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In der Offentlichkeit Hongkongs ist 

das Thema von Daya Bay noch um- 

stritten. Am 26.August hat der chi- 

nesische Minister fur Kernindu- 

strie, Jiang Xinxiong, im Gesprach 

mit einer anderen elfkopfigen Dele

gation aus Hongkong unter dem 

Namen "Betrachtung des Baus von 

Kernkraftwerken mit wissenschaft- 

lichen Kenntnissen" versichert, 

daft die chinesische Regierung beim 

Bau des KKW in Daya Bay auf die Si- 

cherheit der Hongkonger Bevolke- 

rung Riicksicht nehme, aber auf- 

grund des Protests der KKW-Gegner 

die Arbeit nicht einstellen werde 

(DGB, 28.8.86).

Zuvor hatte der Vorstandsvorsit- 

zende der HKNIC, William Stones, 

bei einer Begegnung mit Rev. Fung 

Chi-Wood am 16.August bereits ge- 

sagt, daB seine Firma nicht daran 

denke, die Unternehmensbeteili- 

gung von 25% an dem 3,5Mrd.US$ 

teuren KKW-Projekt in Daya Bay zu 

andern (TKB, 21.-27.8.86). Am 

22. August hatte der Finanzminister 

der Hongkonger Regierung auf einer 

Pressekonferenz ebenfalls betont, 

daB eine Aufhebung der Genehmi- 

gung fiir die Beteiligung der HKNTC 

an dem KKW-Projekt durch die Re

gierung der Glaubwiirdigkeit Hong

kongs schwer schaden wiirde. Dar- 

iiber hinaus wies er darauf hin, daB 

die chinesische Seite von Anfang 

die Absicht gehabt habe, das Kern- 

kraftwerk in Daya Bay mit Oder ohne 

die Beteiligung Hongkongs zu bau- 

en (TKB, 28.8.-3.9.86).

Die Vertrage liber Lieferung von 

zwei Reaktoren fiir das Kernkraft- 

werk in Daya Bay sollen noch im 

September mit den franzdsischen 

und britischen Firmen Framtone, 

Electricite de France und General 

Electric (GEC) unterzeichnet wer- 

den. Aber man weiB noch nicht, ob 

die Chinesen infolge des Protests 

aus Hongkong diesen Termin ver- 

schieben wollen. Der Protest hat 

neben der genannten politischen 

Bedeutung auch insofern eine Wir- 

kung gezeigt, daB die chinesische 

Presseagentur Xinhua gleich nach 

der Annahme der Unterschriften- 

sammlung der KKW-Gegner durch 

die chinesische Regierung gemeldet 

hat, diese sei bereit, das gesamte 

KKW unter die Uberwachung der In- 

ternationalen Behbrde fiir Kern- 

energie in Wien zu stellen (FT, 

21.8.86). -ni- 

*(39)

Hongkong boykottiert Goldmiinzen- 

Import aus Siidafrika

Die Regierung der britischen Kolo- 

nie Hongkong hat den Import in Slid— 

afrika gepragter Goldmiinzen ab 

8.August verboten. Der Boykott be- 

trifft alle Goldmiinzen einschlieB- 

lich "Krugerrands" und "New 

Protea". Davon werden jedoch der 

bestehende Handel mit siidafrikani-

schen Miinzen sowie der Import liber 

Drittlander nicht bertihrt. Die Ver- 

letzung des Verbots kann mit Geld- 

buBen bis zu 500.000 HK$ (7,8HK$ = 

1US$) oder Gefangnis bis zu zwei 

Jahren bestraft werden.

Hongkong ist der grdBte Goldmarkt 

in Asien. 1984 importierte es Gold

miinzen im Gesamtwert von 

1.112 Mio.HK$, 93% davon aus Slid— 

afrika; 1985 fiel die Zahl auf 

447 Mio. HK$ bzw. 55%.

Zu der BoykottmaBnahme hat der 

Regierungssprecher nur gesagt, sie 

sei aufgrund "ausgewogener liber- 

legungen aller Hongkong in dieser 

Sache betreffenden Faktoren ein- 

schlieBlich der Aktionen anderer 

Staaten" erfolgt. Grund dieser MaB- 

nahme diirfte die Apartheidpolitik 

Siidafrikas sein (AWSJ, 1.8.86 und 

TKB, 7.8.86). -ni-
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I.

Zur Einordnung des landlichen 

Reformkurses

Seit Beginn dieses Jahrzehnts hat 

Chinas landliche Wirtschaft ihr 

"kollektives Geriist" Stuck fiir Stuck 

abgebaut. Die uniibersehbaren 

Wandlungen in den chinesischen 

Dbrfern - gemeinhin unter dem Be- 

griff "Landwirtschaftsreform" zu- 

sammengefaBt - sind Ausdruck und 

Element eines wirtschaftsgesell- 

schaftlichen Umdenkprozesses, 

dessen Tragweite bis heute noch 

nicht voll ermessen werden kann. 

Das heiBt, es ware wenig sinnvoll, 

die landliche Reformentwicklung 

als einen isolierten Vorgang zu be- 

trachten und zu bewerten. Vielmehr 

muB man sie, urn sie angemessen be- 

urteilen zu kbnnen, in einen natio- 

nalen Gesamtzusammenhang ein- 

ordnen und ihre Auswirkungen auf 

andere Bereiche der chinesischen 

Volkswirtschaft berticksichtigen. 

Das gilt umso mehr, als von Seiten 

der chinesischen Fiihrung wieder- 

holt betont worden ist, daB die (er- 

folgreiche) Suche nach neuen Wegen 

in der Landwirtschaft als Vorbild 

fiir die Reform der ganzen 

Volkswirtschaft dienen kann . Indi- 

rekt ist mit einer solchen Einstu- 

fung eine Absage bzw. eine Relati- 

vierung auslandischer Modelie, so 

z.B. Ungarn, verbunden. Anders 

gesagt, das von verschiedenen chi

nesischen Fiihrern betonte "Ein- 

zigartigkeitsargument" scheint 

allgemein Gehbr gefunden zu ha- 

ben. Nach diesem Argument ist Chi

na aufgrund seiner auBergewohnli- 

chen GrbBe und seiner "einzigarti- 

gen" Problemlage dazu "verur-
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teilt", seinen eigenen Weg zu fin- 

den. Auslandische Wirtschafts- 

gesellschaften sollen zwar studiert 

werden, was mdglicherweise zu er- 

ganzenden Erkenntnissen fiihrt, 

aber entscheidend sind die eigenen 

Erfahrungen. In diesem Sinne 

auBerte sich u.a. auch Fei Xiao- 

tong, Doyen der chinesischen So- 

zialwissenschaftler , wahrend einer 

Auslandsreise 1981 vor australi- 

schen Zuhbrern: "We must design 

our modernisation programme on the 

basis of a population of one billion. 

This emphasizes the uniqueness of 

China's modernisation." (1) Ein 

anderer Autor meint: "China's rou

tes to modernisation, in other 

words, will be strongly influenced 

by the size of its population , the ex

tremely high man-land ratio, the 

resource bases of the country, the 

agrarian nature of the society, the 

cultural and historical heritages, 

and its socialist ideology." (2)

Der Kontext, in dem China nach 

"neuen Wegen" suchen muB, wird 

von drei grundlegenden Rahmenbe- 

dingungen diktiert, die durch 

kurz- und mittelfristige Anstren- 

gungen nicht aufzuheben sind. Das 

gegenwartige China stellt ein Ge- 

meinwesen dar, das erstens ein Ent- 

wicklungsland (wirtschaftlicher 

Aspekt) ist. Zweitens ist es ein so- 

zialistischer Staat (politischer As

pekt), und drittens wird das Be- 

wuBtsein der "politischen Gesell

schaft" Chinas durch die Tradition 

einer historisch machtvollen Zivi- 

lisation vorgepragt (historisch- 

kultureller Aspekt).

Der Status als Entwicklungsland 

setzt dem entwicklungspolitischen 

Gestaltungswillen der chinesischen 

Fiihrung auf absehbare Zeit ver- 

haltnismaBig enge Grenzen. Es ist 

schwierig, das gegenwartige Lei- 

stungsniveau der VR China tat- 

sachlich zu bestimmen. Zwar wird 

der Vergleich mit der eigenen Ver- 

gangenheit durch die statistischen 

Verbffentlichungen der letzten Jah- 

re wesentlich erleichtert. Das 

heiBt, es lassen sich verhaltnisma- 

Big wirklichkeitsnahe Angaben zum 

Wachstumsverlauf wahrend der 

einzelnen Phasen der volksrepubli- 

kanisch-chinesischen Geschichte 

machen. (3) Aber nach wie vor be- 

stehen gravierende Probleme bei 

dem Versuch, das "reale Produkt" 

der VR China zu internationalen 

Vergleichszwecken zu errechnen. 

Die maBgeblichen Griinde fur diese 

Schwierigkeit sind bereits an ande

rer Stelle dargestellt worden (4). 

Hier soli der Kiirze wegen nur wie- 

derholt werden, daB (einvom staat- 

lich fixierten Wechselkurs deutlich 

abweichendes) Vergleichsverhalt- 

nis Yuan RMB - US-Dollar von anna- 

hernd 1:1 insgesamt am "plausibel- 

sten" erscheint. Demnach befande 

sich die VR China mit einem Sozial- 

produkt pro Kopf der Bevdlkerung 

von rd. 500 bis 600 US$ im Grenzbe- 

reich zwischen den sog. low-income 

(developing) economies (Welt

bank-Definition) und den lower 

middle-income (developing) econo

mies. Dariiber hinaus ist China von 

seiner geographischen Ausdehnung 

und seiner BevdlkerungsgrdBe her 

kein Entwicklungsland unter ande- 

ren, sondern gleichsam ein Ent- 

wicklungskontinent sui generis 

(Einzigartigkeitsargument). Al

ienfalls Indien lieBe sich unter die

sem Gesichtspunkt mit China ver- 

gleichen. Entwicklungspolitisch 

gesehen ist China daher nahezu 

zwangslaufig durch gewaltige Ge- 

falleerscheinungen gekennzeich- 

net. Die Existenz dieser groBen 

"Differentiale" laBt eine "einheitli- 

che" Entwicklungsstrategie fiir das 

ganze Land weder theoretisch noch 

praktischzu. Vereinfacht laBt sich 

China als ein Land beschreiben, in 

dem alles "uneinheitlich" ist, mit 

der einzigen Ausnahme des politi

schen Gestaltungswillens. Ein Mu- 

sterbeispiel fiir diesen Sachverhalt 

bietet der statistische Vergleich 

zwischen der (zukiinftigen) Wirt- 

schaftszone Shanghai/Chang- 

jiang-Delta und den siidwestlichen 

Provinzen Yunnan/Guizhou. Die 

Shanghai/Changjiang-Region (ca. 

80 Millionen Bewohner) hat mit ei

nem Sozialprodukt von weit mehr als 

1.000 US$ pro Kopf der Bevdlkerung 

einen Status erreicht, der interna

tional mit dem Begriff Schwellen- 

land (Newly Industrializing Coun

try) umschrieben wird. Demgegen- 

iiber erwirtschaftet die Region Yun

nan/Guizhou (ca. 70 Millionen Be

wohner) ein Sozialprodukt pro Kopf 

der Bevdlkerung von kaum mehr als 

150 US$. Zwischen beiden Regionen 

ergibt sich also ein regionalwirt- 

schaftliches Gefalle von nahezu 

1:10.

Eines der Hauptprobleme, das sich 

fiir jede chinesische Politik zur 

Uberwindung der groBen regionalen 

Wirtschaftsgefalle ergibt, ist die 

Tatsache, daB die gegenwartig lei- 

stungsstarkeren Gebiete zugleich 

ein verhaltnismaBig groBes Zu- 

kunftspotential zeigen, wahrend 

die meisten schwacheren Gebiete 

nur liber relativ geringe Entwick- 

lungsreserven verfiigen. Es gehort 

zu den spezifischen Merkmalen der 

chinesischen Wirtschaftsgeogra- 

phie, daB die 1 andwirtschaftlichen 

Zentren zugleich groBe industrielle 

Zentren sind. Der UmkehrschluB 

gilt zwar nicht. Es gibt einzelne 

Industriezentren (z.B. Gebiet Bei- 

jing/Tianj in), die nicht zu den 

agrarischen Spitzengebieten gehb- 

ren. Aber unter den restlichen 

1 andwirtschaftlichen "Niedrigpro- 

duktionsgebieten" (Gesamtbevdlke- 

rung mehrere hundert Millionen) ist 

z.Z. keines, das aus eigener Kraft 

heraus zu einer angemessenen In- 

dustrialisierungsbewegung in der 

Lage ist. Diese Rahmenkonstella- 

tion erzwingt, gleich welche beson- 

dere Entwicklungsstrategie ver- 

folgt wird, auf Dauer ein starkes 

nationales (zentral-staatliches) 

Finanz- und Entwicklungsaus- 

gleichsinstrumentarium. Die Not- 

wendigkeit als solche scheint all- 

gemein anerkannt zu sein. Auf- 

grund der unbefriedigenden Ergeb- 

nisse (Zielsetzung "Provinzautar- 

kie") der Vergangenheit gibt es je- 

doch beachtliche Kontroversen liber 

die Art, das AusmaB und den Zeit- 

punkt, zu dem ein solches Instru- 

mentarium verstarkt eingesetzt 

werden soil. Gegenwartig hat sich 

augenscheinlich die Tendenz 

durchgesetzt, vorrangig die lei- 

stungsstarkeren Gebiete zu entwik- 

keln (Grundsatz: Was nicht produ- 

ziert worden ist, kann nicht umver- 

teilt werden!). In vieler Hinsicht 

spiegelt die in China oft gehbrte 

These "Zuerst miissen einige wohl- 

habend werden, damit die anderen 

folgen kbnnen" diesen Gedanken- 

gang wider. Die Dynamisierung der 

leistungsstarken Regionen (Kii- 

stengebiete und "Modernisierungs- 

inseln" im Hinterland) ist danach 

sowohl zeitlich als auch materiell 

die Voraussetzung fiir die Entwick

lung der Riickstandsgebiete. Auf 

mdgliche Schwachen und Defekte 

dieser Konzeption wird an spaterer 

Stelle eingegangen. Hier soli nur 

wiederholt werden , daB es keine fiir 

das gesamte China widerspruchs- 

freie Entwicklungslinie geben 

kann. Auch der Reformkurs muB 

daran gemessen werden, inwieweit 

sich vorteilhafte Entwicklungen 

(fiir einen Teil der Regionen, der 

wirtschaftlichen Sektoren und der 

groBen Bevblkerungsgruppen) ge- 

geniiber nachteiligen Veranderun- 

gen anderer Teile aufrechnen las

sen. Entscheidendes Kriterium ist 

also zum einen, ob der "Nettoef- 

fekt", d.h. der gesamtwirtschaftli- 

che Kalkiil, fiir ganz China positiv 

ist, und zum anderen, ob zumindest 

entwicklungsperspektivisch die 

Voraussetzungen nicht verbaut 

werden, die (kurzfristig) eingetre- 

tenen Nachteile wieder aufzuheben, 

urn langfristige Fehlentwicklungen 

zu verhindern.

Das zweite grundlegende Faktum, 

das die bisherige Entwicklung der 

VR China maBgeblich mitbestimmt 

hat und auch in Zukunft mitbestim- 

men wird, ist die Tatsache, daB 

sich die VR China als ein sozialisti- 

sches Staatswesen versteht. Was 

dieses Selbstverstandnis inhaltlich 

bedeutet, wie es sich weiterentwik- 

keln wird und was sich im Verlaufe 

dieser Fortentwicklung an sog. 

"Unverzichtbarkeiten" herauskri- 

stallisieren wird, braucht im Zu- 

sammenhang mit der vorgegebenen 

Thematik (glticklicherweise) nicht 

behandelt zu werden. Mit Blick auf 

den landlichen Reformkurs er

scheint allein von Bedeutung, daB 

sozialistische Staatswesen - jeden-
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falls solche, die geschichtliche 

Wirklichkeit und nicht nur intel- 

lektuelle "Fiktionsgebilde" sind - 

durch eine ideologisch-biirokrati- 

sche Herrschaftsform gekennzeich- 

net sind. Dies gilt im besonderen 

MaB fur China. Dort haben sich eine 

sozialistische Ideologic und Biiro- 

kratie auf dem Fundament einer 

"Vorlauferherrschaft" etabliert, 

die ihren Herrschaftsanspruch im 

Rahmen einer 1200jahrigen Tradi

tion (seit Mitte der Tang-Dynastie) 

ideologisch legitimierte und biiro- 

kratisch ausiibte. Das hatte im Be- 

wuBtsein der chinesischen Elite zur 

Folge, daB eine Zivilisation nicht 

anders als in ideologisch-biirokra- 

tischen Ordnungsformen vorstell- 

bar war. Fur die heutige Situation 

bedeutet es u.a., daB der Reform- 

kurs im stadtischen wie im landli

chen Bereich letzten Endes nicht als 

"ideal", sondern als faktisch er- 

zwungene "Notwendigkeit" empfun- 

den wird. Das ideologische "Malum" 

kannnur durch deutliche materiel- 

le Erfolge tolerierbar oder wettge- 

macht werden.

Die dritte wesentliche EinfluBgrb- 

Be, die zumindest unterschwellig 

darauf einwirkt, wie wesentliche 

Teile der politischen Elite Chinas 

den Reformverlauf wahrnehmen und 

politisch akzeptieren, ergibt sich 

aus dem Tatbestand, daB China auf 

eine 2000jahrige Geschichte als 

groBe Ordnungsmacht zuriick- 

blickt. Die politische Elite des Lan

des hatte immer ein imperiales, 

weltgestaltendes BewuBtsein. Auch 

heute liegt das vorrangige interna

tionale Ziel darin, den Status einer 

Macht mit Weltgestaltungsfahigkeit 

(wieder) zuerreichen.

Der innere Zusammenhang zwischen 

diesem internationalen Ziel und 

dem landlichen ReformprozeB wird 

leicht ersichtlich, wenn man daran 

denkt, daB rd. vier Fiinftel der chi

nesischen Bevdlkerung im landli

chen Raum leben und daB der Staat 

durch die ReformmaBnahmen weit- 

gehend von seiner "Pflicht" (Inve

st it ion stat igke it, Organ is at ion s- 

und Kontrollaufwand, wirtschaftli- 

che Transaktionskosten usw.) ge- 

geniiber der landlichen Wirtschaft 

entbunden wird. Das ermoglicht 

eine Konzentration auf den moder- 

nen Sektor der Volkswirtschaft, 

d.h. auf den beschleunigten Aus- 

bau der materiellen Basis einer mo- 

dernen groBen Macht. Umgekehrt 

bedeutet dies, daB - abgesehen von 

politisch-ideologischen Bedenken - 

dann deutliche Grenzen fur den Re- 

formkurs entstehen werden, wenn 

fur weitere Erfolge der Einsatz grb- 

Berer staatlicher Mittel erforder- 

lich wird. Die Reform hatte dann ih

ren Vorteil eingebiiBt, den Staat 

von massivem Mitteleinsatz zu ent- 

lasten. Eine der grundlegenden 

Fehlbeurteilungen in der landli

chen Politik bis 1977/78 lag darin, 

die Mbglichkeiten des Staates zu 

aktiver Gestaltung der eigenen 

Landwirtschaft zu iiberschatzen. 

Als Reaktion auf diese Fehlbeurtei- 

lung lassen sich heute zahlreiche 

Parallelen zur traditionellen pas- 

siven Rahmenkontrolle der Dbrfer 

(Stichwort: "Wu wei" - Nicht inter- 

venieren) erkennen.

Um die bisherigen Uberlegungen zu- 

sammenfassend aufzunehmen, wird 

noch einmal daran erinnert, daB 

der Reformkurs, d.h. die Auflocke- 

rung des Ordnungsgefiiges der 

Wirtschaft und die (begrenzte) Auf- 

gabe von politisch-burokratischer 

Kontroll- und Steuerungsmacht, 

nicht das natiirliche Ergebnis "hb- 

herer Erkenntnis" ist, sondern 

weitgehend durch den negativen 

Verlauf der Entwicklung erzwungen 

wurde. Zum anderen ist er in ein 

"Geflecht" grundlegender Struktu- 

ren eingebunden, deren Giiltigkeit 

er nicht auBer Kraft setzen kann. 

Diese iibergeordneten Strukturen 

und Tatbestande miissen bei jeder 

Beurteilung der Mbglichkeiten und 

Grenzen der weiteren reformeri- 

schen Gestaltung als MaBstabe an- 

gelegt werden.

II.

Ausgangssituation 1976/78

Es war der zunehmende Druck der 

Realitat, der zum entwicklungspo- 

litischen Umbruch im landlichen 

China fiihrte. Bis 1978 hatte sich ein 

klares KrisenbewuBtsein innerhalb 

groBer Teile der politischen Fiih- 

rung herausgebildet. Das erscheint 

insofern iiberraschend, als noch 

zwei/drei Jahre zuvor das "Hohelied 

der Kulturrevolution gesungen" 

worden war. China hatte ein 

Selbstbildnis seiner landwirt- 

schaftlichen Erfolge gezeichnet, 

das bei vielen Beobachtern den Ein- 

druck der Modellhaftigkeit fur die 

gesamte Dritte Welt erweckt hatte. 

Erinnert sei hier vor allem an die 

auflagenstarke Serie der UN-Er- 

nahrungs- und Landwirtschafts- 

organisation FAO "Learning from 

China". China wurde darin als gro- 

Bes Vorbild fur "integrierte landli- 

che Entwicklung" vorgestellt. Es 

erschien als ein Land, in dem die 

"Grundbedarfsstrategie" (basic 

needs) erfolgreich verwirklicht 

war. Wahrend im Ausland noch die 

Werke iiber "Mao Zedongs Wunder- 

land" mit der iiblichen Zeitverzbge- 

rung erschienen, stellte man in 

China selbst eine ernuchternde Bi- 

lanz der eigenen Situation auf.

Zwar lieB sich trotz des neuen Kri- 

senbildes nicht leugnen, daB die 

landwirtschaftliche Entwicklung 

Chinas beachtliche absolute Erfol

ge aufzuweisen hatte, aber die Pro- 

bleme waren offensichtlich Schnel

ler gewachsen als die Erfolge. Ver- 

einfacht dargestellt: Es herrschte 

ein fundamentales Ungleichgewicht 

zwischen der standig wachsenden 

Bevblkerung und den nur bedingt 

erweiterbaren Lebensgrundlagen 

des Landes. Es hatte rd. 180 Jahre 

(1770-1950) gedauert, ehe sich die 

chinesische Bevblkerung zum vor- 

letzten Mai von rd. 270 Millionen 

auf 540 Millionen verdoppelt hatte. 

Die letzte Verdoppelung auf mehr 

als eine Milliarde Menschen vollzog 

sich innerhalb des extrem kurzen 

Zeitraums von dreiBig Jahren. Chi

na muB gegenwartig auf 7-8% der 

Weltanbauflache den Grundbedarf 

fur knapp ein Viertel der Mensch- 

heit decken, d.h. Versorgung und 

Beschaftigung sicherstellen. Im 

landlichen Bereich leben rd. 80% 

der chinesischen Gesamtbevblke- 

rung, und rd. 70% aller Arbeits- 

krafte (ca. 370 Millionen) sind dort 

tatig.

Alle Trends der letzten dreiBig Jah

re weisen auf, daB die Mensch-Bo- 

den-Relationen sich standig weiter 

verengen. Seit Mitte der ftinfziger 

Jahre ist die Grundanbauflache 

(gengdi) urn netto mehr als 

12 Mio.ha zuriickgegangen. Diese 

Schrumpfung entspricht in etwa der 

GroBe der gesamten bundesdeut- 

schen Anbauflache bzw. derAnbau

flache der drei Provinzen Sichuan, 

Guangdong, Guangxi. Die absolute 

GroBe der Grundanbauflache be- 

lauft sich z.Z. auf ca. 95- 

96 Mio.ha, von denen 6-7Mio.ha 

stark erosionsgefahrdet sind. (5) 

Die Anfang der achtziger Jahre ge- 

fiihrte Diskussion urn diese Tatbe

stande ist durch die "Euphorie der 

Reformberichte" in den Hintergrund 

gedrangt worden. Das heiBt jedoch 

nicht, daB die Problematik zu exi- 

stieren aufgehbrt hatte,

Die fur die Grundbedarfsdeckung 

des Landes entscheidende GroBe - 

Anbauflache pro Kopf der Bevblke

rung - zeigt einen beangstigenden 

Riickgang von 0,17ha (1957) auf 

0,09ha (also 900 qm) 1985. Das ist 

ein Verlust von 45% in knapp drei

Big Jahren.

Eine Umkehr dieses negativen 

Trends ist nicht zu erwarten, da die 

wirtschaftlich erschlieBbare Neu- 

landreserve (ca. 15-20 Mio.ha) in 

Zukunft alienfails den Altlandver- 

lust (Erosion, industrielle und in- 

frastrukturelle Flachennutzung, 

Ausdehnung stadtischer Wohnfla- 

che usw.) auszugleichen vermag. 

Es stellt sich die Frage, wie die Er- 

haltung des "status quo" (land

wirtschaftliche Produktion pro Kopf 

der Bevblkerung) bisher tiberhaupt 

mbglich war. Das ist, wie bereits 

erwahnt, in sich ein Erfolg. Der 

Ausweg lag zwangslaufig in den 

standigen Bemiihungen urn eine Er- 

hbhung der Anbauintensitat, ins- 

besondere in der Ausweitung des 

jahrlichen Mehrfachanbaus auf der 

gleichen Grundflache (multiple 

cropping). Trotz der Ausweitung 

des Mehrfachanbaus - regionaler
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Schwerpunkt Changjiang-Gebiet - 

ist nicht nur die Grundanbaufla- 

che, sondern auch die jahrlich be- 

baute Flache (bozhong mianji) zu- 

riickgegangen. Zwar ist der Mehr- 

fachanbauindex (gengdi fuzhong 

zhishu) von 1957 1,4 auf gut 1,5 ge- 

stiegen, aber aufgrund des Ruck

gangs der Grundanbauflache ergibt 

sich fiir 1985 nur eine jahrlich be- 

baute Flache von 145-150 Mio.ha 

(1957: 155 Mio.ha). (6) Die regiona

le Verteilung der Schwerpunktge- 

biete fiir jahrlichen Mehrfachanbau 

ergibt sich aus der Karte "Jahrli- 

cher Mehrfachanbau".

Ohne umfassende Modernisierungs- 

vorleistungen scheinen sowohl die 

Ausweitung der Grundanbauflache 

als auch des jahrlichen Mehr- 

fachanbaus als Lbsungswege weit- 

gehend versperrt. Fur die Erschlie- 

Bung der nationalen Neulandreser- 

ve wiirden sich die staatlich iiber- 

betrieblichen ErschlieBungskosten 

nach Schatzung chinesischer 

Fachleute auf rd. 15-20 Mrd. Yuan 

belaufen (7). Ferner darf nicht 

iibersehen werden, daB sich der 

GroBteil der Reserveflache in diinn- 

besiedelten Randgebieten des Lan

des befindet. Eine Nutzung ware 

nur im Rahmen umfassender Moder- 

nisierungsprogramme vorstellbar. 

Ahnliches gilt fiir die Ausweitung 

des jahrlichen Mehrfachanbaus in 

den traditionellen Agrargebieten 

des Landes. Ein grobes regionals 

Schwerpunktmuster des Mehr

fachanbaus sieht wie folgt aus. (8) 

Anbaugebiete mit einem Index "un- 

ter 1,0" (hbchstens eine Ernte pro 

Jahr) erstrecken sich vor allem auf 

das Qinghai-Tibet-Plateau, groBe 

Teile Xinjiangs, Zentral-Gansu, 

die Hochflachen der Inneren Mongo

lei und das bstliche Bergland des 

Nordostens. Wichtige Anbaugebiete 

mit einem Index "1,0-1,2" sind die 

LbBhochebene des Nordwestens, die 

Ebenen des Nordostens, Ost-Gansu 

und West-Sichuan. Einen Index 

"1,2-1,6" weisen die Huang-Huai- 

Ebene (Nordchina), Siid-Shaanxi, 

die Zentralebene Shaanxis, das 

Fen-FluBgebiet in Shanxi und das 

Yunnan-Guizhou-Plateau auf. An

baugebiete mit dem Index "1,6-2,0" 

sind zumeist verstreute Einzelge- 

biete (Inselcharakter). GrbBere 

geschlossene Teilgebiete finden 

sich in Zentral-Sichuan, West- 

Hubei, Zentral-Anhui, Zentral- 

Fujian, Siidwest-Guangxi und Zen- 

tral-Yunnan. Einen Index "2,0- 

2,3" haben die Gebiete am Unter- 

und Mittellauf des Changjiang, 

insbesondere Sunan (Sud-Jiangsu), 

Jiangxi, Hubei, Hunan, die Cheng- 

du-Ebene in Sichuan sowie Zhejiang 

und Nord-Fujian. Guangdong und 

Siid-Fujian verfiigen liber grbBere 

Schliisselgebiete mit einem Index 

"liber 2,3".

Eine der Grundvoraussetzungen fiir 

weitere Steigerungen des Mehr

fachanbaus ist ein verhaltnismaBig 

kostentrachtiger Ausbau der gro- 

Ben, iiberbetrieblichen Be- und 

Entwasserungssysteme. Das heiBt, 

auch hier ware der Staat stark ge- 

fordert. Im Hinblick auf ein solches 

Engagement des Staates sei an die 

oben dargestellte Hypothese erin- 

nert, daB der landliche Reformkurs 

nicht zuletzt deswegen verwirklicht 

werden konnte, weil der Staat von 

seiner Entwicklungspflicht gegen- 

iiber der eigenen Landwirtschaft 

teilweise entbunden wurde. Es ist 

daher keineswegs auszuschlieBen, 

daB mit zunehmender Neubelastung 

des Staates ein entsprechender Um- 

denkprozeB ("Grenzen der Reform") 

in Gang gesetzt wird.

Ahnliche Bedingungen wie fiir die 

agrarischen Flachen des Landes 

gelten fiir Waldland, Grasland, Fi- 

scherei usw. Uberall lassen sich 

deutliche Riickgangstendenzen pro 

Kopf der Bevblkerung erkennen. 

Zwar wurden insbesondere zur Er- 

haltung des Waldlandes wiederhol- 

te Aufforstungskampagnen durch- 

gefiihrt, aber der Erfolg dieser 

Kampagnen war enttauschend. Nur 

gut ein Viertel der neu aufgeforste- 

ten Flache iiberlebte (26-27 

Mio.ha), und die Nutzholzmenge 

dieser Flache belauft sich auf bloBe 

2% der gesamten Holzreserve Chi

nas. Das entspricht nicht einmal 

dem nationalen Holzverbrauch ei- 

nes einzigen Jahres (9). Aufgrund 

des hohen Holzverbrauchs in der 

Vergangenheit hat sich die Wald- 

flache standig verringert und diirf- 

te z.Zt. nur noch 10-11% der chine- 

sischen Gesamtflache ausmachen. 

Das entspricht einer Flache pro 

Kopf der Bevblkerung von wenig 

mehr als 1.000 qm , der eine Odland- 

flache pro Kopf von knapp 8.000 qm 

gegeniibersteht.

Die schleichende Grundlagenzer- 

stbrung war bis Mitte der siebziger 

Jahre auch in den traditionellen 

landwirtschaftlichen Gebieten 

spiirbar geworden. Die Flihrung sah 

sich nicht langer in der Lage, das 

wachsende Problemgewicht zu igno- 

rieren. Der Tenor der neuen "Lage- 

beurteilung" wird in den folgenden 

Zitaten deutlich.

"Seit Jahren steigt der Getreidebe- 

darf aufgrund der wachsenden Be- 

vblkerungszahl... Eine Zeitlang 

gait die Getreideproduktion als das 

einzige Kriterium fur Fortschritt 

oder Riickschritt der Landwirt

schaft... Dadurch wurde Raubbau 

an Waldgebieten getrieben, wurden 

Weidegebiete unrationell urbar ge- 

macht; immer mehr Land versande- 

te; es kam zu katastrophalen Ero- 

sionen und das bkologische Gleich- 

gewicht wurde zerstbrt." (10)

"Die Getreideproduktion wachst 

nicht schnell genug, so daB bereits 

seit vielen Jahren auf jeden Chine

sen jahrlich durchschnittlich 

300kg entfallen. AuBerdem ist die 

Produktion nicht stabil, d.h., es 

gibt groBe Unterschiede zwischen 

den einzelnen Jahresertragen. In 

Jahren reicher Ernte gibt es etwas 

liberschuB, in durchschnittlichen 

Erntejahren kann der Bedarf nur 

annahernd gedeckt werden. Die Er- 

zeugung von Industriepflanzen ist 

noch hinter den wachsenden Erfor- 

dernissen des Wirtschaftsaufbaus 

und des Lebens der Massen zuriick. 

Wird dieser riickstandige Zustand 

nicht rasch geandert, kommt die 

Volkswirtschaft ins Stoppen." (11)

"Der Staat hat die Landwirtschaft 

nicht geniigend unterstlitzt, und 

manche UnterstlitzungsmaBnahmen 

wurden gar nicht in Kraft gesetzt. 

. . All dies verhinderte eine rasche 

Entwicklung der Landwirtschaft. 

Zwischen der gegenwartigen Lage 

der chinesischen Landwirtschaft 

einerseits und den Bedtirfnissen der 

Massen sowie den Erfordernissen 

der Vier Modernisierungen ande- 

rerseits besteht ein scharfer Wider- 

spruch." (12)

Die politischen "Therapievorschla- 

ge", die aufgrund der kritischen 

Diagnose der landlichen Wirtschaft 

1978 offiziell gemacht wurden, 

stellten einen eindeutigen Riick- 

griff auf alte Konzepte der Not- 

standsjahre 1963/65 dar. Diese Kon

zepte waren wahrend der Folgepha- 

se der Kulturrevolution heftig um- 

stritten und als "restaurativ-kapi- 

talistisch" verurteilt worden. Sie 

sahen vor allem den konzentrierten 

staatlichen Mitteleinsatz in den 

sog. "agrarischen Schlusselkrei- 

sen" vor. Im nachherein laBt sich 

feststellen, daB die reformerischen 

Entwicklungen der friihen achtzi- 

ger Jahre weitgehend auf der Ver- 

wirklichung dieser friihen Konzepte 

beruhten. Das folgende Zitat ist 

beispielhaft fur diesen Sachver- 

halt.

"Der Staat muB die Produktion ent- 

sprechend den brtlichen Gegeben- 

heiten spezialisieren und den 

Schwerpunkt seiner Landwirt- 

schaftsinvestitionen auf die Schaf- 

fung vieler Zentren fiir Marktge- 

treide, Industriepflanzen, Vieh- 

zucht, Fischerei und Forstwirt- 

schaft legen... PlanmaBig und 

schrittweise mtissen einzelne 

Schliisselgebiete veranlaBt wer

den, in der landwirtschaftlichen 

Moderinsierung und bei der Erhb- 

hung des Lebensstandards voran- 

zugehen; das wird im ganzen Land 

eine Initialwirkung haben... So 

kann China schneller als friiher 

seine landwirtschaftliche Moderni- 

sierung erreichen. Die Krafte zu- 

erst auf Schliisselzentren konzen- 

trieren, bedeutet nicht, daB die 

anderen Gebiete, die in der Mehr- 

heitsind, zuriickbleiben. Stagniert 

die Produktion in diesen Gebieten,
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wird die Landwirtschaft keinen 

Aufschwung erleben. Deshalb mus- 

sen diese Gebiete den Geist des 

Selbstvertrauens entfalten." (13)

Die agrarischen Schllisselgebiete, 

deren Modernisierung seit Ende der 

siebziger Jahre vorrangig betrie- 

ben wird, sind von der kritischen 

Gesamtentwicklung ebenfalls, wenn 

auch nur indirekt betroffen. Dies 

trifft vor allem fur die in letzter 

Zeit haufiger registrierten Uber- 

flutungserscheinungen entlang der 

Unter- und Mittelaufe der groBen 

Fliisse zu. Der groBe Verlust an na- 

tiirlicher Speicherkapazitat der 

Waldgebiete und die Verringerung 

der groBen Auffangreservoire kdn- 

nen in ihrer nachteiligen Wirkung 

kaum unterschatzt werden . Zu einer 

ahnlichen Beurteilung scheint 

auch eine "Forschungskommission 

der Chinesischen Akademie der Wis- 

senschaften zur Modernisierung der 

Landwirtschaft" gelangt zu sein. 

In ihrem Rechenschaftsbericht vom 

Marz 1981 heiBt es u .a.:

"Was seit liber dreiBig Jahren in der 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Weidewirtschaft und Fischerei an 

den meisten Orten betrieben worden 

ist, ist Raubbaubetrieb. Was die 

Anbauflache betrifft, so wird sie 

schwer beansprucht, abernachlas- 

sig gepflegt. Es wird viel heraus- 

geholt, aber wenig zugesetzt. Das 

hat dazu gefiihrt, daB die Boden- 

kraft gesunken ist. Was die Wald- 

vorrate angeht, so wird rucksichts- 

los gefallt und geschlagen, schwer 

ausgebracht, aber nachlassig auf- 

gebaut. Die Fall- und Ausbrin- 

gungsmarge iibersteigt das 

Wachstumsvolumen. Bei Nutzung 

des Graslandes wird nur herausge- 

holt, nichts hineingesteckt, nur in 

Anspruch genommen, nicht ge

pflegt. Es wird iiberweidet, was da

zu gefiihrt hat, daB die groBe Gras- 

landflache riicklaufig ist. Was die 

Fischereiproduktion betrifft, so 

wird maBlos gefangen, und die Vor- 

rate gehen der Erschopfung taglich 

mehr entgegen. Diese Artrlickstan- 

digen Betriebs zerstort das natiirli- 

che okologische Gleichgewicht und 

fiihrt dazu, daB die landwirt- 

schaftliche Produktion in einen 

schadlichen Kreislauf ger at." (14)

Dieses niichterne Fazit scheint im 

ersten Augenblick auf grobe ent- 

wicklungspolitische Fehlleistun- 

gen hinzudeuten. Es ware jedoch 

unsachgemaB, die Ursachen allein 

in einer falschen Politik zu suchen. 

Wenn innerhalb von dreiBig Jahren 

statt 500 Millionen Menschen mehr 

als eine Milliarde versorgt werden 

muB, entstehen zwangslaufig gra- 

vierende Probleme, denen kein 

Land entrinnen kann und die durch 

keine, wie immer geartete Entwick- 

lungsstrategie kurz- oder mittel- 

fristig aufgehoben werden kdnnen. 

Der "Entwicklungskontinent China"

Tabelle: Getreideproduktion Kopf/Bevolkerung nach Provinzen 1979

Provinzen Getreide

(kg)

Verande

rung *) 

(%)

Abweichung

Grundbedarf

(Mio.t)

Mensch- 

Boden-Rel.

(ha)

China 341 + 8 + 3,8 0,1

Beijing 199 - -1,2 0,05

Tianjin 271 — -0,5 0,06

Shanghai 221 - - 1,3 0,03

Gruppe I (deutliche Unterproduktion) = (unter 290 kg)

Guizhou 220 -21 -3,1 0,07

Qinghai 250 - -0,3 0,16

Gansu 264 -34 - 1,4 0,19

Nei Menggu 276 -10 - 1,1 -

Ningxia - - - -

Fujian 282 - 6 - 1,4 0,05

Shaanxi 285 +15 - 1,4 0,14

Yunnan 287 -13 -1,5 0,09

Gruppe II (m ittlere Unterproduktion) = (unter 320 kg)

Henan 292 +14 -3,1 0,1

Guangdong 299 -11 -2,0 0,06

Xinjiang 306 -13 -0,4 0,26

Shanxi 311 +14 -0,6 0,16

Gruppe III (geringe Produktionsabweichung) = (320-250 kg)

Shandong 320 +36 - 1,2 0,21

Liaoning 320 +15 -0,5 0,11

Sichuan 327 + 2 -0,8 0,07

Hebei 334 +37 0 0,13

Anhui 337 -6 0 0,09

Guangxi 337 +21 0 -

Gruppe IV (UberschuBproduktion) - (liber 350 kg)

Hunan 383 +21 + 2,5 -

Jiangxi 383 + 2 + 1,6 -

Hubei 389 + 9 + 2,5 0,08

Zhejiang 396 +25 + 2,3 0,05

Jiangsu 412 +58 + 4,5 0,08

Jilin 414 + 4 + 1,7 —

Heilongjiang 458 -13 + 3,9 0,27

* ) Veranderung des Produktionsstandes je Kopf zwischen 1957 u. 1979. 

Quellen: Nitchu Keizai Kyokai (Japanisch-chinesischer Wirtschafts- 

verband), Hrsg. , Chugoku noson Kiso tokei shiryoshu

("Materialsammlung grundlegender Statistiken des landlichen 

chinesischen Raumes"), 2 Bde, Tokyo, April 1981.

verfiigte einfach nicht liber die 

Mittel, um ebenso viel "hineinzu- 

stecken" und "aufzubauen", wie 

"herausgeholt" und "ausgebracht" 

werden muBte. Das Anerkennen gro- 

Ber objektiver Hindernisse spricht 

die jeweilige chinesische Fiih- 

rungskoalition jedoch nicht von ih

rer Verantwortung frei. Es bleibt 

der Vorwurf bestehen , daB eine all- 

gemeine "ideologische Illusion" 

propagiert wurde, wonach die Pro

bleme entweder gar nicht bestiinden 

oder verhaltnismaBig schnell zu 

Ibsen waren. Man brauchte nur der 

"korrekten Linie" zu folgen, und 

die angeblichen bkonomischen 

Zwange wlirden sich als Scheinhin- 

dernisse entlarven. Dieser "Gro- 

Be-Sprung-Voluntarismus" hat 

nicht unwesentlich zur Verschar- 

fung der bestehenden Grundproble- 

matik beigetragen.

Andererseits erscheint es unter po- 

litisch-psychologischen Ge- 

sichtspunkten fraglich, ob sich die 

Kerngedanken des landlichen Re- 

formkurses in ihrer heutigen Klar- 

heit und Konsequenz ohne das "Ne- 

gativmodell" der Vergangenheit 

durchgesetzt hatten. Dies gilt zum 

einen flir den vorrangigen Ausbau 

der Spitzengebiete ("Wachstums- 

und Modernisierungsinseln"), also 

jenes "Drittel der Provinzen, regie- 

rungsunmittelbaren Stadte und 

Autonomen Gebiete", die wahrend 

der siebziger Jahre "bei der Getrei

deproduktion ein durchschnittli- 

ches Jahreswachstum von uber 

4,3%, in manchen Fallen sogar 

mehr, bis zu 5,5% zu verzeichnen" 

hatten (15). Genauer noch geht es 

um "die zwblf groBen Getreidean- 

baugebiete, die flir den Markt pro- 

duzieren". Das Ziel ist eine "Ver- 

dreifachung bzw. Vervierfachung 

der Marktgetreidemenge". Die cha- 

rakteristische "Insellage" dieser 

Gebiete wird aus der Karte "Markt- 

getreidegebiete" ersichtlich. Ein
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GroBteil dieser Gebiete hat gegen- 

wartig ein jahrliches Leistungsni- 

veau in der Getreidewirtschaft von 

80-120 dz pro Hektar erreicht. Diese 

Leistung entspricht dem Zwei- bis 

Dreifachen des nationalen Durch- 

schnitts. Das heiBt, die Praxis der 

letzten Jahre hat eindeutig unter 

Beweis gestellt, daft diese Gebiete 

liber wesentlich hbhere Wachstums- 

reserven als die meisten leistungs- 

schwacheren GroBregionen verfii- 

gen.

Auch ein zweites Grundmerkmal der 

landlichen Reform Chinas hat sich 

zumindest indirekt aus den ideolo- 

gisch-politischen Fehlkonzepten 

ergeben. Es handelte sich urn die 

miihsame Durchsetzung der Er- 

kenntnis, daB die landlichen 

Wachstumspotentialien nur liber die 

Freisetzung der "Motivationsreser- 

ve" der bauerlichen Produzenten 

voll genutzt werden konnten. Es ist 

nicht wahrscheinlich, daB sich die

se Erkenntnis in ihrer heutigen 

Konsequenz verbreitet hatte, wenn 

die Ergebnisse ideologisch-buro- 

kratischer Steuerungsverfahren 

weniger ungiinstig ausgefallen wa- 

ren.

Die Erfolge der Gegenwart diirfen 

jedoch nicht den Blick fur Probleme 

verstellen, die in der langerfristi- 

gen Zukunft die Entwicklung der 

chinesischen Landwirtschaft zu- 

nehmend belasten werden. Diese 

Probleme sind in Ansatzen bereits 

heute erkennbar. An dieser Stelle 

soil nur andeutungsweise auf sie 

verwiesen werden. So ist z . B. in den 

agrarischen Spitzengebieten Chi

nas eindeutig das "Gesetz des ab- 

nehmenden Ertragszuwachses" 

wirksam. Die Aufwand-Ertrag-Re- 

lation jeder zusatzlich produzier- 

ten Produktionsmenge (Grenzver- 

trag) belief sich wahrend der letz

ten zehn Jahre auf rd. 2,5:1. Zwar 

ist der technische Optimalpunkt 

(Beginn fallender Grenzvertrage) 

der Bodenproduktivitatssteigerung 

offensichtlich noch nicht erreicht, 

aber bkonomisch scheint man der 

Grenze bereits nahe. (16) Anders 

gesagt, Mehrertrag bedeutet fur die 

Produzenten keineswegs ein ent- 

sprechendes Mehreinkommen. Bis- 

her existiert fur diesen (langfri- 

stig) problematischen Sachverhalt 

keine iiberzeugende Losungskon- 

zeption.

Aufgrund der groBen objektiven 

und subjektiven Hemmfaktoren fur 

die landliche Entwicklung Chinas 

lag die Getreideproduktion pro Kopf 

der Bevblkerung in den spaten 

siebziger Jahren bei (nur) rd. 

300 kg , d .h. an der Untergrenze der 

Mindestversorgung. Nach verschie- 

denen chinesischen Darstellungen 

erscheint eine Getreideproduktion 

von 400 kg pro Kopf der Bevblkerung 

als die Marke, an der andere Pro

bleme der Landwirtschaft in Angriff 

genommen werden kbnnen. Bis zu 

dieser Hbhe muB die Entwicklungs- 

politik der Getreideversorgung ab- 

soluten Vorrang einraumen. Ange- 

sichts des gegenwartig erreichten 

Niveaus der Getreideproduktion von 

380-400 Mio.t kann man davon aus- 

gehen, daB der Zeitpunkt zur Di- 

versifizierung und Verbreiterung 

der landwirtschaftlichen Basis 

(Stichwort: Zonenplanung) anna- 

hernd erreicht ist. Die agrarpoliti- 

schen Zukunftsiiberlegungen wer

den nicht langer ausschlieBlich 

vom alles liberschattenden Primat 

der nationalen Getreideversorgung 

eingeengt.

Der Erfolgsweg, den die chinesische 

Landwirtschaft wahrend der letz

ten flinf bis sechs Jahre beschritten 

hat, wird noch deutlicher, wenn 

man die unterschiedlichen regio- 

nalwirtschaftlichen Krisenlagen 

der Jahre 1976/78 beriicksichtigt. 

Das wahre AusmaB der sich ver- 

scharfenden Problematik wird erst 

bei Betrachtung der extrem un- 

gleichmaBigen regionalen Vertei- 

lung der nationalen Agrarproduk- 

tion auf dem chinesischen "Ent- 

wicklungskontinent" zur Ganze 

sichtbar. Die regionalen Krisendi- 

mensionen waren im Verlauf der 

siebziger Jahre so angewachsen, 

daB chinesische Medien liber die 

"Verarmung" ganzer GroBregionen 

berichteten. "Verarmung" bedeute- 

te in diesem Zusammenhang, daB 

ein Absinken unter den offiziellen 

Mindestbedarf eingetreten war. Die 

Einzelheiten dieser Entwicklung 

sollen an dieser Stelle nicht nach- 

vollzogen werden, da sie bereits 

friiher behandelt worden sind (17). 

Eine kurze Skizzierung scheint je

doch sinnvoll. Dabei ergibt sich 

eine Unterteilung in drei Katego- 

rien von Armutsgebieten . Zum einen 

handelte es sich um die groBe 

"Riickentwicklungsregion" Nord- 

west mit den Provinzen Shaanxi, 

Shanxi, Gansu und einer Gesamtbe- 

vblkerung von mehr als siebzig Mil- 

lionen. Weite Teile dieser Region 

waren bis 1976/78 hinter den Ver- 

sorgungsstand vor 1949 zuriickge- 

fallen. Die zweite GroBregion, die 

ein kritisches Entwicklungsbild 

zeigte, war der Siidwesten mit den 

Provinzen Yunnan, Guizhou, 

Guangxi und einer Gesamtbevblke- 

rung von annahernd 100 Millionen. 

Die dritte Kategorie von Armutsge

bieten bestand aus Provinzen mit 

starkem provinzinternen Produk- 

tionsgefalle wie Sichuan, Fujian, 

Anhui usw.

Ein systematischer Uberblick liber 

die Entwicklung der einzelnen Pro

vinzen ergibt sich aus der Tabelle 

"Getreideproduktion pro Kopf der 

Bevblkerung nach Provinzen 1979". 

Der Produktionsstand von 1979 kann 

insofern als "fair" gelten, als 1979 

ein Rekorderntejahr war. Die Daten 

sind somit eher unter- denn iiber- 

trieben.

Die landwirtschaftlichen Produk- 

tionsdaten der einzelnen Provinzen 

verweisen auf die Existenz zweier 

Arten leistungsschwacher Gebiete 

in China. Zum einen handelt es sich 

um Provinzen mit niedriger Getrei

deproduktion pro Kopf der Bevblke

rung und zugleich niedriger Boden- 

produktivitat. Dem entspricht die 

relativ groBe Anbauflache pro Kopf 

der Bevblkerung. Diese Charakteri- 

sierung trifft vor allem auf die chi

nesischen Grenzprovinzen zu. Zum 

anderen handelt es sich um tradi- 

tionelle Anbaugebiete mit niedriger 

Pro-Kopf-Produktion bei relativ 

hoher Bodenproduktivitat, also 

einer geringen Flache pro Kopf der 

Bevblkerung. Zugleich weisen diese 

Gebiete in ihrer Mehrzahl eine 

rucklaufige Oder zumindest stag- 

nierende Getreideproduktion pro 

Kopf auf, ein Indiz, das typisch fur 

die Erschbpfung der Grundlagen 

innerhalb der bestehenden Rahmen- 

bedingungen ist. Es waren die Zu- 

kunftsprognosen flir diese Gebiete, 

die zu alarmierenden "Not- 

standsszenarios" fuhrten und den 

Reformzwang entsprechend erhbh- 

ten.

In der politischen Auseinanderset- 

zung um neue Lbsungen und Auswe- 

ge gingen diejenigen Krafte in der 

Partei- und Staatsflihrung, die 

seither gemeinhin als Reformer be- 

zeichnet werden, systematisch zur 

Verbffentlichung solcher besorg- 

niserregenden Untersuchungser- 

gebnisse uber. Den Hbhepunkt er- 

reichte die "Verbffentlichungswel- 

le" 1981. Seitdem ist sie nach und 

nach verebbt. Offensichtlich sollte 

damals alien klar werden , worum es 

ging und wer die Situation verur- 

sacht hatte. Heute jedoch, nach 

mehr als flinf Jahren Reforment

wicklung, konnten immer noch vor- 

handene Notstandserscheinungen 

zu Lasten der Reform ausgelegt wer

den .

Wie sich die "Armut" gegen Ende der 

siebziger Jahre nach Provinzen 

verteilte, ergibt sich aus der Ta

belle "Armut nach Provinzen". Ins- 

gesamt waren bis 1979 rd. 100 Mil

lionen Menschen als dauerhaft 

"arm" klassifiziert. In normalen 

oder ungiinstigen Erntejahren 

diirfte sich diese Zahl auf 130-150 

Millionen bzw. bis zu 200 Millionen 

(20% der Gesamtbevblkerung) er- 

hbht haben.

III.

Gegenwartige Bilanz der Entwick

lung

Die Reformstrbmung in der chinesi

schen Partei- und Staatsflihrung 

rechtfertigt ihren Kurs zumeist mit 

dem praktischen Erfolg. Flihrungs- 

interne Gegner des Kurses in China 

und einzelne kritische Beobachter 

im Ausland gestehen zwar ein, daB 

groBe Produktionssteigerungen in
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der Landwirtschaft erreicht war

den, aber sie verweisen zugleich 

auf den (zu) hohen Preis, der sich 

vor allem in grbBer werdenden sozi- 

alen Gefallen widerspiegele. 

Kurzum , es lasse sich ein Abbau so- 

zialer Gleichheit feststellen, der 

bei weiterer Entwicklung zu stei- 

gender sozialer Brisanz fiihren 

kbnne (bzw. milsse). Der behaupte- 

te Abbau sozialer Gleichheit wird 

zudemmeist mit einer Abnahme "so

zialer Gerechtigkeit" gleichge- 

setzt. Eine solche Gleichsetzung hat 

das Gewicht der Tradition. Wie ein 

roter Faden durchzieht sie die Ge- 

schichte der groBen Sozialutopien 

aller Kulturkreise. Dennoch han- 

delt es sich um einen FehlschluB, 

Gleichheit und Gerechtigkeit auto- 

matisch in "groBer Harmonie" zu se- 

hen. Die historische Praxis zeigt, 

daB die Gleichheit der Ungleichen 

nur zu oft in soziale Ungerechtig- 

keit umgeschlagen ist. Etwas von 

diesem Sachverhalt klingt an, wenn 

heute in China kritisch vermerkt 

wird, daB man wahrend der Kultur- 

revolution "den schnellen Bliffel 

peitschte". Individuelle Mehrlei- 

stung wurde damals nicht nur nicht 

vergiitet, sondern vielfach wegen 

der vermuteten "unreinen" Motive 

ideologisch diskreditiert. Nebenbei 

sei bemerkt, daB es Grenzen fiirdie 

Verwirklichung materieller Gleich

heit gibt. Bei Uberschreiten dieser 

Grenzen fiihrt die Realitat das Ideal 

ad absurdum. Der Kontrollaufwand 

wird so hoch, daB das verteilbare 

Endvolumen iiberproportional ver- 

ringert wird. Man kbnnte daraus 

eine Art "Gesetz der gleichmaBigen 

Verarmung" ableiten. Diekulturre- 

volutionare Praxis bietet sich als 

ein Fallbeispiel an. Die weiteren 

Ausfiihrungen zur Gleichheitspro- 

blematik sollen auf einige konkrete 

Aspekte beschrankt bleiben.

1. Kuznets-Theorie:

Die Kuznets-Theorie basiert auf em- 

pirischen Untersucnungen, nach 

denen sich in der Friihphase der 

Entwicklung bei alien Entwick- 

lungsgesellschaften (zwangslau- 

fig) die Ungleichheit in der Einkom- 

mensverteilung verstarke. Bei wei

terer Entwicklung lasse sich jedoch 

eine Umkehr dieses Trends feststel

len. Stellt man diesen Sachverhalt 

in Form eines Diagramms dar, so er- 

gibt sich eine U-Kurve. Manche Ent- 

wicklungsforscher sprechen daher 

auch von der U-These. Das heiBt, 

daB die Erfolgsbeurteilung einer 

Entwicklungspolitik, in diesem 

Fall der landlichen Entwicklungs

politik Chinas, nicht nach dem Auf- 

treten steigender sozialer Gefal- 

leerscheinungen erfolgen darf. Sol

che Erscheinungen sind zumindest 

in der Anfangsphase eher ein Er- 

folgskriterium der betreffenden 

Entwicklungspolitik, denn ein 

Symptom fur MiBerfolg. Der ent- 

scheidende MaBstab darf also nicht 

die Frage nach relativen Gefalleer-

Tabelle: Armut nach Provinzen und Arme Kreise und Produktionsgruppen 

1977-1979

Gruppe unter 

50 Yuan 

(Mio.)

Kreise unter

50 Yuan

Kreise unter

40 Yuan

Gesamt Jahr

1,8 333(14,6%) 182 (7,9%) 515 (22,5%) 1977

1,4 284 (12,5%) 97(4,3%) 381(16,8%) 1978

1,37 202 ( 8,9%) 81(12,4%) 283 (12,4%) 1979

Armut nach Provinzen

(unter 50 Yuan kollektives erwirtschaftetes Pro-Kopf-Jahreseinkommen)

Provinzgruppe I

(Armut liber 25% der Bevolkerung)

Guizhou 61,7 bzw. 13,7 Mio

Gansu 41,2 bzw. 6,6 Mio

Ningxia 32,4 bzw. 0,9 Mio

Henan 27,0 bzw. 12,8 Mio

Provinzgruppe II 

(Armut 15-25% der Bevolkerung)

Fujian 22,6 bzw. 4,6 Mio

Anhui 22,4 bzw. 9,5 Mio

Yunnan 20,0 bzw. 5,5 Mio

Shandong 19,7 bzw. 12,8 Mio

Xinjiang 16,3 bzw. 1,1 Mio

Provinzgruppe III 

(Armut liber 5% der Bevolkerung)

Shaanxi 7,7 bzw. l,8Mio

Hebei 7,1 bzw. 3,2Mio

Shanxi 5,8 bzw. l,2Mio

Guangxi 5,4 bzw. 1,6 Mio

Jiangxi 5,4 bzw. l,4Mio

Provinzgruppe IV

(Armut unter 5% der Bevolkerung) 

Zhejiang 4,2 bzw. l,3Mio.

Jiangsu 4,1 bzw. 2,0Mio.

Guangdong 3,9 bzw. l,7Mio. 

Sichuan 1,9 bzw. l,6Mio.

Nei Menggu 0,4 bzw. 0,lMio.

Quelle: "1977 nian zhi 1979 nian quanguo qiungxian qingkuang" (Lage 

der armen Kreise des Landes 1977-1979), in: Nongye jingji 

congkan (Landwirtschaftsserie), Nr.l, 1981.

weiterungen sein, sondern danach, 

ob auch das sog. "untere Fiinftel" 

(Lorenz-Kurve, Gini-Koeffizient) 

der Bevolkerung im Rahmen einer 

Entwicklungspolitik absolute Ein- 

kommensverbesserungen verzeich- 

net. VerlaBliche Statistiken in die

ser Richtung existieren fiir China 

nicht. Dennoch deutet eine Vielzahl 

von Einzelbeschreibungen darauf 

hin, daB sich die Situation in den 

groBen Armutsgebieten deutlich 

verbessert hat. Nach offizibsen 

Aussagen soli die als "arm" zu klas- 

sifizierende Bevolkerung auf einen 

Sockel von rd . sechzig Millionen ge- 

schrumpft sein. Diese sechzig Mil

lionen kbnnte man als die vom "Re- 

formwunder Vergessenen" bezeich- 

nen. Fiir sie bleibt zur Zeit keine 

Alternative, als den "Geist des 

Selbstvertrauens zu entfalten". 

"Sucht man die Wahrheit in den Tat- 

sachen", so muB man gerechterwei- 

se feststellen, daB sechzig Millio

nen eine deutliche Verringerung 

gegeniiber jenen 100-200 Millionen 

darstellen, die wahrend der siebzi- 

ger Jahre im Interesse der "ideolo- 

gischen Reinheit" hungerten.

Wohlfahrtstheoretisch (Pareto-Kri- 

terium) laBt sich argumentieren, 

daB die Gesamtwohlfahrt im landli

chen China gewachsen ist, da der 

Nutzen der meisten landlichen 

Haushalte anstieg, ohne daB bei 

anderen eine Senkung festzustellen 

ist. Ausgenommen scheint alien

falls die Wohlfahrt eines Teils der 

landlichen Basisbiirokratie. Die 

Schwachung ihrer politischen Kon-

troll- und Steuerungsmacht laBt die 

friiheren "Wohlfahrtsgewinne" 

nicht mehr ohne weiteres zu.

2. Wenn der soziale Ungleichheits- 

begriff nicht nur ein negativer Aus- 

druck persbnlicher sozialpoliti- 

scher Ideale sein, sondern als ana- 

lytischer Terminus verwandt wer- 

den soil, dann muB die Beachtung 

zweier verschiedener Ungleich- 

heitskategorien vorausgesetzt wer- 

den. Zum einen geht es um die "Un

gleichheit" am gleichen Ort Oder im 

gleichen landlichen Kleingebiet, 

zum anderen um die "Ungleichheit" 

zwischen verschiedenen, voneinan- 

der mehr oder weniger weit entfern- 

ten GroBregionen. Nur im ersten 

Fall wird (wachsende) Ungleichheit 

von den Betroffenen als Ver- 

schlechterung bzw. Verbesserung 

des eigenen sozialen Status empfun- 

den und kann dementsprechend mit 

sozialer Brisanz verbunden sein. 

Im zweiten Fall handelt es sich um 

ein entwicklungspolitisches Fak- 

tum, das zwar die Entwicklungs- 

planung insgesamt belastet und zu 

Kontroversen innerhalb der politi

schen rdite (Stichwort: regionale 

Interessenvertretung) fiihrt, aber 

die groBe Mehrheit der landlichen 

Bevolkerung kaum beriihrt. Verein- 

facht formuliert, die Einkom- 

mensentwicklung im landlichen Um- 

feld Shanghais stellt fiir den nor- 

malen Dorfbewohner in der Provinz 

Yunnan keinen ins Gewicht fallen- 

den, bewuBtseinsgestaltenden Fak- 

tor dar.
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Tabelle: Getreideproduktion und Bevolkerung nach Provinzen 1984

(1) 

Getreide

produktion 

(Mio.t)

(2) (3) (4) (5)

Bevolkerung Getreideprod. Veranderung absolut Veranderung/Kopf (3) 

(Mio.) proKopf(kg) gegeniiber 1979 (%) gegentiber 1979 (%) 

(1:2)

China 407,31 1034,75 394 22,6 15,5

Tianjin 1,32 7,99 165 - -39,1

Shanghai 2,53 12,05 210 - -5,0

Beijing 2,18 9,47 230 - 15,6

Gruppe I (deu tliche Unterproduktiion = unter 290kg

Qinghai 1,01 4,02 251 - 0,4

Guizhou 7,58 29,32 259 26,1 17,7

Gansu 5,40 20,16 268 8,3 1,5

Gruppe II (ge ringe Unterprodukti,on bis Grundbed;irfsdeckung = 290-350kg)

Nei Menggu 5,95 19,85 300 16,4 8,7

Fujian 8,05 26,77 301 15,2 6,7

Yunnan 10,50 33,62 312 16,2 8,7

Guangxi 12,13 38,06 319 3,8 -5,3

Guangdong 19,73 61,66 320 16,2 7,0

Shanxi 8,72 26,00 330 14,4 7,7

Hebei 18,70 54,87 341 9,8 2,1

Shaanxi 10,24 20,66 345 28,3 21,1

Gruppe III (UberschuBproduktion = 350-400kg)

Xinjiang 4,97 13,44 370 32,2 20,9

Henan 28,94 76,46 378 37,9 29,5

Ningxia 1,54 4,06 379 - -

Liaoning 14,26 36,55 390 29,5 12,2

Shandong 30,40 76,37 398 31,4 12,4

Gruppe IV (Marktgetreideprodukt ion = liber 400kg)

Sichuan 40,80 101,12 403 27,7 23,2

Anhui 22,03 51,03 432 36,2 28,2

Jiangxi 15,49 34,21 453 25,2 18,3

Zhejiang 18,17 39,93 455 21,1 14,9

Hubei 22,63 48,76 464 25,7 19,3

Hunan 26,13 55,61 470 30,7 22,7

Heilongjiang 17,58 32,95 534 21,1 16,6

Jiangsu 33,54 61,71 544 38,2 32,0

Jilin 16,35 22,84 716 80,3 72,9

Quellen: Zusammengestellt und errechnet aus: Statistical Bureau, People's Republic of China, Statistical 

Yearbook of China 1985; Nitchu Keizai Kyokai (Japanisch-Chinesischer Wirtschaftsverband), Hrsg. , 

"Chugoku noson kiso tokei shiryoshu" (Materialsammlung grundlegender Statistiken des 

landlichen chinesischen Raumes), 2 Bde, Tokyo, April 1981.

Zur Kritik an der vermeintlich 

wachsenden Ungleichheit zwischen 

verschiedenen GroBgebieten laBt 

sich summarisch behaupten, daB 

sie in ihrer Pauschalitat falsch ist. 

Sie kann sich nicht auf das vorhan- 

dene Datenmaterial stiitzen. Im Ge- 

genteil, die Statistiken weisen 

deutlich aus, daB die leistungs- 

schwacheren agrarischen Gebiete - 

mit der einzigen Ausnahme der Pro- 

vinz Yunnan (Bevolkerung 1984: 

33,6 Mio., LW-Wachstum 1979-84 pro 

Kopf der Bevolkerung 23,9%) - im 

Zeitraum 1979-84 ein aggregiertes 

Pro-Kopf-Wachstum der landlichen 

Wertschbpfung (chinesischer Ter

minus Nettoproduktionswert der 

Landwirtschaft) erzielten, das 

liber dem nationalen Durchschnitt 

(44,3%) lag. Leistungsschwachere 

Gebiete (Bewertungsjahr 1979) mit 

einer Gesamtbevblkerung von mehr 

als 250 Millionen erreichten Ge- 

samtsteigerungen zwischen 48,8% 

und 72,8% (Gansu 48,8%, Henan 

59,2%, Shanxi 61,7%, Shaanxi 

63,1%, Sichuan 72,8%). Drei weitere 

leistungsschwachere Gebiete mit 

einer Gesamtbevblkerung von gut 

sechzig Millionen erzielten ein aus- 

gesprochenes Hochwachstum von 

mehr als 100% (Guizhou 108,9%, Xin

jiang 129,8%, Nei Menggu/Innere 

Mongolei 145,5%). Die einzige lei

stungsschwachere Provinz, liber 

deren Entwicklung seit 1979 auf- 

grund mangelnden statistischen 

Vergleichsmaterials keine definiti

ve Aussage gemacht werden kann, 

ist die Autonome Region Guangxi. 

Wahrend die Getreideerzeugung pro 

Kopf der Bevolkerung nahezu stag- 

nierte (1979-84 Gesamtwachstum 

3,8%), scheint sie jedoch in der 

landlichen Wertschbpfung insge- 

samt deutliche Steigerungen erfah- 

ren zu haben. Darauf deutet ihre 

Position im "unteren Mittelfeld" 

hin.

Ein umfassender Uberblick liber die 

Getreideproduktion (absolut und 

pro Kopf) und die landliche Wert

schbpfung fiir die einzelnen Provin

zen Chinas im Zeitraum 1979-84 er- 

gibt sich aus den beiden Tabellen 

"Getreideproduktion und Bevblke- 

rung nach Provinzen 1984" sowie 

"Bruttoproduktionswert und Netto

produktionswert (Wertschbpfung) 

der Landwirtschaft nach Provin

zen" .

Die Tabellen verdeutlichen, daB 

(trotz groBer Erfolge) die landwirt- 

schaftliche Situation fiir eine Reihe 

von Gebieten auch weiterhin ange- 

spannt ist, da diese Gebiete zu- 

gleich eine niedrige Getreidepro

duktion pro Kopf der Bevolkerung 

(Selbstversorgungsaspekt) und 

eine deutlich unterdurchschnittli- 

che gesamtagrarische Wertschbp

fung erkennen lassen. Sieht man 

von den regierungsunmittelbaren 

Stadten Tianjin, Shanghai und Bei-
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Tabelle: Brutto- und Nettoproduktionswert (Wertschopfung) Landwirtschaft nach Provinzen 

zu Preisen von 1980

Quellen: Siehe Tabelle "Getreideproduktion Provinzen 1984"

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BPW NPW/Kopf NPW NPW/Kopf (2):(4) Nettoquote

1984 1979 1984 1984 (in%) (3):(1)

(Mrd.Yuan) in Yuan (Mrd.Yuan) (Yuan)

China 318,04 149 222,70 215 44,3 0,700

Gruppe I (= NPW/Kopf unter nationalem Durchschnitt von 215 Yuan 1984)

Tianjin 1,669 166 1,109 139 -16,3 0,664

Shanghai 2,659 96 1,697 141 46,9 0,638

Beijing 2,215 131 1,455 154 17,6 0,657

Gansu 4,086 86 2,587 128 48,8 0,633

Guizhou 6,299 79 4,582 165 108,9 0,727

Shaanxi 7,396 103 4,993 168 63,1 0,675

Guangxi 9,420 - 6,429 169 - 0,682

Yunnan 7,735 138 5,742 171 23,9 0,742

Shanxi 6,515 107 4,490 173 61,7 0,689

Qinghai 1,050 - 0,716 178 - 0,682

Ningxia 1,099 - 0,733 181 - 0,667

Sichuan 28,184 114 19,948 197 72,8 0,708

Hebei 15,307 169 10,876 198 17,2 0,711

Henan 20,838 125 15,185 199 59,2 0,729

Jiangxi 9,834 137 7,056 206 50,4 0,718

Fujian 8,066 134 5,563 208 55,2 0,690

Liaoning 11,762 127 7,739 212 66,9 0,658

Gruppe II (= NPW/Kopf liber nationalem Durchschnitt von 215 Yuan 1984)

Nei Menggu 6,128 88 4,293 216 145,5 0,701

Anhui 16,211 180 11,232 220 22,2 0,693

Guangdong 19,540 152 13,655 221 45,4 0,699

Hunan 17,126 156 12,536 225 44,2 0,732

Hubei 16,920 155 12,407 254 63,9 0,733

Zhejiang 14,751 227 10,217 256 12,8 0,692

Heilongjiang 12,154 209 8,523 259 23,9 0,701

Xinjiang 4,989 114 3,520 262 129,8 0,706

Jilin 8,899 142 6,011 263 85,2 0,675

Jiangsu 25,382 192 17,037 276 43,8 0,671

Shandong 31,011 150 21,797 285 90,0 0,703

jing ab, die als stadtische Indu- 

striezentren naturgemaB ausge- 

klammert werden miissen, so sind 

vor allem die Provinzen Qinghai, 

Gansu und Guizhou zu nennen. An- 

dere Provinzen wie Shanxi, Shaan

xi, Fujian, Yunnan und Hebei ha- 

ben zwar aufgrund der groBen 

Wachstumserfolge der vergangenen 

Jahre in der Getreidewirtschaft den 

Stand der Grundbedarfsdeckung in 

etwa erreicht, aber bisher ver- 

mochten sie ahnliche Erfolge hin- 

sichtlich der Erweiterung der agra- 

rischen Basis noch nicht zu erzie- 

len. Im Gegensatz dazu konnten 

Provinzen wie Guangdong und die 

Innere Mongolei ihre Schwachen in 

der Getreidewirtschaft durch eine 

iiberdurchschnittliche Diversifi- 

zierung der Landwirtschaft insge- 

samt mehr als ausgleichen. Ihre 

landwirtschaftlichen Nettoproduk- 

tionswerte pro Kopf der Bevblke- 

rung liegen liber dem nationalen 

Durchschnitt (1984: 215 Yuan).

Es soli noch einmal betont werden, 

daB unter den agrarisch leistungs- 

schwacheren Gebieten nur die Pro

vinzen Guangxi (3,8%), Gansu 

(8,2%) und Hebei (9,8%) in der Ge- 

treideerzeugung 1979-84 ein aggre- 

giertes Wachstum pro Kopf der Be

vblkerung von weniger als 10% er- 

zielten, und nur die Provinz Hebei 

wies zugleich ein ahnlich geringes 

Wachstum in der gesamten landli

chen Wertschopfung pro Kopf der 

Bevblkerung auf (17,2%). Das 

heiBt, daB nahezu jede Provinz, 

gleich ob Riickstands- oder Spitzen- 

gebiet, wahrend der letzten Jahre 

im Rahmen des Reformkurses deutli- 

che Wachstumserfolge erzielt hat. 

Der fur die "regionale Gefalledis- 

kussion" wichtige Aspekt ist, daB 

nicht nur die traditionellen Spit- 

zengebiete, sondern vor allem auch 

die Provinzen mittlerer Leistungs- 

fahigkeit (untere bis obere Mitte) 

iiberdurchschnittlich hohe Zuwach- 

se erzielt haben. Angesichts dieser 

Entwicklung trifft das "Gefalle- 

argument" nur noch bedingt auf die 

landliche Realitat Chinas zu. Statt 

dessen laBt sich eher von einer 

"Schichtung" nach vier verschiede- 

nen agrarischen Leistungsklassen 

sprechen. Nur die unterste dieser 

Schichten wird fur ihre zukiinftige 

Entwicklung auf langfristige zen- 

tral-staatliche Mittelhilfe ange- 

wiesen sein.

Besonders bemerkenswert er- 

scheint, daB diejenigen Provinzen, 

die bis Ende der siebziger Jahre ty- 

pische provinzinterne Leistungsge- 

falle aufwiesen, deutlich iiber- 

durchschnittlich wuchsen. Das gilt 

sowohl im Hinblick auf die Getrei- 

deerzeugung als auch die landliche 

Wertschopfung insgesamt. Zu er- 

wahnen sind vor allem die wegen ih- 

rer friiheren "Krisenlatenz" als 

"Reformauslosungsgebiete" be- 

kannten Provinzen Sichuan und An

hui. Sichuan - mit liber 100 Millio- 

nen Bewohnern Chinas groBte Pro

vinz - lag zwar 1984 mit einer agra

rischen Wertschopfung von 197 Yuan 

pro Kopf der Bevblkerung noch 

leicht unter dem nationalen Durch

schnitt, aber der Zuwachs 1979-84 

betrug insgesamt 72,8%. Ferner 

entwickelte sich die Provinz in der 

Getreidewirtschaft zu einem der 

Spitzengebiete des Landes (1984: 

403kg pro Kopf der Bevblkerung). 

Ahnliches gilt fur Anhui, das 1984 

sogar eine Pro-Kopf-Getreideerzeu- 

gung von 432 kg erzielte (Wachstum 

1979-84: 36,2%) und mit einer land

lichen WertschbpfungsgrbBe von 

220 Yuan pro Kopf der Bevblkerung 

(Wachstum 1979-84: 22,2%) liber dem
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Tabelle: Nettoproduktionswert (NPW) Industrie und kombinierter Nettoproduktionswert 

Industrie + Landwirtschaft nach Provinzen (zu jeweiligen Preisen) 1984

Quellen: Siehe Tabelle "Getreideproduktion nach Provinzen 1984"

(1) (2)

NPW In.

(3) 

dustrie 1984

(4) (5) 

Kombinierter 

NPW/Kopf(Yuan)NPW Industrie 

(Mrd.Yuan)

(D/Kopf

(Yuan)

Veranderung 

(2)/1979 (%)

Leicht- 

industrie/(1) (%)

China 224,60 217 47,4 39,7 432

Shanghai 24,15 2004 23,1 51,6 2145

Beijing 9,62 1016 26,2 34,8 1170

Tianjin 7,21 902 15,1 51,9 1041

Liaoning 19,79 541 17,9 27,1 753

Heilongjiang 12,81 389 69,1 20,9 648

Jiangsu 17,98 291 34,7 46,9 567

Jilin 6,14 269 43,9 31,9 532

Zhejiang 9,76 245 92,9 55,4 501

Shandong 16,37 214 57,4 35,3 499

Hubei 10,12 208 52.9 38,7 462

Shanxi 6,15 237 65,7 19,7 410

Xinjiang 1,83 136 119,4 34,1 403

Guangdong 10,82 175 44,6 58,1 396

Hebei 9,24 168 78,7 35,2 366

Nei Menggu 2,98 150 163,2 33,4 366

Hunan 7,34 132 22,2 39,6 357

Fujian 3,47 130 47,7 54,9 338

Ningxia 0,60 149 - 21,4 330

Qinghai 0,58 144 - 33,9 322

Shaanxi 4,17 141 23,7 32,7 309

Henan 8,29 108 11,8 42,5 307

Sichuan 12,23 121 49,4 35,6 302

Yunnan 3,67 109 70,3 49,5 280

Guizhou 2,71 91 71,7 33,7 256

Guangxi 3,16 83 93,0 49,5 252

nationalen Durchschnitt lag. Bild- 

lich laBt sich die Entwicklung im 

landlichen China wahrend der letz- 

ten Jahre so beschreiben, daB die 

anhaltende "Wachstumsflut" die 

vormals groBen "Landflachen der 

Armut" uberspiilte und nur noch 

einen "harten" Rest von "Armuts- 

inseln" zuriicklieB. Esscheint, daB 

sich die Fiihrung der Problematik 

dieser "Restgebiete" durchaus be- 

wuBt ist. Darauf deutet jedenfalls 

ein Rundschreiben des Staatsrates 

an die Provinzleitungen des Landes 

vom Juni 1986 hin. Das Rundschrei

ben fordert nachdriicklich die Ver- 

wirklichung vorgeschlagener MaB- 

nahmen "on strengthening economic 

development in poor areas and for 

efforts to be made to solve the food 

and clothing problem for the people 

inmost of the poor areas during the 

seventh five-year plan... We must 

understand clearly that the econo

mic development in many localities 

is uneven. Currently, conditions 

for production are still poor in some 

areas... In these areas the deve

lopment of social productive forces 

has been slow; their economy and 

culture are backward; and some 

peasants still face the food and clo

thing problem. This is an important 

economic and social question that 

we must not overlook." (18)

Das Bild der landlichen Entwick

lung kann durch die industrielle 

Entwicklung der einzelnen Regio- 

nen erganzt werden. Hierbei laBt 

sich erkennen, daB unter den agra- 

risch schwacheren Gebieten nur die 

Provinz Shaanxi ein deutlich unter- 

durchschnittliches industrielles 

Wachstum verzeichnete. Wahrend 

das aggregierte Wachstum der in- 

dustriellen Wertschopfung je Kopf 

der Bevolkerung fur ganz China im 

Zeitraum 1979-84 47,4% ausmachte, 

erreichte Shaanxi nur 23,7%. Ein 

langsameres Pro-Kopf-Wachstum 

wies nur die agrarisch leistungs- 

starke Provinz Hunan (22,2%) auf. 

Tendenziell zeigten die Provinzen 

der zweiten und dritten agrari- 

schen Leistungsschicht auch im in- 

dustriellen Bereich den hbchsten 

Zuwachs. Unter den leistungsstar- 

ken Gebieten erreichte allein die 

Provinz Heilongjiang mit 69,l%eine 

deutlich uberdurchschnittliche 

Steigerung. Die groBen traditionel- 

len Industriegebiete - so insbeson- 

dere Shanghai, Beijing, Tianjin, 

Liaoning und auch Jiangsu - wuch- 

sen nur unterdurchschnittlich. Den 

niedrigsten industriellen Gesamt- 

zuwachs aller Provinzen verzeich

nete Liaoning mit 17,9%.

Eine genaue Ubersicht uber die in

dustrielle Leistung der einzelnen 

Provinzen ist in der Tabelle "Netto

produktionswert Industrie und 

kombinierter Nettoproduktionswert 

Industrie/Landwirtschaft nach 

Provinzen 1984" wiedergegeben.

Eine Addition der landwirtschaftli- 

chen und industriellen Wertschop- 

fungsgroBen je Kopf der Bevolke

rung fur das Jahr 1984 ("kombinier

ter Nettoproduktionswert") spricht 

ebenfalls gegen die These zuneh- 

mender wirtschaftlicher Leistungs- 

gefalle zwischen den einzelnen Re- 

gionen Chinas. Zwar betragt das 

Gefalle zwischen der leistungs- 

starksten Provinzeinheit Shanghai 

(industriell-landwirtschaftliche  

Wertschopfung je Kopf 1984: 

2.145 Yuan) und der leistungs- 

schwachsten, Guangxi (252 Yuan), 

rd. 8,5:1. Die Differenz im Natio- 

naleinkommen bzw. Bruttosozial- 

produkt je Kopf der Bevolkerung 

diirfte sich einem Verhaltnis von 

10:1 nahern. Aber bereits der Ver- 

gleich mit den beiden anderen stad- 

tischen Industriezentren Beijing 

und Tianjin (1.170Yuan bzw. 

1.041 Yuan) fallt mit einer Differenz 

von gut 4:1 deutlich giinstiger aus. 

Klammert man die stadtischen Zen- 

tren aus und vergleicht ausschlieB- 

lich die Flachenprovinzen des Lan

des, so betragt das regionalwirt- 

schaftliche Leistungsgefalle zwi

schen der starksten Flachenprovinz 

Liaoning (753 Yuan) und der 

schwachsten, Guangxi, nur noch 

3:1. (Siehe Tabelle "Nettoproduk

tionswert Industrie und kombinier

ter Nettoproduktionswert Indu

strie/Landwirtschaft nach Provin

zen 1984".)
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Zahlenbild des Erfolges:

Nachstehend sollen die im Vergleich 

zur Vergangenheit groBen Erfolge 

der landwirtschaftlichen Entwick

lung der letzten Jahre anhand ver- 

schiedener Aspekte des Wachstums 

kurz dargestellt werden.

1. Im Zeitraum 1979-85 wuchs der 

landwirtschaftliche Produktions- 

wert im jahrlichen Durchschnitt mit 

mehr als 10%. Im Vergleich zum 

langfristigen Zeitraum 1953-78, 

dessen durchschnittliche Jahres- 

steigerungen bei 3,2% lagen, er- 

folgte also eine ausgesprochene 

"Leistungsexplosion". Die starke 

Beschleunigung war, wie bereits 

erwahnt, vor allem das Ergebnis 

der faktischen Entkollektivierung 

der Landwirtschaft. Unabhangig 

von der Frage nach der formalen 

(juristischen) Gestaltung der Ei- 

gentumsverhaltnisse vollzog sich 

in der Praxis eine deutliche Veran- 

derung der "Produktionsverha.lt- 

nisse". Unter diesem Gesichtspunkt 

laBt sich auch der Begriff "Reform" 

in seiner urspriinglichen Bedeu- 

tung rechtfertigen. Die auBer Form 

geratene Landwirtschaft Chinas 

wurde wieder in eine den Produk- 

tionsbediirfnissen angemessene 

Form gebracht. Mit Blick auf die 

weitere Entwicklung ware es jedoch 

falsch, die Reform im eben genann- 

ten Sinn als den einzigen Faktor des 

Erfolges anzusehen. Eine weitere 

entscheidende Voraussetzung fur 

das Hochwachstum der letzten Jahre 

war zweifelsohne die zuvor ge- 

schaffene landwirtschaftliche In- 

frastruktur iiberbetrieblicher Art. 

Insbesondere der systematische 

Ausbau der iiberbetrieblichen Be- 

und Entwasserungssysteme sowie 

der Ausbau der landwirtschaftlich 

orientierten Industriekapazitat 

miissen an dieser Stelle genannt 

werden. Solche Infrastrukturellen 

Vorleistungen kbnnen entweder per 

kollektiver Kampagnenpolitik 

(Vergangenheit) Oder durch kon- 

zentrierten staatlichen Mittelein- 

satz erbracht werden. Da eine 

Rtickkehr zur Kampagnenpolitik 

gegenwartig unwahrscheinlich ist, 

wird der Staat zumindest langfri- 

stig, wenn nicht bereits mittelfri- 

stig gefordert sein. Anders laBt 

sich das gegenwartige Hoch

wachstum der Landwirtschaft nicht 

aufrechterhalten.

2. Das starke Wachstum der Land

wirtschaft wahrend der letzten Jah

re driickt sich auch in der Steige- 

rung des Anteils am Nationalein- 

kommen aus. 1979 trug die land

wirtschaftliche Wertschopfung 

(Nettoproduktionswert der Land

wirtschaft) mit 131,8 Mrd. Yuan ei- 

nen Anteil von 39,3% zum Natio- 

naleinkommen (335,0 Mrd.Yuan) 

bei. Rechnet man noch die leichtin- 

dustrielle Produktion (50,6 Mrd. 

Yuan), die weitgehend auf der Ver- 

arbeitung agrarischer Rohstoffe 

beruht, hinzu, so ergibt sich ein 

agrarisch-leichtindustrieller

Wertschopfungsanteil von insge- 

samt 50,6%. Bis 1985 war der Anteil 

der landwirtschaftlichen Wert- 

schbpfung (301,7 Mrd.Yuan) am Na- 

tionaleinkommen (676,5 Mrd. Yuan) 

auf 44,6% gestiegen . EinschlieBlich 

der Leichtindustrie (104,6Mrd. 

Yuan) ergab sich ein gemeinsamer 

Anteil von 60,1% (19). Die Lei- 

stungssteigerungen im agrarisch- 

leichtindustriellen Bereich waren 

also wahrend der letzten Jahre 

deutlich hbher als die Steigerungen 

in der staatlich-schwerindustriel- 

len Wirtschaftsdomane.

3. Die Getreidewirtschaft, der ab

solute Schwerpunktbereich derchi- 

nesischen Landwirtschaft, wies im 

Zeitraum 1978 (305Mio.t) bis 1985 

(379 Mio.t) ein Wachstum von knapp 

25% auf. Pro Kopf der Bevolkerung 

ergab sich eine Steigerung von rd. 

317kg auf rd. 363kg (knapp 15%). 

1984 wurde die bisherige Getreide- 

rekordmarke von rd. 407 Mio.t er- 

reicht. Der Riickgang 1985 ist zum 

groBen Teil auf einen Flachennut- 

zungswandel (-4,4Mio.ha) zuriick- 

zufiihren. Anders gesagt, das ge- 

treidewirtschaftliche Wachstum 

hatte wesentlich hbher gelegen, 

wenn nicht gleichzeitig seit Ende 

der siebziger Jahre die jahrlich be- 

baute Flache reduziert worden wa

re .

4. Um noch einmal auf die nationale 

Getreideerzeugung pro Kopf der Be- 

vblkerung zuruckzukommen, ein 

aggregierter Zuwachs von knapp 

15% innerhalb von sieben Jahren er- 

scheint auf den ersten Blick nicht 

sehr eindrucksvoll. Erinnert man 

sich jedoch an die agrarische Lage- 

beurteilung durch die chinesische 

Fiihrung gegen Ende der siebziger 

Jahre (siehe obige Zitate), so macht 

die Marge von 15% den Ubergang zur 

Grundbedarfsdeckung (auch in 

schlechteren Erntejahren) aus. Die 

qualitative Bedeutung des 

Wachstums ist also wesentlich grb- 

Ber als seine statistische. Ferner 

kommt hinzu, daB die Gesamtzahlen 

der Getreideerzeugung in ihrer Ein- 

fachheit das tatsachliche Bild ver- 

zerren.

Zum einen hat sich innerhalb der 

Getreidewirtschaft eine klare Ver- 

schiebung zu mehr Qualitat erge- 

ben. Im Zeitraum 1979-84 stieg die 

Produktion der Qualitatsgetrei- 

dearten Weizen und Reis urn jeweils 

40% bzw. 24%. Die Maiserzeugung 

erhbhte sich um 22%, wobei eine Nut- 

zungsverschiebung vom EBgetreide 

zum Futtergetreide zu verzeichnen 

ist. Die Kartoffelernte hingegen 

stagnierte bei knapp 30 Mio.t. (20)

Zum anderen ergaben sich deutliche 

Leistungsverbesserungen in alien 

anderen Bereichen der Landwirt

schaft . So stieg die gesamte landli- 

che Wertschopfung (einschlieBlich 

landlich-industrieller Verarbei- 

tung) je Kopf der Bevolkerung von 

1979 knapp 150 Yuan auf 1985 knapp 

290 Yuan, d.h. um fiber 90%. Nach 

Teilbereichen untergliedert war 

der Anteil der Feldwirtschaft von 

1979 66,9% auf 1984 58,1% rucklau- 

fig. Im gleichen Zeitraum erhbhten 

die Forstwirtschaft, Viehzucht/Fi- 

scherei und das Nebengewerbe ihre 

Anteile von jeweils 2,8% auf 4,1%, 

15,2% auf 15,9% und 15,1% auf 21,9% 

(21). Innerhalb der Feldwirtschaft 

war der Anteil des Getreides riick- 

laufig. Das ergibt sich indirekt aus 

dem hohen aggregierten Wachstum 

der sog. technischen Kulturen. So 

erhbhte sich die Baumwollerzeu- 

gung im Zeitraum 1979-84 um 184%. 

Die Tabakernte stieg um 90%, 01- 

friichte um 85%, Zucker um 61%, Obst 

und Fruchte um 45% (22). Es laBt 

sich also ein Trend zur Diversifi- 

zierung der Landwirtschaft erken- 

nen. Voraussetzung fur die gegen

wartig erfolgende Verbreiterung 

der agrarischen Produktionsbasis 

waren die zuvorige Leistungsstei- 

gerungen in der Getreidewirt

schaft .

Drittens soli noch einmal erwahnt 

werden, daB der Riickgang der Ge

treideerzeugung 1985 wesentlich 

auf die Nutzungsumwandlung von 

Getreideflachen zuruckzufuhren 

ist. 1979 betrug die j ahrlich bebau- 

te Flache insgesamt 148,4Mio.ha. 

Der Getreideflachenanteil belief 

sich auf 119,2 Mio.ha bzw. 80,3%. 

Bis 1984 hatten sich die jeweiligen 

GrbBenordnungen auf 144,2 Mio.ha 

bzw. 112,9 Mio.ha (Anteil 78,3%) 

verschoben. 1985 waren sowohl die 

absolute GrbBe der Getreideflache 

(108,5 Mio.ha) als auch die Anteils- 

grbBe (75,2%) rucklaufig (23). Der 

Umfang der nationalen (jahrlich 

bebauten) Getreideflache hat sich 

also zwischen 1979 und 1985 insge

samt um knapp 10% verringert. Die- 

se Tatsache beweist, daB der Ruck

gang in der Getreideernte 1985 kein 

"Erschbpfungssymptom" bisher 

vorhandener Produktionsreserven 

ist, sondern Ausdruck eines (zu) 

forcierten Ubergangs von der Ge

treidewirtschaft zum Anbau techni- 

scher Kulturen. Die hieraus resul- 

tierenden Abstimmungsprobleme 

sollen nicht verharmlost werden, 

aber letzten Endes spiegeln sie in

direkt ein allgemeines Sicherheits- 

gefuhl der chinesischen Bauern wi

der. In der Vergangenheit waren 

nachhaltige Steigerungen der 

Nicht-Getreide-Ernten u.a. an der 

zbgernden Haltung der bauerlichen 

Einheiten gescheitert. Die Angst 

vor mbglichen Schwierigkeiten in 

der Selbstversorgung mit Nah- 

rungsmitteln war zu groB gewesen, 

um die Getreideflachen mehr als no

minal zu verringern.

Aus den zuvor angefuhrten Aspek-
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Tabelle: China - Grundanbauflache (1978), Getreideertrage und Wertschbpfung je Flache nach Provinzen 1984

(1) 

Grundanbau

flache 

(Mio.ha/1978)

(2)

Flache mit 

Wasserregulie- 

rung/(l)(%)

(3) 

Flachenertrag 

Getreide 

(t/ha, 1984)

(4) 

Wertschbpfung/ 

Flache

(Yuan/ha, 1984)

(5)

Wertschbpfung

Feldwirtschaft 

(Mrd. Yuan,1984)

(6) 

(5)/Land- 

wirtschaft 

(%, 1984)

China 99,33 25,6 3,6 1648 163,69 73,5

Shanghai 0,36 88,5 5,2 3361 1,21 71,5

Beijing 0,43 10,5 4,2 2488 1,07 73,5

Tianjin 0,37 6,9 2,7 2162 0,80 72,4

Zhejiang 1,83 80,5 5,2 4333 7,93 77,6

Guangdong 3,23 75,0 4,1 3009 9,72 71,2

Fujian 2,52 80,9 4,2 3000 3,87 69,6

Jiangsu 4,65 58,9 5,1 2751 12,79 75,1

Hunan 3,45 78,2 4,8 2751 9,49 75,7

Hubei 3,76 52,0 4,3 2479 9,32 75,1

Sichuan 6,65 49,7 4,2 2382 15,84 79,4

Shandong 7,29 2,7 3,9 2228 16,24 74,5

Jiangxi 2,52 81,6 4,2 1992 5,02 71,2

Anhui 4,46 39,0 3,6 1841 8,21 73,1

Guizhou 1,90 41,9 3,3 1805 3,43 74,9

Guangxi 2,56 64,1 3,3 1789 4,58 71,2

Henan 7,15 6,0 3,2 1580 11,30 74,4

Yunnan 2,72 37,3 2,9 1577 4,29 74,7

Hebei 6,67 1,6 2,8 1168 7,79 71,6

Liaoning 4,68 8,1 4,6 1162 5,44 70,3

Nei Menggu 2,73 0,2 1,6 1095 2,99 69,7

Shaanxi 3,84 4,4 2,6 911 3,50 70,0

Shanxi 3,91 0,3 2,6 829 3,24 72,1

Jilin 5,05 6,0 4,7 826 4,17 69,4

Xinjiang 3,18 2,3 2,5 764 2,43 69,1

Qinghai 0,60 — 2,5 717 0,43 60,3

Heilongjiang 9,17 2,6 2,4 671 6,15 72,1

Ningxia 0,89 19,2 2,3 573 0,51 69,7

Gansu 3,56 0,3 1,9 458 1,63 63,2

Quellen: Errechnet aus: State Statistical Bureau , People's Republic of China, Statistical Yearbook of

China 1985; Chinesische Akademie der Wissenschaften, Geographisches Forschungsinstitut, Abteilung 

fur Wirtschaftsgeographie (Hrsg .), Zhonguo nongye dili zonglun (AbriB der Agrargeographie Chinas), 

1980.

ten ergibt sich, daB die Steigerung 

in der Getreideerzeugung auf eine 

starke Erhbhung der Anbauintensi- 

tat zuriickzufuhren ist. Im Zeit- 

raum 1979-85 stiegen die durch- 

schnittlichen Hektarertrage in der 

Getreideproduktion von 2,56 t/ha 

auf 3,49 t/ha, d.h. urn gut 36%. 1984 

batten sie bei rd. 3,6t/ha gelegen.

Eine detaillierte Aufteilung der 

Provinzen nach Anbauintensitat 

findet sich in der Tabelle "China - 

Grundanbauflache (1978), Getrei

deertrage und Wertschbpfung je 

Flache nach Provinzen 1984”.

5. NaturgemaB driicken sich die 

landwirtschaftlichen Wachstumser- 

folge der letzten Jahre in einer ver- 

besserten Einkommenslage der bau- 

erlichen Bevblkerung aus. Ein 

exakter Vergleich ist nicht mbg- 

lich, weil die entsprechenden Stati- 

stiken parallel zur "Veranderung 

der Produktionsverhaltnisse" um- 

gestellt wurden. Bis 1980 wurde die 

Einkommensentwicklung im wesent- 

lichen als "kollektives Einkommen 

pro Kopf der landlichen Bevblke

rung" gemessen. Mit der faktischen 

Auflbsung der kollektiven Struktu- 

ren ist man zu einem Stichprobensy- 

stem mit ausgewahlten bauerlichen 

Haushalten iibergegangen. Ein gill

tiger Vergleich zwischen beiden 

Verfahren kann nicht vollzogen 

werden, aber fiir das Jahr 1980exi- 

stieren Angaben fiir beide Verfah

ren. So belief sich das kollektive 

Einkommen je Kopf der landlichen 

Bevblkerung Chinas auf 170 Yuan 

und das durchschnittliche Einkom

men je Kopf der Stichprobenhaus- 

halte auf 191 Yuan (24). Bis 1985 

war das durchschnittliche Netto- 

einkommen pro Kopf und Jahr der 

bauerlichen Stichprobenhaushalte 

auf 397 Yuan angestiegen (25). 

Selbst unter Berucksichtigung der 

Tatsache, daB die Durch- 

schnittseinkommen der Stichpro

benhaushalte etwas hbher lagen als 

die fruheren kollektiven Einkom- 

mensangaben (Differenz 1980: gut 

12%), kann man gegenuber den spa- 

ten siebziger Jahren durchaus von 

einer Verdoppelung der Einkommen 

ergeben ausgehen. Die Verdoppe

lung ist zwar nominaler Art 

(Realeinkommensproblem !), aber 

die Differenz zwischen nominaler 

und realer Einkommenssteigerung 

scheint fiir die landlichen Haushal- 

te weniger gravierend zu sein als 

fiir die stadtischen.

Im Vergleich zwischen landlicher 

und stadtischer Bevblkerung laBt 

sich summarisch feststellen, daB 

die Einkommensgefalle geschrumpft 

sind. Vergleicht man die offiziellen 

Einkommensangaben je Kopf und 

Jahr stadtischer Arbeiter- und An- 

gestelltenhaushalte von 439 Yuan 

1980 und 690 Yuan 1985, so ergibt 

sich eine Gefalleeinebnung von 

2,3:1 auf 1,7:1. Tatsachlich jedoch 

sind die Gefalle zwischen stadti

schen und landlichen Einkommen 

wesentlich grbBer, da die ange- 

fiihrten Daten nur die "direkten" 

Einkommensverhaltnisse wider- 

spiegeln. Rechnet man die indirek- 

ten Einkommensanteile (Soziallei- 

stungen) hinzu, die fiir Arbeiter 

und Angestellte im staatlichen Be- 

reich durchaus die Hbhe der direk

ten Einkommen erreichen, im land

lichen Bereich jedoch weniger als 

10 Yuan je Kopf und Jahr ausma- 

chen, so erweitern sich die tat- 

sachlichen Einkommensdifferenzen  

auf rd. 3:1 im stadtisch-landlichen 

Durchschnitt. Das heiBt, daB Be- 

richte westlicher Medien und auch 

chinesischer Publikationsorgane, 

die die Einkommenserfolge einer 

kleinen bauerlichen Minderheit 

("neue Elemente", 10.000-
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Yuan-Haushalte)in den Vorder- 

grund gestellt haben, die Lebens- 

wirklichkeit von mehr als neun 

Zehntel der bauerlichen Bevblke- 

rung nur verzerrt widerspiegeln. 

Diese Erkenntnis hat schlieBlich 

zum Verebben der entsprechenden 

Flut von Berichten innerhalb Chi

nas beigetragen. Eine "Teilwahr- 

heit" enthielten diese Berichte in- 

sofern , als die bauerlichen Einkom- 

men im Umkreis der groBen Stadte 

und industriellen Zentren aufgrund 

der giinstigen Vermarktungs- 

moglichkeiten tiberproportional ge- 

stiegen sind. Dieser "Augenschein" 

hat offensichtlich zum subjektiv 

verzerrten BewuBtsein vieler chi- 

nesischer Stadtbewohner beigetra

gen, daB die Einkommensverha.lt- 

nisse sich insgesamt zugunsten der 

Bauern verschoben hatten. In der 

Tat jedoch handelt es sich urn nicht 

mehr als das "Neidgefiihl" derjeni- 

gen, deren gewaltiger Einkommens- 

vorsprung etwas geschmolzen ist.

IV.

Ablauf der Reformpolitik

Die politische Geschichte der chine- 

sischen Landwirtschaft wurde bis 

Ende der siebziger Jahre von dauer- 

haften Kontroversen und Kampa- 

gnen urn folgende grundlegende 

Probleme bestimmt (26).

1. Problem der Entscheidungs- 

macht verschiedener Kontrollebe- 

nen innerhalb der Landwirtschaft 

(drei Ebenen der Volkskommune); 

zu nennen sind hier vor allem die 

Auseinandersetzung dariiber, wie 

der landliche WirtschaftsprozeB 

(Investitionen, Produktion, Verar- 

beitung, Absatz) zu lenken sei und 

welche Ebene die entsprechenden 

Entscheidungen zu treffen habe. 

Als Beispiele kbnnen die Einkom- 

mensaufteilung und der Arbeitsein- 

satz auBerhalb der eigenen Ba- 

siseinheit genannt werden.

2. Problem der haushaltsbestimm- 

ten Neben- und Zusatztatigkeiten 

und deren Vermarktung (privater 

Wirtschaftsaspekt); beispielhaft 

fur die extremen "antiprivaten" 

Tendenzen, die sich in diesem Teil- 

bereich phasenweise ergaben, ist 

die Einfiihrung der "kollektiven 

Senkgrube", d.h. Einschrankung 

der Verfiigungsmoglichkeiten iiber 

die eigenen Exkremente.

3. Problem des Privatparzellenan- 

teils zu haushaltseigener Verfii- 

gung; die betreffenden Anteile wa- 

ren starken phasenweisen Schwan- 

kungen ausgesetzt. Formal exi- 

stierte immer das Recht auf einen 

Anteil von 5% an der Gesamtflache, 

aber die Tatsache, daB liber lange 

Jahre hinweg landliche "Modellein- 

heiten" u.a. danach beurteilt wur- 

den, daB sie auf jede Privatparzel- 

lennutzung verzichteten, zeigt den 

groBen politisch-psychologischen 

Druck gegen die faktische Inan- 

spruchnahme solcher "Rechte".

Alle diese Bereiche standen dauer- 

haft in der politisch-ideologischen 

Auseinandersetzung. Die Grenzen 

schwankten je nach der nationalen 

Produktions- und Versorgungsla- 

ge. "Liberate" Phasen in der Hand- 

habung dieser Probleme waren im

mer krisenerzwungen, so z.B. 

1962-65 und auch 1978-79. War die 

Krisensituation bereinigt, kam es 

zu "puristischen" Pendelriick- 

schlagen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich 

die Frage, ob der jetzige Reform- 

prozeB in seinen Anfangen ein be- 

wuBt gestalteter ProzeB war oder 

ein "Umbruch", der sich aus dem 

notstandsbedingten Abbau der 

staatlichen Kontrollgewalt 1978/79 

ergab. War urspriinglich nur ein 

bloBes "Krisenmanagement" vorge- 

sehen und setzte sich nach den un- 

erwartet groBen Anfangserfolgen 

spater die "normative Kraft des 

Faktischen" durch? Die Frage, ob 

bewuBte Politik oder Verselbstan- 

digung der Praxis laBt sich bis 

heute nicht mit endgiiltiger GewiB- 

heit beantworten. Man kbnnte es 

sich bequem machen und behaup- 

ten, daB beides eine Rolle spielte. 

Tatsachlich lassen sich zwei unter- 

schiedliche "Argumentationsli- 

nien" anhand der beiden Krisenpro- 

vinzen Sichuan und Anhui konstru- 

ieren.

"Anhui-Linie":

Es besteht weitgehende Einigkeit, 

daB die Anfange dessen, was heute 

als Reformweg bezeichnet wird,

1978 in der Provinz Anhui lagen. 

Dort entlieBen sich die drtlichen 

Basisburokratien wegen der kata- 

strophalen Lage in weiten Teilen 

der Provinz selbst "aus der Verant- 

wortung". Sie gaben schlichtweg 

auf und lieBen einer "Rette sich wer 

kann"-Politik freien Lauf. Unter 

dem Stichwort "dangan" (Allein- 

gang) wurden die Felder aufge- 

teilt, und jeder Haushalt versuchte 

fur sich allein "iiber die Runden zu 

kommen". Das Beispiel machte bis

1979 fur andere Notgebiete Chinas 

Schule.

Wiederholte zentrale Weisungen, 

Provinzzirkulare, Staatsrats- 

anordnungen usw. bis 1981 (also 

drei Jahre lang) deuten darauf hin, 

daB wenn nicht die Fiihrung insge

samt, so doch beachtliche Teile urn 

eine "Schadensbegrenzung" in der 

Erosion der politischen Kontrollge

walt bemiiht waren. Aber nicht ein- 

mal die passive "Eindammungspoli- 

tik" war erfolgreich. Ziele dieser 

Eindammungspolitik waren u.a. 

Begrenzung der faktischen Entkol- 

lektivierung auf das armste Viertel 

der landwirtschaftlichen Einheiten 

und gewisse Liberalisierungszuge- 

standnisse (mehr Privatland, Pri- 

vataktivitaten und Starkung der 

Entscheidungsrechte der untersten 

Einheiten gegeniiber den hbheren 

Einheiten innerhalb der Volkskom- 

munen). Das alles kbnnte als eine 

(ungewollte) Riickzugspolitik aus- 

gelegt werden, zumal sich deutliche 

Verzbgerungen auf dem Weg zur 

heutigen Situation nachzeichnen 

lassen. Noch 1981 beklagten zahl- 

reiche Berichte eine sog. "bu tong, 

bu guan, bu dong"-Mentalitat 

(nicht durchlassen, sich nicht 

drum kiimmern, nicht verstehen) 

vieler Basisburokratien. Auch die 

entsprechenden Zahlen belegen den 

verzbgerten Ablauf. Bis Mitte 1981 

war die Vollform der neuen Einzel- 

wirtschaft, die Haushaltsvertrags- 

form (baogan daohu) nur bei 11% al

ter landlichen Einheiten realisiert. 

Erst danach erfolgte der "Durch- 

bruch" bis 1982 (70% alter landli

chen Haushalte). Heute praktizie- 

ren mehr als 90% der landlichen 

Haushalte diese einzelwirtschaftli- 

che Vollform. (27)

"Sichuan-Linie":

Anhand des Entwicklungsverlaufs 

in der Provinz Sichuan laBt sich ar- 

gumentieren, daB die spater als Re- 

formkrafte bezeichneten Gruppie- 

rungen der Partei- und Staatsfiih- 

rung die gegenwartige Ausgestal- 

tung der Landwirtschaft zumindest 

vom Grundsatz her von Anfang an 

anstrebten. Aufgrund der ideolo- 

gisch-politischen Tragweite und 

der interessenpolitischen Brisanz 

ware jedoch eine derartig umfas- 

sende, "revolutionare" (bzw. "kon- 

terrevolutionare") Politik nicht in 

einem groBen Entwurf durchsetzbar 

gewesen. Die Befiirworter der um- 

bruchhaften Veranderungen waren 

daher auf eine Schritt-fiir- 

Schritt-Taktik eingeengt, in deren 

Verlauf sie auf das Gewicht des fak

tischen Erfolges hofften. Laut chi- 

nesischer Sprachformel handelte es 

sich urn eine Politik, bei der man 

"den FluB durchwatet, indem man 

FuB fur FuB einen festen Stein auf 

dem FluBbett ertastet".

Es scheint sehr wohl mbglich, daB 

die 100-Millionen-Provinz Sichuan 

fur den "GroBversuch" unter Lei- 

tung des heutigen Ministerprasi- 

denten Zhao Ziyang u.a. deshalb 

ausgewahlt wurde, weil dieses 

einstmalige "himmlische Land" 

(tianfu zhi guo) von den materiel- 

len Voraussetzungen her als Demon- 

strationsmodell besonders geeignet 

war.

Welches waren die Grundziige dieses 

Modells, die in der Folge auf den 

landlichen WirtschaftsprozeB Chi

nas insgesamt iibertragen wurden? 

Zwei Stadien der Entwicklung 

(1979-84 und 1984-?) mit unter- 

schiedlichen Schwerpunkten und 

Problemen lassen sich erkennen.

Stadium 1979-84:

Es ist hier nicht der Ort, die Fiille
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von EinzelmaBnahmen, Versuchen 

und Irrtiimern im Verlauf der re- 

formpolitischen Auseinanderset- 

zungen nachzuvollziehen. (28) Es 

sollen lediglich zwei Hauptaspekte 

kurz skizziert werden.

1. Wie allgemein bekannt, ent- 

schloB sich die Wirtschaftsfiihrung 

des Landes zu einer Politik der 

deutlichen Preiserhdhungen

(staatliche Ankaufspreise) fiir 

landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

Insbesondere die Getreidepreise 

warden unter anreiz- und einkom- 

menspolitischen Gesichtspunkten 

um 20% (Sollgetreide) bzw. 70% 

(Ubersollgetreide) erhbht. Auch fiir 

die technischen Kulturen wurde die 

Preisgestaltung in unterschiedli- 

chem AusmaB verbessert. Der "Pro- 

duktionsaritrieb" der neuen preis- 

politischen "Offensive" ist kaum zu 

liberschatzen. Die (nicht vorherge- 

sehenen) Folgen und Lasten, die 

sich fiir die nichtbauerliche Konsu- 

mentenschaft und fiir den Staats- 

haushalt (Subventionsfalle) erga- 

ben, werden spater angesprochen. 

An dieser Stelle soil staff dessen 

(wiederum) eine reformkritische 

Argumentenreihe erwahnt werden, 

die im engen Zusammenhang mit der 

materiellen Erfolgsbilanz der Re

form und den (vermuteten) sozialen 

Ungleichheitstendenzen steht. Im 

Kontext der regionalwirtschaftli- 

chen Wachstumsgefalle wurde be- 

reits darauf verwiesen, daft entge- 

gen einer haufig gehbrten These 

nicht in erster Linie die reichen 

Provinzen, sondern die Provinzen 

der unteren und oberen Mittel- 

schicht die Hauptwachstumsdyna- 

mik zeigten. Hier tritt das Argument 

der Reformkritiker in verwandter 

Form wieder auf. Die Stimulie- 

rungsfunktion erhohter staatlicher 

Ankaufspreise ist nach Ansicht der 

Kritiker nur fiir die reichen Agrar- 

gebiete von wirklichem Nutzen, weil 

diese allein echte Uberschusse pro- 

duzieren. Die armeren "Selbstver- 

brauchsgebiete" bleiben wegen Hi

res subsistenzwirtschaftlichen Ni- 

veaus von der Anreizpolitik weitge- 

hend unberiihrt.

Auch dieses Argument ist verzerrt. 

Zwar laBt es sich nicht leugnen, 

dab die leistungsstarkeren Regio- 

nen unter Einkommensge- 

sichtspunkten (absolute Gro- 

Benordnung des verfiigbaren Ein- 

kommens) deutlich begiinstigt wa- 

ren (und sind), aber im Hinblick 

auf die fiir die Zukunft wichtigen 

"Wachstumsimpulse" (relative Ein- 

kommenssteigerung) zeigten die 

Gebiete mittlerer Leistungsf ahig- 

keit die groBte Wirkung. Richtig ist 

die Kritik nur insofern, als die ar- 

men Riickstandsgebiete in der Tat 

verhaltnismaBig wenig profitier- 

ten. Die Ursachen liegen jedoch 

nicht in erster Linie dort, wo die 

Kritiker sie vermuteten (niedrige 

Getreideproduktion). Vielmehr be- 

eintrachtigte die mangelnde Kauf- 

kraft der betroffenen landlichen 

Bevblkerungen die Herausbildung 

von Markten fiir Nebenerzeugnisse 

der Landwirtschaft. Aus diesem Be- 

reich resultiert vor allem der iiber- 

proportionale Produktions- und 

Einkommenszuwachs der mittleren 

Ebenen. In den agrarischen Spit- 

zengebieten richtet sich die Kauf- 

kraft z.Zt. zunehmend auf indu- 

strielle Konsumgiiter. Landwirt

schaftliche Nebenerzeugnisse ver- 

lieren in diesen Regionen relativ an 

Bedeutung. Das heiBt, es lassen 

sich dort erste Verflechtungseffekte 

zwischen den landlichen und stad- 

tischen Sektoren der Volkswirt- 

schaft registrieren.

2. Der zweite Hauptaspekt des er- 

sten Reformstadiums, auf den hier 

verwiesen werden soil, hangt eng 

mit der allmahlichen Herausbil

dung der einzelwirtschaftlichen 

"Verantwortungssysteme" (mehr 

Produzentenrechte, weniger liber- 

betriebliche Kontrolle) zusammen. 

Die Geschichte der zahlreichen "ex- 

perimentellen Misch- und Sonder- 

formen" je nach Teilbereich der 

landlichen Produktion und nach 

ortlichen Gegebenheiten (ein- 

schlieBlich politischer Faktoren) 

darf als bekannt vorausgesetzt 

werden. Wahrend der Anfangsjahre 

wurde bei all diesen Neuverfahren 

die kollektive Rahmenkontrolle im- 

mer noch als conditio sine qua non 

angesehen, aber nach knapp drei 

Jahren interessenpolitisch gebrem- 

ster Reformen breitete sich - wie be- 

reits erwahnt - das einzelwirt- 

schaftliche Vollsystem Mitte 1981 

bis Mitte 1982 lawinenartig aus.

Im Hinblick auf die vorgegebene 

Zielsetzung und die Mittel, die der 

Reformpolitik praktisch zur Verfii- 

gung standen, war die Durchset- 

zung des "baogan daohu"-Verfah- 

rens (Vertragshaushalt) konse- 

quent. Nach wirtschaftlichen Lei- 

stungskriterien gemessen erscheint 

die Vertragshaushaltsform gegen- 

wartig als das Optimalsystem. Der 

Haushalt ist fiir seine eigene Ge- 

winn-Verlust-Rechnung allein 

"verantwortlich" , d.h., das Verfli- 

gungsrecht liber das Anlagevermb- 

gen einschlieBlich des Bodens (ein- 

schrankende Ausnahme: Teilrecht 

der VerauBerung) liegt beim Haus

halt . Gleiches gilt fiir das Recht der 

Einkommensverwendung und der 

Kontrolle liber den Produktionspro- 

zeB. Die Vorteile gegeniiber den 

vielen Mischformen liegen zum ei- 

nen in der Senkung der sog. "Trans- 

aktionskosten" (iiberbetriebliche 

tiberwachung, Arbeitskontrolle, 

Einkommensverrechnung usw.) und 

zum anderen im direkten Bezug von 

Arbeitseinsatz und wirtschaftli- 

chem Erfolg (Aufhebung aller indi- 

rekten Gewinnverteilungsverfah- 

ren). Vereinfacht gesagt stellt die 

Vollform der vertragshaushaltli- 

chen Produktion eine moderneVari- 

ante des traditionellen 

Staatspachtsystems mit langeren 

Pachtzeitraumen dar. Uber dieses 

System - Bezeichnung "guantian", 

d.h. Beamten- bzw. Administra- 

tionsdomanen - hatte der kaiserli- 

che Staat als Grundherr einen GroB- 

teil seiner Eigenversorgung sicher- 

gestellt. Hinzu kam die "normale" 

Steuergetreideerhebung.

Das erste Stadium geht ab 1984 in 

das zweite Stadium, die eigentliche 

Reformstufe, liber. Im entscheiden- 

den Unterschied zu friiheren landli

chen Liberalisierungsphasen wur- 

den erstmals mit Beendigung des 

Notstandes die Liberalisierungs- 

maBnahmen nicht riickgangig ge- 

macht, sondern systematisch aus- 

gedehnt.(29)

1. Die Pachtzeitraume fiir die Ver- 

tragshaushalte wurden von an- 

fangs drei bis fiinf Jahre auf 15 Jah- 

re verlangert. Fiir Produktionsbe- 

reiche, die lange Anlaufzeiten der 

Produktion beanspruchen (u.a. 

Forstwirtschaft, Fischerei, Obst- 

plantagen usw.), sind Zeitraume 

von dreiBig Jahren und mehr (ein

schlieBlich des Vererbungsrechts) 

zugestanden worden.

2. Die einzelwirtschaftliche Pro- 

duktionsweise wird nach und nach 

auf alle Bereiche des landlichen 

Wirtschaftens, einschlieBlich der 

Verarbeitung der agrarischen Er

zeugnisse, ihrer Vermarktung und 

der betrieblichen Investitionsta- 

tigkeit, ausgedehnt. Beispielhaft 

hierftir ist u.a. die "Griinderwelle" 

von Einzelunternehmen und sog. 

Spezialhaushalten.

3. Es wird ein systematischer 

Riickzug des Staates aus der landli

chen Wirtschaft sichtbar. Bemer- 

kenswert ist in diesem Zusammen

hang vor allem der Verzicht auf das 

"einheitliche Aufkaufs- und Ver- 

triebsmonopol", das seit 1953 Kern- 

stiick und zentrales Instrument der 

staatlichen Kontroll- und Verfii- 

gungsgewalt liber die Landwirt

schaft war.

Bis Ende der siebziger Jahre dien- 

ten gut vier Funftel der nationalen 

Getreideernte regelmaBig dem land

lichen Eigenverbrauch. Die restli

chen 15-20% unterlagen der staatli

chen Monopolkontrolle. Es existier- 

te praktisch kein Getreidemarkt. 

Zwar locKerte sich die strikte Kon- 

trollpolitik im Zeitraum 1979-84. 

Eine absolute Lieferpflicht der 

bauerlichen Produzenten bestand 

nur fiir das (nach GroBenordnungen 

von 1979) fixierte Sollgetreide. Das 

"normale" Ubersollgetreide wurde 

zu den bereits erwahnten Vor- 

zugspreisen aufgekauft. Als dritte 

Kategorie kam jedoch das "Uber- 

Ubersollgetreide" hinzu, das die 

bauerlichen Produzenten selbstan-
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dig vermarkten konnten. Aufgrund 

der groBen Produktionserfolge kam 

es auf den Markten bald zu (nicht 

erwarteten) Saturierungserschei- 

nungen. Die Marktpreise fielenz.T. 

unter das Preisniveau der staat- 

lich garantierten Ubersollpreise. 

Eines der Ergebnisse dieser Ent

wicklung war, daB der vom Staat 

aufgekaufte Getreideanteil von 1978 

gut 60 Mio.t (20% der Gesamternte) 

auf 1984 gut 140 Mio.t (35% der Ge

samternte) stieg. Es kam zu der 

(auch in Osteuropa bekannten) 

Subventionsspirale. Der Erfolg 

wurde zur Last des Staatshaushal- 

tes. 1985 entschloB sich die Wirt- 

schaftsfiihrung daher, das staatli- 

che Getreidemonopol aufzugeben. 

Die Kehrseite dieses Monopols, die 

Pflicht des Staates zum Aufkauf des 

Getreides, iiberwog den Nutzen, das 

Recht zum Aufkauf. Die neue, seit 

dem Vorjahr praktizierte Regelung 

entspricht ihrem Wesen nach einer 

"passiven Aufkaufspolitik". Sieht 

man von alien Detailbestimmungen 

ab, so handelt es sich urn eine kon- 

ventionelle Mindestpreispolitik, 

wobei die staatliche Ankaufsgaran- 

tie z.Z. auf rd. 75 Mio.t beschrankt 

ist (30). 30% dieser Menge werden 

zum Sollpreis und 70% zum Ubersoll- 

preis angekauft. Da letzterer urn 

50% uber ersterem liegt, ist der ga- 

rantierte Vorzugspreis fiir die ge- 

samte Ankaufsmenge also urn 35% 

hbher als der staatliche Sollpreis. 

Die groBe Restmenge, die nicht dem 

bauerlichen Eigenverbrauch dient, 

stellt Marktgetreide im wahrsten 

Sinne des Wortes dar. Sie muB durch 

die bauerlichen Produzenten selbst 

vermarktet werden. Je nach Ernte- 

leistung diirfte das jahrliche Volu- 

men dieser Marktgetreidemenge auf 

40 bis 70 Mio.t zu schatzen sein. 

Elemente einer agrarischen Sub- 

ventionspolitik bleiben insofern 

erhalten, als sich der Staat auch in 

Zukunft zu Stabilisierungsaufkau- 

fen verpflichtet, falls die Marktge- 

treidepreise unter das Niveau des 

einfachen Sollgetreidepreises ab- 

sinken. Das ist der heutige Stand.

V.

Ausblick und mogliche 

Zukunftsprobleme

Der Riickzug des Staates aus der 

Landwirtschaft ist indirekt kenn- 

zeichnend fiir eine Reihe von wirt- 

schaftlichen und sozialen "Neupro- 

blemen", die sich, wie bereits an- 

gedeutet, ihrer Natur nach als Pro- 

bleme des Erfolges charakterisie- 

ren lassen.

Unter den wirtschaftlichen Proble- 

men (mit entsprechenden sozialen 

Implikationen) sind vor allem die 

folgenden zu erwahnen:

1. Subventionsproblematik; sie hat 

sowohl "technische" Problemaspek- 

te (verzerrte Preisstrukturen) als 

auch interessenpolitische (Besitz- 

standwahrung). Die Subventions- 

last im Staatshaushalt war wahrend 

der friihen achtziger Jahre 

schubartig gestiegen. Bis 1984 be- 

anspruchten die Subventionen ei- 

nen Haushaltsanteil von deutlich 

iiber 30%. Letzterer iibertraf damit 

den Anteil der iiber den Staatshaus

halt getatigten Investitionen. Die 

Problematik wurde innerhalb der 

politischen und wissenschaftlichen 

Fachkreise Chinas mit zunehmender 

Besorgnis diskutiert. Wiederholt 

wurde auf das warnende Beispiel 

Polens verwiesen und eine mittel- 

fristige Reduzierung der Subven- 

tionslast auf einen Anteil von 10% 

am Staatshaushalt gefordert. (31) 

Anders gesagt, wenn es eines der 

Hauptziele des landlichen Reform- 

kurses war, den Staat gegentiber 

dem groBen Problemfeld der landli

chen Entwicklung zu entlasten, um 

eine Konzentration der Mittel auf 

die moderne Volkswirtschaft zu er- 

mbglichen, so ist das direkt (mate- 

rielle Produktion) zwar gelungen, 

indirekt aber ist das Problem als 

"Subventionsfalle" (auf der stad- 

tisch-staatlichen Seite) wieder 

aufgetaucht. Es bleibt abzuwarten, 

ob die 1985 beschlossenen Schritte 

zur Lbsung dieser Problematik aus- 

reichend sind. Langfristig beste- 

hen nur dann realistische Erfolgs- 

aussichten, wenn die Entwicklung 

der modernen Volkswirtschaft we- 

sentlich dynamischer verlauft als 

bisher. Um die grundlegenden 

strukturellen Preisanpassungen 

(insbesondere im Konsumgiiterbe- 

reich) erfolgreich durchfiihren zu 

kbnnen, bildet eine kontinuierliche 

starke Erhbhung des industriellen 

Produktivitatsniveaus die wesent- 

liche Voraussetzung. Hohe Nomi- 

naleinkommenssteigerungen sind 

unter dem Gesichtspunkt "poli- 

tisch-sozialer Vertraglichkeit" die 

Vorbedingung fiir die unerlaBli- 

chen Preiserhohungen. Wie die oben 

erwahnten Warnungen vor dem Bei

spiel Polens zeigen, ist sich die 

Fiihrung des Landes des politischen 

Risikos bewuBt, das mit sinkenden 

stadtischen Realeinkommen ver- 

bunden sein kann.

2. Mit der Subventions- und 

Preisproblematik hangt indirekt 

auch die Frage nach der Diversifi- 

zierung, d.h. nach der deutlichen 

Verbreiterung und Verbesserung 

der landwirtschaftlichen Produk- 

tionsstruktur und ihrer Anpassung 

an die Bedarfsstruktur Chinas zu- 

sammen. Rein technisch gesehen 

geht es auch hier um das negative 

Wirken verzerrter Preisstrukturen. 

In der Vergangenheit war die Di- 

versifizierung der landwirtschaft

lichen Produktion durch den iiber- 

geordneten Zwang zur Sicherstel- 

lung der Getreidegrundversorgung 

begrenzt. Die Sicherung der Getrei- 

deerzeugung wurde weitgehend 

durch imperative Planung und Kon- 

trolle gewahrleistet. Dieser Ausweg 

steht in Zukunft nicht mehr offen; 

es sei denn, der Reformkurs wurde 

insgesamt aufgegeben. D.h., daB 

das weitere getreidewirtschaftliche 

Wachstum vorrangig iiber den Ein- 

satz wirtschaftlicher Hebei, insbe

sondere durch Preisanreize stimu- 

liert werden muB.

Das Dilemma einer starkeren An- 

reizpolitik fiir die Getreidewirt- 

schaft liegt darin, daB einerseits 

wesentliche Hemmfaktoren fiir wei

tere Preiserhohungen (staatliche 

Subventionslast , politische

Schwierigkeiten in der Erhbhung 

der stadtischen Verkaufspreise) 

existieren. Andererseits aber ist 

das gegenwartige Niveau der Ge- 

treidepreise im Verhaltnis zu den 

Preisen fiir die wichtigen techni- 

schen Kulturen (Baumwolle, Zuk- 

ker, Jute, Flachs, Tabak usw.) ein- 

deutig zu niedrig. So lag das aus 

einem Hektar Getreide erzielte 

durchschnittliche Einkommen zu 

Beginn der 80er Jahre bei nur 

505 Yuan. Das aus einem Hektar 

technischer Kulturen erzielte Ein

kommen hingegen belief sich auf 

knapp 1870 Yuan. (32) Das entspre- 

chende Einkommensgefalle betrug 

3,7:1. Unter solchen Voraussetzun- 

gen diirfte die 1985 deutlich sicht- 

bar gewordene Tendenz zur Verrin- 

gerung des Getreideanbaus nur 

schwer zu bremsen sein. Um dieses 

Gefalle auszugleichen, miiBten die 

Getreidepreise gegeniiber den bis- 

herigen Ubersollpreisen um weitere 

30 - 50% steigen. Das ist nur unter 

zwei Voraussetzungen denkbar.

Zum einen miissen, wie bereits er- 

wahnt, die stadtischen Einkommen 

erheblich steigen, um entsprechen

den Anhebungen der stadtischen 

Verkaufspreise die soziale Brisanz 

zu nehmen. Diese Mbglichkeit wie- 

derum laBt sich, wie ebenfalls be

reits erwahnt, nur unter dem Provi

so realisieren, daB sich in der mo

dernen Volkswirtschaft, insbeson

dere in der staatlichen Industrie, 

gewaltige Produktivitatsentwick- 

lungen vollziehen. Letztere sind 

bisher nicht erkennbar.

Zum anderen ist der gegenwartige 

getreidewirtschaftliche Leistungs- 

stand fiir reine Versorgungszwecke 

der Bevblkerung bereits ausrei- 

chend. Hbhere Preise lassen sich 

auf dem Markt kaum durchsetzen. 

Zugleich jedoch gehen Schatzungen 

der chinesischen Wirtschaftsfiih- 

rung davon aus, daB bei einem hb- 

heren volkswirtschaftlichen Ent- 

wicklungsstand ein Nachfrage- 

potential fur Getreide von mehr als 

600 Mio.t bestehen werde. D.h., bei 

entsprechender Entwicklung der 

Volkswirtschaft ist die Mbglichkeit 

deutlicher Preisanhebungen durch- 

aus gegeben. Zuvor miiBte jedoch 

eine entsprechende verarbeitende 

Industrie aufgebaut werden. (33) 

Dies ist eine Frage der Investi- 

tionspolitik und letzten Endes der
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bekannten gegensatzlichen Kon- 

stellation zwischen leichtindu- 

striellen und schwerindustriellen 

Interessen.

3. Problem des wachsenden land- 

wirtschaftlichen Investitionsbe- 

darfs; wahrend der 70er Jahre lag 

der Anteil der in der Landwirt- 

schaft getatigten Investitionen an 

der gesamten staatlichen Investi

tionstatigkeit im Durchschnitt bei 

rd. 10% (1979 11,1%). AnschlieBend 

war jedoch infolge der Reform und 

des Riickzugs des Staates aus der 

Landwirtschaft ein erneuter (deut- 

licher) Riickgang zu verzeichnen. 

Im Zeitraum 1980-84 lag der agrari- 

sche Anteil an der gesamten staatli

chen Investitionstatigkeit bei 

durchschnittlich rd. 6% (1984

5,0%). Absolut sank das Volumen 

von 1979 5,81 Mrd.Yuan auf 1984 

3,72 Mrd. (34) Andererseits zeigen 

vor allem die agrarischen Spitzen- 

gebiete seit Jahren einen Trend zu 

einer zunehmenden Offnung der 

"Schere" zwischen Produktionsko- 

stenzuwachs und Ertragssteigerun- 

gen. D.h., dab die Investitions- 

anforderungen fur weitere Produk- 

tionssteigerungen der Landwirt

schaft uberproportional wachsen. 

Ferner stellte die direkte Investi

tionstatigkeit des Staates in der 

Landwirtschaft in der Vergangen- 

heit nur ein Zusatzelement dar. Die 

Hauptinvestitionslast trugen die 

landlichen Kollektiveinheiten 

selbst. Zu erwahnen ist hier vor al

lem die groBe Rolle der "Halb- 

zwangsarbeit", die in Form von 

standig neuen Kampagnen ablief. 

Die durchschnittliche Belastung je 

Mann und Jahr laBt sich auf rd. 

20Tage schatzen. Bei liber 250 Mil- 

lionen landlichen Arbeitskraften 

ergibt sich eine jahrliche Arbeits- 

stundenzahl von liber 5Milliarden. 

Diese spezielle Form der "Investi

tionstatigkeit" muB in Zukunft in 

der einen oder anderen Weise durch 

voll bezahlte Arbeitskraft ersetzt 

werden. Eine weitere Investitions- 

quelle der Vergangenheit waren die 

Zwangsabftihrungen von Mitteln an 

die kollektiven Investitionsfonds 

der brtlichen Einheiten. Diese 

Fondshaben mit Auflbsung der kol

lektiven Kontrollgewalt deutliche 

"Erosionserscheinungen" gezeigt. 

Massenarbeitseinsatz und kollekti- 

ve Investitionsfonds bildeten in der 

Vergangenheit das (kostengunsti- 

ge) Plateau der groBen landlichen 

Infrastrukturleistungen (und 

Fehlleistungen). Eine negative 

Entwicklung fiir die groBen Lang- 

zeitinvestitionen kann nur dann 

verhindert werden, wenn der Staat 

seine "Politik des Riickzugs" auf- 

gibt oder zumindest modifiziert. Die 

politisch-psychologischen Wider- 

stande gegen eine solche elementare 

Lasteniibernahme brauchen hier 

nicht erneut angefiihrt zu werden. 

Ansatze zu einer langfristig kriti- 

schen Situation lassen sich bereits 

jetzt feststellen. So sind die kurz- 

zeitig wirksam werdenden Investi

tionen, insbesondere der Einsatz 

von industriellen Produktionsmit- 

teln , seit Ende der 70er Jahre urn rd. 

80% gestiegen. Die Investitionen 

fiir landwirtschaftliches GroBgerat 

(Ausnahme: Handtraktoren) und 

die Investitionen in die groBen Be- 

und Entwasserungssysteme bzw. 

-maschinerie hingegen stagnieren. 

Es ware verfriiht, bereits jetzt von 

einem eindeutigen Wirtschaften mit 

der Substanz zu sprechen, aber in 

Zukunft werden wesentliche hbhere 

Leistungen des Staates fiir die Auf- 

rechterhaltung der "Riickgrat- 

strukturen" der Landwirtschaft er- 

forderlich sein.

Soziale Problemansatze:

Die oben abgehandelten wirtschaft- 

lichen Probleme kbnnen rein "tech- 

nisch"bzw. "okonomisch" betrach- 

tet werden, aber die jeweiligen Lb- 

sungen, die fiir diese Probleme ge- 

funden werden miissen, werden tief 

in das soziale Gefiige des Landes 

einwirken und die Stabilitat der 

chinesischen Gesellschaft beriih- 

ren. Vereinfacht gesagt befindet 

sich das landliche China in einem 

"Ubergang", von dem z.Z. niemand 

definitiv voraussagen kann, wohin 

er fiihren wird. Es kbnnen lediglich 

einige wichtige Aspekte angedeutet 

werden.

1. Problem der sozialen Gleichheit 

(vor Ort); eine wachsende soziale 

Ungleichheit und eine mbgliche 

Marginalisierung grbBerer Teile 

der landlichen Bevblkerung werden 

haufig als zumindest potentiell ne

gative Phanomene fiir Chinas dbrf- 

liche Welt genannt. Ist letztere tat- 

sachlich auf dem Weg zu einer "Welt 

der Starken" (Herrschaft der 

10.000-Yuan-Haushalte usw.)? Re- 

prasentative Einkommensentwick- 

lungsuntersuchungen sind bisher 

nicht verbffentlicht worden, aber 

eine Reihe von Einzelergebnissen 

deutet darauf hin, daB sich bis 

jetzt kein klarer Trend zu wachsen- 

der Einkommensungleichheit zwi

schen grbBeren Segmenten der Dorf- 

bevblkerungen herauskristalli- 

siert hat. Eher lassen sich Beispie- 

le fur eine gegenteilige Situation 

finden. So belief sich die Differenz 

zwischen Minimal- und Maximalein- 

kommen je Kopf der armsten und 

reichsten Haushalte fiir einen Un- 

tersuchungsfall in der Provinz An

hui 1978 auf 5,3:1 (Durchschnitt: 

116 Yuan). Diese Differenz verrin- 

gerte sich im Laufe der folgenden 

Jahre auf 3,4:1 (Durchschnitt: 

545 Yuan). Andere Einzelbeispiele 

zeigen vergleichbare Ergebnisse. 

(35)

Diese Einzelergebnisse sind auf den 

ersten Blick iiberraschend, leuch- 

ten letztlich dennoch ein. Die Ver- 

teilung des zuvor kollektiv bear- 

beiteten Bodens und der entspre- 

chenden Arbeitsgerate erfolgte bis 

1982 zwangslaufig weitgehend 

"egalitar", d.h. nach Personenzahl 

je Haushalt. Es soil nicht bestrit- 

ten werden, daB es negative Aus- 

nahmefalle gegeben hat. Darauf 

deuten auch zu Beginn der 80er Jah

re in der chinesischen Presse verbf- 

fentlichte Berichte liber MachtmiB- 

brauch brtlicher Kader bei der Ver- 

teilung des Bodens hin. Aber insge- 

samt muBte es geradezu zwangslau

fig zu einer "Verteilungsegalitat" 

(nach Personenzahl der Haushalte) 

kommen; denn angesichts der ex- 

trem ungiinstigen Mensch-Boden- 

Relationen Chinas muBte im Grund- 

satz aus "Uberlebensgriinden" nach 

Personenzahl verteilt werden, 

ganz zu schweigen von der Gefahr 

sozialer Unruhen bei anders gestal- 

tetem Vorgehen. D.h., daB die Vor- 

aussetzungen der Produktion im 

groBen und ganzen denen ahnlich 

sind, die sich in anderen Landern 

nach AbschluB einer Landreform 

bieten. Ferner wurden die landli

chen Nebenerwerbsmbglichkeiten 

deutlich besser. Haushalte mit vie- 

len Arbeitskraften hatten daher die 

Mbglichkeit, das eigene Einkommen 

per Lohnarbeit fur Haushalte mit 

wenigen Kbpfen zu erhbhen. Umge- 

kehrt ergab sich fur Haushalte mit 

wenigen Kraften die Mbglichkeit, 

einen Teil des Bodens personenstar- 

ken Haushalten gegen einen "Ge- 

treidezins" zu uberlassen. (36) Der 

stark gestiegene landliche 

Markthandel erbffnete ferner die 

Mbglichkeit besserer Zusatzein- 

kommen durch eine entsprechende 

Nebenerwerbstatigkeit fiir Haus

halte mit vielen Kbpfen.

Es muB jedoch eingeraumt werden, 

daB es sich bei diesen Darlegungen 

urn eine "statische Betrachtung" der 

Problematik handelt. Unter dyna- 

mischen Gesichtspunkten diirfte die 

Situation anders aussehen; denn 

selbst wenn die Einkommensunter- 

schiede fur grbBere Gruppen (von 

Einzelfallen nach oben und unten 

abgesehen) gegenwartig immer 

noch relativ gering sind, so er- 

mbglichen sie doch eine nach Haus

halten unterschiedliche Spartatig- 

keit. Die unterschiedliche Erspar- 

nis stellt letzten Endes eine unter

schiedliche Kapitalansammlung 

dar, wobei der (politisch erlaubte) 

Einsatz des Kapitals in Produk- 

tionsvermbgen aller Art langerfri- 

stig mit Sicherheit zu entsprechen- 

den Einkommenserweiterungen  

fuhrt. Es wird also wesentlich auf 

die politische Grenzziehung durch 

den Staat ankommen, urn das Kon- 

fliktfeld wirtschaftlicher und poli- 

tisch-sozialer Anforderungen unter 

Kontrolle zu halten.

2. "Neue konfuzianische Allianz": 

Mit diesem Schlagwort lassen sich 

erste Ansatze eines Phanomens 

kennzeichnen, das fur kunftige po- 

litisch-soziale Verschiebungen im
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landlichen China bedeutsam werden 

kann. Zwei Bemerkungen erschei- 

nen zur Charakterisierung ange- 

bracht. Einerseits ist oft behauptet 

worden (korrekterweise), daB der 

neue Landwirtschaftskurs gegen 

den hinhaltenden Widerstand gro

wer Teile der landlichen Basisbiiro- 

kratien und deren Interessenbe- 

stand durchgesetzt worden ist. Die 

Kontrolle der "Gleichheit" hatte der 

landlichen Basisbiirokratie ihren 

materiellen und sozialen Privile- 

giertenstatus gesichert. Das mbgli- 

che Aufkommen einer rivalisieren- 

den Elite, deren Status sich durch 

private wirtschaftliche Initiative 

legitimiert, wurde mit Sicherheit 

als Bedrohung empfunden. Aber wie 

oft in der Geschichte scheinen sich 

(zumindest vom Ansatz her) zwei 

entgegengesetzte Tendenzen nicht 

zu "verstarken", sondern eher zu 

einer neuen Tendenz zusammenzu- 

flieBen. So sind in der Wirklichkeit 

des landlichen China zahlreiche 

Faile bekannt geworden, in denen 

die sogenannten "Neuen Elemente" 

und Teile der alten Kaderschaft zu 

einer unerwarteten "Interessenein- 

heit" gefunden haben. (37) Auf der 

einen Seite werden materielle Bei- 

trage (Schenkungen usw.) in die 

Verbindung eingebracht, auf der 

anderen "politische Beziehungen". 

Es ware verfriiht, von den ersten 

Ansatzen her auf eine allgemeine 

Verfestigung dieser "antagonisti- 

schen Kooperation" zu schlieBen. Es 

sollte jedoch nicht ubersehen wer

den, daB es sich urn "Keime" einer 

Allianz handeln kbnnte, die in Chi

na historisch durchaus "bewahrt" 

scheint. Mehr als 1200Jahre lang 

bestand das Verhaltnis zwischen 

konfuzianischen Staatsbeamten der 

untersten Ebene und der sogenann

ten brtlichen Gentry aus einem Be- 

ziehungsgeflecht, das auf den je- 

weiligen wirtschaftlichen bzw. po- 

litischen Beitragen beruhte. Sollte 

sich die neue (Fehl-)Entwicklung 

tatsachlich verfestigen, dann miiB- 

te mit einem starken "Anti-Egali- 

tatsinteresse" im landlichen China 

gerechnet werden. Die kulturrevo- 

lutionare Angst vor der "Ungleich- 

heit" wurde dann endgiiltig der 

Angst vor der "Armut" weichen.

3. Landlich-stadtisches Mobili- 

tatsproblem; eine der Begleiter- 

scheinungen der landlichen Re

formentwicklung ist ein zunehmen- 

der Wanderungsdruck auf die Stad- 

te des Landes. In der Tat kann man 

davon sprechen, daB wahrend der 

letzten Jahre ein "Abbau der groBen 

Mauer" der Immobilitat zwischen 

Stadt und Land begonnen hat. Aus- 

gangspunkt dieser Entwicklung 

war die 1979/83 eingeleitete Politik 

der Ermutigung der Bauern, von der 

landwirtschaftlichen Produktion 

im engeren Sinne so weit als mbglich 

auf andere Beschaftigungen im 

landlichen Raum "umzusteigen". Im 

Hintergrund dieser Politik steht 

das fur China ebenso wie fur andere 

Entwicklungslander giiltige Dilem

ma zwischen Ernahrungs- und Be- 

schaftigungsproblematik. Zur Lb- 

sung der Ernahrungsproblematik 

ist die Modernisierung der Land- 

wirtschaft unerlaBlich. Der Pro- 

duktivitatssteigerungszwang fiihrt 

zwangslaufig zur Erhbhung der Un- 

terbeschaftigung, die nach chine- 

sischen Schatzungen gegenwartig 

bereits bei 30-40% der landlichen 

Arbeitskraft liegt. Anders gesagt, 

die Lbsung des Ernahrungspro- 

blems vergrbBert das Beschafti- 

gungsproblem. Nimmt man chinesi- 

sche Erklarungen, nach denen die 

Beschaftigtenzahl in der Landwirt- 

schaft langfristig auf 100 Millionen 

sinken soli, zum MaBstab, so be- 

lauft sich das zu erwartende Be- 

schaftigungsproblem rein zahlen- 

maBig auf mindestens 200 Millio

nen .

Nach einem Bericht der chinesi- 

schen Nachrichtenagentur waren 

1985 insgesamt 370 Millionen Ar

beitskrafte als Bauern, d.h. als 

Krafte im landlichen Wirtschaftsbe- 

reich registriert, von denen 18% 

(rd. 67 Mio.) auBerhalb der Feld- 

wirtschaft arbeiteten. 1980 hatte 

der Anteil nur bei 10% gelegen. 

Wahrend der letzten fiinf Jahre sind 

also fur rd. 30 Millionen landliche 

Arbeitskrafte Beschaftigungs- 

mbglichkeiten gefunden worden. 

(38) Das ist sicherlich ein beachtli- 

cher Erfolg, aber im Hinblick auf 

die Gesamtzahl von mehr als 200 

Millionen nur ein bescheidener An- 

fang.

Das wichtigste "Auffangbecken" im 

Rahmen der erweiterten agrari- 

schen Beschaftigungspolitik ist der 

neue Wachstumsbereich des landli

chen produzierenden Gewerbes, 

dessen Kernbereich vor allem von 

den friiheren Volkskommunen- und 

Produktionsbrigadebetrieben (she- 

dui qiye) gebildet wird. Seit 1984 

ist die Bezeichnung allgemein in 

"Land- und Stadtgemeindebetriebe" 

(xiangzhen qiye) umbenannt wor

den, urn den groBen Veranderungen 

gegenuber den siebziger Jahren 

Ausdruck zuverleihen. Derforcier- 

te Ausbau dieser Betriebe ist eines 

der wesentlichen Ziele des laufen- 

den Fiinfjahresplans 1986-90. 1976 

existierten insgesamt gut 1,1 Mio. 

brtlicher Kleinindustriebetriebe 

(sogenannte "fiinf kleine Indu- 

strien"). Sie beschaftigten rd. 

17,9 Mio. Arbeitskrafte und er- 

reichten einen Umsatz von 

22,7Mrd.Yuan (Gewinn 7,8Mrd.). 

Bis 1979 war die Betriebszahl auf 

1,48 Mio. gestiegen und die der Be

schaftigten auf rd. 29 Mio. Der Um

satz belief sich auf 49,1 Mrd.Yuan 

(Gewinn 10,04Mrd.). (39) 1980 lei- 

tete die nationale Wirtschaftsfiih- 

rung im Rahmen der allgemeinen 

"Konsolidierungspolitik" eine 

"Straffungsphase" der landlichen 

Kleinindustrien ein, in deren Ver- 

lauf es zu SchlieBungen, Zusam- 

menlegungen und Produktionsum- 

stellungen grbBeren AusmaBes kam. 

Aufgrund dieser Reorganisations- 

maBnahmen stieg die Zahl der Be

triebe bis Ende 1983 leicht riicklau- 

fig (1,34 Mio.). Der Umsatz jedoch 

erreichte mit 92,8 Mrd. Yuan beina- 

he eine Verdoppelung.

In der zweiten Phase seit 1984 kam 

es dann erneut zu einer regelrech- 

ten "Betriebsgrundungsexplosion". 

Bis Ende 1985 wuchs die Zahl der 

neuen xiangzhen-Betriebe auf 

knapp 10,1 Mio. an. Die Beschaftig

tenzahl stieg auf 64,2 Mio. Der 

Bruttoproduktionswert aller Unter- 

nehmen erreichte 248,1 Mrd.Yuan. 

Sein Anteil am kombinierten Brutto

produktionswert der Industrie und 

Landwirtschaft ganz Chinas machte 

rd. 20% aus. (40)

Die Bereiche, in denen die xiang- 

zhen-Unternehmen gegenwartig ta- 

tig sind, erstrecken sich von agra- 

rischen Spezialleistungen (Tee-, 

Obst-, Heilkrauteranbau, Vieh- 

zucht, Aquakultur usw.) liber Nah- 

rungsmittelverarbeitung, Werk- 

zeug- und andere handwerklich- 

kleinindustrielle Fertigung, Bau- 

materialproduktion, drtliche Roh- 

stoffnutzung, Transportgewerbe 

und Handel bis zum Restaurations- 

gewerbe und anderen Dienstlei- 

stungen.

Die Betriebsleitungsformen sind 

ebenso vielfaltig. Sie reichen von 

der reinen Alleinverwaltung der 

Betriebe durch die entsprechenden 

xiang- und zhen-Behbrden liber 

Mischformen der xiang- bzw. zhen- 

Behbrden mit dem "Staat" (norma- 

lerweise Kreisebene) oder auch mit 

privaten Haushalten bis hin zur 

Leitung durch einzelne oder mehre- 

re "Spezialhaushalte".

Spatestens Mitte 1985 wurden die fur 

"boom-Phasen" in aller Welt typi- 

schen Fehlentwicklungen unliber- 

sehbar. Ein groBer Teil der neuen 

xiangzhen-Betriebe produzierte, 

vereinfacht gesagt, nicht bedarfs- 

gerecht. Die Hoffnung auf rasche 

Gewinne hatte an vielen Orten zu 

unrealistischen Einschatzungen 

der Produktions- und Absatz- 

mbglichkeiten gefiihrt. Unter dem 

Motto "Mehr AugenmaB" muBte - wie 

schon 1980 - erneut eine "Bremspoli- 

tik" eingeleitet werden. (41) Den- 

noch deutet zur Zeit alles darauf 

hin, daB an der Rolle der xiang

zhen-Betriebe als "Motoren des 

landlichen Wachstums" grundsatz- 

lich festgehalten werden soil.

Die wachsende soziale Mobilitat ist 

eine der untrennbaren Folgen der 

Freisetzung der landlichen Wirt- 

schaft von staatlicher Kontrolle, 

ihrer Diversifizierung, Markt- 

orientierung und Verflechtung mit
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den Stadten. Die Anti-Mobilitatspo- 

litik der chinesischen Fiihrung 

kann unter diesen Umstanden nicht 

mehr als eine passive Eindam- 

mungspolitik sein. Seit 1984 ist 

kommerziell und unternehmerisch 

tatigen Bauern der Zuzug zu Stad

ten bis zu 500.000 Einwohnern er- 

laubt. Ist jedoch die Mobilitatskon- 

trolle erst einmal geschwacht, dann 

sind Wanderungen grbBeren Aus- 

maBes angesichts des "Sogeffektes" 

der Stadte nur noch schwer in Gren- 

zen zu halten. Das entwicklungspo- 

litische Ziel, kleinere Stadte bis zu 

200.000 Einwohnern zu Zentren neu- 

er landlicher Entwicklungen zu ma- 

chen, kann in diesem Zusammen- 

hang als ein KompromiBziel bewer- 

tet werden. Ob diese entwicklungs- 

politischen Absichtserklarungen 

ausreichend sind, urn die wachsen- 

den Abwanderungserscheinungen 

zu bewaltigen, erscheint zweifel- 

haft. Gewisse positive Aussichten 

bestehen im Fall der sogenannten 

mittleren Stadte (200-500 000 Ein- 

wohner), deren Gesamtzahl sich 

z.Z. auf rd. 200 belauft. (42) Bei 

ihnen handelt es sich zumeist um hi- 

storisch gewachsene Bezirkshaupt- 

stadte, d.h. sie verfiigen liber tra- 

ditionelle Bindungen zum Umland, 

die nur vortibergehend unterbro- 

chen waren. In der Regel kbnnen sie 

daher als "Kristallisationskerne" 

landlich-regionaler Entwicklung, 

Wachstumszentren und "Auffangre- 

servoire" fur landliche Abwanderer 

dienen.

Nebenbei sei bemerkt, daB die Ab- 

wanderung aus riickstandigen Ge- 

bieten zu deren "passiver Sanie- 

rung" positiv beitragen kann. Es 

war nicht zuletzt die weitgehende 

Mobilitatsverhinderung, die den 

Anstieg der Armut in den groBen 

Riickstandsgebieten beschleunigte, 

da sie eine Senkung der Bevblke- 

rung per Abwanderung in die lei- 

stungsstarken Gebiete ausschloB. 

DaB die Betroffenen ein "Randle- 

ben" in den letzteren bevorzugen, 

darauf deutet auch die Tatsache 

hin, daB die landlichen Zuwande- 

rer im stadtischen Bereich jede Ta- 

tigkeit akzeptieren. So arbeiten 

z.Z. liber 10.000 bauerliche Kinder- 

madchen allein in den "Oberklas- 

senhaushalten" der Hauptstadt Bei

jing. Der Anteil ehemals bauerli- 

cher Arbeitskrafte im stadtischen 

Dienstgewerbe ist von 1978 bis 1985 

von 18% auf 39% gestiegen. (43) In 

umgekehrter Richtung wird es an

gesichts der extremen Abneigung 

der stadtischen Bevblkerung Chi

nas gegen jedes landliche Engage

ment zunehmend schwerer, den be- 

nbtigten Sachverstand "aufs Land 

zu bekommen". Von den 330.000 aus- 

gebildeten Agrarfachleuten Chinas 

waren 1985 nur 12% auf dem Lande 

selbst tatig. Ein weiteres Indiz er- 

gibt sich aus Umfrageergebnissen 

stadtischer Oberschiiler hinsicht- 

lich ihrer beruflichen Wunschvor- 

stellungen. Unter sieben aufge- 

fiihrten Berufskategorien ergab 

sich folgende Reihenfolge: Wissen- 

schaftler, Techniker, Industriear- 

beiter, Lehrer (!), Soldat, Dienst

gewerbe, Bauer. (44) Die berufliche 

Stellung des Lehrers wird vor allem 

wegen zweier Aspekte gering einge- 

schatzt. Zum einen besteht ein gro- 

Ber Bedarf an Lehrkraften in land

lichen Gebieten, wahrend die weni- 

gen stadtischen "Vorzugsstellen" 

besetzt sind. Lehrer zu werden be- 

deutet daher in den meisten Fallen, 

sich selbst aufs Land zu "verban- 

nen". Zum anderen ist das Einkom- 

men landlicher Lehrkrafte mit mo- 

natlich 20-30 Yuan extrem niedrig. 

Es entspricht in etwa einem Drittel 

bis Viertel des staatlichen Indu- 

striearbeiters. So verwundert es 

nicht, wenn seit einiger Zeit in den 

chinesischen Medien uber eine zu- 

nehmende Tendenz zum Berufswech- 

sel landlicher Lehrkrafte geklagt 

wird.

4. Stadtische Unzufriedenheit; es 

wurde bereits erwahnt, daB die Un- 

zufriedenheitsauBerungen weiter 

Teile der stadtischen Bevblkerung 

Chinas gegeniiber der vermeintli- 

chen Bevorzugung der bauerlichen 

Bevblkerung durch die Tatsachen 

kaum gerechtfertigt sind. Die Unzu

friedenheit ist deswegen jedoch 

nicht weniger real. Fur die Zukunft 

sind folgende problematische As

pekte zu beachten.

Das Ziel der Agrarreform, die Lb- 

sung der landlichen Wirt- 

schaftsproblematik, kann nicht oh- 

ne substanzielle Beitrage der stad

tischen Bevblkerung gelbst werden. 

D.h., daB mittel- bis langfristig 

allgemeine deutliche Preiserhbhun- 

gen ("Leben mit der Inflation") in 

den Stadten akzeptiert werden mus- 

sen. Wirtschaftlich ist das nur 

durch deutliche Leistungssteige- 

rungen der Industrie mbglich. Psy- 

chologisch ist das Problem nicht 

auszuraumen. Darauf deutet auch 

ein vor Jahren unter chinesischen 

Reformkritikern aufgekommener 

Slogan hin: Maos niedrige Einkom- 

men waren besser als Dengs hohe 

Preise. Vergessen wird dabei, daB 

die Preise in den Stadten friiher nur 

deshalb niedrig waren, weil die 

Bauern dafiir hungerten.

Der soziale und wirtschaftliche Er- 

folgsneid druckt sich auf einfach- 

ste Art in weitverbreiteten Vorur- 

teilen aus. "GroBe Gewinne auf 

zweifelhafte Weise machen, das ist 

zur Zeit ein durchgangiger Slogan 

in der Gesellschaft_  Diese Re-

densart deutet auf gewisse Vorur- 

teile hin." (45) Die Voreingenom- 

menheit vieler Kader und auch der 

stadtischen Bevblkerung insgesamt 

bezieht sich vor allem auf bauerli

che Kleinunternehmer, die wahrend 

der vergangenen Jahre das Land 

verlassen haben, um in den Stadten 

kommerziell tatig zu werden. "Eini- 

ge sind zu spezialisierten Haushal- 

ten geworden, die sich im Handel 

betatigen und einige Gewinne ge- 

macht haben. Die groBe Mehrheit 

der spezialisierten Haushalte, die 

sich im Handel betatigen, hat sich 

an die Gesetze gehalten und harte 

Arbeit geleistet... Ist es da nicht 

eine einseitige Sicht, sie fur die 

gemachten Gewinne zu tadeln, ohne 

daB man die Arbeit kennt, die sie 

geleistet haben?" (46) Interessant 

ist, daB vor allem "historische 

Grunde" fur die vorherrschende 

"antikommerzielle Haltung" ver- 

antwortlich gemacht werden. "Alle 

Vorurteile haben geschichtliche 

Grunde. Es gab unter unseren Vor- 

fahren Leute, die auf den Handel 

herabblickten. Nehmen wir das Bei- 

spiel des Konfuzius! Viele seiner 

Aussagen kbnnen heute noch aner- 

kannt werden. Dennoch sah er auf 

Leute herab, die in Geschaften tatig 

waren... Von Generation zu Gene

ration iiberliefert sind diese Ideen 

des Herabsehens auf den Handel im- 

mer noch bei vielen Leuten wirk- 

sam. Der Spruch 'Leute mit zweifel- 

haftem Charakter machen riesige 

Gewinne' ist in der Tat ein Uber- 

bleibsel der Geschichte." (47) Drei- 

Big Jahre volksrepublikanischer 

"Gleichheitsideologie" haben mit 

Sicherheit nicht dazu beigetragen, 

die Reserviertheit gegeniiber pri- 

vatem Erfolgsstreben abzubauen.

Ein weiterer problematischer As- 

pekt ergibt sich mbglicherweise 

daraus, daB der materielle Erwar- 

tungshorizont der Bevblkerung 

(Konsum, Freizeiterwartung) of- 

fensichtlich schneller wachst als 

die Realisierungsmbglichkeiten. 

Der Erfolg der Reformpolitik hangt 

jedoch wesentlich von der Befriedi- 

gung dieses Erwartungshorizontes 

ab, da die immaterielle Anreizpoli- 

tik (Ideologic) aufgrund derErfah- 

rungen der Vergangenheit weitge- 

hend wirkungslos geworden ist. 

Eine mbgliche Ausnahme bilden 

vielleicht Appelle an den "Patrio- 

tismus", d.h. der Aufruf zur Mitar- 

beit an einer nationalen Zukunft, 

in der China seine ihm gemaBe Posi

tion in der Welt einnimmt. In einem 

japanischen Kommentar heiBt es zur 

Anteizproblematik:

"Without satisfying these materia

listic expectations of the people, 

the political base of modern China 

will crumble. It is no longer possi

ble to politically mobilize the popu

lation and merely inject a measure 

of spiritual stimulant so as to inte

grate society. Chinese society has 

grown more mature. One of the major 

issues facing modern China, then, 

is whether enough material goods 

can be supplied to ensure satisfac

tion of the existing level of desires - 

a level which has been increasing 

steadily on the part of each and 

every person in society." (48)
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Weiter wind an anderer Stelle dar- 

auf verwiesen, daB man nicht ver- 

gessen darf, daB "the children born 

after the 1949 establishment of the 

People's Republic now account for 

more than 64 percent of the total po

pulation. Even those born in 1949 

are now 35 years of age. Youth in 

their 20s no longer think in terms of 

a comparison with the hardships of 

pre-Revolution days or the 'Great 

Leap Forward' period. And, more 

importantly, it is impossible to 

pressure them to approve the cur

rent state of things through such a 

comparison." (49)

Andere potentiell nachteilige Wir- 

kungen ergeben sich u.a. aus den 

Vergleichsmbglichkeiten mit dem 

Ausland - eine zwangslaufige Ne- 

benerscheinung der "Offnungspoli- 

tik". Sie haben die kritische Ein- 

stellung einer kleinen Randgruppe 

politisch Nachdenklicher ver- 

scharft. So lassen sich die verein- 

zelten Forderungen nach Verwirkli- 

chung der Demokratie und Men- 

schenrechte verstehen. Es spricht 

jedoch kaum etwas dafiir, daB es zu 

einer solchen Entwicklung kommt. 

Demokratische Gesellschaftsideale 

sind in China nicht heimisch. Wahr- 

scheinlich ist, daB das Land zu ei

ner ideologisch-biirokratischen 

Herrschaftsform finden wird, die 

das MaB an Kontrolle liber Wirt- 

schaft, Gesellschaft und Kultur auf 

ihr eigenes Uberlebensminimum be- 

schrankt. Die Tradition des chine- 

sischen Reiches gewahrt dafiir ei- 

nen reichen Erfolgshintergrund. 

Wie bereits erwahnt, anders als bii- 

rokratisch konnte und kann sich die 

groBe Mehrheit aller Chinesen eine 

Zivilisation nicht vorstellen.

Eine zweite Minderheit - die der un- 

belehrbar "Glaubigen" - sehnt sich 

nach den vermeintlich "sauberen" 

Zustanden der Kulturrevolution zu- 

riick, als es, wie sie meinen, keine 

Korruption, "zweifelhafte Gewinn- 

sucht" und Auslandsverfremdung 

gab. Die Zeiten "neomaoistischer 

Versuchung" fur die chinesische 

Gesellschaft liegen jedoch alien

falls in einer weiteren Zukunft, 

dann wenn eine neue Jugend heran- 

gewachsen ist, die ihrerseits die 

Kulturrevolution nicht mehr miter- 

lebt hat. Die groBe Mehrheit der 

chinesischen Bevolkerung, Bauern 

wieStadter, scheint wenig Interes- 

se am offiziell verordneten "Aufbau 

der geistigen Zivilisation" aufzu- 

bringen. Gleiches gilt fur die Alter- 

nativideale der Minderheiten. Statt 

dessen konzentriert man sich auf 

das persbnliche Fort- und Einkom- 

men, miiht sich urn das tagliche 

Wohlsein der Familie und 

"schweigt" zur Politik, solange 

letztere die materiellen Erwartun- 

gen erfiillt. Die Biirokratie soli gut 

sein und ihre Aufgaben erfiillen, 

nicht abgeschafft werden. Dafiir 

sprechen bis heute alle chinesi

schen Vorstellungen vom Paradies. 

Der Himmel ist immer nach gbtt- 

lich-biirokratischen Rangen geord- 

net, und immer gibt es viel zu 

essen.

VI.

Fazit

Als Fazit der vorangehenden Dar- 

stellung sollen noch einmal folgen- 

de Uberlegungen angefiihrt werden. 

Ob die landliche Reform dauerhaft 

erfolgreich ist, diirfte unaufhebbar 

davon abhangen, ob die grundle- 

genden Reformziele in der modernen 

Volkswirtschaft Chinas verwirk- 

licht werden konnen. Langfristig 

wird der "Riickzug des Staates" aus 

der Landwirtschaft nicht aufrecht- 

zuerhalten sein. Der Staat, mit an- 

deren Worten die Industriewirt- 

schaft, muB die gewaltigen Mittel 

zur Losung der bestehenden Grund- 

probleme der Landwirtschaft und 

zur Strukturanpassung zwischen 

Agrar-und Industriewirtschaft be- 

reitstellen. Werden diese Vorbedin- 

gungen nicht erfiillt, so wird der 

"landliche Boom" liber kurz oder 

lang in sich zusammenfallen.

Die groBe Chance des Reformkurses 

liegt (neben dem praktischen Er- 

folg) vor allem darin, daB keine 

glaubwtirdige Entwicklungsalter- 

native mehr existiert. Alle anderen 

"Optionen" haben sich aufgrund Hi

rer fatalen Ergebnisse in den letz- 

ten 30 Jahren diskreditiert. China 

hat offensichtlich gelernt, daB ein 

Volk seinen Sachverstand nicht er- 

niedrigen kann, ohne den Preis da- 

fur zahlen zu miissen.
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