mit der existierenden Literatur zu dieser 

Thematik vermissen. Oi setzt sich selbst dann nicht mit dem Forschungsstand aus- 

einander, wenn sich ihre Einschatzungen von anderen Autoren grundlegend unter- 

scheiden. So wird z.B. ihre These, dab die Haushaltsreform von 1994 in erster Linie 

mit dem Ziel durchgefiihrt worden sei, die auberbudgetaren Fonds unter starkere 

Kontrolle der Zentrale zu bekommen (S. 54), von Oi nicht plausibel begrilndet, 

andersartige Meinungen kommen nicht zur Geltung. Tatsachlich beziehen sich alle
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Neuregelungen im Gesetzeswerk von 1993 auf Steuermittel, auBerbudgetare Mittel 

werden in den Beschliissen hingegen mit keinem Wort erwahnt.

Die Monographic von Heberer und Taubmann befaBt sich ebenfalls mit der landli

chen Entwicklung in der VR China. Im Gegensatz zu Oi steht hier der gesellschaftli- 

che Wandel auf dem Lande seit 1978 im Vordergrund der Analyse, die einen weiten 

Bogen zwischen UrbanisierungsprozeB, wirtschaftlichem Wandel, Steuer- und Fi- 

nanzsystem sowie politischen Strukturen auf lokaler Ebene spannt. Das nun vorlie- 

gende Ergebnis enthalt eine ausgesprochen interessante Betrachtung des landlichen 

Entwicklungsprozesses, die durch die Zusammenschau unterschiedlicher Sichtwei- 

sen (politologische, soziologische und wirtschaftswissenschaftliche Ansatze) dispa

rat erscheinende Entwicklungen in einen kausalen Zusammenhang stellt. Die empi- 

rische Grundlage von Heberer/Taubmann sind Fallstudien, die in den Erhebungsjah- 

ren 1993 und 1994 in sieben Landgemeinden (Zhen-orte) der VR China durchge- 

ftihrt wurden. Die Verdffentlichung verarbeitet detailliertes Zahlenmaterial, das in 

Form von Abbildungen anschaulich dargestellt wird.

Zehn Orte stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen von Heberer/Taubmann. Ihre 

Analyse klart iiber die Arbeitskraftesituation, die steigende Anzahl von Zhen-orten 

im Zuge des Reformprozesses, die Migration und die Praxis des Haushaltsregistrie- 

rungssystems auf (Kapitel 2). Die landlichen Kollektivuntemehmen und der private 

Wirtschaftssektor in den Gemeinden werden dargestellt, wobei die Autoren im Ge

gensatz zu Oi auch auf die beschaftigungs- und sozialpolitische Funktion dieser 

Betriebe abstellen (Kapitel 3). Wertvolle Informationen uber die finanzielle Situa

tion der Zhen-orte liefert das anschlieBende Kapitel, das u.a. auch iiber den Finanz- 

ausgleich auf lokaler Ebene berichtet. Wer selbst Befragungen in der chinesischen 

Finanzverwaltung durchgefuhrt hat, weiB, daB es oft groBer Diplomatie und etlicher 

Glaser Schnaps bedarf, um derartige Details fiber die Budgetsituation staatlicher 

Verwaltungseinheiten zu erfahren. Sehr interessant sind die Ausfiihrungen der Auto

ren zu den sozialen und politischen Wandlungsprozessen, spannend insbesondere 

die Ergebnisse der Befragungen zum Wertewandel auf dem Lande. Sie geben z.B. 

AufschluB fiber die Haltung der Beschaftigten in landlichen Untemehmen gegenfiber 

Familie, Partei, Arbeitgeber oder ihre Einstellung zu Lebensstandard, LebensgenuB 

oder Statussymbolen (Kapitel 7).

Die Untersuchung von Heberer/Taubmann zeigt, daB Wandlungsprozesse einer 

synoptischen Sichtweise bedfirfen, um in ihrer Komplexitat erfaBt werden zu kbn- 

nen. Sie ist eine Pflichtlekture fur alle, die sich mit landlicher Entwicklung in der 

VR China befassen.
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In der bekanntesten japanischen Wirtschaftszeitung, Nihon keizai shinbun, war am 

5.8.2000 die Angabe des Japanischen Kultusministeriums zu lesen, dass die Ein-


