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6.

Auch immer noch Schadenfreude

Sowjetische Schwierigkeiten Ibsen 

in China immer noch eine gewisse 

Schadenfreude aus, so z.B. die De- 

monstrationen von Reprasentanten 

der drei baltischen Republiken im 

August 1987 oder aber Protestauf- 

marsche der Schwarzmeer-Mongo- 

len, die wahrend der Stalin-Zeit 

nach Sibirien umgesiedelt wurden, 

nicht zuletzt auch die sowjetisch- 

japanischen Spannungen, die im 

August 1987 im Zusammenhang 

mit der gegenseitigen Ausweisung 

von diplomatischem Personal ent- 

standen sind; doch waren solche 

Zwischenfalle in der chinesischen 

Propaganda friiher nach alien Re- 

geln der Kunst "ausgeschlachtet" 

worden, wahrend sie heute nur 

noch zuriickhaltend und eher bei- 

laufig vermerkt werden.

7.

Entwicklungen auf mittlere Sicht 

"Gipfelkonferenz"? Wiederaufnah- 

me der Parteibeziehungen

Keine Frage: die sino-sowjetischen 

Beziehungen bessern sich. Mbgli- 

cherweise kommt es auch uber 

kurz oder lang sogar zu einem 

Gipfeltreffen. Jaruzelski, Ho

necker, Husak, Kadar und Shiw- 

kow sind hier mit gutem Beispiel 

vorangegangen. Eine Reise Gorba- 

tschows nach China scheint heutzu- 

tage nicht mehr eine Frage des 

Prinzips, sondern nur noch des 

Zeitpunkts. Allerdings mussen die 

"drei Grundbedingungen" noch et- 

was entscharft werden. Vor allem 

das Kambodscha-Problem belastet 

nach wie vor das Verhaltnis Mos- 

kau-Beijing. Eine gewisse Schranke 

bildet auch das Nichtvorhandensein 

von Parteibeziehungen zwischen 

beiden Regimen. Doch muB Gor- 

batschow ja nicht in seiner Eigen- 

schaft als Generalsekretar der 

KPdSU reisen, sondern konnte 

auch als Staatsratsvorsitzender auf- 

treten. Im iibrigen ist aber auch, 

wie unten noch auszufuhren, eine 

Wiederaufnahme der Parteibezie

hungen inzwischen durchaus mbg- 

lich geworden.

Einer Meldung der* japanischen 

Nachrichtenagentur Kyodo zufolge 

hatte Deng Xiaoping angeblich be- 

reits im Oktober 1986 das Angebot 

unterbreitet, er, Deng, sei bereit, 

sich mit Gorbatschow zu treffen, 

falls Moskau Druck auf Vietnam 

ausiibe, seine Truppen aus Kambo- 

dscha zuriickzuziehen. Der sowjeti

sche Verhandlungsfiihrer Roga- 

tschow habe dieses Ansinnen je- 

doch zuriickgewiesen, und zwar bei 

der 9.Runde der Normalisierungs- 

gesprache, die vom 6. bis 14.Okto

ber 1986 stattfand (SWB, 16.10.86).

Was immer noch aussteht, ist die 

Frage, ob es zwischen der KPdSU 

und der KPCh wieder zur Auf- 

nahme voller Beziehungen kommt. 

Noch vor einiger Zeit schien dies 

unmbglich; nachdem jedoch inzwi

schen die "Normalitat" zwischen 

den Kommunistischen Parteien 

Chinas und der meisten osteuropa- 

ischen Staaten wiederhergestellt ist, 

ware es durchaus nicht unwahr- 

scheinlich, wenn auch die KPdSU 

hier nachzbge. Die chinesische Seite 

hat jedoch klargestellt, daB man 

auf keinen Fall zur "Position der 

fiinfziger Jahre" zuriickkehren 

kbnne. China habe mit seinem 

Kurs der "Unabhangigkeit" ein fur 

allemal festgelegt, daB es nie mehr 

Allianzen oder gar strategische 

Biindnisse mit irgendeiner GroB- 

macht eingehen werde. Die KPCh 

habe inzwischen Kontakte oder 

formelle Beziehungen zu mehr als 

achtzig kommunistischen Parteien 

und auch einigen sozialistischen 

Parteien aufgenommen. Hierbei sei 

es der KPCh einerseits um eine zu- 

sStzliche MaBnahme zu den staatli- 

chen Beziehungen, aber auch um 

eine Verbesserung der Friedensbe- 

dingungen gegangen. Die Entwick

lung dieser Beziehungen ziele dar- 

auf ab, jenseits der ideologischen 

Differenzen gegenseitiges Ver- 

standnis und Zusammenarbeit an- 

zustreben. Die Politik sei auf Ge- 

meinsamkeiten und nicht etwa auf 

Ausdifferenzierung und Abgren- 

zung abgestellt. Wenn die Sowjet

union sich mit Vorstellungen dieser 

Art abfinden kbnne, so sei sie 

ebenfalls willkommen. Auf keinen 

Fall jedoch diirfe es unter dem 

Siegel von Parteibeziehungen zur 

Einmischung in die inneren Ange- 

legenheiten eines anderen Staates 

oder aber zur Ubernahme einer 

"Vaterrolle" kommen (XNA, 

25.8.86).

ERHARD LOUVEN

Die Energiesituation 

der VR China 

gegenwartig und 

im Jahre 2000

1.

Einleitende Bemerkungen

In einem Artikel, der sich mit der 

Prognose des Autobedarfs bis zum 

Jahre 2000 befaBt, macht ein chi- 

nesischer Autor zunachst die Aus- 

sage, eine der wichtigsten Ursachen 

fur die langsame Steigerung der 

Autoproduktion in China liege dar- 

in, daB man der Entwicklung der 

Pkws kaum Beachtung geschenkt 

habe.(l) Des weiteren wird vorher- 

gesagt, daB der gesamte Autobe- 

stand Chinas bis zum Jahr 2000 13 

bis 15 Millionen betragen werde.(2) 

Nirgendwo in diesem Artikel wird 

jedoch auch nur eine Zeile auf den 

entsprechenden Treibstoffbedarf 

verschwendet, den ein solcher Au- 

tobestand ja erfordern wiirde.

Prognosen uber Energieproduktion 

und mehr noch liber Energiebedarf 

gehbren zu den schwierigsten Pro

gnosen in der Volkswirtschaft, da 

diese GrbBen von vielen anderen 

Variablen abhangen. Der Energie

bedarf wird sich aufgrund neuer 

Produktionsmethoden, neuer Gii- 

terarten, neuer Verbrauchsgewohn- 

heiten, wegen des technischen 

Fortschritts, wegen bkologischer 

Wirkungen usw. verandern. Fossile 

Energien der herkbmmlichen Art 

kbnnen durch schnell erneuerbare, 

wie z.B. Zuckerpflanzen, oder 

durch stets verfiigbare, wie z.B. 

Solarenergie, ersetzt werden. Alle 

Uberlegungen in diesem Bereich 

sind also mit einem hohen Unsi- 

cherheitsfaktor belastet.

2.

Gegenwartiger Stand der Energie

produktion und des -verbrauchs

Uber die Entwicklung der Produk- 

tion und des Verbrauchs der Pri- 

marenergietrager geben die Tabel- 

len 1 und 2 Auskunft.

Die Volksrepublik gehbrt, absolut 

gesehen, nach der Sowjetunion, den 

Vereinigten Staaten von Amerika 

und Saudi-Arabien zum viertgrbB- 

ten Energieproduzenten auf der 

Welt.(3) Nach dem Pro-Kopf- 

Verbrauch befindet sie sich im in- 

ternationalen Vergleich auf den 

letzten Rangen. Der Endverbrauch 

an Energie betrug in der Volksre-
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publik im Jahre 1980 105 kg SKE, 

unter EinschluB von Biomasse 329 

kg SKE. Der gesamte Endver- 

brauch an Energie in den USA be

trug 1980 4.007 kg SKE, wahrend 

die Bundesrepublik Deutschland 

auf 2.331 kg SKE kam.(4) Der 

Elektrifizierungsgrad, also der An

ted der Sekundarenergie an der 

PrimSrenergie, ist in der Volksre- 

publik vergleichsweise niedrig. 

1980 betrug der Elektrizitatsanteil 

an der gesamten Energie nur 

12,7%, in der Industrie 22,0; die 

Vergleichszahlen fur die USA lau- 

ten 33,3% und 37,6% und fur die 

Bundesrepublik Deutschland 34,9% 

und 42,4%.(5)

Im folgenden sollen die wichtigsten 

Probleme der Energieversorgung in 

der Volksrepublik und - damit eng 

zusammenhangend der wirtschaftli- 

chen Entwicklung - kurz angeris- 

sen werden.(6)

1. Ungeniigende Energieversor

gung behindert die wirtschaft- 

liche Entwicklung

Nach einer in China im Jahre 1978 

durchgefiihrten Untersuchung 

konnten ca. 30% der produktiven 

Kapazitat in der Industrie wegen 

fehlender Energie nicht genutzt 

werden. Dies hatte einen Verlust 

von nahezu 100 Mrd.Yuan zur Fol- 

ge oder etwa 22% des gesamten 

Bruttoproduktionswertes von Indu

strie und Landwirtschaft im Jahre 

1978. Dieser Zustand halt an.

2. Landlicher Energiemangel fiihrt 

zur bkologischen Verschlechte- 

rung

Fur den taglichen Bedarf in den 

landlichen Gebieten ist man im 

wesentlichen auf Holz und Stroh 

bzw. andere pflanzliche Abfaile 

angewiesen. Jahrlich werden ca. 

400 Mio.t Holz und Stroh sowie 

9 Mio.t Pferdedung verbrannt. 

Durchschnittlich fehlt den Bauern 

wahrend zweier Monate im Jahr 

der Brennstoff. Diese Energie- 

knappheit hat dazu gefiihrt, daB in 

vielen Gebieten iibermaBig viele 

Baume gefailt werden. Der Riick- 

gang der Vegetation fiihrt zur Bo- 

denerosion und zum bkologischen 

Verfall.

3. Die irrationale Verwendung von 

Energieressourcen fiihrt zur 

ernsthaften Verschwendung

Beispielsweise wechselten in den 

vergangenen 20 Jahren 59% aller 

Heizkraftwerke immer wieder den 

Kohletyp als Einsatzmaterial, man- 

che setzten fiinf Oder sechs ver-

Tabelle 1:

Gesamte Primar-Energieproduktion und ihre Zusammensetzung

Jahr

Gesamte Energie- 

produktion 

(Mio.SKE)a)b)

Anteile an d. ges.Energieproduktion (%)

Kohle Rohol Erdgas Wasserkraft

1949 23,71 96,3 0,7 3,0

1952 48,71 96,7 1,3 2,0

1957 98,61 94,9 2,1 6,1
2,9

1962 171,85 91,4 4,8 0,9 2,9

1965 188,24 88,0 8,6 0,8 2,6

1970 309,90 81,6 14,1 1,2 3,1

1975 487,54 70,6 22,6 2,4 4,1

1976 503,40 68,5 24,7 2,7 4,1

1977 563,96 69,6 23,7 2,9 3,8

1978 627,70 70,3 23,7 2,9 3,1

1979 645,62 70,2 23,5 3,0 3,3

1980 637,21 69,4 23,8 3,0 3,8

1981 632,23 70,2 22,9 2,7 4,2

1982 667,72 71,2 21,9 2,4 4,5

1983 712,63 71,6 21,3 2,3 4,8

1984 778,47 72,4 21,1 2,1 4,4

1985 855,38 72,8 20,9 2,0 4,3

——————

a) AuBer Bio-, Solar-, Geothermal- und Nuklear-Energie.

b) Alle Energiearten wurden in Standard-Kohle-Einheiten (SKE) 

iiberfiihrt (Warmeaquivalent 7.000 kcal, per kg).

Die Konversionsraten sind wie folgt (Warmeaquivalente in 

Klammern): 1 kg Kohle (5.000 kcal) = 0,714 kg SKE 

1 kg Rohbl (10.000 kcal) = 1,43 kg SKE 

1 cbm Erdgas (9.310 kcal) = 1,33 kg SKE

Die Konversion von Wasserkraft in SKE wurde auf der Basis der 

Verbrauchsrate von Standardkohle fur die Warmeerzeugung des 

Jahres durchgefiihrt.

Quelle: Zhongguo Tongji Nianjian 1986, Beijing 1986, S. 298.

schiedene Typen ein, einige sogar 

mehr als 20. Da die meisten Heiz

kraftwerke nicht auf den Wechsel 

eingestellt waren oder sind, kam es 

zur suboptimalen Nutzung der 

Kohle. Nach dem Verbrauch pro 

Einheit Bruttoinlandsprodukt ist 

die Volksrepublik unter einhundert 

Industrie- und Entwicklungsian- 

dern der grbBte Energieverbrau- 

cher. 1979 verbrauchte China bei

spielsweise 25 t SKE pro 

10.000 USS Bruttoinlandsprodukt. 

Dieser Verbrauch ubertraf den ent- 

sprechenden Verbrauch in vielen 

Industrieiandern, war aber auch 

2,5mal so hoch wie der Verbrauch 

in Indien.

4. Die ausbeutbaren Reserven sind 

niedrig wegen des niedrigen 

Prospektierungsstandards

Im Sinne des absoluten Volumens 

ist China sehr reich an Energieres

sourcen. Mit einer theoretischen 

Reserve von 680 Mio.kW und einer 

jahrlichen Erzeugungskapazitat von 

5,9 Mrd.MWh rangiert China an 

erster Stelle in der Welt. Die aus

beutbaren Wasserkraftressourcen 

belaufen sich auf 378 Mio.kW, und 

die ausbeutbare jahrliche Erzeu

gungskapazitat betragt etwa 1,92 

Mrd.MWh. Chinas geologische 

Kohlenreserve betragt ca. 1,44 Bil- 

lionen t, ca. 13% der gesamten 

Weltreserven. Die ausbeutbare 

Kohlenreserve betrug nach dem 

Stand von Anfang 1985 ca. 780 

Mrd.t.(7) Die geologische Erdolre- 

serve wurde mit 30 bis 60 Mrd.t 

angegeben.(8)

Den geologischen bzw. ausbeutba

ren Reserven miissen jedoch die 

unter den gegenwartigen Bedingun

gen wirtschaftlich ausbeutbaren 

Ressourcen entgegengehalten wer

den. Nach Daten der 11th World 

Energy Conference aus dem Jahre 

1980 und anderen Quellen betragt 

die wirtschaftlich ausbeutbare Pro- 

Kopf-Menge an Kohle nur 101 t, 

d.h. nur 40% des Weltdurch- 

schnitts.(9) Die entsprechende Pro- 

Kopf-Menge an Wasserkraft be- 

lauft sich auf 1.965 kWh, immerhin 

schon ca. 81% des Weltdurch- 

schnitts.

Das Bild verandert sich nachteilig, 

wenn die Ressourcen aufgrund des
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Prospektierungsstandards gesehen 

werden. Im Faile der Kohleausbeu- 

tung muB die GrdBe der Zechen 

etwa 0,5 bis 1% jahrliche Fdrde- 

rungskapazitat der gesamten Lager- 

statten aufweisen, die nach sorgfal- 

tigen Untersuchungen nachgewie- 

sen worden sind. Fur Erddlreserven 

betrSgt dieses Verhaitnis minde- 

stens 1:30. Werden diese Relationen 

nicht eingehalten, so fuhrt der j\b- 

bau zu Problemen - nach wirt- 

schaftlichen Gesichtspunkten beur- 

teilt. Oftmals kdnnen in China auf- 

grund der niedrigen Prospektie

rungsstandards diese Relationen ex 

ante nicht sorgfaitig genug etabliert 

werden.

5. Reiche Wasserkraftressourcen 

kdnnen nicht richtig genutzt 

werden

Ende 1981 betrug die installierte 

Wasserkraftkapazitat in China 

18.285 MW. Die gesamte Energie- 

erzeugung in diesem Bereich betrug 

65,6 Mrd.kWh. Mit einer Nut- 

zungsrate von nur 3,4% war die 

Ausbeute niedriger nicht nur als in 

den Industrieiandern, sondern auch 

10 bis 20% niedriger als in Ent- 

wicklungsiandern wie Brasilien, In- 

dien oder Mexiko.

6. Die Ausriistungen sind obsolet, 

die Nutzungsraten niedrig

Die meisten der industriellen Bren

ner sowie der Mittel- und Hoch- 

druck-Warmegeneratoren sind aus 

den 1950er Jahren, einige sind seit 

sechzig Jahren in Betrieb. Aus die

sem Grunde, aber auch wegen 

schlechten Managements und einer 

zu groBen Anzahl kleiner Betriebe 

erreichte die Energienutzungsrate 

in China 1980 nur 25,4%, wohinge- 

gen sie zwischen 40 und 50% in 

industriell entwickelten Landern 

betragt.

7. Die Kphleverbrennung in gro- 

Ben Mengen erzeugt ernste 

Vmweltverschmutzung

Nur 18% der Kohle wird in China 

aufbereitet, der Rest wird direkt 

verbrannt. Infolgedessen ist der 

Asche- bzw. Schwefelanfall hoch. 

Pro Jahr werden etwa 12 Mio.t 

Rauchpartikel und 17 Mio.t Schwe- 

feldioxid ausgestoBen, das sind 60 

und 85% der jeweiligen nationalen 

Gesamtmengen. In nahezu alien 

Stadten und Industriezonen ist die 

atmospharische Belastung hdher, als 

die staatlichen Standards es vorse- 

hen, in manchen Fallen mehr als 

zehnmal. In mehr als 20 Provinzen, 

regierungsunmittelbaren Stadten 

und autonomen Regionen ist saurer 

Regen festgestellt worden, was un- 

ter anderem bereits zu Korrosions-

Tabelle 2:

Gesamter Primar-Energieverbrauch und seine Zusammensetzung

Anmerkungen und Quelle: wie Tabelle 1.

Jahr

Gesamter In- 

landsverbrauch 

(Mio. SKE)a)

Anteile am gesamten Energieverbrauch (%)

Kohle Erdol Erdgas Wasserkraft

1953 54,11 94,33 3,81 0,02 1,84

1957 96,44 92,32 4,59 0,08 3,01

1962 165,40 89,23 6,61 0,93 3,23

1965 189,01 86,45 10,27 0,63 2,65

1970 292,91 80,89 14,67 0,92 3,52

1975 454,25 71,85 21,07 2,51 4,57

1976 478,31 69,91 23,00 2,81 4,28

1977 523,54 70,25 22,61 3,08 4,06

1978 571,44 70,67 22,73 3,20 3,40

1979 585,88 71,31 21,79 3,30 3,60

1980 602,75 72,10 20,85 3,06 3,99

1981 594,47 72,75 20,00 2,74 4,51

1982 626,46 74,02 18,68 2,48 4,82

1983 660,40 74,29 18,05 2,40 5,26

1984 709,04 75,31 17,45 2,33 4,91

1985 764,26 75,85 17,09 2,25 4,81

Tabelle 3:

Wachstumsraten des Bruttoproduktionswertes von Industrie und 

Landwirtschaft sowie des durchschnittlichen jahrlichen 

Energieverbrauchs, 1976-2000

Quelle: Gong, S.38.

durchschnittliche jahrl.Wachstumsrate (%)

Fiinfjahresplan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BPW Ind.u.Landw. Energieverbrauch

6. (1981-1985) 4,5 2,0

7. (1986-1990) 6,0 1,5

8. (1991-1995) 8,0 1,0

9. (1996-2000) 10,0 1,0

schaden an vielen Gebauden und 

Einrichtungen gefiihrt hat.

3.

Schatzungen fur das Jahr 2000

Der gesamte Energiebedarf fur das 

Jahr 2000 ist nach verschiedenen 

Methoden geschatzt worden.(10) Es 

sei hier die Methode des Elastizi- 

tatskoeffizienten genannt. Die 

Grunddaten fiir diese Schatzung 

finden sich in Tabelle 3.

Unter der Annahme der Vervierfa- 

chung des Bruttoproduktionswertes 

von Industrie und Landwirtschaft 

von 1980 bis zum Jahre 2000 erga- 

be sich nach dieser Methode ein 

Bedarf an Primar-Energie in Hbhe 

von 1.802,3 Mio.t SKE. Die ande- 

ren Methoden ergeben vergleichba- 

re Ergebnisse - zwischen 1,78 bis

2,4 Mrd.t SKE.

Den so gefundenen Werten wird 

die geschatzte erreichbare Energie- 

produktion gegenubergestellt. Ta

belle 4 enthalt auch eine Auftei- 

lung nach Energietragern.

Nehmen wir die jeweiligen Mittel- 

werte von Energiebedarf (2,09 

Mrd.t SKE) und geschatzter Pro- 

duktion (1,23 Mrd.t SKE), so er- 

gibt sich fiir das Jahr 2000 eine 

gewaltige Energieliicke von 860 

Mio.t SKE, was etwa der Gesamt- 

produktion des Jahres 1985 ent- 

spricht.

4.

Wie kann die mdgliche Energieluk- 

ke geschlossen werden?

Eine erste grobe Antwort auf diese



CHINA aktuell - 653 - August 1987

Frage lautet: Im Verhaltnis 50:50 

soli die Lucke dutch Einsparungen 

und neue Produktion geschlossen 

werden.(ll) In der Tat sind groBe 

Anstrengungen in vielen Bereichen 

nbtig, um die weitere wirtschaft- 

liche Entwicklung nicht zu gefahr- 

den. Im folgenden werden Uberle- 

gungen wiedergegeben, die chinesi- 

sche Wissenschaftler angestellt ha- 

ben.(12)

1. Die Energieeinsparung im wei- 

testen Sinne soli ermutigt 

werden

Die erste MaBnahme in diesem 

Bereich ist die direkte Einsparung 

mittels einer Anhebung der Ener- 

gie-Nutzungsrate durch technische 

Umformung und Renovierung der 

Ausrustungen. Indirekte Einsparung 

wiirde bedeuten die bessere Ver- 

wendung von Arbeitskraften, Ma

terial, Finanzmitteln und natiirli- 

chen Ressourcen sowie die Wieder- 

gewinnung und die Nutzung alter 

Materialien. Nach einer voriaufigen 

SchStzung soli das Energie-Einspa- 

rungspotential 57% betragen, ein 

Drittel dieses Potentials kbnne 

durch direkte und die restlichen 

zwei Drittel durch indirekte Ein

sparungen gewonnen werden.

2. Popularisierung brennstoffspa- 

render Qfen sowie Entwicklung 

von Brennholz-Waldern

Gegenwftrtig werden in China viel- 

faitige Energieressourcen, die sich 

auf jahrlich ca. 327 Mio.t SKE be- 

laufen, in den Undlichen Gebieten 

verbraucht. 68,3% dieser Energie

ressourcen bestehen aus der sog. 

Biomasse. 34,4% von dieser Bio- 

masse wiederum sind Stroh und 

31,7% Brennholz. Jahrlich werden 

mehr als 180 Mio.t Brennholz - 

40% der insgesamt auf dem Land 

verbrauchten Energie - direkt ver- 

brannt. Der Nutzungsgrad der auf 

dem Land verwendeten Qfen ist 

niedrig - nur 10% bis 15%. Durch 

Verbesserung in diesem Bereich 

kbnnte eine Menge Energie einge- 

spart werden. Wenn alle Bauern 

brennstoffsparende Ofen mit einem 

Nutzungsgrad von 20% bis 30% be- 

nutzten, so kbnnten 35% bis 50% 

des Brennholzes eingespart werden.

In der Volksrepublik gibt es 70 

Mio.ha brachliegender Berggegen- 

den usw., die aufgeforstet werden 

kbnnten. Nach einer Aufforstung 

kbnnte die Versorgung mit Brenn

holz um 83 Mio.t verbessert wer

den. Zusammen mit dem Holz aus 

den bereits bestehenden Waidern 

kbnnten 170 Mio.t zur Verfiigung 

gestellt werden, eine Menge, die 

ausreicht, ca. 260 Mio.Menschen

Tabelle 4:

Geschatzte Primar-Energieproduktion im Jahre 2000

Energietrager tatsachliches 

Volumen

SKE (100 Mio.t) Anteile (%)

Kohle 1,2 Mrd.t 8,568 71,4-68,1

Erdbl

(nicht aufber.) 

165-200 Mio.t 2,36-2,86 19,2-22,6

Erdgas 10-15 Mrd.cbm 0,133-0,1995 1,1-1,6

Wasserkraft 250 Mrd.kWh 0,80 *) 6,6-6,4

Nuklearkraft- 

werke 50 Mrd.kWh 0,16 *) 1,3-1,3

Insgesamt 12,0-12,59 100,0

*) Auf der Grundlage eines Verbrauchs von 0,32 kg SKE pro kWh 

gegen Ende des Jahrhunderts.

Quelle: Gong,S.40.

auf dem Lande ein Jahr lang zu 

versorgen.

3. AusgewShlte Ausbeutung von 

Kohlezechen, Entwicklung gro- 

Ber Tagebau-Zechen und ge- 

meinsame Kohle-Elektrizitats- 

Produktion

Der Bau von Kohlezechen erfordert 

groBe Investitionen und lange Bau- 

zeiten. Es werden 150 bis 200 Yuan 

benbtigt, um eine Produktionskapa- 

zitat von einer Tonne Kohle pro 

Jahr zu schaffen. Es sollten daher 

geeignete Tagebauzechen gebaut 

werden. Nahe bei den Zechen soll

ten die Elektrizitatskraftwerke an- 

gesiedelt werden.

4. Der Kohlevergasung und -ver- 

fliissigung spllte Aufmerksam- 

keit geschenkt werden, die 

Luftverschmutzung muB unter 

Kontrolle gebracht werden

In der Volksrepublik werden 84% 

der Kohleproduktion direkt ver- 

brannt, 62% werden in kleinen und 

riickstandigen Brennern mit gerin- 

gem Nutzungsgrad verbrannt. Der 

Nutzungsgrad von zivilen Ofen in 

den stadtischen Gebieten betragt 

ca. 18%, derjenige von industriellen 

Brennern nicht mehr als 50%. Im 

Ausland ist der Nutzungsgrad 15% 

bis 20% hbher.

Schatzungsweise entspricht jede 

Tonne kommerzieller Kohle nach 

der Vergasung fur private Zwecke 

1,9 t Kohle. Falls in den chinesi- 

schen Stadten weitgehend Gas ge- 

nutzt wiirde, so kbnnten die Stadter 

40% bis 60% ihrer Kohle einsparen, 

das waren mehr als 10 Mio.t kom

merzieller Kohle. Ein Nebeneffekt 

des Gases ware eine Reduzierung 

der gravierenden Umweltver- 

schmutzung durch die relativ ge- 

ringwertige Kohle.

5. Verbesserung der 01- und Erd- 

gasprospektierung

International gesehen betragt das 

Verhaltnis von Bohrungen zur Ent- 

deckung von 01 zu den Bohrungen 

fur Fbrderungszwecke 1:1. In China 

betragt das Verhaltnis aber noch 

1:10. Es kbnnte in diesem Bereich 

also viel eingespart werden.

Hinsichtlich des Erdbls wird von 

manchen Experten die gegenwarti- 

ge Politik kritisiert, nach der ein 

Drittel der Fbrderung exportiert 

wird. China benbtige dringend 

Energie, vor allem hochwertige 

Energie. Seit 1981 sinke der Preis 

des Erdbls standig. Um die glei- 

chen Exporteinnahmen erzielen zu 

kbnnen, miiBten die Mengen erhbht 

werden. Des weiteren miiBte der 

Inlandspreis fur Erdbl dem Export- 

preis gleichgesetzt werden. Dann 

ware der bkonomische Nutzen, den 

der Staat bei der Eigennutzung des 

Erdbls hatte, grbBer als der im Ex

port erzielte Nutzen.(13)

Dem kann entgegengesetzt werden, 

daB das Erdbl ein leicht abzuset- 

zendes und bequem zu handhaben- 

des Exportgut ist. Fraglich ware, 

ob in kurzer Zeit entsprechende 

andere Exportgiiter auf den Markt 

gebracht werden konnten. Zunachst 

ware also das Verhaltnis des Nut- 

zens resultierend aus dem Eigen- 

verbrauch von Erdbl zu dem Nut

zen aus mit den Erdbleinnahmen 

importierten Technologien zu un- 

tersuchen.

6. Umfang und Investitionsmittel 

der im Bau befindlichen Was- 

serkraftwerke sollen garantiert 

werden
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Es ist moglich, die Kapazitat der 

chinesischen Wasserkraftwerke bis 

zum Jahre 2000 zu vervierfachen. 

Die installierte Kapazitat wiirde 80 

bis 90 Mio.kW betragen, die Lei- 

stung 250 Mrd.kWh und die Nut- 

zungsrate 13%. Bei einer Vervier- 

fachung bis zum Jahre 2000 muBte 

die jahrliche durchschnittliche 

Wachstumsrate 7,18% betragen. Die 

in der Periode von 1980 und 1995 

zu installierende Wasserkraftkapa- 

zitat wird 56,59 Mio.kW betragen. 

Aufgrund einer groben Kostenkal- 

kulation von 1.200 Yuan/kW war

den die gesamten Investitionskosten 

67,9 Mrd.Yuan betragen. Die Zu- 

nahme der Energieerzeung in der 

Periode zwischen 1981 und 2000 

wird ca. 2,546 Mrd.MWh betragen, 

was bei einer Gewinnrate von 30% 

einem Gesamtgewinn von 76,4 

Mrd.Yuan entspricht - also die In

vestitionskosten wieder mehr als 

hereinbringen wiirde.

Die Wasserkraft hat einen janusar- 

tigen Charakter: sie ist sowohl Pri- 

m&r- als auch Sekundarenergie. Mit 

zunehmender Industrialisierung 

wird immer mehr Sekundarenergie 

benbtigt, so daB dieser Energie- 

quelle besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden sollte. Die Vor- 

schlage hinsichtlich der Finanzie- 

rung von Wasserkraftwerken gehen 

darauf hin, sowohl zentrale als 

auch lokale Mittel zu nutzen.(14) 

Bei der Nutzung der Elektrizitat 

sollten die lokalen Einheiten Prio- 

ritat genieBen. Mittel fur die 

Kraftwerke konnten durch Anlei- 

hen bzw. langfristige Kredite auf- 

gebracht werden, auch an ausiandi- 

sche Kredite ist gedacht.

Wasserkraftwerke werden im all- 

gemeinen als ideale Energieerzeu- 

ger angesehen. Es kommt aber auf 

die GrbBenordnung der Kraftwerke 

an. Kraftwerke mit riesigen Aus- 

maBen, wie beispielsweise das ge- 

plante Drei-Schluchten-Projekt, 

konnen zu okologischen Verande- 

rungen fiihren, die jeden durch die 

gelieferte Elektrizitat gestifteten 

Nutzen zunichte machen wiirden.

5.

Das Drei-Schluchten-Projekt tech- 

nologische GroBtat Oder okologi- 

sches Desaster?

Am 15.11.1984 verkiindete der 

stellvertretende Ministerprasident 

Li Peng auf einer Feier aniaBlich 

des 50jahrigen Bestehens der Chi

nesischen Gesellschaft fur Elektro- 

ingenieurwesen vor in- und aus- 

landischen Experten, daB das Land 

den Bau von groBen Wasserkraft- 
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werken mit einer Gesamtkapazitat 

von 13 Mio.kW in den Yangzi- 

Schluchten plane.(15) Li fiigte hin- 

zu, daB die Volksrepublik all- 

mahlich den Schwerpunkt von 

Thermalkraftwerken auf Wasser

kraftwerke verlagern wolle.

In seinem "Allgemeinen Plan fur 

den Aufbau des Landes" hatte Dr. 

Sun Yatsen bereits im Jahre 1921 

angeregt, eine Barriere durch den 

FluB zu bauen, um das Wasser zu 

stauen, so daB Schiffe fluBaufwarts 

fahren und die Krafte des Wassers 

ausgebeutet werden konnten.(16) 

Im Jahre 1932 arbeiteten der chi- 

nesische Elektroingenieur Yun 

Zhen, der Wasserkraftingenieur 

Cao Ruizhi sowie der Wasserbauin- 

genieur Zong Xishang einen ersten 

Plan aus. Im Jahre 1944 wurde der 

Chefingenieur des US Bureau for 

Reclamation eingeladen, um eine 

Untersuchung durchzufiihren. Er 

schlug vor, einen Damm in Najin- 

guan nahe Yichang zu bauen. Im 

Jahre 1954 gab es am Mittel- und 

Unterlauf des Yangzi groBe Uber- 

schwemmungen mit vielen Men- 

schenopfern, was zum Druck auf 

die zentralen Behdrden fiihrte, eine 

Entscheidung uber das Projekt zu 

fallen.

Zwischen 1955 und 1959 folgte ei

ne lange Diskussion uber den 

Standort des Dammbauwerkes.(17) 

Sowjetische Spezialisten, die zu 

Rate gezogen wurden, befiirworte- 

ten den Plan des amerikanischen 

Chefingenieurs. In dieser Zeit kam 

die Idee auf, einen weiteren Damm 

in Gezhouba zu bauen, der in Ver

bindung mit dem Drei-Schluchten- 

Damm stehen sollte. Aber schlieB- 

lich wurde im Dezember 1970 mit 

dem Bau von Gezhouba begonnen, 

der Bau des grbBeren Projektes 

wurde hinausgeschoben.

Das Drei-Schluchten(Sanxia)-Pro- 

jekt sieht vor, den Yangzi zwischen 

Fengjie in der Provinz Sichuan und 

Yichang in der Provinz Hubei auf 

einer Lange von 193 km zu stauen. 

Auf dieser Strecke liegen die be- 

riihmten drei groBen Schluchten 

des Yangzi - namlich Qutang, Wu 

und Xiling -, die jedem Touristen, 

der den Yangzi auf dieser Strecke 

befahren hat, in lebhafter Erinne- 

rung bleiben werden. Die vier 

wichtigsten Teilprobleme dieses 

Projektes sind die beste Sequenz 

fur den Bau der verschiedenen 

Damme am Yangzi und seinen Ne- 

benfliissen, die Tiefe des Wasserre- 

servoirs hinter dem Damm, techno- 

logische einschlieBlich okologischer 

UngewiBheiten sowie die Kosten 
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bzw. die Finanzierung des Projek

tes.(18)

Neben der schieren GroBe des Pro

jektes wird dies durch die Vielzahl 

der institutionellen Interessengrup- 

pen verkompliziert.(19) Zu den Be- 

fiirwortern des Projektes gehdren:

- Die Gruppe Wasserwirtschaft in- 

nerhalb des Ministeriums fur 

Elektrizitat und Wasserwirtschaft. 

Die Ministerin Qian Zhengying 

ist eine gliihende Befiirworterin 

des Projektes; es wird vorwie- 

gend als ein Mittel gesehen, 

Uberschwemmungen zu kontrol- 

lieren.

- Das Planungsamt fur das Yangzi- 

Tal innerhalb des Ministeriums 

fur Elektrizitat und Wasserwirt

schaft. Auch diese Gruppe sieht 

den Wert des Projektes vorwie- 

gend darin, Uberschwemmungen 

besser kontrollieren zu konnen.

- Die Provinzen Hunan und Hubei. 

Sie sind an wirksamer Flutkon- 

trolle sowie an der Wasserkraft- 

Elektrizitat interessiert. Sie wol- 

len auch die niedrigst mogliche 

Hdhe der Staumauer (150 m), 

weil sie im Interesse eines friihen 

Baubeginns die Opposition gegen 

das Projekt minimieren wollen.

- Die Provinzen Jiangxi, Anhui, 

Jiangsu sowie die regierungsun- 

mittelbare Stadt Shanghai unter- 

stiitzten im allgemeinen das Pro

jekt. Es gibt, insbesondere in 

Shanghai, jedoch auch Besorg- 

nisse wegen moglicher bkologi- 

scher Auswirkungen. Shanghai 

befiirchtet nachteilige VerSnde- 

rungen der marinen Biologie im 

Miindungsgebiet des Yangzi.

- Die Stadt Chongqing favorisiert 

den schnellen Bau des Stau- 

damms mit einer Hbhe von 180 m 

Dadurch kbnnte die Stellung der 

Stadt als wichtiger Hafen ge- 

starkt werden. Bei einem Stau- 

damm von nur 150 m ware es 

10.000 t-Schiffen nicht mdglich, 

Chongqing anzulaufen. Statt des- 

sen konnte Wanxian ca. 250 km 

fluBabwarts zu einem Zentrum 

des mittleren Yangzi-Gebietes 

werden.

Unter den wichtigsten Skeptikern 

bzw. Opponenten befinden sich:

- Die ElektrizitSsgruppe innerhalb 

des Ministeriums fur Elektrizitat 

und Wasserwirtschaft. Sie sieht 

die lange Bauzeit des Projektes 

(10 Jahre filr die erste Baustufe, 

fur die Fertigstellung insgesamt 

17 Jahre) und die hohen Kosten 

als kritische Punkte an.

- Das Ministerium filr Kommuni- 

kationswesen sieht voraus, daB 

die Schiffahrt in diesem Gebiet
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wahrend des Baus und spater 

wegen moglicher Sedimentierung 

behindert wird.

- Das Finanzministerium ist ableh- 

nend, da eine riesige Summe an 

Finanzmitteln uber eine lange 

Zeit gebunden ware.

- Die Provinz Sichuan. Sie bevor- 

zugt den Bau kleinerer Stau- 

damme an den Nebenfliissen des 

Yangzi. Kleinere Damme wiirden 

fur Sichuan mehr Elektrizitat 

und bessere Uberschwemmungs- 

kontrolle bedeuten.

- Die Zentrale Kommission fur 

Wissenschaft und Technologic. 

Sie hat bislang Studien vergeben, 

die die technischen Schwierig- 

keiten und UngewiBheiten beto- 

nen.

Nach Schatzungen des Planungsam- 

tes fur das Yangzi-Tal soli das ei- 

gentliche Projekt 10,6 Mrd.Yuan 

erfordern, die Umsiedlung der 

Menschen weitere 3,5 Mrd.Yuan. 

(20) Die Umsiedlungskosten bezie- 

hen sich aber nur auf ca. 300.000 

Menschen. Eine andere Schatzung 

setzt fiir die Umsiedlung von 

860.000 Menschen und den Bau 

von mehr als einem Dutzend 

Kleinstadten mehr als 10 Mrd.Yuan 

an.(21)

Im Juli 1985 erstattete die Invest- 

bau-Gruppe der Politischen Kon- 

sultativkonferenz des Chinesischen 

Volkes einen "Untersuchungsbe- 

richt", der zu dem Ergebnis kam, 

daB das Sanxia-Projekt mehr 

Nachteile als Vorteile aufweise und 

in der unmittelbaren Zukunft, we- 

nigstens aber wahrend der Periode 

des siebenten Fiinfjahresplans, 

nicht gebaut werden solle.(22) Bei 

einer Staumauerhbhe von 150 m 

und einer installierten Kapazitat 

von 13 Mio.kW, so hieB es in dem 

Bericht, seien Investitionskosten in 

Hohe von 20 Mrd.Yuan nicht 

schlecht. Entsprechend diesem Be

richt wiirden die gesamten Investi

tionskosten jedoch 60 Mrd.Yuan 

iiberschreiten, die Kosten pro kW 

wiirden sich dann auf iiber 4.600 

Yuan belaufen. Sogar ohne die ak- 

kumulierten Zinsen wiirden die In

vestitionskosten noch mehr als 31 

Mrd.Yuan (2.300 Yuan pro kW) 

ausmachen. Im Vergleich zu den 

Durchschnittskosten groBer und 

mittelgroBer Wasserkraftwerke in 

Hohe von 1.600 Yuan pro kW 

konnten solche Ergebnisse nicht als 

gut angesehen werden.

Nach alien Erfahrungen konnen die 

Kosten solcher GroBprojekte nicht 

ex ante detailliert ermittelt werden. 

Zu viele Imponderabilien und un- 

vorhergesehene Entwicklungen 

konnen die Kosten explodieren las- 

sen. Beispielsweise kostete das Ge- 

zhouba-Projekt 2,6mal soviel, wie 

urspriinglich angesetzt worden 

war.(23)

Zahlreich sind in den verschiede- 

nen Berichten die okologischen Be- 

denken. Das Sanxia-Projekt wiirde 

nicht die Rolle der Uberschwem- 

mungskontrolle leisten konnen, die 

ihm zugeschrieben worden ist. Im 

Gegenteil, die Schaden am Ober- 

lauf des Yangzi konnten sich ver- 

grbBern.(24) Wegen der komplizier- 

ten geologischen Struktur des Re- 

servoirgebietes befiirchtet ein Wis- 

senschaftler sogar ein katastropha- 

les Erdbeben durch den Stau- 

see.(25) Weitere schadliche okologi- 

sche Auswirkungen konnten sein: 

Sedimentierung und Folgen fiir die 

FlieBgeschwindigkeit des Yangzi, 

Aussterben von Fischen, Vernich- 

tung fruchtbaren Landes usw.(26)

6.

AbschlieBende Bemerkungen

Das letzte Wort iiber das Sanxia- 

Projekt ist noch nicht gesprochen 

worden. Wieder einmal wartet man 

auf die Fertigstellung einer Pro- 

jektstudie. Diesmal fertigt auf- 

grund einer Ubereinkunft zwischen 

der kanadischen Regierung und 

dem Ministerium fiir Elektrizitat 

und Wasserwesen eine kanadische 

Gruppe fiir ca.9 Mio.USS eine 

Durchfiihrbarkeitsstudie an, die im 

Herbst dieses Jahres vollendet sein 

soli. Eine Expertengruppe der 

Weltbank wird diese Studie begut- 

achten.(27)

Ungeachtet der Ergebnisse dieser 

Studie bleibt das Entscheidungs- 

problem fiir die Verantwortlichen 

in der Volksrepublik. Angesichts 

der auf sie zukommenden Energie- 

liicke sind sie zum Handeln ge- 

zwungen. Vielleicht gehort ein 

Mammutprojekt wie Sanxia bereits 

der Vergangenheit an. Es birgt zu 

groBe okologische und finanzielle 

Risiken in sich. Man denke etwa 

an die "inflatorische Liicke", die 

durch die langfristige Bindung um- 

fangreicher Finanzmittel gegeben 

ware. Als Alternative ist an viele 

kleine, dezentrale Projekte zu den- 

ken, die jeweils nach den brtlichen 

Bedingungen mit wenig Reibungs- 

verlusten durchgefiihrt werden 

konnten. Nicht zu unterschatzen 

sind die partizipatorischen Effekte, 

die bei solchen Kleinprojekten ent- 

stehen - viele Entscheidungstrager 

sind involviert und konnen ihre In- 

teressen zum Ausdruck bringen. 

Bei Sanxia waren Zehntausende zu- 

nachst einmal nur die Betroffenen 

einer Entscheidung an der Spitze.
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