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Wachstumspol oder Krisenherd? Politisches System und gesellschaftlicher 

Wandel im chinesischen Wirtschaftsraum

Ost-West-Kolleg, Kbln, 15.-18. August 1995

Im BewuBtsein der westlichen Offentlichkeit wird die VR China zumeist einseitig 

positiv als "Gigant der Zukunft" gesehen. DaB es sich bei China jedoch eher um 

das janusgesichtige Phanomen eines Wachstumspols und zugleich Krisenherdes 

handelt, sprach der Tagungsleiter Christoph Muller-Hofstede bereits in seiner 

Erbffnung des viertagigen Seminars aus. Insgesamt elf Vortrage wurden in der 

arbeitsamen Atmosphare des Ost-West-Kollegs zur meist regen Diskussion der 

ca. 40 Teilnehmer gestellt, um diese heterogene Problematik mit den unter- 

schiedlichsten Voraussetzungen, Perspektiven und Mitteln zu durchdringen. 

Endgiiltige Lbsungen oder schliissige Prognosen waren angesichts der neuesten 

Uniibersichtlichkeit der chinesischen Entwicklung und eingedenk der prinzipiel- 

len Offenheit und Unvorhersehbarkeit der Zukunft selbstverstandlich nicht zu 

erwarten.

Die Perspektive des Wachstumspols bildete den Hintergrund von Margot 

Schullers (Institut fur Asienkunde, Hamburg) niichterner Analyse der Rolle 

"Chinas als Weltwirtschaftsmacht": Die Volksrepublik hatte im Jahr 1992 einen 

Anted von 2,3% an den Weltexporten, was im Vergleich zu 1980 einen Anstieg 

um 1,4% (entspricht 85 Mrd. USS) bedeutet. Schuller prognostiziert, daB China 

im Jahre 2003 nach Kaufkraft an zweiter Stelle hinter den USA stehen werde. 

Als wesentlichen Impuls fur den auBenwirtschaftlichen Erfolg nannte sie die 

Verflechtung der VR mit Taiwan und Hongkong, deren Grundlage neben der 

Komplementaritat der Produktionsfaktoren zugunsten einer regionalen Arbeits- 

teilung und der vielbeschworenen kulturellen Nahe vor allem die Motivation der 

Beteiligten durch die enormen Gewinnchancen auf dem chinesischen Binnen- 

markt sind.

Dieses in der neueren Forschungsliteratur gemeinhin mit dem Begriff 

"Greater China" umfaBte Phanomen ist jedoch keineswegs so eindeutig wachs- 

tumsfbrdernd und stabil, wie haufig dargestellt. So stellt zwar Hongkong als 

Handels- und Finanzzentrum des chinesischen Wirtschaftsraumes in der groB- 

chinesischen Rechnung eine feste GrbBe dar, deren Bedeutung Jorg M. Rudolph 

(Hongkong Trade Development Council, Frankfurt/M.) in seinem Vortrag 

"Countdown in Hongkong: Wirtschaftliche Dynamik und Risiken in der Kron- 

kolonie" unterstrich; auch fiel seine Prognose fur die Zukunft der unter dem 

Schatten der bevorstehenden Ubernahme wirtschaftenden Kronkolonie durch- 

weg positiv aus, zumal es in der VR eine "finanzstarke Hongkong-Lobby" gebe, 

die nach dem historisch einzigartigen Transfer von 1997 ihre Interessen geltend 

machen werde, "das Huhn, das goldene Eier legt, nicht zu schlachten". Was 

hingegen die Bewertung der Rolle Taiwans im groBchinesischen Geflecht angeht, 

so ist durchaus Vorsicht geboten, wie Hermann Halbeisen (Ruhr-Universitat 

Bochum) in seinem Vortrag "Taiwan als wirtschaftlicher und politischer Faktor 

in GroB-China herausarbeitete. Die taiwanesischen Investitionen auf dem Fest

land haben durchweg eine sehr kurze Amortisationsdauer, seien gleichsam auf 

Abruf und stark sensibel fur politische Spannungen. Die Aussichten fur eine 

dauerhafte Entspannung und Bestiindigkeit in den chinesisch-chinesischen Bezie-
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hungen seien recht duster, eine politische Wiedervereinigung hochst unwahr- 

scheinlich. Insgesamt erscheint die Euphorie, die einem Greater China entge- 

gengebracht wird, mithin eher unbegriindet.

Hinter den durchaus noch als zukunftstrachtig und hoffnungsvoll interpre- 

tierbaren Wirtschaftsdaten der Volksrepublik verbergen sich zudem bereits jetzt 

gigantische bkologische und soziale Probleme. Dirk Betke (TU Berlin) fuhrte 

erstere mit seinem durch beeindruckende Dias unterstiitzten Vortrag "Grenzen 

des Wachstums? Umweltkrise und Umweltpolitik in China" anschaulich vor 

Augen. Offenbar wurden weder die - im Vergleich zum Westen unproportional 

beschleunigte - Industrialisierung noch die plbtzliche Entstehung einer Konsum- 

gesellschaft mit ihren gesteigerten Anspriichen z.B. an die Mobilitat ("Man lebt 

im Stau, man hat ans Weltniveau angeschlossen") durch jedwede bkologische 

Bedenken und VorsichtsmaBnahmen gesteuert. Behbrdlicher Umweltschutz mit 

seinen Abgaben lassen sich kaum implementieren, womit China zum El Dorado 

fur die Verlagerung schadstoffintensiver Produktionszweige aus dem Ausland 

werde. Gleichzeitig seien jedoch in der chinesischen Bevblkerung erste zarte 

SprbBlinge eines UmweltbewuBtseins zu finden. Die ersten Bioladen sind jeden- 

falls schon entstanden, und man kann nur hoffen, daB dieses aus persbnlicher 

Betroffenheit - Staubrachitis beispielsweise kennt mittlerweile mehr als die 

Halfte der Chinesen - erwachsende UmweltbewuBtsein letztlich von der Admini

stration nicht nur wahr-, sondern auch ernstgenommen und umgesetzt wird.

Unter den sozialen Problemen, mit denen China derzeit zu kampfen hat, 

nimmt die Migration wohl unbestritten den ersten Rang ein. Ihre Ursache ist 

laut Margot Schuller darin zu suchen, daB die auBenwirtschaftliche Integration 

der einzelnen Regionen Chinas hochst unterschiedlich ist und sich vor allem auf 

die Kiistenregion konzentriert. Dieses binnenwirtschaftliche Gefalle berge Ge- 

fahren fur die politische Stability des Landes: regionale Preisunterschiede, eine 

umiberschaubare Migrationswelle von 60 bis 150 Millionen Menschen und damit 

die zunehmende Gefahr politischer Instability.

DaB die zunehmende Migration nur einen unter vielen sozialen Faktoren 

darstellt, die den Ubergang von der plan- zur marktwirtschaftlichen Ordnung 

immer problematischer werden lassen, zeigten im folgenden die auf eigenen 

Feldforschungsprojekten beruhenden Vortrage von Prof. Dr. Monika Schadler 

(Bremen) und Dr. Renate Krieg (Berlin) sowie von Prof. Dr. Thomas Heberer 

(Trier), die die Auswirkungen der Transformation jeweils fur Stadt und Land 

untersucht haben.

Schadler und Krieg wiesen vor allem auf die Problemstellungen hin, die die 

Errichtung eines bffentlichen Wohlfahrtsystems - also die gesetzlich bereits 

beschlossene Schaffung von auBerbetrieblicher Kranken-, Arbeitslosen- und 

Rentenfiirsorge - mit sich bringt: Wahrend fur die zumeist defizitar wirtschaften- 

den Staatsbetriebe die klassische bertriebliche Danwei-Fiirsorge von der mbgli- 

chen SchlieBung der Betriebe bedroht ist, die eine aufgrund ihrer mangelnden 

Rentabilitat zwar sinnvolle, wegen des zu erwartenden sozialen Unruhepotentials 

ihrer ca. 120 Mio. Beschaftigten aber bislang gescheute MaBnahme darstelle, 

treffe die Schaffung eines alternativen bffentlichen Sicherungsnetzes insbesonde- 

re bei den kleineren, erfolgreich wirtschaftenden Privatunternehmen sowie ihren 

gut verdienenden Arbeitnehmern auf mangelnde Akzeptanz. Hinzu komme das
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Problem, dab sich auf dem hoffnungslos unterentwickelten Kapitalmarkt Chinas 

keine Anlagembglichkeiten fur das Grundkapital der neuen Versicherungstrager 

bieten.

Heberer stellte dagegen fur die landlichen Produktionsstatten eine Riickkehr 

zu traditionellen sozialen Sicherungsnetzen wie der Grobfamilie bzw. den Clans 

fest; in diesem Zusammenhang unterstrich er die Bedeutung dieser Verschie- 

bung sozialer Funktionen von zentralstaatlichen auf regionale und zunehmend 

auch private Institutionen fiir den wirtschaftlichen Produktivitatszuwachs und fur 

die Entwicklung einer neuen sozialen Infrastruktur auf dem Lande. Die Um- 

schichtung sozialer Verantwortlichkeit sei lediglich ein Aspekt eines durch die 

bkonomischen Reformprozesse induzierten gesellschaftlichen Wandels, der u.a. 

durch soziale Differenzierung und die Entstehung neuer Eliten gekennzeich- 

net sei. So habe seine in sieben Gemeindestadten erhobene Umfrage ergeben, 

dab neben den Partei- und Regierungskadern nunmehr auch die Manager grobe- 

rer nicht privater Unternehmen sowie erfolgreiche Privatunternehmer mit hoher 

Finanzkraft zur landlichen Elite zu rechnen seien. Heberer beobachtete gleich- 

zeitig Tendenzen zur "Personalunion" zwischen Partei, Verwaltung und Unter- 

nehmerschaft, die sich im unternehmerischem Engagement der Kader auf der 

einen und zunehmend auch im parteipolitischen Engagement erfolgreicher Pri

vatunternehmer auf der anderen Seite zeige. Derzeit sei also die Partei in Krei- 

sen und Gemeinden noch stark; es sei kein Zerfall zu beobachten, sondern eine 

Funktionsumwandlung hin zu einer Okonomisierung.

Die ungebrochene Allgegenwart der Parteikader in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft nannte bereits Dr. Sebastian Heilmann (IfA Hamburg) in seinem 

einfiihrenden Referat zu "politischem System und gesellschaftlichem Wandel in 

der VR China" als "eine der vier Saulen" des kommunistischen Machtmonopols 

in China. Weitere wichtige Herrschaftsinstrumente seien die Personalhoheit und 

Organisationsgewalt der Parteizentrale, der direkte Zugriff auf Armee und 

Sicherheitsapparat sowie auf die Staatsbetriebe als Garanten wirtschaftlicher 

Einflubmbglichkeit. Diese klassische Anordnung des parteilichen Machtmono

pols geniige jedoch nicht mehr, der Lawine neuer Herausforderungen gerecht zu 

werden, die die Verselbstandigung des Wirtschaftslebens und die damit einher- 

gehende Pluralisierung des gesellschaftlichen Umfeldes ausgeldst haben. Das 

politische System stehe damit unter dem Druck, seine Institutionen zu moderni- 

sieren, um sie an die veranderten Anforderungen anzupassen und ihre Leistungs- 

fahigkeit zu erhbhen. Die Partei habe diesen Wandlungszwang bereits erkannt 

und sei erste Schritte auf diesem Weg gegangen; zwar vollziehe sich die politi

sche Modernisierung nicht im Sinne einer Demokratisierung, aber immerhin sei 

eine Abkehr von den leninistischen Kontrollstrukturen erkennbar. Was nun die 

Zukunft der Einparteienherrschaft angeht, so halt Heilmann mittelfristig ein 

"Durchwurstel-Szenario" fiir wahrscheinlicher als die mbglichen Alternativen des 

sowjetischen Katastrophen-Szenarios oder eine Restauration der autoritaren 

Parteiherrschaft: in einem "permanenten Krisenmanagement" werde sich das 

politische System je nach den situationsspezifischen wirtschaftlichen Erfordernis- 

sen destabilisieren bzw. verfestigen.

Diese Einschatzung wurde auch von Dr. Rudiger Machetzki (IfA Hamburg) 

geteilt, der in seinem abschliebenden Beitrag "Risiken und Nebenwirkungen..."
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eine grundlegende Bewertung der chinesischen Reformpolitik in Abgrenzung zu 

den Entwicklungsstrategien anderer Volkswirtschaften der Region vornahm und 

die diisteren Prognosen vieler verunsicherter China-Watcher stark relativierte. 

Machetzki halt eine solche Politik des muddling through sogar fur sinnvoll: Der 

Beitrag der Politik solle darin bestehen, dab sie nicht stattfindet, indem sie ledig- 

lich dem "Diktat des Wandels" als einer Kombination geplanter und spontaner, 

stets aber unaufhaltsamer Prozesse folge. Machetzkis umfassende, an starken 

weltwirtschaftlichen Paradigmen orientierte Analyse stellte China als einen 

gigantischen "Entwicklungskontinent" vor, dessen "vagabundierende Problem- 

masse" zwangslaufig eine Erosion der formellen Machtstrukturen mit sich brin- 

gen musse. Neben den bereits in den anderen Beitragen erlauterten Faktoren 

wies Machetzki hier zudem auf die Bedeutung der demographischen Entwick

lung (Bevolkerungszuwachs, Altersstruktur), die Ernahrungsproblematik sowie 

den "subjektiven Faktor" einer dur ch den raschen Wandel des Lebensstils ge- 

starkten sozialen Erwartungshaltung der Bevblkerung hin. Wenn die Partei auch 

weiterhin den innergesellschaftlichen Verteilungskampf unter der Kontrolle 

einer Zentralgewalt halten wolle, so musse das Kompetenzniveau ihrer Politik 

steigen, was eine schleichende "Reform von unten" dur ch das Nachriicken von 

qualifizierten Nachwuchskraften wahrscheinlich mache.

Als Prognose fur die zukiinftige Entwicklung fiihrte Machetzki zunachst in 

wirtschaftlicher Hinsicht das Modell des arrested development nach dem Beispiel 

Brasiliens vor Augen: Aufgrund mangelnden Kapitalnachschubs kbnne es zum 

Stillstand auf einer der folgenden Entwicklungsstufen kommen. Die aufgrund 

strategischer Uberentwicklung bereits jetzt unumgehbare und "normale" regio

nale Disproportionalitat musse jedoch nicht zum vielfach befiirchteten Zerf all 

der Nation fiihren, deren Bewubtsein schlieblich von einer jahrhundertelangen 

imperialen Tradition gepragt ist. Vielmehr sei es laut Machetzki wahrscheinlich, 

dab sich innerhalb der chinesischen Grenzen drei unterschiedliche Spharen 

etablieren werden: neben mehreren Schliisselgebieten (Clusters) als Hochtech- 

nologie-Bezirke mit starker globaler Impulsgebung und hoher kommerzieller 

Energie werden flachendeckende Gebiete mit Mitteltechnologie und Binnen- 

marktdominanz, in denen auslandische Konkurrenz keine Chancen haben wird, 

sowie schlieblich vollkommen riickstandige Gebiete bestehen bleiben.

Sonja Banze, Uwe Kotzel

"Politik und Wirtschaft im China der 90er Jahre"

Hamburg, 20.-21. September 1995

Zu einem zweitagigen China-Seminar im Zuge der China-Wochen in Hamburg 

hatten die Handelkammer Hamburg, der Ostasiatische Verein, das Institut fur 

Asienkunde (IfA) und die Hamburger Sparkasse am 20. und 21. September 1995 

rund 200 Teilnehmer eingeladen.

Das in die Themenbereiche Politik und Wirtschaft aufgeteilte Seminar be- 

gann mit der Begriibungsrede der Vertreterin der Handelskammer, Frau Nien- 

stedt, und dem anschliebenden Vortrag von Dr. Rudiger Machetzki (IfA) zu


