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Ehrenprasident der Tongj i-Univer- 
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Ehrendirektor des Instituts zur Er- 

forschung der Bundesrepublik 

Deutschland an der Tongj i-Univer- 

sitat. Li ist dariiber hinaus Mit- 

glied der Chinesischen Akademie 

der Wissenschaften und gehdrt an 

fiihrender Stelle verschiedenen 

wissenschaftlichen Vereinigungen 

an. Professor Li Guohao hat bisher 

insgesamt 8 Monographien und 41 

Aufsatze verbffentlicht (28).
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Vorspann

Dies ist der vierte - und vorletzte - 

Teil der Prognoseserie, die mit der 

C . a .-Ausgabe vom Mai 1985 beg ann . 

Teil 1 beschaftigte sich mit der Ver- 

einbarkeit von Biirokratie und bii- 

rokratieunabhangigen Marktkraf- 

ten, Teil II (C.a., Juli- und Au- 

gustheft 1985) mit der Frage nach 

dem heutigen und kiinftigen Cha- 

rakter der chinesischen Gesell

schaft . Teil III behandelte die Fra

ge , ob eine Riickkehr der Kulturre- 

volution denkbar sei. Im vorliegen- 

den Abschnitt geht es urn die wirt- 

schaftliche und soziale Entwick

lung Chinas i.J. 2000. Teil V soli 

den auBenpolitischen und auBen- 

wirtschaftlichen Perspektiven ge- 

widmet sein.

Tauchten in den Teilen I bis III 

zahlreiche neue - und von der offi- 

ziellen Selbstdarstellung stark ab- 

weichende - Gesichtspunkte auf, so 

kehrt die Darstellung im vorliegen- 

den Abschnitt wieder zu einer mehr 

konventionellen Betrachtungsweise 

zuriick und beschrankt sich z.T. 

auf die Wiedergabe von Prognosen, 

wie sie in "Global 2000", im Welt- 

bankbericht/China von 1985 sowie 

im regierungsamtlichen chinesi

schen Gutachten fur das Jahr 2000 

vorgenommen wurden. Es fallt auf, 

daB der Weltbankbericht und das 

"Gutachten" Koordinationsbeziige 

aufweisen - kein Zufall angesichts 

der Tatsache, daB die beiden Bear- 

beitergruppen stets in Kontakt zu- 

einander standen. Beide haben 

Hunderte von Stunden gerechnet 

und gerechnet. Ihre Ergebnisse 

wirken - "iiber den Daumen gepeilt" 

und "mit gesundem Menschenver- 

stand" nachkalkuliert - plausibel. 

Wozu also das Rad noch einmal er- 

finden! ?

1.

Das Jahr 2000 im Scheinwerferlicht 

dreier prognostischer Entwiirfe

Seiti.J. 1972 der Club of Rome seine 

damals so aufsehenerregende - und 

pessimistische - Prognose iiber die 

mbgliche Fahrt der Menschheit in 

die Katastrophe abgab, sind immer 

mehr Zukunftsaussagen gemacht 

und prognostische Institutionen 

gegriindet worden. So entstand bei- 

spielsweise 1973 eine Internationa

le Gesellschaft fur Futurologie , und 

1975 bildete die EG eine mit Zu- 

kunftsfragen befaBte Gruppe, de- 

ren Aufgabe vor allem darin be- 

stand, die Zusammenarbeit zwi

schen Industriegesellschaften und 

Entwicklungslandern abzuschatzen 

und Alternativen zu entwickeln, 

zwischen denen die Politik kiinftig 

wahlen kbnne.

Bisheriger Hbhepunkt im Umgang 

mit der Zukunft war der "Bericht an 

den Prasidenten" mit dem Titel 

"Global 2000", den der damalige 

amerikanische President Carter am 

23.Mai 1977 in Auftrag gab, und 

zwar mit der Bitte, die "voraus- 

sichtlichen Veranderungen der Be- 

vblkerung, der natiirlichen Res- 

sourcen und der Umwelt auf der Erde 

bis zum Ende dieses Jahrhundert" 

zu untersuchen, wobei die Ergeb

nisse "als Grundlage fur unsere 

langerfristige Planung dienen" 

sollten. Der Bericht war nach drei- 

jahriger Arbeit fertig und erschien 

i.J. 1980. In der deutschen Ausgabe 

umfaBt er 1.508 Seiten und wird er- 

ganzt durch einen weiteren Ab

schnitt "Time to Act" ("Die Zeit zum 

Handeln"), der in der deutschen 

Ausgabe weitere 209 Seiten umfaBt 

(1).

Dieser Bericht, der iibrigens auch 

zahlreiche Partien iiber dieVRChi- 

na enthalt, hat die Chinesen nicht 

ruhen lassen. Schon 3 Jahre nach 

Erscheinen von "Global 2000" hatte 

sich ein Gremium von 400 Wissen- 

schaftlern mit dem Ziel gebildet, 

der ZK-Fiihrung "wissenschaftli- 

ches Grundlagenmaterial fiir die 

weitere Entscheidungsbildung" zu 

liefern. Beteiligt an diesem Gre

mium, das 1983 zu arbeiten begann 

und Anfang Oktober bereits seinen 

Bericht abschlieBen konnte, waren 

das "Wirtschafts- und Forschungs- 

technologiezentrum des Staats- 

rats", ferner die staatlichen Kom- 

missionen fiir Planung, Wirtschaft 

sowie Wissenschaft und Technolo

gie, des weiteren die Akademie der 

Sozialwissenschaften und das "For- 

schungsinstitut fiir wissenschaftli- 

che und technologische Informa

tion" .

Der Bericht umfaBt ein Hauptreferat 

und zwblf Fachreferate sowie eine 

Reihe von Abhandlungen von Son- 

derthemen (2). Die zwblf Kapitel be- 

treffen die Themen "Bevblkerung 

und Beschaftigung", "Wirtschaft", 

"Lebensstandard", "Wissenschaft 

und Technologie", "Erziehung", 

"Naturrohstoffe", "Energie", "Um

welt", "Landwirtschaft", "Kommu- 

nikation und Transport", "Die in

ternationale Umgebung" sowie eine 

Quantifizierung wirtschaftlicher, 

wissenschaftlicher, technologi- 

scher und sozialer Daten fiir das 

Jahr 2000. Der Bericht wird fortan 

als "Gutachten" zitiert.

Die Prognosen sind im allgemeinen 

vom Optimismus bestimmt: Der Le

bensstandard werde zunehmen, 

China werde bis 2000 die sechst- 

oder vielleicht sogar fiinftgrbBte 

Wirtschaftsmacht der Welt sein, die 

gesamte Volkswirtschaft werde ei

nen "vitalen offenen Stil" entfal- 

ten, und auBerdem werde die "so

zialistische geistige Zivilisation" 

wesentlich gestarkt - was immer das 

heiBen mag.

Sorgen bereite andererseits der zu 

befiirchtende Bevblkerungszuwachs 

von iiber 200 Millionen, durch den 

vor allem die Beschaftigungsfrage 

aufgeworfen werde, ferner der Eng- 

paB im Kommunikations- und Tele- 

kommunikationswesen , den man we

sentlich ernster nehmen miisse als 

die Energiefrage, des weiteren der 

generelle Riickstand im Bereich der 

Erziehung, Wissenschaft und Tech

nologie, dariiber hinaus zunehmen- 

der Wasser- und Forstschaden und 

nicht zuletzt ein bedriickender Ka- 

pitalmangel, der den Strukturan- 

derungen erhebliche Grenzen set- 

ze.

Ist es ein Zufall, daB die Hauptpro- 

bleme wiederum mit der klassischen 

Funferzahl umschrieben werden? 

Hatte man nicht auch weitere 

Sch wierigkeiten, z.B. die Un- 

gleichgewichte im regionalen und 

im sektoralen Bereich, noch hinzu- 

fiigen mtissen, um hier nur ein Bei- 

spiel zu nennen?

In der Zwischenzeit ist auch eine 

China-Prognose der Weltbank er- 

schienen, und zwar unter dem Titel
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"China, Long-term Development 

Issues and Options: A Worldbank 

Country Economic Report", Balti

more and London 1985.

2.

Erwartungen und Hoffnungen

2.1.

Die "Generallinie": allseitige Ver- 

vierfachung

Die Zahl Vier hat in der chinesi- 

schen Tradition nie eine Rolle ge- 

spielt. Dort ging es immer nur um 

die Drei, um die Sieben, vor allem 

aber um die Fiinf.

Seit 1984 aber ist fast pausenlos von 

"Vervierfachung" die Rede, nam- 

lich erstens vom Bruttoproduk- 

tionswertes von Industrie und 

Landwirtschaft, zweitens vom Brut- 

tosozialprodukt pro Kopf und drit- 

tens von der Energieerzeugung - um 

nur die wichtigsten Bereiche zu 

nennen. Ausgangspunkt fur diese 

Vervierfachung ist jeweils das Jahr 

1980, Zielpunkt dagegen das Jahr 

2000.

a) Am haufigsten wird die Vervier

fachung des industriellen und 

landwirtschaftlichen Bruttopro- 

duktionswertes angeftihrt. Er lag 

1980 bei 250 Mrd. Yuan, soil i.J. 2000 

also die Summe von 1 Billion Yuan 

erreichen. Rein rechnerisch muB 

die Wachstumsrate in den zwanzig 

Jahren zu diesem Zweck jeweils 7,2% 

betragen - ein Ziel, das, wie die 

heute vorliegenden Anfangsergeb- 

nisse zeigen, durchaus erreichbar 

ist. Wahrend des 6.Planjahrfiinfts 

(1981/85) lag die jahrliche indu- 

strielle BPW-Wachstumsrate bei 11% 

(Leichtindustrie : 12%, Schwerindu- 

strie: 10%) und im Landwirtschafts- 

bereich bei 10% jahrlich (3). Nun 

ist, wie Louven (4) dargelegt hat, 

der BPW hbchst problematisch, da 

er zu Doppel- und Mehrfachzahlun- 

gen fiihrt, da er ferner quantitats- 

und kaum qualitatsbezogen ist, und 

da er nicht zuletzt um so ungeeig- 

neter wird, je mehr eine Volkswirt- 

schaft vom extensiven zum intensi- 

ven Wachstum iibergeht. Vor allem 

aber wird der BPW stark durch die 

oft willkiirlich festgelegten Preise 

determiniert. Allein durch solche 

Festlegungen kann also eine Glo- 

balzahl ohne allzu groBe Schwie- 

rigkeiten "nach oben korrigiert" 

werden . Es ware also zweckmaBiger 

gewesen, die Zielangaben in Netto- 

werten zu benennen (5).

Auch der Weltbankbericht halt die 

Vervierfachung des BPW fur ohne 

weiteres erreichbar.

b) Eine andere Ankiindigung aus 

dem Jahre 1980 bezieht sich auf das 

Bruttosozialprodukt pro Kopf, das 

sich aus drei Teilen zusammensetzt, 

namlich l.dem Nationaleinkommen 

(d.i. das Nettoprodukt aus Indu

strie, Landwirtschaft, Bauwirt- 

schaft, Verkehrs- und Transport- 

wesen sowie Handel), 2. aus dem Er- 

satzfonds (d.i. der Wert der ver- 

brauchten Produktionsmittel) und 

3. dem Nettoeinkommen aus Dienst- 

leistungen. Da das BSP internatio

nal iiblicherweise in US-Dollar aus- 

gedriickt wird, lieB sich fur das BSP 

pro Einwohner Chinas i.J. 1979 ein 

Betrag von 253US$ berechnen, den 

es also bis zum Jahr 2000 zu vervier- 

fachen gait, womit dann eine Summe 

von 1.000 US$ pro Kopf erreicht wa

re .

Das "1.000 $-Ziel" ware allerdings , 

wie damals schon betont wurde, 

langfristig nur erreichbar, wenn 

zwei weitere Probleme gelbst wiir- 

den, namlich erstens die Kontrolle 

des Bevblkerungswachstums und 

zweitens die Erhbhung des Nettoein- 

kommens aus dem Dienstleistungs- 

bereich. Alle Lander, die fiir China 

als Vorbilder in Betracht kommen, 

hatten, als das "1.000 $-Ziel" er

reicht wurde, einen Anteil der 

Dienstleistungen und des Ersatz- 

fonds von insgesamt 25% des BSP, 

wahrend diese beiden Teile in China 

1980 nur 12-13% ausmachten. Die 

Bundesrepublik benbtigte fiir die 

Steigerung des BSP pro Kopf von 250 

auf 1.000 US$ nach dem Zweiten 

Weltkrieg zwblf Jahre, Japan 14 

Jahre, Italien 15 Jahre und die So

wjetunion 17 Jahre. Das "fleiBige, 

tapfere und willensstarke chinesi- 

sche Volk" miiBte das gleiche , wiees 

heiBt, doch eigentlich in zwanzig 

Jahren schaffen (6).

In einigen Wachstumsregionen, wie 

in den Stadten Beijing, Shanghai 

und Tianjin, lag das BSP pro Kopf 

1979 bereits bei oder fiber der 

1.000 US$-Marke , in der Provinz Si

chuan dagegen bei nur 200 US$.

Auch der Weltbankbericht empfiehlt 

den Chinesen, den Dienstleistungs- 

sektor starker zu betonen. Vergli- 

chen mit anderen "typischen groBen 

Landern mit niedrigem Einkommen" 

sowie mit anderen typischen groBen 

Landern mit mittlerem Einkommen 

sei der Dienstleistungssektor in der 

VR China auBerordentlich niedrig 

entwickelt, und zwar sowohl was 

den Beitrag dieses Sektors zum BSP 

als auch was die Beschaftigtenzahl 

anbelange (7).

Der Bericht bringt "drei alternative 

Projektionen" (8), die von jeweils 

verschiedenen Erwartungen oder 

aber von einem jeweils verschiede

nen Faktoreneinsatz ausgehen. Die 

Option der "Vervierfachung" geht 

davon aus, daB die Investitionen 

vor allem in die Landwirtschaft so

wie in den Energie-und Transport- 

sektor gelenkt werden, daB der in- 

dustrielle Anteil etwa bei der glei- 

chen Hbhe bleibt wie in den vergan- 

genen dreiBig Jahren , und daB beim 

Handel das zirkulierende Kapital 

um etwa 20%reduziert wurde (9). In 

diesem Fall wiirden sich die Ver- 

vierfachungsziele zwar erreichen 

lassen, doch ginge dies auf Kosten 

vor allem des privaten Konsums, 

der Landwirtschaft, der Infra- 

struktur und - eben - der Dienstlei

stungen. Fiir den einzelnen Ver- 

braucher ware dies also nicht unbe- 

dingt die erfreulichste Lbsung .

Die zweite Option, die von der Er- 

wartung eines "bescheidenen" 

Wachstums ausgeht, unterscheidet 

sich von der "Vervierfachung" we- 

niger durch den Faktoreneinsatz 

als vielmehr durch eine weniger op- 

timistische Grundhaltung. Man 

geht davon aus, daB die meisten 

Zuwachse, sei es nun bei der 

Schwer- oder Leichtindustrie, beim 

Transport oder beim Handel durch- 

schnittlich 1% weniger gut ausfie- 

len als beim "Vervierfachungs"- 

Modell.

Die dritte Option schlieBlich, die 

unter dem Stichwort "ausgewogen" 

steht, unterscheidet sich von der 

"Vervierfachung" vor allem durch 

eine wesentlich starkere Betonung 

des Tertiarsektors, sei es nun des 

Handels oder aber anderer persbn- 

licher Dienstleistungen. Die chine- 

sische Wirtschaft wurde sich bei Be- 

folgung dieser Option weg vom So

wjetmuster und hin zum Japanmu

ster bewegen - und in der Tat 

scheint dies ja auch, wie oben be

reits erwahnt, einer der stillen 

Wiinsche der Reformer zu sein .

Fiir die drei Werte "Wachstumsrate 

des BSP : Nationaleinkommen : BPW 

von Industrie und Landwirtschaft" 

prognostiziert der Weltbankbericht 

ein Wachstum von

- bei der "Vervierfachung" 6,6 : 6,3 

: 7,2%;

-bei der "gemaBigten" Option 5,4 : 

5,1 : 6,0%;

-und beim "ausgewogenen" Konzept 

6,6 : 6,2 : 6,4%.

Die Vor- und Nachteile beider Ent- 

wicklungspfade lassen sich aus der 

beiliegenden Graphik entnehmen. 

Ganz allgemein kann man hier be- 

merken, wie mit der Zunahme des 

Dienstleistungsanteils auch die 

Qualitat der Produkte, der Verar- 

beitungsanteil, die Vermarktung 

usw. zunimmt, wahrend gleichzei- 

tig der Materialanteil abnimmt und 

damit weniger kostenintensiv wird. 

Vor allem aber wird jener Sektor 

gestarkt, dem die Reformer immer 

schon besonderes Augenmerk ge- 

widmet haben, namlich der Markt. 

Je mehr Dienstleistungen, desto 

besser die Informationen zwischen 

Produzenten und Verbrauchern, 

desto effizienter der Wettbewerb 

und desto grbBer die Chance, die 

bisherige Tonnenideologie durch 

eine Qualitatsideologie zu erset- 

zen.

Bei alien drei Projektionen wird
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iibrigens unterstellt, daB die Re- 

gierungsziele, namlich das Bevbl- 

kerungswachstum bei 1,2 Milliar- 

den Menschen zum Stillstand zu 

bringen, i.J. 2000 erreicht wird. 

Gleichzeitig betont der Weltbankbe- 

richt, daB die der Vervierfa- 

chungsrechnung zugrunde liegen- 

den Pramissen durchaus realistisch 

seien; denn die Ausgangswerte 

seien nicht hdher als diejenigen, 

die China bereits in den vergange- 

nen Jahren bei einigermaBen gutem 

Wirtschaftsmanagement erreicht 

habe (10)

Im "Gutachten" wird iibrigens noch 

eine BSP-Hochrechnung vorgenom- 

men . Danach betrug das BSP Chinas 

i.J. 1980 "rd. 280Mrd.US$ und ran- 

gierte an 8.Stelle in der Welt" . Nach 

dem Planziel soli es sich bis zum 

Jahre 2000 auf 1,2 Billionen US$ be- 

laufen - das 4,2fache von 1980 - bei 

einer j ahrlichen Wachstumsrate von 

7,4%.

Legt man eine Bevolkerung von 1,25 

Milliarden Menschen zugrunde 

(hier weicht das "Gutachten" von 

den Pramissen des Weltbankbe- 

richts ab! ), so werde das Pro- 

Kopf-BSP i.J. 2000 etwas uber 

960 US$, das Nationaleinkommen et- 

wa 870Mrd.US$ ( = das 3,9fache ge- 

geniiber 1980), die durchschnittli- 

che jahrliche Wachstumsrate 7,1% 

und das Pro-Kopf-Nationaleinkom- 

men ca . 700 US% betragen .

Das "Gutachten" ist also gegeniiber 

den Aussagen von 1980 etwas vor- 

sichtiger geworden und geht nicht 

mehr von 1,2 Milliarden, sondern 

von 1,25 Milliarden Menschen i.J. 

2000 aus (dazu unten 2.2.1.).

In absoluten Zahlen wird China i .J. 

2000 vermutlich an 5. oder 6.Stelle 

in der Welt rangieren, wahrend es 

beim Pro-Kopf-BSP sich mit einem 

Platz "sehr weit hinten" in der Welt- 

rangskala zu begniigen hat. Lages 

hier 1980 unter den 159 Staaten, 

liber die die Weltbank Statistik 

fiihrte, am 133.Platz, so wird es bis 

zum Jahr 2000 vermutlich nicht un

ter "die ersten achtzig aufriicken 

kbnnen". Hier miisse man noch wei- 

tere fiinfzig Jahre "hart arbeiten" 

und kbnne sich dann urn das Jahr 

2050 herum in die Spitze der hoch- 

entwickelten Staaten einreihen - 

dies ware dann der lOO.Geburtstag 

der Griindung der VRChina (l.Okto- 

ber 1949).

Auch im Energiebereich ist immer 

von Vervierfachung die Rede (Nahe- 

res dazu unten 3.).

Der landwirtschaftliche Bruttopro- 

duktionswert (einschlieBlich der 

Dorfindustrie) soli i.J. 2000 

1.010 Mrd. Yuan betragen und sich 

damit gegeniiber 1980 - ebenfalls! - 

vervierfacht haben (11). Der hier- 

fiir nbtige Wachstumspfad von 7,2% 

jahrlich wurde beim 6. Funfjahres- 

plan (1981/85) mitl0%"lassig"ein- 

gehalten. Die Getreidebestandteile 

in der chinesischen "Reisschtissel" 

werden ab-, die Fleischbestandtei- 

le zunehmen. Die Nahrungsmittel- 

autarkie ist m . a . W. i.J. 2000 alter 

Voraussicht nach nicht nur sicher- 

gestellt, sondern erfahrt gegen- 

iiber 1980 sogar eine wesentliche 

EiweiBaufwertung.

2.2.

Erwartuneen auf wichtigen Einzel- 

gebieten

2.2.1.

Die Bevolkerung i .J. 2000

Die chinesischen Experten gehen 

diesen Themenkreis mit drei ver- 

schiedenen Zuwachspramissen an, 

die vom Optimum (also einem mbg- 

lichst geringen Zuwachs) bis zum 

Pessimum reichen:

-Das Optimum: Sollte die jahrliche 

durchschnittliche Zuwachsrate 

zwischen 1983 und 2000 bei nur 

0,95% liegen , so kbnnte die Bevblke- 

rung Chinas bis zur Jahrtausend- 

wende unter 1,2 Milliarden gehal- 

ten werden.

-Sollte sie (schlechtestenfalls) 

1,34% betragen, so wurde die Ein- 

wohnerzahl kurz vor 1,28 Milliar

den haltmachen.

-Eine mittlere Annahme, die bei 

1,15% angesetzt wird, fiihrte zu ei

ner Endzahl von 1,25 Milliarden .

Welche dieser drei Annahmen diirfte 

der Realitat am nachsten kommen? 

Hier empfiehlt sich ein Blick auf die 

Vergangenheit.

Zwischen 1949 und 1982 lag das Be- 

vblkerungswachstum zwischen Jah- 

reswerten von minimal 1,16% und 

maximal etwas iiber 2%. 1959 bis 

1961 und 1979 betrug es 1,16%, von 

1976 bis 1978 schwankte es zwischen 

1,2% und 1,26% und in den iibrigen 

Jahren zwischen 1,34%und 2%.

"Global 2000" geht sogar von einer 

chinesischen Gesamtbevblkerungs- 

zahl von 1.329.000.000 aus - dies 

waren 20,9% der dann vermutlich 

vorhandenen Weltbevblkerung. In- 

dien freilich wird dann ebenfalls 

bereits die 1-Milliarden-Schall- 

mauer durchbrochen haben (1,021 

Milliarden Menschen) (12).

Von diesen empirischen Parametern 

her gesehen, glaubt die Experten- 

gruppe, die mittlere Lbsung als 

wahrscheinlich annehmen zu miis- 

sen; praktisch heiBt dies nicht 

mehr und nicht weniger, als daB 

das von der Regierung immer wieder 

proklamierte Idealziel von 1,2 Mil

liarden kaum zu erreichen ist, daB 

man sich also auf 1,25 Milliarden 

Einwohner i.J. 2000 gefaBt machen 

muB.

Da die Weltbevblkerung i .J. 2000 al

ien Voraussicht nach 6,3 Milliarden 

Menschen betragt, wurde China da- 

von einen Anteil von 19,8% bestrei- 

ten.

In den Berechnungen wird unter

stellt, daB die Sauglingssterblich- 

keit von schatzungsweise 35 0/00 

i.J. 1981 auf 200/00 i.J. 2000 sinkt, 

wahrend die Lebenserwartung von 

68 i .J. 1982 auf 72 i.J. 2000 steigt.

Die Altersstruktur der Bevolkerung 

wird von der Verjiingung zur Stabi- 

lisierung iibergehen , insofern nam

lich das Verhaltnis zwischen den 

Altersgruppen 0 bis 14, 15 bis 64 

und 65 ff. bei 24,3% : 68,8% : 6,9% 

liegen diirfte. Falls diese Annah

men zutreffen, kbnne man von einer 

ausgeglichenen Entwicklung spre- 

chen, die weit von Uberalterung 

entfernt sei - und von deren Gegen- 

teil.

Zu Recht wird die Bevblkerungs- 

prognose als erste unter alien Vor- 

aussagen angefiihrt; denn sie ist in 

der Tat das A und O fiir jede Zu- 

kunftskalkulation. Auf der ganzen 

Welt gibt es - auBer China - nur 

sechs Staaten mit einer Bevolkerung 

von mehr als 100 Millionen Men

schen, namlich Indien, die UdSSR, 

die USA, Indonesien, Brasilien und 

Japan. China andererseits muB sich 

mit der Frage herumschlagen, ob 

seine Bevolkerung i.J. 2000 1,2 Mil

liarden oder 1,3 Milliarden be

tragt. Im schlimmsten Fall belauft 

sich die Differenz m.a.W. auf 100 

Millionen Menschen - also eine Be- 

vblkerungszahl, die fiir sich be

reits die achtgrbBte ausmachte. 

Diese schwindelerregende Differenz 

ist umso weittragender, als fiir je- 

den Chinesen vom 1. bis 16.Lebens- 

jahr offiziell ein Erziehungs- und 

Sozialbetrag von 1.600 Yuan auf den 

Dbrfern, 4.800 Yuan in Mittelstad- 

ten und 6.900 Yuan in GroBstadten 

angesetzt wird. Bei 100 Millionen 

Neubiirgern ergabe dies bereits ei

ne im Mittel zu rechnende Gesamt- 

summe von rd. 400 Mrd. Yuan, also 

weitaus mehr als das Doppelte der 

gesamten Budgetausgaben von 1985 

(156 Mrd . Yuan).

Es gab eine Zeit, da die Ansicht 

vorherrschte, daB jeder neuzukom- 

mende Chinese weniger Konsument 

als vielmehr Produzent sei. Von 

dieser vor allem wahrend der Kul- 

turrevolution verkiindeten Ansicht 

haben die Reformer langst Abstand 

genommen. Ihrer Ansicht nach ware 

China bei seiner Flache und seinen 

Ressourcen mit rd. 700 Millionen 

Menschen am besten "bedient". Al

les Mehr ist nicht auf der Gewinn-, 

sondern auf der Kostenseite anzu- 

siedeln.

Wer nicht wiinscht, daB China auf 

ewig ein unterentwickeltes Land 

bleibt, kann gar nicht umhin, der
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"Ein-Kind-Familie"-Politik Beifall 

zu klatschen, so bitter diese Be- 

schrankung auch fur die einzelne 

Familie sein mag.

2.2.2.

Der Lebensstandard i.J. 2000

2.2.2.1.

MeBlatten

Die UNO hat die Kriterien ihrer Ent- 

wicklungspolitik im Laufe der Jahre 

mehrere Male geandert. Am Anfang 

stand die sog. "Wachstumsstrate- 

gie", die Wachstum weitgehend mit 

Entwicklung gleichsetzte und damit 

die Hbhe des Pro-Kopf-Einkommens 

als MeBlatte fur den "Entwick- 

lungs"-Stand benutzte. Mit volks- 

wirtschaftlichen GlobalgrbBen 

freilich laBt sich der Zustand und 

die soziale Lage eines Dorfbewoh- 

ners kaum in den Griff bekommen .

Spater kam die "Wohlf ahrtsstrate- 

gie" auf, die weniger auf das Pro- 

duktionsniveau als vielmehr auf 

eine mbgliche wohlfahrtsgerechte 

Verteilung abstellte. Hierbei wurde 

geflissentlich iibersehen, daB nur 

solche Giiter verteilt werden kbn- 

nen, die vorher produziert worden 

sind. Auch hier wurden also Einzel- 

aspekte iiberproportional und ohne 

Riicksicht auf den entwicklungspo- 

litischen Gesamtkontext hervorge- 

hoben.

In den siebziger Jahren kam dann 

die "Grundbediirfnisstrategie" auf, 

die einen Mittelweg zwischen die

sen einseitigen "Wachstums"- und 

"Umverteilungszielen" anstrebte, 

indem sie nicht Zuwachse und Tech- 

nologien oder staatliche Distribu- 

tionseingriffe, sondern vielmehr 

den Menschen mit seinen "Grundbe- 

diirfnissen" in den Mittelpunkt al

ter Entwicklungsanstrengungen 

stellte. Es ging von jetzt an nicht 

mehr so sehr urn (negative) MaB- 

nahmen der Armutslinderung, der 

Arbeitslosigkeitsverringerung 

oder aber der Beseitigung von Un- 

gleichheiten, sondern urn (positi

ve) Bereitstellung bestimmter Giiter 

und Dienste fiir ganz bestimmte 

Menschen, die in ihrer konkreten 

birmanischen oder chinesischen 

Umgebung sowie in ihrem buddhi- 

stischen oder islamischen oder son- 

stigen Wertesystem bestatigt sein 

mbchten. Zu entwickeln ist m.a.W. 

der "Faktor Mensch" mit seinen ma- 

teriellen und immateriellen Grund- 

bediirfnissen. Zu den ersteren ge- 

hbren Nahrung, Kleidung und Woh- 

nung sowie Gesundheit, Schulbil- 

dung und bffentliche Daseinsvor- 

sorge, fiir die bestimmte Minimal- 

ansatze als Richtwerte ausgearbei- 

tet wurden.

Zu den immateriellen Grundbediirf- 

nissen andererseits zahlen die so

ziale Eingliederung, die Teilhabe 

an Ausbildungs-und Informations- 

einrichtungen sowie an Entschei- 

dungsprozessen und nicht zuletzt 

die Mbglichkeit zu "kultureller 

Identitat".

Die Institution der Danwei hat da- 

fur gesorgt, daB in China die sozia- 

len Strukturen weitgehend erhalten 

blieben, daB also vor allem keine 

Landflucht grbBeren Stils einsetz- 

te, und daB der einzelne im Dan- 

wei-Rahmen durchaus Mitbestim- 

mungsrechte behalten hat, wenn- 

gleich sie ihm im Transdanwei-Be- 

reich so gut wie unerreichbar sind. 

Nachdem im Zuge der Strukturrefor- 

men auch die Eingriffe von Partei- 

und Staatsorganen in die Danweis 

wieder minimalisiert wurden, ist 

dem Durchschnittschinesen durch

aus das Gefiihl der sozialen und 

kulturellen Identitat geblieben. 

"Modernisierung" und "Identitat" 

schlieBen sich also keineswegs aus.

2.2.2.2.

Ernahrung

Ganz anders bei den materiellen 

"Grundbediirfnissen". Hier gibt es 

noch gewaltige Riickstande aufzu- 

arbeiten. Da ist erstens die Ernah

rung, die It. Aussagen Hu Yaobangs 

auch Ende 1984 fiir sechzig Millio- 

nen noch keineswegs gesichert war, 

wobei man allerdings bedenken 

muB , daB noch vier Jahre vorher rd . 

200 Millionen Menschen mit einem zu 

schmalen Nahrungsmittelangebot 

hatten auskommen mtissen. Da Chi

na vor allem in den Einzugsberei- 

chen der groBen Fliisse durchaus 

schon Uberproduktionserscheinun- 

gen aufweist, geht es bei der Besei

tigung solcher MiBstande nicht 

mehr so sehr urn ein Produktions- 

als vielmehr urn ein Verteilungspro- 

blem, das im Zuge einer verbesser- 

ten Infrastruktur Ibsbar er- 

scheint.

Die chinesische Wirtschaft ist, wie 

die bisherigen Entwicklungen ge- 

zeigt haben , auch in der Lage, not- 

falls l,2bisl,3Millionen Menschen 

zu ernahren . Die Ausgaben fiir Nah- 

rungsmittel werden sich von etwa 

60% i.J. 1980 auf 50% des Durch- 

schnitteinkommens i.J. 2000 sen- 

ken .

Der Bericht "Global 2000" traut der 

VR China u.a. eine au Berge wbhnli- 

che Entwicklung der im Rahmen der 

chinesischen Ernahrungsgewohn- 

heiten immer schon hbchst bedeut- 

samen SiiB wasserfischzucht zu . Das 

"Aquakulturpotential im SiiBwas- 

ser", wo Ernahrung und primare 

Produktivitat kiinstlich verbessert 

werden kbnnen, berge die vielver- 

sprechendsten Mbglichkeiten. Die 

einzige natiirliche Begrenzung bil — 

de hier der Wasservorrat (13).

2.2.2.3.

Wohnung

Ein Problem bleibt demgegeniiber 

vorerst der WohnungsengpaB, der 

u.a. darin zum Ausdruck kommt, 

daB die Durchschnittswohnflache 

fiir einen Stadtbewohner bei nur 

4-5 qm (1985) liegt. Da die Wohnver- 

haltnisse auf dem Lande weitaus 

besser sind, ist der Wohnungsbau 

hauptsachlich ein stadtisches An- 

liegen. Hier werden in den nachsten 

Jahren noch gewaltige Anstrengun- 

gen nbtig sein. Sollte sich die Be- 

volkerungszahl bis Ende des Jahr- 

hunderts auf 1,3 Milliarden erhb- 

hen und geht man davon aus, daB 

von den 300 Millionen "Neuburgern" 

ein Fiinftel auf die Stadte entfallt 

(dies entsprache der heutigen Rela

tion zwischen Stadt- und Landbe- 

wohnern), und unterstellt man wei- 

terhin, daB dem "Grundbediirfnis" 

Wohnen erst bei einer Flache von 

etwa 10 qm pro Person Geniige getan 

ist, so miiBten bis zum Jahr 2000 

noch rd. l,6Mrd.qm Flache Woh

nung neu gebaut werden - von der 

Renovierung alter Wohnflachen 

ganz abgesehen.

Geht man von den Zuwachsraten des 

Wohnungsbaus zwischen 1981 und 

1985 aus (sie betrugen 920 Mio. qm ), 

so ware dieses Gesamtziel bis zum 

Jahr 2000 nur zu erreichen, wenn 

die iiberproportionalen Ausgaben 

1981/85 ( 321,9 Mrd . Yuan) beibehal- 

ten wurden. Dies diirfte jedoch 

kaum der Fall sein, da die Hbchst- 

ansatze des damaligen Zeitraums 

letztlich eine Not-Antwort auf die 

jahrelange Vernachlassigung des 

Wohnungsbaus in den vorausgegan- 

genen Jahrzehnten gewesen war. Im 

Bereich des Wohnens diirften die 

chinesischen Grundbediirfnisse bis 

zum Jahr 2000 also keinesweg be- 

friedigt sein - zumindest nicht fiir 

den normalen Stadtbewohner. Das 

"Gutachten" geht davon aus, daB 

der statistische Stadtbewohner i.J. 

2000 8 qm, der Landbewohner dage- 

gen 15 qm zur Verfiigung hat (14). 

Der Mietanteil wird sich bis zum 

Jahre 2000 wahrscheinlich dra- 

stisch andern, namlich von gegen- 

wartig (1985) 1,5% auf 10% des 

durchschnittlichen Monatseinkom- 

mens.

Was die Dbrfer anbelangt, so laBt 

der GewerbefleiB der Bauern die 

Planer hoffen, daB die Wohnraum- 

frage dort schon bald mit zu den 

bestgelbsten Anliegen gehbrt; hau

te doch zwischen 1979 und 1985 jeder 

der 200 Millionen landlichen Haus- 

halte nicht weniger als 12 qm neuen 

Wohnraum - eine Folge des neuen 

bauerlichen "Wohlstands", der al

lerdings, wie unten noch naher 

auszufiihren, nicht gleichmaBig 

verteilt ist, sondern bereits jetzt 

erhebliche regionale Gefallestufen 

zeigt.

Angesichts der Bodenknappheit 

durfen die neuen Bauernhauser al

lerdings nicht in die Breite, son

dern milssen statt dessen in die Hbhe 

wachsen. Seit 1982 gibt es Vor- 

schriften , die gegen unbekummerte
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Verschwendung von Ackerland 

durch immer nene Hausbauten ge- 

richtet sind und in deren Mittel- 

punkt die Forderung nach Bebau- 

ungsplanen steht.

Im Gegensatz zu friiher sind die 

Hauser nicht mehr aus Holz, Stroh 

und Lehm, sondern iiberwiegend 

aus Backsteinen und Dachziegeln 

erstellt - und sie sind nicht mehr 

ein- sondern zwei- oder sogar drei- 

stbckig (15). Auch sind sie besser 

installiert und Hygiene-bedachter 

(getrennte Abfallraume, Trennung 

von Branch- und Trinkwasser, Toi- 

letten etc.). Diese Tendenz diirfte 

sich bei den "Eigenheim-bewuBten" 

Bauern auch in Zukunft fortsetzen.

Um auch fur die Stadter den Woh- 

nungsbau voranzutreiben , setzt die 

Regierung heutzutage vor allem auf 

vier Mittel, namlich hbhere 

Budgetzuschiisse, Kredite, Wettbe- 

werb (bffentliche Ausschreibun- 

gen! ) und nicht zuletzt auf eine 

neue Ideologic.

- Da sind zunachst die Ausgaben fiir 

den Wohnungsbau, die in der Tat 

seit 1981 signifikant zugenommen 

haben. Sie betrugen, wie erwahnt, 

1981/85 321,9 Mrd.Yuan.

- Ferner werden seit 1983 Haus- und 

Wohnungsbaukredite an solche 

Bauherren vergeben, die liber 

Bankeinlagen in Hbhe von einem 

Drittel des Kaufpreises verfiigen. 

Die restlichen zwei Drittel kbnnen 

durch solche kostengiinstigen Dar- 

lehen gedeckt werden (C.a., Juni 

1984, U 37).

- Seit 1984 kbnnen grbBere Baupro- 

jekte auch durch bffentliche Aus- 

schreibungen vergeben werden, 

woraufhin sich sowohl staatliche 

als auch kollektive - und in der 

Zwischenzeit auch private - Bauun- 

ternehmen bewerben kbnnen . Preis, 

Qualitat und Bauzeit (also Markt- 

gesichtspunkte) entscheiden dann 

letztlich fiir die Wahl des Wettbe- 

werbsf ahigsten.

- Hauser und Wohnungen sollen 

kiinftig auch als Ware behandelt 

und insofern kommerzialisiert wer

den. Nicht nur Bauern, sondern 

auch Stadter sollen die Mbglichkeit 

haben, selbst Hauser zubauenoder 

zu kaufen und auch wieder zu ver- 

kaufen. Es ist geplant, die Mieten 

in staatlichen Wohnungen so anzu- 

setzen, daB sie zur Kostenmiete 

werden. Dadurch soil bei den Be- 

wohnern der EntschluB bestarkt 

werden, das Haus oder die Wohnung 

eher zu kaufen als zu mieten (16).

2.2.2.4.

Kleidung

Was die Kleidung anbelangt, so 

muBte sich der Durchschnittschine- 

se, vor allem soweit er auf dem Lan

de lebt, dreiBig Jahre lang mit be- 

scheidensten Anspriichen zufrie- 

dengeben . Wer hat nicht jene Bilder 

gesehen, auf denen Bauern mit im

mer und immer wieder geflickten 

Kattunjacken abgebildet sind?! 

China ist der grbBte Baumwollpro- 

duzent der Welt und kann seinen 

Rohstoff auf diesem Gebiet selbst 

decken, sieht man einmal von ge- 

wissen Kontingenten langfaseriger 

Pflanzen ab, die aus Landern wie 

Agypten zu besorgen sind. Ange- 

sichts der neuaufkommenden Vieh- 

zucht wird in Zukunft auch das 

Wollangebot wachsen. Fur Kleidung 

hat der Durchschnittsbtirger heute 

(1985) 13-14% seines Einkommens 

auszugeben. Im Jahr 2000 wird sich 

daran, dem "Gutachten" zufolge, 

nichts andern.

Letztlich wird es bei der Definition 

der "konkreten Grundbediirfnisse" 

darauf ankommen, welche Ansprii- 

che die Durchschnittsbevblkerung 

an die Bekleidung stellt. Hier 

reicht die Spannweite vom iiberkom- 

menen Flickenanzug bis zur Haute 

Couture eines Pierre Cardin, der 

nun schon meherere Male in China 

seine Kollektionen gezeigt hat. Es 

darf kaum jemand dariiber im Zwei- 

fel sein, daB es kiinftig gerade in 

diesem Bereich keinen Egalitaris- 

mus mehr gibt, sondern daB sich er- 

hebliche Differenzierungen und Ge- 

falle herausbilden, die einerseits 

zwischen Stadt (Shanghai) und 

Land, andererseits aber auch in- 

nerstadtisch zwischen den homines 

novi und dem stadtischen Durch- 

schnittsverbraucher entstehen!

2.2.2.5.

Gesundheit

Am wenigsten sorgen braucht sich 

die chinesische Fiihrung wahr- 

scheinlich urn das Gesundheitswe- 

sen . Hier ist auch in den Jahren des 

Extremismus nichts versaumt wor- 

den, im Gegenteil: Gerade wahrend 

der Kulturrevolution wanderte ja 

die Medizin in besonders breitem 

Strom aufs Land und fiihrte dort zum 

Aufbau bauerlich-genossenschaft- 

licher Krankenversicherungen so- 

wie zur Herausbildung von "Bar- 

fuBarzten", die heute "Dorfarzte" 

heiBen. Durch GroBeinsatze zur 

Seuchenbekampfung wurden die Er- 

reger von Malaria, Lungenwurm- 

krankheiten und andere Seuchen 

weitgehend beseitigt, so daB die 

durchschnittliche Lebenserwar- 

tung in China schon heute bei 68 

Jahren liegt und sich bis zum Jahr 

2000 welter erhbhen wird, mbgli- 

cherweise bis auf 72 Jahre ("Gut

achten'' ).

2.2.2.6.

Offentliche Daseinsvorsorge

2.2.2.6.1.

Versorgung mit Elektrizitat

Uber diesen Punkt ist unten (3.) 

Naheres auszufiihren. Energie wird 

in China auf absehbare Zeit immer 

knapp sein, wenngleich man hofft, 

mit einer Gesamterzeugung von 1,2 

Billionen kWh i.J. 2000 wenigstens 

den Hauptbedarf abdecken zu kbn

nen .

2.2.2.6.2.

Wasserversorgung

Wesentlich mehr Kopfzerbrechen als 

die Energiesicherung diirfte die 

Versorgung mit Wasser machen. 

Schon heute ist die Abwasserver- 

schmutzung in China so weit fortge- 

schritten, daB nach amtlicher Be- 

rechnung bereits rd. 30Mrd.US$ 

aufgewendet werden milBten, um 

auch nur das Schlimmste zu beseiti- 

gen. Wasserengpasse drohen frei- 

lich im allgemeinen weniger dem 

wasserreichen Siidchina als viel- 

mehr den Bewohnern der Nordchine- 

sischen Ebene , w.obei vor allem eine 

GroBstadt wie Tianjin besonders 

bedroht ist. Langfristig ist hier 

zwar das Mammutprojekt einer 

"Wasserumleitung von Siiden nach 

Norden" (nanshui bei diao) ge

plant, doch diirfte dieses Projekt 

bis zur Jahrhundertwende alien

falls begonnen, jedoch keineswegs 

abgeschlossen sein. Vielleicht wird 

China dazu iibergehen, getrennte 

Wasserleitungen fiir Trink-und 

Brauchwasser zu bauen. Selbst 

wenn es gelingt, die Wasserversor- 

gungsfrage recht und schlecht zu 

Ibsen, diirfte dadurch ein anderes 

Problem aufgeworfen werden, nam

lich die Degradierung der Umwelt, 

da die hohe Ausnutzung des Wassers 

fiir weitere Verschmutzung sorgt.

2.2.2.6.3.

Transportleistungen

China ist eine hbchst stabile Gesell

schaft, in der horizontale Mobilitat 

nur wenigen Auserwahlten vorbe- 

halten ist. Der Normalchinese 

pflegt in der gleichen Danwei (Ein- 

heit) zu leben und zu sterben, in 

der er auch geboren wurde. Eine 

solche Danwei ist entweder das 

Dorf, die stadtische Nachbarschaft 

oder der Fabrikbetrieb. Es besteht 

eine Tendenz, "Produktions-und 

Konsumtionsbereiche" zusammenzu- 

legen, d.h. also, Arbeiterwohnun- 

gen gleich um die Fabrik herum an- 

zulegen. Bezeichnenderweise gibt 

es in der chinesischen Verfassung 

auch heute noch kein Freiziigig- 

keitsrecht. Es ist zu erwarten, daB 

diese Stabilitat durch die fort- 

schreitende Modernisierung Chinas 

keineswegs aufgelbst wird - zumin- 

dest nicht generell. Wiirden sich 

namlich auch nur 10% der chinesi

schen Bevblkerung in Bewegung 

setzen, so brache augenblicklich 

die gesamte Infrastruktur zusam- 

men. Mobilitat wird es also in Zu

kunft nur fiir Politiker, Fachkraf- 

te, Aufkaufer und Einkaufer sowie 

fiir einige wenige Wissenschaftler 

geben.

Selbst fiir diese Gruppen aber be- 

stehen einstweilen noch machtige
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Schranken. Die meisten Betriebe 

z.B. tendieren nach wie vor dazu, 

ihre Fachkrafte in Reserve zu hal- 

ten. Ein Sprichwort lautet: "Wir 

halten eine Armee 1000 Tage lang 

aufrecht, urn sie eine Stunde lang zu 

nutzen. Wir werden sie auch eines 

Tages nutzen". Man betrachtet 

Fachkrafte als Danwei-Eigentum 

und laBt sie entweder iiberhaupt 

nicht oder erst dann ziehen, wenn 

sie friiher gewahrte Vergiinstigun- 

gen zurtickgezahlt oder ihre Woh- 

nungen aufgegeben haben (17).

Angesichts der Erleichterungen, 

die inzwischen fiir wissenschaftli- 

ches und kaufmannisches Personal 

geschaffen worden sind, ist damit 

zu rechnen, daB fiir diese kleine 

Gruppe sowie fiir eine Anzahl von 

Politikern bis zum Jahr 2000 die 

"Mobilitat" sichergestellt ist. Die 

restlichen 95 bis 97% der Bevblke- 

rung freilich diirften nach wie vor 

"immobil" bleiben.

Auch i.J. 2000 werden die Trans- 

portkapazitaten bescheiden blei

ben , miBt man sie an den Leistungen 

fortgeschrittener Industrielander 

(im einzelnen unten 3.). China wird 

auch kein Land der Privatautos 

werden (unten 3.). Gleichwohl wird 

der Mangel an Mobilitat vom Durch- 

schnittschinesen nicht als beson- 

ders tragisch empfunden, da er es 

gewbhntist, in seine Danwei einge- 

bunden zu sein, also "ortsfest" zu 

leben . Reisen stehen eben nur weni- 

gen Kadern - und Privilegierten - 

zur Verf iigung . Urlaubsreisen kom- 

men ohnehin kaum in Betracht, 

selbst wenn die Arbeitszeit bis zum 

Jahre 2000 von jetzt 48Stunden (Ar- 

beiter) auf 40 gesenkt werden soll- 

te.

2.2.2.7.

Resiimee

FaBt man diese Betrachtungen noch 

einmal zusammen, so kommt man zu 

dem Ergebnis, daB die Befriedigung 

der "materiellen Grundbediirfnis- 

se" letztlich vom Anspruchspegel 

abhangt, also von einer (inter) 

subjektiven GrbBenordung . Die chi- 

nesische Ftihrung wird sich bis zum 

Jahr 2000 noch haufiger dariiber 

Gedanken machen mtissen, wie sie 

eine "Revolution der steigenden Er- 

wartungen" bereits im Keim er- 

stickt. Kein Wunder, daB die "gei- 

stige Zivilisation", die zu Beginn 

der achtziger Jahre noch als Alter

native zur Kulturrevolution emp- 

fohlen wurde, inzwischen immer 

mehr im Sinne einer Einengung des 

Erwartungshorizonts ausgelegt 

wird. Letztlich nahert man sich da

mit dem alten Engelsschen Postulat, 

daB Freiheit Einsicht in die Not- 

wendigkeit ist. "Sich nach der Dek- 

ke strecken lernen" - dies ware 

ganz gewiB ein hbchst sinnvoller 

Inhalt der auch langere Zeit als 

Worthiilse gehandhabten "soziali- 

stischen geistigen Zivilisation"! 

Modernisierung (die j a auch auf er- 

hdhte Produktion hinauslauft) und 

"geistige Zivilisation" (im Sinne 

von Einsicht in die Notwendigkeit) 

waren insofern durchaus Zwil- 

lingskinder.

Das "Gutachten" geht auf die ein

zelnen Grundbediirfnisse, wie sie 

oben angedeutet wurden, nicht di- 

rekt ein, sondern stellt auf moneta- 

re GrbBenordnungen ab. Nach sei

ner Schatzung wird der Pro-Kopf- 

Verbrauch der Bevblkerung von 

227 Yuan i.J. 1980 auf rd . 700 Yuan 

i.J. 2000 ansteigen , wobei wiederurn 

zwischen Stadt- und Landbewoh- 

nern zu differenzieren ist. Der 

Pro-Kopf-Verbrauch der ersteren 

wird nach dem Expertenbericht 

"liber 1.200 Yuan" liegen, wahrend 

die Landbewohner sich mit rd. 

600 Yuan zufriedengeben werden 

miissen. Diese Relation sei, wie es 

fast beschwbrend heiBt, wesentlich 

giinstiger als noch i.J. 1980. Lag 

damals das Verhaltnis im Pro- 

Kopf-Verbrauch zwischen Stadt und 

Land bei 2,7:1, so wird es bis zum 

Jahr 2000 auf 1,82:1 gesunken sein . 

Immerhin aber besteht nach wie vor 

das Stadt-Land-Gef alle , das wah

rend der Mao-Zeit als "Widerspruch 

zwischen Stadt und Land" bezeich- 

net worden war.

Ein Dorfbewohner, der i.J. 2000 in 

Metropolen wie Beijing, Tianjin, 

Shanghai oder Guangzhou kommt, 

wird vermutlich noch genauso von 

Staunen und Bewunderung iiberfal- 

len wie ein sachsischer Dbrfler, der 

Mitte des 18.Jhdts. nach Leipzig, 

der damals modernsten deutschen 

Stadt, kam!

Ganz behaglich mag es den chinesi- 

schen Experten bei diesem Gedan

ken nicht gewesen sein; sie trbsten 

sich aber mit dem Hinweis, daB ein 

solches Gefalle in Entwicklungs- 

landern wohl unvermeidlich sei, ja 

daB selbst moderne Industriestaa- 

ten noch gewaltige Niveauunter- 

schiede aufwiesen, so z.B. das 

Pro-Kopf-Einkommen der US-Bun- 

desstaaten Connecticut und Missis

sippi. Dort habe die Relation 1970 

bei 4.871: 2.547 US$ und 1980 sogar 

bei 13.748: 7.778 US$ gelegen. Ka

men schon die reichen und hochent- 

wickelten Vereinigten Staaten nicht 

um solche Klippen des Ungleichge- 

wichts herum, um wieviel weniger 

ein Entwicklungsland wie die VR 

China!

Erstaunlich, wie sich die Zukunfts- 

vorstellungen der Chinesen in den 

letzten Jahren gewandelt haben. 

Dies wird vor allem auf Plakaten 

und in literarischen Darstellungen 

deutlich. Das chinesische Durch- 

schnittsplakat mit dem Titel "China 

2000" zeigt Hochhauser, Autos und 

StraBen ohne Fahrrader. Auf den 

etwas phantasievolleren Darstel

lungen rasen Schnellziige am Be- 

schauer vorbei , in der Luft kreisen 

Hubschrauber, und im Hintergrund 

wird gerade ein Raketenfahrzeug 

startklar gemacht. Man sieht sich 

in eine Knopfdruckwelt versetzt. 

Vergeblich wird man auf diesen 

Plakaten nach Menschen Ausschau 

halten, so daB man sich unwillkiir- 

lich fragt, wo die 1,2 bis 1,3 Mil- 

liarden eigentlich geblieben sind .

Auch hierauf gibt es bereits eine 

Antwort. Schon im September 1978 

entwarf die Guangming Ribao (18) 

ein Zukunftsgemalde der Haupt- 

stadt Beijing i.J. 1994: Der Autor 

des Artikels landet mit einem Luft- 

schiff unter der Bezeichnung 

"R-101" in einer Stadt mit Wolken- 

kratzern, Supermarkten, Rolltrep- 

pen und farbenfroh gekleideten 

Menschen. Einer der dort beschrie- 

benen "Supermarkte" kommt ganz 

ohne Verkaufer aus, indem er aus- 

schlieBlich von einer elektroni- 

schen Datenbank aus gesteuert 

wird. Jede Person verfiigt liber 

10 qm Wohnraum. AuBerdem gibt es 

eine ganze Stadt 60m tief unter der 

Erde!

Nicht mehr der "Neue Mensch", son

dern die Verherrlichung von Wis- 

senschaft und Technik sind zentra- 

le Bestandteile des chinesischen 

Zukunftstraums geworden. Mao 

hatte noch in seinen letzten Jahren 

das Unbehagen an der modernen 

Technik artikuliert, hatte dem 

ideologischen Engagement vor der 

Fachtiichtigkeit den Vorrang einge- 

raumt, hatte den Menschen fiir 

wichtiger gehalten als die Maschine 

und hatte auch eine Mangelgesell- 

schaft einer gesattigten , aber poli- 

tisch "dekadenten" Gesellschaft 

vorgezogen. Dieser Skeptizismus 

gehbrt der Vergangenheit an - und 

das wohl auch noch i.J. 2000! Be- 

denkt man, wie lange die Faszina- 

tion gegeniiber der Technik in Ja

pan schon anhalt, so darf man wohl 

annehmen, daB die Chinesen hier 

nicht weniger ausdauernd sind und 

daB die westliche Skepsis gegen- 

iiber Wissenschaft und Technik ver

mutlich erst spat Resonanz finden 

wird.

Hand in Hand mit der Ausdehnung 

der Warenwirtschaft diirfte es auch 

zu einer Revolution der steigenden 

Erwartungen kommen. Schon im In- 

dustriereformbeschluB vom Oktober 

1984 wurden die Einheiten und Indi- 

viduen aufgefordert, mbglichst 

schnell "wohlhabend" zu werden. 

In einem Leitartikel der "Volkszei- 

tung" vom 22. Februar 1985 heiBt es, 

daB die Wirtschaftsstruktur den 

Zweck verfolge, die Produktivkraf- 

te zu entwickeln, den Staat machtig 

und die Menschen wohlhabend wer

den zu lassen. Allerdings miisse die 

Arbeitsproduktivitat mit dem Kon- 

sum stets Schritt halten. "Werdet 

wohlhabend!". Dies laBt sich ein 

Chinese nicht zweimal sagen (19).
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Um hier die Baume nicht in den Him

mel wachsen zu lassen, mbchten 

sich die Reformer stets urn einen 

"geistigen Aufbau" (auch "Aufbau 

einer sozialistischen geistigen Zi- 

vilisation" genannt) bemtihen, der 

parallel zum materiellen Aufbau 

laufen und die Dinge im Lot halten 

sollte. China miisse, wie es heiBt, 

bis zum Jahr 2000 "in bezug auf so- 

ziale Gleichheit und ethischen 

Standard die wirtschaftlich hoch- 

entwickelten anderen Lander weit 

uberholt haben" (20).

2.2.3.

Bildung und Wissenschaft

Eine entwicklungsadaquate Bil

dung sexplosion?

Das derzeitige chinesische Bil- 

dungssystem ist durch eine Reihe 

von Strukturmerkmalen gekenn- 

zeichnet, von denen die Zweiglei- 

sigkeit von Massen-und Eliteaus- 

bildung, die vertikale Dreistufig- 

keit, die mangelnde Ausdifferen- 

zierung (= Unterentwicklung des 

Berufsschulwesens), zentrale Kul- 

turhoheit und didaktische Unzu- 

langlichkeiten ("Auswendigler- 

nen", fehlender Schulzwang und 

Dan wei-Bezogenheit der Schulen) 

besonders zu erwahnen sind. Vor 

allem die mangelnde Ausdifferen- 

zierung und das Fehlen eines Schul- 

zwangs sind hbchst reformbediirftig 

- ein Postulat, das von der chinesi- 

schen Fiihrung inzwischen akzep- 

tiert und zum Programm erhoben 

worden ist (21).

Wissenschaft und Technik gelten 

aus der Sicht der Reformer nicht 

mehr, wie es noch in der Perspekti- 

ve der Kulturrevolutionare der Fall 

war, als bloBer "Uberbau" , sondern 

als Produktivkraft, und zwar als 

Produktivkraft im heutigen Leben 

schlechthin . Ohne sie gabe es iiber- 

haupt keine Modernisierung. Stam- 

me nicht die gesamte moderne Welt 

aus der Wissenschaftsretorte der 

letzten Jahrzehnte!? Der einzelne 

Forscher sei dementsprechend kein 

biirgerlicher Intellektueller, son

dern, wie jeder andere Arbeiter 

auch, ein Werktatiger, der aller- 

dings nicht im blauen, sondern im 

weiBen Hemd arbeite und so an einer 

funktionalen Arbeitsteilung mit- 

wirke, ohne daB es zu einem Klas- 

sengefalle komme. Wichtig sei le- 

diglich, daB jeder an seinem Platz 

"dem Volk" dient.

Hier riickt m.a.W. nicht die Klas- 

senherkunft und auch nicht die Art 

der Tatigkeit, sondern die Gesamt- 

einstellung des einzelnen in den 

Mittelpunkt. Dies wird noch klarer, 

wenn man den chinesischen Bil- 

dungsbegriff mit dem anderer Kul- 

turen vergleicht: Nach "westli- 

chem" Verstandnis ist der "Gebilde- 

te" vor allem ein "Wissender", nach 

(alt)indischem Ideal ein "Wunsch- 

loser" und nach altchinesisch-kon- 

fuzianischen Vorstellungen ein 

"Bewahrender". Demgegeniiber 

wiinscht sich das "kommunistische" 

China den "Dienenden". Hierin sind 

sich die Kulturrevolutionare und 

Reformer einig; sie unterscheiden 

sich allerdings dadurch, daB die 

ersteren von den "Akademikern", 

Wissenschaftlern und Kadern nicht 

nur die richtige Gesinnung, son

dern auch die Bestatigung dieser 

Gesinnung durch Rollentausch und 

"kbrperliche Mitarbeit" an "pro- 

duktiver Arbeit" verlangen, wah- 

rend die letzteren es dabei belas- 

sen, daB die "dienende" Einstel- 

lung sich bei der konkreten wissen- 

schaftlichen oder sonstigen ar- 

beitsteiligen Tatigkeit manife- 

stiert, ohne daB Arbeitsplatzrota- 

tion oder sozialer Rollentausch 

stattfinden miissen.

Mit dieser reformerischen Pramisse 

laBt sich auch die Zweigleisigkeit 

des chinesischen Bildungssystems, 

d.h. also die Aufteilung zwischen 

Massenbildung und Elitebildung, 

rechtfertigen. "Schwerpunktschu- 

len", Postgraduiertenstudien, Ti- 

telerwerb etc. diirften bis zum Jahr 

2000 so selbstverstandlich sein, 

daB man sich an die kulturrevolu- 

tionaren Jahre mit ihrer Elite- und 

Wissenschaftsfeindlichkeit nur 

noch wie an feme Schemen erin- 

nert.

Noch beim XII.Parteitag (1982) 

wurden drei "strategische Schwer- 

punkte" fiir den Aufbau des Landes 

festgelegt, namlich Landwirt- 

schaft, Energie/Transportwesen 

und Bildung/Wissenschaft, wobei 

die letzteren als "schwachstes Ket- 

tenglied" galten. Spatestens seit 

den Bildungsreformbeschlussen von 

1985 ist klar geworden, daB die 

Fiihrung diese Scharte auswetzen 

und hierbei vor allem dem Beispiel 

Japans folgen will, das seine tech- 

nologische Spitzenstellung nicht 

etwa Bodenschatzen, sondern dem 

"Rohstoff Ausbildung" verdankt. 

Die Reformer haben nicht mehr die 

zu iiberwindende Armut, sondern 

vielmehr den anzustrebenden 

"Reichtum" im Auge. AuBerdem 

kniipfen sie an eine Tradition der 

Wissenschaftsverehrung an, die 

bereits in den zwanziger Jahren ih- 

ren ersten Hbhepunkt erreicht und 

schon damals gezeigt hatte, daB 

das chinesische Volk hbchst auf- 

nahmefahig fiir Wissenschaft und 

Wissenschaftsverehrung (Jules 

Verne-Vorliebe! ) ist, zumal China 

im Laufe seiner Geschichte ja zahl- 

lose Erfindungen hervorgebracht 

hat, deren ganzes AusmaB erst 

durch das Standardwerk "Science 

and Civilization in China" von 

Joseph Needham offenbar geworden 

ist.

Ohne Wissenschaft kein "Reichtum" 

- dies ist eine inzwischen allgemein 

akzeptierte Philosophic geworden. 

Aus Grilnden des Gleichgewichts 

muB aber auch die "Massenausbil- 

dung" kiinftig breiter und vor allem 

differenzierter angelegt werden, 

d.h., die Einfiihrung des Schul- 

zwangs und die Ausgestaltung des 

Berufsschulwesens stehen auf der 

Prioritatenliste. Beiden Erforder- 

nissen wurde inzwischen zumindest 

administrativ Rechnung getragen. 

Nachdem es bis 1985 keine Schul- 

pflicht, sondern lediglich eine "Po- 

pularisierung" der Schule gegeben 

hatte, wurde nunmehr - durch ZK- 

BeschluB vom 29.Mai 1985 - die all- 

gemeine neunjahrige Schulpflicht 

(sechs Jahre Grund- und drei Jahre 

untere Mittelstufe) fiir jedermann 

angeordnet, wobei die Einfiihrung 

von drei Entwicklungsstufen - je 

nach Regionenkategorie - vor sich 

gehen soli: Die erste Kategorie, die 

etwa ein Viertel der chinesischen 

Bevblkerung ausmacht, umfaBt die 

Stadte, die wirtschaftlich entwik- 

kelten Kiistenregionen sowie die 

wenigen hbherentwickelten Ein- 

sprengsel im Landesinneren. Sie 

sollen die neunjahrige Schulpflicht 

bis 1990 durchgefiihrt haben. Die 

zweite Kategorie, der etwa die Half- 

te der Bevblkerung - und zwar in 

den Kleinstadten sowie in den Dor- 

fern der mittleren Entwicklungs- 

stufe - zugehbrt, soli bis 1995 fol

gen; die dritte Kategorie schlieB- 

lich, also das wirtschaftlich riick- 

standige Restviertel, folgt dann - 

dieser Planung nach - innerhalb 

einer nicht genau bestimmten Frist. 

Bis zum Jahre 2000 diirfte es dem- 

nach immer noch eine groBe Zahl 

von Analphabeten geben, deren 

Zahl sich allerdings nicht mehr mit 

den 235 Millionen vergleichen laBt, 

die noch bei der Volkszahlung vom 

Juli 1982 festgestellt wurden.

Da allerdings rd. die Halfte aller 

Analphabeten in den Gebieten der 

"dritten Kategorie" lebt, diirfte die 

Rate der Wenmang ("Buchstaben- 

blinden") auch bis zum Jahre 2000 

kaum unter der 180-Millionen-Gren- 

ze liegen. Dieses Ergebnis geht von 

zwei Pramissen aus, namlich er- 

stens der Annahme, daB bis zur 

Jahrhundertwende ein Drittel der 

heutigen Analphabeten gestorben 

sind, so daB von den "alten An

alphabeten" (wie sie bis 1982 ermit- 

telt wurden) noch 160 bis 170 Millio

nen leben.

Unterstellt man zweitens, daB in 

den Gebieten der "dritten Katego

rie" nur jedes vierte Kind nicht zur 

Schule geht, so kamen fiir den Zeit- 

raum 1983 rd. 22 Millionen "neue 

Analphabeten" hinzu, so daB man 

im Endeffekt mit einer Gesamtquote 

von zwischen 180 und 190 Millionen 

Analphabeten rechnen miiBte. Die

ses deprimierende Ergebnis kbnnte 

nur dann verbessert werden, wenn 

es gelange, im Wege der Erwachse- 

nenbildung Wunder zu wirken .
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In einer bauerlichen Umgebung 

kann sich China diesen Ruckstand 

zwar leisten, nicht jedoch in einem 

industriellen Ambiente. Dies war 

offensichtlich auch der Grund da- 

fur, daft die Reformer inzwischen 

dem Berufsschulwesen das Haupt- 

augenmerk schenken. Seit Anfang 

der achtziger Jahre werden Fach- 

mittelschulen (fiir Techniker der 

mittleren Ebene), landwirtschaft- 

liche Mittelschulen und Berufsmit- 

telschulen (fiir Facharbeiter) auf- 

gebaut. Nach den Reformbeschliis- 

sen von 1985 soli die Schiilerzahl 

dieser dreifach berufsbezogenen 

Richtungen bis 1990 genauso hoch 

sein wie die der allgemeinbildenden 

Sekundarschulen. Damit ware dann 

das "schwachste Kettenglied" des 

chinesischen Bildungssystems be- 

seitigt. Sogar an den Hochschulen 

sollen kiinftig mehr Studenten auf 

jene Spezialfacher angesetzt wer

den, in denen von seiten der staat- 

lichen Betriebe Nachfrage 

herrscht, wie Industriemanage- 

ment, Finanzwesen, Statistik, Ver- 

waltung , Englisch, Maschinenbau , 

Architektur, Elektronik, EDV usw.

Allerdings fahrt das chinesische 

Berufsschulwesen nicht auf zwei 

Schienen, wie beispielsweise das 

der Bundesrepublik Deutschland, 

wo die praktische Unterweisung von 

Betrieben und Kammern und die 

theoretische Ausbildung von den 

Berufsschulen ubernommen wird, 

sondern lediglich auf einem Geleis. 

GemaB dem in der UdSSR entwickel- 

ten "polytechnischen" System wer

den Theorie und Praxisvermittlung 

allein den Fachschulen anvertraut, 

wobei allerdings praktisches Da- 

zulernen durch Mitarbeit in den Be

trieben keineswegs ausgeschlossen 

ist.

Trotz dieser starken Betonung der 

praktischen Seite diirfte aber das 

traditionelle Literatenerbe dafiir 

sorgen, daft das Pendel der Neigun- 

gen immer wieder zur "Generali- 

sten"-Ausbildung zuriicksch wingt. 

Dieses Tauziehen ist nach Lage der 

Dinge auch i.J. 2000 alles andere 

alsbeendet. Stets wird die chinesi

sche Fiihrung bemiiht sein, ein 

"Gleichgewicht" zwischen allge- 

mein- und f achbildenden Schul- 

zweigen zu wahren.

Fiir den Zeitraum von 1985 bis 2000 

gibt es inzwischen einen umfassen- 

den Plan, der folgende Ziele vor- 

sieht: Jedes Jahr soil es an den 

Grundschulen zwanzig Millionen 

Neuzugange und zwanzig Millionen 

Abganger - im Verlauf der sechs 

Volksschuljahre also insgesamt je- 

weils 120 Millionen Schuler - ge- 

ben.

Wenigstens die Halfte aller Volks- 

schulabganger soil eine dreijahri- 

ge Berufsschule, der Rest die Zhu- 

zhong, also die "Untere Mittelschu

le", besuchen - jeweils also etwa 

zehn Millionen.

Von diesen wiederum sollen sechs 

Millionen auf weiterfiihrende Tech- 

nische Schulen und die restlichen 

vier Millionen auf die Gaozhong, 

also die "Obere Mittelschule", ge- 

hen.

Von den letzteren wiederum sollen 

drei Millionen ein zweijahriges Col

lege- und eine Million ein regula- 

res Vier-Jahres-Hochschulstu- 

dium absolvieren.

Um diesen Plan zu verwirklichen, 

wird China 22 Millionen Lehrer und 

ein Budget von ungefahr 100 Mrd. 

Yuan benbtigen - elfmal so viel wie 

1985, wobei die Erwachsenenbil- 

dung noch nicht einmal mitgerech- 

net ist.

Bis zum Jahre 2000 sollen ferner 

samtliche Kader einen Collegeab- 

schluB nachweisen. Nach dem Jahr 

2000 sollen dann samtliche Werkta- 

tigen" Zugang zu hbherer Bildung 

erhalten (22).

Nach dem AbschluB der Hochschul- 

ausbildung nehmen die meisten Ab- 

solventen eine Stellung in der Indu

strie oder in der Verwaltung an. 

Eine kleine Auslese jedoch laBt sich 

fiir das Postgraduiertenstudium  

einschreiben, vor dem wiederum 

eine Prufungshiirde aufgebaut ist - 

wie iiberhaupt das ganze Schulsy- 

stem in China ein einziges Hiirden- 

laufen ist, bei dem die Hindernisse 

in der Regel weitaus hbher gesteckt 

sind als irgendwo in Europa. Aus 

den Postgraduierten rekrutiert sich 

spater das kiinftige Lehr- und For- 

schungspersonal.

Das 6:3:3:4-System (sechs Jahre 

Volksschule, drei Jahre Untere und 

drei Jahre Obere Mittelschule, vier 

Jahre Hochschulausbildung) wird 

mit an Sicherheit grenzender Wahr- 

scheinlichkeit auch i.J. 2000 noch 

in Geltung sein - und nicht nur des- 

halb , weil China nach langem Expe- 

rimentieren sich dazu durchgerun- 

gen hat, das System i .J. 1985einzu- 

fiihren, sondern auchdeshalb, weil 

es der Standard-Studiengang in al

ien vergleichbaren Landern Asiens 

- von Japan liber Taiwan bis Korea - 

ist und iibrigens auch das Studium 

in den USA bestimmt.

Die Forschung wird in China heute 

hauptsachlich von ftinf Institutio- 

nen getragen, namlich den drei Ka- 

tegorien von Akademien ("Akademie 

der Wissenschaften" fiir Naturwis- 

senschaften, "Akademie der Gesell- 

schaftswissenschaften" und "Fach- 

akademien" fiir Medizinwesen, 

Aeronautik etc.), zweitens von den 

Hochschulen , vor allem den Schwer- 

punkt (Elite )-Hochschulen , drit- 

tens von den einzelnen Ministerien, 

viertens von den lokalen "Vereini- 

gungen fiir Wissenschaft und Tech- 

nik", die sich als eine Art Sammel- 

becken professioneller und Ama- 

teurwissenschaftler herausgebil- 

det haben, und fiinftens von ver- 

schiedenen Einrichtungen der VBA 

(Armee). Da sich die VBA freilich in 

zunehmendem MaBe dazu aufgerufen 

sieht, nicht nur militarische, son

dern einen immer grbBeren Anteil 

von zivilen Giitern zu produzieren, 

diirfte die Militarforschung immer 

mehr mit der Zivilforschung zusam- 

menflieBen und damit an Eigenpro- 

fil verlieren. Eine solche Entwick

lung ware durchaus im Einklang mit 

der generellen sozialen, wirt- 

schaftlichen und politischen Ab- 

wertung, wie sie die VBA im Zuge 

der "Renormalisierung" (dazu 

Teillll der Serie, C.a., Oktober 

1985, S. 699) hinnehmen muB .

Ansonsten aber diirfte die For

schung bei den heutigen Institutio- 

nen verbleiben. Allerdings diirfte 

es mehrere Metamorphosen geben, 

die als Antwort auf sechs Haupt- 

mangel gedacht sind:

Um erstens die Loslbsung der For

schung von der Praxis zu uberwin- 

den, wird es in Zukunft mehr hono- 

rarpflichtige Auftragsforschung 

zwischen Betrieben und beratenden 

Forschungsinstitutionen geben. Um 

die Einmischung der Verwaltungs- 

biirokratie in wissenschaftliche 

Prozesse zu umgehen, erhalten die 

Institute mehr Autonomierechte , die 

sich von hoheren Fonds bis hin zu 

Vermarktungsmbglichkeiten er- 

strecken. Auch sind bereits Indu- 

strieparks im Entstehen, so z.B. 

das "chinesische Silicon Valley" im 

Kreis Haidian, nordwestlich von 

Beijing.

Dem Kampf gegen die Immobilitat 

des ohnehin knappen Forschungs- 

potentials soil ein neues Einstel- 

lungs- sowie ein flexibleres Verset- 

zungssystem dienen. Der mangeln- 

den Motivation vieler Wissenschaft- 

ler soli durch bessere Gehalter, 

Auslandsreisembglichkeiten und 

Pramien nachgeholfen werden. Um 

ferner das Nachhinken der Grund- 

lagenforschung gegenilber der an- 

gewandten Forschung auszuschal- 

ten, soil ein Nationaler Wissen- 

schaftsfonds entstehen, dessen 

Aufgabe hauptsachlich in der Fbr- 

derung der Grundlagenforschung 

besteht. Dem Nachwuchsmangel soli 

- sechstens - durch eine Fbrderung 

des Berufsschulwesens und der 

Fachausbildung an den Hochschu

len abgeholfen werden (23).

All diese neuen Richtlinien, die 

zwischen 1984 und 1985 ausgegeben 

wurden, diirften bis zum Jahr 2000 

zur Entfaltung gekommen sein - und 

zwar nicht deshalb , weil die Regie

rung es so will, sondern weil es sich 

hier um Richtlinien handelt, die 

sich als praktizierbar erwiesen ha-
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ben, and weil sie im ubrigen auch 

jenen Erfahrungen nahekommen, 

wie sie in vergleichbaren Wissen- 

schaftseinrichtungen der Indu- 

strielander sich bewahrt haben .

Trotz zahlreicher Fortschritte ist 

der Nachholbedarf im Ausbildungs- 

und Wissenschaftsbereich jedoch 

nach wie vor gewaltig. Nach der 

letzten Volkszahlung gab es in Chi

na am Stichtag des l.Juli 1982 4,4 

Millionen Personen mit Hochschul- 

abschluB (und weitere 1,6 Millio

nen, die damals noch studierten 

oder die Hochschule ohne AbschluB 

verlassen hatten); 66 Millionen 

hatten eine Obere Mittelschule , 177 

Millionen eine Untere Mittelschule 

und 354 Millionen eine Volksschule 

abgeschlossen . Auf 10.000 Einwoh- 

ner trafen nur 11,4 Hochschiiler 

(zum Vergleich: Indien 58,4, UdSSR 

106, Japan 210und USA 507).

Da an den 715 Hochschulen des Lan

des, deren Zahl sich bis zum Jahr 

2000 allerdings urn etwa ein Drittel 

erhbhen diirfte, immer nur eine ver- 

haltnismaBig geringe Zahl von Stu- 

denten ausgebildet werden kann, 

rechnet die offizielle Prognose mit 

"iiber zehn Millionen Aspiranten 

und Hochschulabsolventen" i.J. 

2000. Bei 1,2 Milliarden Menschen 

ware dies immer noch ein Anteil von 

weit unter einem Prozent der Bevbl- 

kerung. Auf 10.000 Einwohner tra

fen dann auch i.J. 2000 nur rd. 100 

"Akademiker".

Weiterhin soli sich die Gesamtzahl 

der "Wissenschaftler und Techni- 

ker" i.J. 2000 von 6,85 Millionen 

i.J. 1983 auf rd. 9,3 Millionen er- 

hbht haben - auch dies ein Minusre- 

kord, wenn man Vergleiche mit an- 

deren Landern anstellt.

Trotzdem braucht China nicht pes- 

simistisch zu sein . Es ist ihm in we- 

nigen Jahren gelungen, in Spitzen- 

technologien vorzustoBen und Ent- 

wicklungszeitraume schrumpfen zu 

lassen. Hatten die USA fur die Ent

wicklung von der Kernspaltbombe 

zur Kernfusionsbombe sieben Jahre 

und die Sowjetunion vier Jahre be- 

nbtigt, so gelang Beijing die Explo

sion einer Wasserstoffbombe inner- 

halb eines Zeitraumes von nur drei 

Jahren nach Ziindung der ersten 

A-Bombe. Ahnlich schnell vollzog 

sich die Entwicklung bei den Tra- 

gerwaffen. Neben dem Bau von 

Atomwaffen und Raketen gelang den 

Chinesen der Start von Erdsatelli- 

ten, der praktische Einsatz von ra- 

dioaktiven Isotopen in Industrie 

und Landwirtschaft, die Insulin- 

synthese, eine ganze Reihe aufse- 

henerregender Erkenntnisse im me- 

dizinischen Bereich, die Herstel- 

lung von Bodenstationen fur Nach- 

richtensatelliten , der Bau von fort- 

geschrittenen Computern und ein 

Einbruch in Teilgebiete der Gen- 

technik. Viele jener Apparaturen, 

die westlichen Wissenschaftlern 

"frei Haus" geliefert werden, muB- 

ten sich die chinesischen Forscher 

in miihevoller Kleinarbeit erst 

selbst zusammenbasteln. Kein Ge- 

biet, auf dem China heute nicht mit 

grbBter Intensitat den Vorsprung 

anderer Lander einzuholen ver- 

suchte, ob es nun die Laser- oder 

Plasmaphysik, Weltraumtechnik 

oder Teilchenphysik ist. Uberall ist 

China fur Uberraschungen gut. 

Kein Zweifel, daB es zumindest in 

einigen Teilbereichen bis zum Jahre 

2000 ganz an der Spitze mitforscht.

Beim Achtjahresplan von 1978 bis 

1985 dominierten acht Schliisselge- 

biete, namlich Landwirtschaft, 

Energie, neue Werkstoffe, Daten- 

verarbeitungs- sowie Nachrichten- 

technik, Lasertechnik, Weltraum- 

physik, Hochenergiephysik und 

Gentechnik. Diese Sparten sollen 

auch bis zum Jahr 2000 im Vorder- 

grund stehen, erganzt durch Ozea- 

nographie und "Astronavigation" 

(24).

2.2.4.

Die Umwelt i.J. 2000

China gehbrt zu den bkologisch mit 

am schwersten angeschlagenen 

Landern der Dritten Welt. 1979 er- 

ging zwar bereits ein Umwelt- 

schutzgesetz; doch haben die Pro- 

bleme bisher noch nicht entschei- 

dend eingedammt werden kbnnen. 

Dies hangt einmal damit zusammen , 

daB rd. 70% der Energie mit Kohle 

erzeugt werden. Des weiteren haben 

hohe Siedlungskonzentrationen in 

den Industriegebieten zur Grund- 

wasserverschmutzung beigetragen. 

Abholzungsaktionen im Nordwesten 

- und nicht zuletzt im bkologisch 

ohnehin so gefahrdeten Xinjiang 

(Teileinschlag der Auenwalder im 

Bereich des Tarimflusses) - haben 

zu einem raschen Fortschritt der 

Desertifikation gefiihrt. Nicht zu

letzt auch ist eine Zeitlang mehr an 

Holz eingeschlagen als wiederauf- 

geforstet worden.

Die weltweit beklagten Umweltscha- 

den wie saurer Regen, Kohlendi- 

oxidemissionen, Bevblkerungsex- 

plosion und extreme Inanspruch- 

nahme der Rohstoffe sind in China 

in solcher Konzentration vorhan- 

den, daB manche Beobachter (25) 

bereits eine bkologische Katastro

phe heraufziehen sehen.

Auch das "Gutachten" ist sich der 

chinesischen Unzulanglichkeiten 

bewuBt und bringt hierfiir noch ei- 

nige zusatzliche Angaben: China 

sei ein schwachbewaldetes Land; 

wahrend die Gesamtoberflache der 

Welt i.J. 1981 beispielsweise zu 

31,3%bewaldet war, kamen auf Chi

na nur 12% Waldanteil. Auch das 

Pro-Kopf-Vorkommen an Wasservor- 

raten pro Jahr (2.700 cbm) habe 

weit unter dem Weltdurchschnitt ge- 

legen. Zwar verfiige China iiber 

130 Mio.ha Ackerland und 220 Mio. 

ha Weideland, doch verursache die 

Bodenerosion jahrlich immer noch 

einen Verlust von rd . 5 Mrd . t Erde .

Die offiziellen Vorsatze sind zwei- 

fellos gut und richtig. Sechs "Prin- 

zipien" stehen im Vordergrund, 

namlich Gleichzeitigkeit von Pro- 

duktion und Umweltschutz , Verhin- 

derung an erster Stelle, umfassen- 

des Recycling , Stbrerprinzip , bko

logische "Massenlinie", Kombina- 

tion von Anreizen und Strafen.

Es stellt sich jedoch die Frage, in- 

wieweit die Theorie in Praxis umge- 

setzt wird. Die Plane hierfiir sind 

durchaus konkret: Bis zum Jahr 

2000 sollen Forsten (Anpflanzung 

einer "GroBen Griinen Mauer" gegen 

die aus dem Nordwesten vordrin- 

gende "Verwiistung") und Weide

land 18% der Gesamtflache des Lan

des bedecken. AuBerdem soil die 

Rauch-, Staub- und Schwefeldi- 

oxidemission merklich zuriickge- 

hen ; Hunderte von "Methoden" seien 

dafiir bereits entwickelt worden. 

Auch werde bis zum Jahr 2000 die 

Zahl der durch unsauberes Wasser 

verursachten Darminfektions- 

krankheiten urn 30% abnehmen (26).

Entwicklung und Okologie seien im 

Gleichgewicht zu halten. Zunachst 

freilich musse man die Wirtschafts- 

entwicklung auf Kosten der Okolo

gie vorantreiben, doch langfristig 

habe dann wieder die Okologie den 

Vorrang. Die Strategic fiir die 

nachsten Jahre lautet daher: "Die 

Ausbreitung der Verschmutzung un

ter Kontrolle halten und schwer- 

punktmaBig die Umwelt verbes- 

sern". Dies ist eine hubsche Um- 

schreibung fur die Tatsache, daB 

man in den achtziger Jahren den 

Aufbau fiir wichtiger halt als die 

Umwelt. Erst in den neunziger Jah

ren solle dann unter Einsatz fort- 

schrittlicher Techniken die "allsei- 

tige Sanierung der Umwelt" planma- 

Big und schrittweise in Angriff ge- 

nommen werden.

"Global 2000" traut der VRChina die 

Fahigkeit zu, dem allgemeinen 

Riickgang der Forsten ein Ende zu 

setzen. Wahrend die Waldflache in 

Slid- und Sudostasien bis 1990 ver- 

glichen mit 1980 urn 34% geschrumpft 

sein werde, kbnne man in China so

wie in den beiden Koreas aufgrund 

permanenter AufforstungsmaBnah- 

men mit einem Nettozuwachs von 4% 

rechnen (27).

3.

Treibsatze und Bremsen

3.1.

Aktivposten auf dem Marsch in die 

Zukunft

Die Voraussetzungen fiir das Gelin

gen der Vervierfachungsplane sind 

auf den ersten Blick nicht schlecht: 

China verfiigt iiber fast alle Roh-
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stoffe, die in der modernen Indu

strie gebraucht werden. Lediglich 

Eisen- und Kupfererze miissen in 

bescheidenem Umfang eingefiihrt 

werden. Im Hinblick auf die Ener- 

gieerzeugung ist reichlich Kohle- 

und Wasserkraftpotential vorhan- 

den. Ferner glaubt man damit rech- 

nen zu kbnnen, dab die Landwirt- 

schaft bis zum Jahr 2000 pro Kopf 

ca. 400 kg Getreide erzeugen kann - 

die neue Mechanisierungs-, Chemi- 

sierungs-, Bewasserungs- und Di- 

versifizierungspolitik macht es 

mbglich. Ein langfristiges Ent- 

wicklungsprogramm des Staatsrats 

fur die Nahrungsmittelindustrie 

sieht vor, den Gesamtwert dieses 

Zweigs bis zum Jahr 2000 auf 

300 Mrd . Yuan zu erhbhen, wahrend 

er!982nur75 Mrd .Yuan betrug .

Positiv schlagen ferner die immer- 

hin bereits 400.000 Industriebe- 

triebe, die Wissenschaftserfolge, 

die soziale Stabilitat und der gute 

internationale Ruf Chinas bei Ko- 

operationsprojekten alle Art zu 

Buch - nicht zu vergessen auch das 

als Wirtschaftslokomotive dienliche 

metakonfuzianische Wertesystem. 

Giinstig ist es schlieBlich noch um 

die unten (4.) naher zu erlautern- 

den vier Dynamisierungsprozesse 

bestellt.

3.2.

Probleme des "Gleichgewichts"

So weit die Positiva. Die Negativbi- 

lanz wird vor alien durch fortbe- 

stehende "Ungleichwichte" und 

durch den Mangel an Fachkraften 

bestimmt. Auch diirften die vier 

heutigen Schwachstellen i.J. 2000 

nach wie vor weiterbestehen - da- 

von geht auch das "Gutachten" aus.

Durch die "stalinistische" Wirt- 

schaftsplanung in den fiinfziger 

und sechziger Jahren ist eines jener 

libel entstanden, das von den Re- 

formern als Hauptkrankheit der 

Wirtschaft diagnostiziert wurde - 

das Ungleichgewicht, das sich zwi- 

schen Leicht-und Schwerindustrie, 

zwischen Industrie und Landwirt- 

schaft, zwischen Schwerindustrie 

und Energie/Transportwesen usw. 

zeigte. Was z.B. das Verhaltnis 

zwischen Leicht- und Schwerindu

strie anbelangt, so war es in der 

vorreformerischen Zeit stets aufs 

schwerste zuungunsten der Leicht- 

industrie verzerrt. Nachdem die Re- 

lationen im Zeichen des 6.Funfjah- 

resplans wieder etwas ausgegliche- 

ner gestaltet worden waren, strebt 

man jetzt fur das Jahr 1990 ein Ver

haltnis von 48: 52 (Leicht-: Schwer

industrie) und i.J. 2000 ein solches 

von 45:55 an. Die Schwerindustrie 

behalt also nach wie vor Prioritat. 

Ein besonders hohes Wachstum ist 

fur die zum Schwerindustriesektor 

rechnende Elektronikindustrie an- 

gesetzt - ebenso wie fur Glasfaser- 

kommunikation, Laser, neue Werk- 

stoffe und Atomkraft, also fur Pro- 

dukte, die j ahrlich zwischen 13 und 

20% wachsen sollen.

Im Verhaltnis zwschen Industrie, 

Dienstleistungssektor und Land- 

wirtschaft sind ebenfalls "Moderni- 

sierungs"-adaquate Korrekturen 

vorzunehmen.

Der Anteil der Landwirtschaft am 

Bruttosozialprodukt wird i.J. 2000 

auf etwa 20% sinken, derjenige der 

Dienstleistungen aber wird bis da- 

hin (von 16% i.J. 1980) auf 26% ge- 

stiegen sein.

Die restlichen 54% werden von der 

Industrie bestritten.

Was die Beschaftigtenzahl anbe

langt, so soli der Anteil der Land

wirtschaft von ca. 75% (1985) auf 

rd. 33% sinken, wahrend die Zahl 

der Industriearbeiter sich verdop- 

peln, die der Dienstleistungsbe- 

schaftigten sogar verdreifachen 

soil.

Gleichgewichtsgesichtspunkte 

spielen bezeichnenderweise auch 

bei den Finanzen eine ausschlagge- 

bende Rolle. Das "finanzielle 

Gleichgewicht" gilt als "Garant fur 

die Wirtschaftsreform". Defizite im 

Staatshaushalt, wie sie beispiels- 

weise 1984 in Hbhe von immerhin 

5 Mrd .Yuanauftraten, sind deshalb 

fiir die Finanzplaner AnlaB zu ern- 

ster Gewissensforschung. Man 

glaubt dem Problem einerseits 

durch Korrekturen im nachfolgen- 

den Haushaltsplan, vor allem aber 

durch eine Intensivierung des ge- 

samtwirtschaftlichen Wachstums 

gerecht werden zu kbnnen. Ein 

groBzugiges "Deficit-spending" 

bleibt fiir die finanziell auBerst 

konservativ denkende chinesische 

Fiihrung noch auf lange Zeit ein Ta

bu - zumindest auf absehbare Zeit.

Ein Infrastrukturproblem, das ne- 

ben Energie und Transportwesen 

meist im Schatten steht, ist die dii- 

stere Lagerhaussituation, die ge- 

rade im Zeichen tippiger Ernten be

sonders spiirbar geworden ist. Es 

ist ja nicht damit getan, daB die 

Bauern mehr produzieren, sie mus- 

sen vielmehr diesen Segen auch 

transportieren oder zumindest la- 

gern kbnnen. Schon sind da und 

dort kleine "Schweineberge" ent

standen, und in Nordostchina ver- 

darb 1985 Getreide, weil es nicht 

rechtzeitig weggeschafft werden 

konnte und weil auch nicht genii- 

gend Kornspeicher vorhanden wa

ren. Die Kuhllagerkapazitaten der 

Volksrepublik betrugen Ende 1984 

nur 200.000 t (28).

Auch hier taucht also - an ganz un- 

erwarteter Stelle - ein neues 

"Gleichgewichts"-Problem auf, wie 

es auch sonst das gesamte Wirt- 

schaftsgefuge der Volksrepublik 

durchzieht.

Ein weiteres Ungleichgewicht be- 

steht zwischen Sektoren wie Stahl 

(oder Chemie) einerseits und Elek- 

trizitats-, Transport-, Telekommu- 

nikations- und Bauwesen anderer- 

seits. Diesen vier Schwachstellen 

der chinesischen Wirtschaft soil bis 

zum Jahr 2000 ein hoher Anteil am 

BSP (15% gegeniiber 12,7%i.J. 1981) 

zukommen.

3.3.

Schwachstellen

3.3.1.

EnergieengpaB?

An erster Stelle der "Sorgenkinder" 

steht die Energieversorgung. Die 

Regierung plant deshalb, entspre- 

chend der allgemeinen Vervierfa- 

chung des BPW zwischen 1980 und 

2000 auch die 'Stromerzeugung zu 

vervierfachen , d ,h ., die Elektrizi- 

tatserzeugung von 300 Mrd.kWh 

1980 auf 1,2 Billionen kWh zu stei- 

gern. Die Warmekraftwerke sollen 

daran mit 900 Mrd.kWh beteiligt 

sein (1980: 240 Mrd.kWh), die Was- 

serkraftwerke dagegen mit 

200 Mrd.kWh. Die dann noch fehlen- 

de Lucke von 100 Mrd.kWh miisse 

durch Kernenergie geschlossen 

werden. Die geplanten KKW sollen 

im Kustenbereich liegen, und zwar 

vor Shanghai und nahe Guangzhou. 

Dies hangt mit zwei Uberlegungen 

zusammen: China verfiigt uber ein 

Kohlevorkommen von 400 Mrd.t, von 

denen 60% in Nordchina lagern. 

Ferner hat das Land die grbBten 

Wasserkraftpotentiale der Welt in 

einer ungefahren GrbBenordnung 

von 380 Mio.kW zur Verfugung, die 

freilich zu 70% im fernen Sudwest- 

china liegen. Ausgerechnet dort je- 

doch, wo sich die meisten modernen 

Industrien konzentrieren, namlich 

an der Kuste, ist weder Kohle noch 

Wasserkraft vorhanden . Da gegen- 

wartig nicht weniger als 43%der ge- 

samten Eisenbahn- und 47% der 

Schiffsfrachten von Kohle bestrit

ten werden, kann auf absehbare 

Zeit nicht an eine Erhbhung der Zu- 

fuhren gedacht werden. Es bleibt 

also als einziger Ausweg der Bau 

von Kernkraftwerken , fur die genu- 

gend Uran aus eigenen Vorkommen 

zur Verfugung steht. Allein die bis 

heute verifizierten Uranlagerstat- 

ten auf chinesischem Boden reichen 

aus, um Druckwasserreaktoren mit 

einer Gesamtkapazitat von 

15.000 MW dreiBig Jahre lang in Be- 

trieb zu halten.

Seit dem Bau des ersten experimen- 

tellen KKW i.J. 1958 hat China mehr 

als zehn Reaktoren verschiedener 

Art gebaut und in Betrieb genom- 

men . Z . Zt. wird an einem 300-MW- 

Druckwasserreaktorenwerk in Qin- 

shan/Ostchina gebaut, das ganz 

allein in chinesischer Regie ent- 

steht. Weitere KKW mit Kapazitaten 

von 100.000 bis 3Mio.kW sollen in 

den nachsten Jahren importiert 

werden, wahrscheinlich aus Frank-
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reich, der Bundesrepublik und den 

USA.

Das Werk Qinshan (bei Hangzhou) 

wird i.J. 1988 fertiggestellt sein. 

Das 1.800-MW-KKW in der Provinz 

Guangdong soli bis 1990 ans Netz 

gehen (29).

Es muB aber nicht nurmehr Energie 

erzeugt, sondern gleichzeitig auch 

mehr als bisher eingespart werden . 

Ca. 20% der erzeugten Elektrizitat 

gingen z.B. noch 1985 durch be- 

schadigte E-Leitungen verloren. 

AuBerdem ist der landliche Ener- 

giebedarf bis 1985 schneller gestie- 

gen als erwartet. Ausnutzen aller 

verfiigbaren Quellen (GroBkraft- 

werke , Biogas, Solarenergie , klei- 

ne Wasserkraftwerke) und Einspar- 

maBnahmen - dies sind die von der 

Regierung empfohlenen HauptmaB- 

nahmen, die auch i.J. 2000 noch 

maBgebend sein diirften. Im iibri- 

gen arbeitet China angestrengt im 

Bereich der Plasmaphysik, will al

so von Anfang an an den wahr- 

scheinlich Mitte des nachsten Jahr- 

hunderts verfiigbaren Kernfusions- 

energien teilhaben. Die wichtigsten 

einschlagigen Institute befinden 

sich in Beijing, Shanghai und in 

Leshan bei Chengdu (Provinz Si

chuan ).

Was den Energieverbrauch in der 

Landwirtschaft anbelangt, so wird 

er iibrigens von "Global 2000" giin- 

stiger als der anderer Entwick- 

lungsstaaten angesetzt. China sei 

"wahrscheinlich erfolgreicher als 

jedes andere Land gewesen", seine 

Landwirtschaft mit "einem Minimum 

an Energiebedarf zu entwickeln"

(30) . Besonders anerkennend wird 

in diesem Zusammenhang die Er- 

richtung von Biogasanlagen er- 

wahnt, deren Zahl sich bis 1985 im- 

merhin auf rd. 70 Mio. erhbht hatte. 

Nur Indien, das bis 1990 den Bau 

von 100 Mio. Biogasanlagen plane, 

halte hier in der Dritten Welt 

Schritt, sieht man einmal von Tai

wan, Siidkorea und Thailand ab

(31) .

Gerade mit der letzteren Methode 

werden drei Fliegen auf einen 

Stretch getroffen: Energieerzeu- 

gung, Dungemittel-"Erbriitung" 

und Umweltschonung durch "Ver- 

wertung der Abfalle".

AuBerdem sehen sich die Bauern 

aufgefordert, "zwei Schatzhauser 

zu bauen", namlich ein "schwarzes 

unter der Erde und ein griines liber 

der Erde" - mit dem schwarzen 

Schatzhaus sind Kohle und Erdbl 

gemeint (32).

Dieser bauerliche Beitrag kann 

iibrigens gar nicht hoch genug ein- 

geschatzt werden. Waren doch die 

lokalen Kohlezechen in einem Jahr 

wie 1984 mit einem Ertrag von 

370 Mio . t Kohle an der gesamtnatio- 

nalen Kohleproduktion mit immer- 

hin 49% beteiligt! Die rd. 48.000 

Kleinzechen sind liber mehr als 

1.200 Kreise verstreut und werden 

z.T. von Kollektiven, manchmal so- 

gar von Einzelunternehmen betrie- 

ben (33).

3.3.2.

TransportengpaB?

Nach dem "Gutachten" sollen bis 

zum Jahr 2000 30.000 bis 40.000km 

Eisenbahnstrecken neu hinzukom- 

men, so daB das gesamte chinesi- 

sche Netz dann 80.000 bis 90.000 km 

umfaBte, davon 25-30% zweispurig .

Das StraBennetz soil bis zur Jahr- 

hundertwende auf 1,5-2 Mio.km 

ausgedehnt werden. In den Hoch- 

seehafen soil es bis dahin 1.000 

Kais geben, darunter 700 Tiefwas- 

serkais. Fur den Inlandswasser- 

transport sollen 10.000km verfiig- 

bar sein.

Dariiber hinaus soli es bis 1990 

2.000km Autobahnen geben, deren 

Lange sich bis zurJahrhundertwen- 

de mbglicherweise noch verdoppeln 

oder verdreifachen wird - aber 

auch dies ware noch lange kein ent- 

scheidender Durchbruch.

Der Personenverkehr soli gegen- 

liber 1980 urn das 4,3-4,9fache an- 

steigen, der Frachttransport urn 

das ungefahr 2fache. Diese Anga- 

ben bestatigen die oben vorge- 

brachte These von der Danwei-sta- 

bilisierten " Immobilitat".

Auch ein "Paradies des Privatau- 

tos" wird China im Jahre 2000 ganz 

bestimmt nicht sein - und sollte es 

verniinftigerweise eigentlich nie 

werden. Uber diese Tatsache diirfen 

auch die Zuwachsraten nicht hin- 

wegtauschen, die heutzutage von 

den Verantwortlichen immer wieder 

angekiindigt werden . Nach Angaben 

von Ministerprasident Zhao Ziyang 

soli die Produktionszahl von gera

de 300.000 Stuck (1984) bis 1990 ver- 

doppelt und dann in den 10 Jahren 

bis zur Jahrhundertwende noch ein

mal verdoppelt werden, so daB es 

dann 1,2 Mio. Stuck waren: Ein ge- 

waltiger Aufschwung zwar, wennman 

bedenkt, daB China mit der Auto- 

produktion iiberhaupt erst 1956 be- 

gonnen hat, dagegen nur ein Trop- 

fen auf dem heiBen Stein, wennman 

diese Zahl etwa mit der japanischen 

Produktion im gleichen Jahr ver- 

gleicht, die das lOfache betragen 

hat oder aber wenn man das Angebot 

mit der riesigen Nachfrage des chi- 

nesischen Marktes vergleicht. An- 

gesichts dieser Lucke sah sich die 

Volksrepublik auch gezwungen, 

auslandische Firmen als Partner 

mit heranzuziehen.

Die oben genannten Zahlen umfas- 

sen Pkws und Lkws. Die erstere Ka- 

tegorie liegt bei der bescheidenen 

Jahresproduktion von 5.000 (1985).

Doch schon 1990 sollen es 300.000 

Stuck sein , davon 100.000 Stuck aus 

dem VW-Joint-Venture (34). Die 

Schere zwischen Lkw- und Pkw-Pro- 

duktion wird sich dann bis zum Jahr 

2000 langsam schlieBen. Doch wird 

auch dann der Pkw im wesentlichen 

ein Funktionarsauto bleiben, 

selbst wenn Anfang 1985 einige in 

Polen produzierte Kleinwagen schon 

an Privatpersonen verkauft wur- 

den. Ausnahmen bestatigen auch 

hier die Regel. Der "Sattigungs- 

grad" trate in China sehr schnell 

ein. Zieht man hierbei einmal die 

Bundesrepublik zum Vergleich her- 

an, so werden schnell Beschran- 

kungen sichtbar. Dem StraBenver- 

kehr des Bundes stehen 480.000km 

zur Verfiigung, davon 7.300km Au

tobahnen, der Rest BundesstraBen 

(1.1.1980). Zur gleichen Zeit lag 

die Zahl der zugelassenen Pkws bei 

22 Mio. - 1985 waren es ungefahr 

schon 30 Mio.

Das chinesische StraBennetz be- 

tragt demgegeniiber 907.000 km 

(1984), ist also nicht einmal dop- 

pelt so groB wie das der kleinen 

Bundesrepublik, die ja nur ein 

Vierzigstel der chinesischen Terri- 

toriumsflache umfaBt. Fiihre nur 

jeder 50.Chinese einen Pkw, waren 

bereits die Dichteverhaltnisse der 

Bundesrepublik erreicht! Man stie- 

Be also schnell auf eine Toleranz- 

grenze fur Mensch , Umwelt und Roh- 

stoffvorrate - von den Infrastruk- 

turproblemen gar nicht zu reden .

Die eben durchgefiihrte Uberlegung 

bezieht sich auf das Jahr 1985, laBt 

sich aber auch fur das Jahr 2000 an- 

stellen: Seit 1949 hat die Volksrepu

blik durchschnittlich pro Jahr 

26.000 km neue StraBen gebaut. 

Setzte sie dieses Tempo bis zum Jah

re 2000 fort, so kamen weitere 

390.000km hinzu, so daB das Land 

dann liber l,3Mio.km StraBen ver- 

fiigte. Die Toleranzgrenze lage in 

diesem Fall - immer den Vergleich 

mit der Bundesrepublik unterstellt 

- bei jedem 30. Chinesen als Autobe- 

sitzer. Sollte China gar den Autobe- 

sitz der Bundesrepublik nach dem 

Stand von 1981 (namlich 385 Pkw pro 

tausend Einwohner) erreichen , so 

ware die Volksrepublik mit sage 

und schreibe 380 Mio. Pkw iiber- 

schwemmt!

Hier werden Kapazitatsgrenzen 

sichtbar! China wird also gut dar- 

an tun, bei der Personenbeforde- 

rung kiinftig nicht auf das Privat- 

auto, sondern auf Eisenbahn und 

Busse zu setzen - im iibrigen aber 

die bisher geiibten Beschrankungen 

in der Freiziigigkeit beizubehal- 

ten . Bekanntlich gibt es auch in der 

neuen chinesischen Verfassung von 

1982 unter all den anderen "Grund- 

rechten" keine Freiziigigkeit! Diese 

Tendenz zum Stationaren wird zu- 

satzlich noch begiinstigt durch die 

Danwei-Struktur.
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Das "Gutachten" schlagt vor, daB 

fur das Transportwesen i.J. 2000 

17-18% der gesamten staatlichen 

Investitionen veranschlagt werden 

(35).

3.3.3.

Das Rentensyndrom

Eine nicht unbetrachtliche Bela- 

stung, mit der sich die chinesische 

Volkswirtschaft i.J. 2000 herumzu- 

schlagen hat, sind die heute noch 

kaum geregelten Pensions- und 

Rentenfragen. Bisher wird die So- 

zialpolitik ja fast ausschlieBlich 

nach dem Danwei-Prinzip durchge- 

fiihrt; d.h., die Betriebe haben fur 

die Renten der Arbeiter und Ange- 

stellten aufzukommen. Nirgends 

existiert ein landesweiter Arbeits- 

versicherungsfonds . I.J. 2000 wird 

es etwa 34 Millionen Staatspensio- 

nare mit einer Gesamtpensionssum- 

me von 3Mrd.Yuan geben - von den 

in Individual- oder Kollektivbe- 

trieben Beschaftigten, die nach 

mehreren Hundertmillionen ziihlen, 

gar nicht zu reden. Auch das Pro

blem der dynamischen Rente ist al- 

les andere als gelbst. Wahrschein- 

lich leistet sich hier China einen 

ahnlichen "Urlaub von der sozialen 

Frage" wie das hochindustriali- 

sierte Japan. Man glaubt offen- 

sichtlich, sich in der Versorgung 

der Pensionare noch weitgehend auf 

traditionelle Strukturen verlassen 

zu kbnnen, also die Sozialpolitik 

noch nicht entpersonalisieren zu 

miissen. Bezeichnenderweise

schweigt auch das "Gutachten" zu 

diesem Fragenkreis.

4.

Die weitere Konsolidierung der vier 

Grundvoraussetzungen fur Wachs- 

tum und Modernisierung

Die offiziellen "Vervierfachungs"- 

Erwartungen lassen sich nurerrei- 

chen, wenn eine Reihe von institu- 

tionellen Anderungen gelingt, die 

dafiir sorgen, daB die bisherigen 

Erfolge keine Eintagsfliegen blei- 

ben , sondern kontinuierlich fortge- 

setzt werden. Es kommt darauf an, 

daB jene Haupthiirden niedergeris- 

sen werden, die der Entwicklung 

bis 1978 im Wege gestanden haben, 

namlich zentralstaatlicher Dirigis- 

mus, einseitige Betonung gewisser 

"Kettenglieder" (Stahl, Getreide), 

Politisierung bkonomischer Ent- 

scheidung und Bekampfung "feuda- 

listischer" und "bourgeoiser" 

Orientierungen.

Worauf es statt dessen ankommt, ist 

Dezentralisierung, Diversifizie- 

rung , "Waren"-Bildung und Renor- 

malisierung im Sinne einer Wieder- 

anerkennung gewisser metakonfu- 

zianischer Werte.

Diese vier Prozesse sind auf dem be- 

sten Wege, bis zum Jahr 2000 ihren 

Zenit zu erreichen.

4.1.

Dezentralisierung

4.1.1.

Betriebliche Dezentralisierung

Die neue, seit dem 10-Punkte-Be- 

schluB vom Oktober 1984 offiziell 

abgesegnete Betriebsautonomie 

kommt am allermeisten den Privat- 

unternehmen zugute, da die groBen 

Staatsbetriebe, z.T. aber auch die 

Kollektivbetriebe, noch auf abseh- 

bare Zeit enger in das Planungs- 

und Zirkulationsnetz des Staates 

eingebunden bleiben . Vor allem die 

groBen Staatsbetriebe, die ihr Soli 

unmittelbar von den Ministerien 

vorgeschrieben bekommen, haben 

nach wie vor relativ wenig Hand- 

lungsfreiheit. Der Direktor ist hier 

Reprasentant des Staates, wahrend 

er bei den Kollektivbetrieben die 

Genossen vertritt. Sein wirklich ei- 

gener Herr ist nur der Privatunter- 

nehmer, der sich in seiner Rolle 

durch die inzwischen abgegebenen 

staatlichen Bestandsgarantien fur 

Privatunternehmen noch zusatzlich 

bestarkt fiihlen darf.

Die Staatsbetriebe verfiigen, um 

dies nochmals zu betonen , fiber ver- 

haltnismaBig wenig Eigenspiel- 

raum, da sie zumeist Befehlsplanen 

unterworfen sind und da sie des- 

halb auch wenig in der Gewinn- und 

Verlustfrage ausrichten kbnnen.

Die groBen und mittleren Kollektiv- 

unternehmen haben demgegenuber 

im wesentlichen nur noch Leitplane 

zu befolgen, so daB es hier schon 

weitaus mehr auf die Tiichtigkeit 

und Initiative des Managements 

ankommt.

Privatunternehmen schlieBlich 

sind fast ganz auf sich gestellt und 

haben sich im Wettbewerb zu be- 

haupten. Gutes Management ist hier 

(jberlebensbedingung - und Vor- 

aussetzung fur die Gewinnchan- 

cen-Maximierung.

Soweit allerdings nicht wirkliche 

Privatpersonen, sondern die Funk- 

tionare von Partei- und Regie- 

rungsorganisationen als Unterneh- 

mer tatig werden, geraten sie schon 

heute ins SchuBfeld der Kritik ; ver- 

quickten sie doch in ganz unzulas- 

siger Weise Macht und Gewinnstre- 

ben sowie Administration, Produk- 

tion und Handel. Erst im Marz 1985 

wurden zwei Wirtschaftsunterneh- 

men geschlossen, die von zwanzig 

Kadern aus Partei-, Regierungs- 

und Armee-Einheiten gegriindet 

worden waren und die ihre Stellung 

dazu benutzt hatten, Mangelguter, 

wie z.B. Fahrzeuge und Stahl, ille

gal zu verauBern und dabei auBer- 

gewbhnlich hohe Gewinne zu erzie- 

len (36). Produktion und Handel 

sollen in Zukunft also nach Mbg- 

lichkeit entweder echten Betriebs- 

leitern uberlassen werden oder 

aber Privatunternehmern.

Ferner pochen Unterfirmen zuneh- 

mend darauf, daB sie von ihren 

Oberfirmen nicht mehr so streng an 

die Leine gelegt werden. Vor allem 

Konzerne aus Shanghai hatten noch 

Ende 1984 versucht, ihren Unterfir

men Bedingungen zu diktieren, die 

mit den neuen Autonomieregelungen 

nicht mehr vereinbar sind, sei es 

nun in Form von Gewinnbeschnei- 

dung oder aber durch Intervention 

in Personalfragen.

Alle Signale deuten also in Richtung 

Eigeninitiative, m.a.W. also auf 

"weniger Staat" in betriebswirt- 

schaftlichen Belangen . Die betrieb

liche Eigeninitiative wird noch 

durch zwei weitere reformerische 

Parolen unterstutzt, namlich "sich 

auf die eigene Kraft zu stutzen" und 

"nicht aus demselben groBen Topf 

zu essen".

Jedes Privatunternehmen, das eine 

giiltige Lizenz sowie Kreditwurdig- 

keit besitzt, kann neuerdings auch 

Kredite von der Industrie- und Han- 

delsbank erhalten, die sich eine 

Abteilung eigens fur die Bedienung 

von Privatunternehmen zugelegt 

hat. Durch die "Vorschriften uber 

Kreditvertrage" vom 1.April 1985 

ist die Rolle der Banken bei der 

volkswirtschaftlichen Globalsteue- 

rung weiter gestarkt und gleichzei- 

tig das Verhaltnis zwischen Kredit- 

gebern und Kreditnehmern naher 

fixiert worden.

Inzwischen gibt es auch eine Ver- 

zinsung fur Termineinlagen von Un- 

ternehmen sowie Jahreszinsen fur 

Produktions- oder Investitionskre- 

dite.

Die finanzielle Seite der Betriebs

autonomie wird aber nicht nur 

durch Kredite, sondern auch durch 

flexiblere Anreizmethoden ge

starkt. So diirfen z.B. die Anlagen 

kiinftig schneller abgeschrieben 

und sollen Innovationen durch 

steuerliche Vergunstigungen hono- 

riert werden.

4.1.2.

Regionale Dezentralisierung

Im Zuge der Dezentralisierung 

kommt es nicht nur zur Herausbil- 

dung der Betriebs-, sondern auch 

einer Art Regionalautonomie. China 

ist kein "Schachbrett" mehr, auf 

dem die Beijinger Burokratie ihre 

Figuren hin- und herschiebt, son

dern eine Vielheit von soziodkono- 

mischen Einheiten, die miteinander 

nach hauptsachlich wirtschaftli- 

chen Gesichtspunkten in Verbin

dung treten oder miteinander kon- 

kurrieren. Seit 1984 gibt es die "14 

Kiistenstadte" , die ihre "Tore gebff- 

net" haben und die ihre Hauptauf- 

gabe kiinftig darin sehen sollen, 

einerseits mit dem Ausland und an- 

dererseits mit ihrem jeweiligen Hin

terland zu kooperieren und dabei 

den ModernisierungsprozeB voran-
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zutreiben. AuBerdem warden inzwi- 

schen drei Deltagebiete erbffnet, 

namlich am Unterlauf des Yangzi, 

am Unterlauf des Perlflusses und im 

Bereich von Xiamen (Amoy ).

Da die wohlhabenden Kustenstadte 

jedoch in erster Linie auf ihr eige- 

nes Wohl bedacht sind, kommt es zu 

einem immer starkeren Gefalle zwi- 

schen Ost- und Westgebieten oder, 

wie es manchmal heiBt, zwischen 

"Erster” und "Drifter Front".

Diese Gefallestufen sind eine typi- 

sche Folge der Neubetonung des Lei- 

stungskriteriums sowie der Basis

initiative. Abstufungen gibt es so- 

wohl bei den einzelnen Regionen als 

auch bei den Haushalten:

- In den rd. 2.000 Kreisen Chinas 

gelten 200 als arm - sie alle liegen 

bezeichnenderweise im Nord- oder 

Siidwesten.

- AuBerdem hat das Ministerium fur 

Zivilverwaltung festgestellt, daB 

es im ganzen Land 70 Mio. "arme" 

Bauernhaushalte gibt - dies sind 

immerhin 8% der landlichen Bevbl- 

kerung, die ebenfalls zum grbBten 

Teil im Hinterland angesiedelt 

sind.

Wie nun werden die Begriffe "wohl- 

habend" und "arm" gemessen? Als 

"wohlhabend" gelten Haushalte, 

die ein jahrliches Pro-Kopf-Ein- 

kommen von liber 500 Yuan haben. 

Die chinesischen "Millionare" hei- 

Ben "10.000-Yuan-Haushalte" . Die 

normalen Haushalte verfiigen dem- 

gegeniiber uber ein jahrliches 

Pro-Kopf-Einkommen zwischen 200 

und 500 Yuan - sie machen 60% der 

landlichen Haushalte aus. "Arm" 

schlieBlich sind solche Haushalte, 

die jahrlich weniger als 200 Yuan 

verdienen (37).

Wichtige Dezentralisierungsansat- 

ze tauchen ferner in Form der neu- 

entstehenden "Kleinstadte" (chen) 

auf, die das Ergebnis der Renais

sance alter Marktzentren in neuem 

Gewande sind (Naheres dazu C.a., 

Oktober 1985, S.700f.).

4.1.3.

Folgeerscheinungen der Dezentra- 

lisierung

4.1.3.1.

Leistungsbedingte Gefallestufen

Nach dem Willen der Reformer soli im 

chinesischen "Sozialismus" nur 

noch die Makrowirtschaft zentral 

gesteuert, die Mikrowirtschaft aber 

zu maximaler Eigeninitiative nach 

Marktgesichtspunkten angehalten 

werden. Man ist zu der Erkenntnis 

gekommen, daB das volkswirt- 

schaftliche Potential nur dann voll 

auszuschbpfen ist, wenn jeder ein- 

zelne Bestandteil, sei es nun ein 

Individuum oder aber eine Danwei, 

Eigeninitiative an den Tag legt.

Diese Entfaltungsfreiheit hat frei- 

lich auch ihre Kehrseite: Es kommt 

zu unterschiedlichen leistungsbe- 

dingten Gefallestufen zwischen Re

gionen, Danweis und Einzelperso- 

nen und es sind Klagen zu erwarten 

liber Preiserhbhungen, liber be- 

hbrdliche Einmischungsversuche 

und vor allem liber die Partizipa- 

tionsfeindlichkeit der Biirokratie - 

von den zwischenzeitlich mit Er- 

staunen vermerkten Studentende- 

monstrationen gar nicht zu reden. 

Doch weiB die Fiihrung recht wohl, 

daB sie nicht einfach zu den alten 

administrativen Methoden zuriick- 

kehren kann, daB sie vielmehr den 

"Dialog" zu fiihren hat. Vielleicht 

fiihrt dieser Sachzwang zu einer 

Entwicklung in Richtung "Massen- 

linie" , wie ihn die vorreformerische 

Fiihrung nie erreicht hat, obwohl 

sie das Wort "Massenlinie" dauernd 

auf den Lippen fiihrte. Ferner miis- 

sen, wenn die Einzelinitiative zum 

Tragen kommen soli, auch die not- 

wendigen Strukturvoraussetzungen 

geschaffen werden, sei es nun in 

Form der (wenigstens partiellen) 

Preisfreigabe (vorerst fur Neben- 

nahrungsmittel), die leistungsge- 

rechte Gestaltung von Lbhnen und 

Gehaltern, die Freigabe des Han

dels vom Dorf zur Stadt sowie zwi

schen den Stadten und einzelnen 

Provinzen sowie die Einraumung 

von Betriebsautonomie. Die chine- 

sische Wirtschaft soli also nach wie 

vor zwar geplant sein, soli aber 

gleichzeitig auch auf der Waren- 

produktion basieren.

Auch wenn sich zwischendrin immer 

wieder Schwierigkeiten ergeben, 

Preissteigerungen urn sich greifen 

und Konjunkturerhitzungen auftre- 

ten (wie z.B. noch Anfang 1985), 

kann man doch feststellen, daB der 

"Neue Lange Marsch der Reform und 

Modernisierung" mit hoffnungsvol- 

len Erfahrungen begonnen hat, 

nachdem nun fast ein Viertel des 

Weges zuriickgelegt wurde.

4.1.3.2.

Tauziehen zwischen "Unternehmer- 

tum" und Biirokratie: WelcheAufga- 

ben verbleiben der Biirokratie im 

neuen WirtschaftsprozeB?

Je mehr das "Wertgesetz" um sich zu 

greifen beginnt, umso starker wird 

das Tauziehen zwischen Marktten- 

denzen einerseits und der jahre- 

lang eingeiibten Gewohnheit zur 

"Preisregulierung von oben" wer

den. Die Preisreform ist ein Tiger, 

der bisher noch in keinem soziali- 

stischen Land bezwungen worden 

ist. China geht hier einen klihnen 

und - wenn er gelingt - "geschichts- 

trachtigen" Weg: Ein wenig Pathos 

muB hier schon erlaubt sein !

Die "Markt"-Entfaltung zieht aber 

noch andere Konsequenzen nach 

sich: Der Biirokratismus muB sich 

immer mehr in seine makrobkonomi- 

schen "Restgebiete" zuruckziehen, 

die Prazision der Statistik muB zu- 

nehmen (insofern kam das Stati- 

stikgesetz vom l.Januar 1984 gera- 

de recht), der Wettbewerb wird 

wachsen und wird einerseits zu ei

nem neuen QualitatsbewuBtsein 

fiihren miissen, das die alte Ton- 

nenideologie ablbst, andererseits 

aber verstarkte Werbung nach sich 

ziehen. Bereits Ende 1983 gab es 

2.300 Werbe-Danweis , darunter 165 

Werbebiiros, 270 Zeitungen, 95 

Rundfunkstationen, 338 Drahtfunk- 

stationen, 540 Zeitschriften usw. 

(38). Zunehmen wird ferner die Ak- 

tivitat der Steuerbehdrden, das 

Wirtschaftspriifungswesen und 

auf der anderen Seite - der Lobbyis- 

mus der Interessengruppen.

Angesichts der Gewinntrachtigkeit 

des neuen Geschehens wird sich 

auch das Militar noch starker als 

bisher mit seinen Industrien an der 

Produktion ziviler Giiter beteili- 

gen.

Welche Aufgaben bleiben ange

sichts der schnell um sich greifen- 

den Betriebsautonomie sonst noch 

den Behbrden?

- Da ist zunachst die Kontrolle, ob 

die Einzelbetriebe sich an die 

staatlichen Plane halten. Sie reicht 

allerdings nur zur Uberprufung 

der planmaBigen Produktion . Uber- 

planmaBige Produkte durfen auf- 

grund der "Provisorischen Rege- 

lungen zur Ausweitung der Ent- 

scheidungsbefugnisse staatseige- 

ner Betriebe" vom 10.Mai 1984 sogar 

von den Staatsbetrieben prinzipiell 

frei verauBert werden.

- Ferner sind die Kader aufgefor- 

dert, sich in Zukunft weniger als 

Kontrolleure denn als Dienstlei- 

stungstrager zu verstehen und da- 

fur zu sorgen , daB die einzelnen Be

triebe mit Informationen, neuen 

Technologien und mit Koordina- 

tionsvorschlagen versorgt werden.

- SchlieBlich besteht noch die Auf- 

gabe der Rechnungspriifung. Zwi

schen September 1983 und Ende 1984 

wurden in ganz China Rechnungs- 

priifungsbiiros mit zusammen 24.000 

Angestellten gegriindet, die fal- 

sche Abrechnungen, Buchungsfeh- 

ler oder gar UnregelmaBigkeiten 

aufdecken sollen, und deren Arbeit 

sich in der Tat inzwischen als au- 

Berst niitzlich erweist, insofern 

namlich Tausende von Schiebun- 

gen, Korruptionsf alien und fal- 

schen Abrechnungen nachgewiesen 

werden konnten (39).

Wie diese Aufzahlung zeigt, be- 

schranken sich die Kontrollbefug- 

nisse der Behbrden im allgemeinen 

auf Staats- oder Kollektivbetriebe. 

Privatbetriebe dagegen beginnen 

sich zunehmend gegen obrigkeitli- 

che Eingriffe zu sperren . Als beson- 

ders lastig werden burokratische
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Eingriffe vor allem in die bauerli- 

chen "spezialisierten Haushalte" 

empfunden. Dazu gehdren jene 

Landlichen Haushalte, die sich auf 

Warenproduktion oder Dienstlei- 

stungen, also auf den sekundaren 

oder tertiaren Sektor, spezialisiert 

haben und die zu diesem Zweck min- 

destens 60% ihrer Arbeitszeit auf 

eine Spezialproduktionslinie ver- 

wenden, mindestens 80% dieser Pro- 

dukte vermarkten und dabei ein 

Einkommmen erzielen, das zumin- 

dest das Doppelte des Durchschnitts 

aller ortsansassigen Familien be- 

tragt. Ende 1984 erfiillten 2,3% al

ler landlichen Haushalte (4,2 Mio.) 

diese Kriterien. Sie waren haupt- 

sachlich in Industrie, Handel, 

Wohnungsbau, Transport usw. ta- 

tig (40).

Es waren diese Haushalte, die, ob 

nun aus MiBgunst oder aber wegen 

ihrer besonderen "Ergiebigkeit" 

von staatlichen und kollektiven 

Kadern immer wieder "tyrannisiert" 

wurden (41). Einige Kader machten 

beispielsweise in den Restaurants 

der "spezialisierten Haushalte" 

groBe Rechnungen, weigerten sich 

dann aber zu zahlen. Andere Be- 

triebe wurden standig mit "Gebtih- 

ren" schikaniert. Ein Forstbetrieb 

in der Provinz Sichuan bekam z.B. 

bei einer einzigen Verkaufsaktion 

nicht weniger als elf Gebiihren auf- 

gebrummt und steckte deshalb am 

SchluB in den roten Zahlen (42). 

Auch an StraBen und Binnenschiff- 

kanalen treten immer wieder neue 

"Inspektionsgruppen" auf, die die 

Passanten unter alien mbglichen 

Vor wan den zur Ader lassen .

Hier entsteht ein echtes Tauziehen 

zwischen Privatunternehmertum 

und Biirokratie, das allerdings 

langerfristig zugunsten des erste- 

ren ausgehen durfte, da die refor- 

merische Ftihrung dem leistungs- 

feindlichen Kaderunwesen das 

Handwerk legen mbchte.

Dezentralisierung und betriebliche 

Initiative, sei sie nun staatlich, 

kollektiv oder privat, stehen also 

hoch im Kurs und diirften bis zur 

Jahrhundertwende noch weiter an 

Oberwasser gewinnen.

Um zwischen Staats- und kollekti

ven Betrieben Chancengleichheit 

herzustellen , sind im April 1985 die 

Steuern der Kollektivunternehmen 

denen der Staatsunternehmen ange- 

glichen worden - ein weiterer 

Schritt zur Verbesserung eines 

marktgerechten Wettbewerbs.

Der Biirokratie bleibt zu guter Letzt 

noch die Aufgabe der volkswirt- 

schaftlichen Globalsteuerung mit 

Hilfe von Krediten, Richtpreisen, 

Ecklbhnen, Planvorgaben und son- 

stigen "Hebeln".

In einem fort treten Zielkonflikte 

zutage , die ad hoc immer wieder neu 

gelbst werden miissen. Die chinesi- 

sche Ftihrung verfahrt dabei wohl 

auch in Zukunft nach dem Gesichts- 

punkt der Gleichgewichtung: Mehr 

Plan oder mehr Markt? Fbrderung 

der Kleinbetriebe oder der GroBbe- 

triebe? Alte Technik oder die "Tech- 

nik von iibermorgen"? Neubau von 

Industrien oder Umgestaltung der 

bereits vorhandenen alten Anla- 

gen?

Was z.B. die letztere Frage anbe- 

langt, so hat die Ftihrung noch 

1984/85 der technischen Umformung 

bestehender Betriebe Prioritat ein

geraumt und beschlossen, hierftir 

zwischen 1985 und 1987 90 Mrd . Yuan 

zu investieren, um 8.100 Betriebe 

und 11.000 Projekte zu tiberholen. 

Bereits zwischen 1979 und 1983 wa

ren 14 Mrd. Yuan in solche Nachbes- 

serungsprojekte gesteckt worden

(43) .

Je mehr man sich jedoch dem Jahr 

2000 nahert, umso starker soil auf 

die Zukunft hingearbeitet und dem 

Neubau Vorrang eingeraumt wer

den. Die Investitionszyklen sollen 

nach dem "Gutachten" in der Zeit 

zwischen 1985 und 1990 noch zwan- 

zig Jahre betragen, um 2000 herum 

dagegen auf zwblf Jahre verkiirzt 

werden. Die Anlagen aus den ftinf- 

ziger Jahren werden spatestens bis 

dahin der Vergangenheit angehbren

(44) . Hand in Hand damit dtirfte der 

Handel mit der Sowjetunion , von der 

diese Anlagen ja geliefert wurden, 

an Interesse verlieren , es sei denn , 

daB er von Grund auf umstruktu- 

riert wird.

4.2.

Diversifizierung

Jahrhundertelang war die chinesi- 

sche Wirtschaft durch zwei Merkma- 

le gekennzeichnet: Getreidemono- 

kultur und Anbau auf Kleinstpar- 

zellen im Subsistenzbetrieb.

Hier bedurfte es grundlegenderAn- 

derungen, die z.T. schon in vorre- 

formerischer Zeit eingeleitet wur

den (GroBeinheiten in Form von 

Volkskommunen, Kleinindustrie auf 

dem Land), die aber erst durch die 

Reformer wirklich Aufwind bekom- 

men haben.

Die damit eingeleitete Diversifizie

rung zielt in dreifacher Richtung - 

Vervielf altigung der Sektoren und 

Sortimente, Schaffung von groBen 

und mittleren Einheiten neben den 

bereits bestehenden Kleinbetrieben 

und Auffacherung der Organisatio- 

nen und der Kommunikationsformen 

zwischen Staat und Betrieben .

All diese Neuentwicklungen sind 

langst fiber das Anfangsstadium 

hinaus und lassen bereits jetzt 

deutlich erkennen, wohin der Weg 

bis zum Jahr 2000 ftihrt.

4.2.1.

Sektorale Diversifizierung

Da ist zunachst die Vervielfalti

gung der Sektoren und Sortimente: 

Schon wahrend der Mao-Jahre hat 

sich neben der Landwirtschaft die 

Industrie entfaltet, wobei die 

Schwerindustrie jahrelang auf Ko- 

sten der Leichtindustrie Prioritat 

eingeraumt bekam. Was den Ter- 

tiarsektor anbelangt, so konnte er 

erst nach 1978 an Boden gewinnen, 

ist aber, wie die Weltbank in ihrem 

Bericht festgestellt hat (S.23), 

auch heute noch verhaltnismaBig 

unausgebildet, wenn man ihn mit 

dem Durchschnittsstandard ande- 

rer Entwicklungslander ver- 

gleicht. Hier besteht also Nachhol- 

bedarf. Hoffnungstrager sind dabei 

vor allem die oben bereits erwahn- 

ten "spezialisierten Haushalte", 

die Transport-, Veterinar-oder Di- 

stributionsleistungen erbringen. 

An einigen Stellen sind Dbrfer be

reits ins "Touristikgeschaft" ein- 

gestiegen. Angesichts der "unter- 

nehmerfreundlichen" Ausrichtung 

des reformerischen - und "metakon- 

fuzianischen" - Wertesystems durf

te sich gerade hier in den nachsten 

Jahren noch machtiges Leben ent- 

falten. Bemerkenswert ist vor allem 

die Explosion der freien Markte , die 

es erst seit 1978 gibt, und die seit- 

dem so kraftig ins Kraut geschossen 

sind, daB sie bereits Ende 1984 mit 

fiber 10% am gesamten Einzelhandel 

beteiligt waren. Mitte 1985 gab es 

56.200 freie Markte , bis 1990 werden 

es vermutlich 60.000 sein, und bis 

zum Jahr 2000 durfte sich ihre Zahl, 

wenn man das Wachstumstempo zwi

schen 1985 und 1990 zugrunde legt, 

auf rd. 70.000 erweitert haben. Be

reits Mitte 1985 beschaftigten diese 

Unternehmen 13 Millionen Arbeits- 

krafte.

Die Landwirtschaft wird aber nicht 

nur durch die Sektoren Industrie 

und Dienstleistungswesen erganzt, 

sondern beginnt sich auch selbst 

schnell zu verzweigen . Das Getreide 

bleibt zwar im Zentrum der Bemii- 

hungen, doch tritt hier neben Nah- 

rungsgetreide immer mehr der In- 

dustrieerntenanbau . Neben dem Ge

treide wird die Fischwirtschaft, die 

Forstwirtschaft (Anpflanzung ei

ner "GroBen Griinen Mauer" von NW- 

bis NO-China), die Viehwirtschaft 

(im Minderheitengiirtel rings um 

das "eigentliche China") und vor 

allem die landliche Kleinindustrie 

propagiert. Dieses "Hausgewerbe" 

reicht von Korbflechtereien uber 

gemeinsame Viehzucht, die von 

mehreren Haushalten arbeitsteilig 

betrieben wird, bis hin zur Kleinst- 

energieerzeugung und zu brtlich 

betriebenen Stahl werken . Die Mini- 

stahlwerks-Idee stammt bekannt- 

lich aus der Zeit des GroBen 

Sprungs, hatte aber nach dem 

Scheitern der damaligen Bewegung 

(1959 ff.) eine Zeitlang an Attrakti- 

vitat verloren. Etwa um 1980kamen
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die Kleinstahl werke jedoch wieder 

aus den roten Zahlen heraus und 

erwirtschafteten seitdem laufend 

Gewinne. Bereits 1984 produzierten 

sie 8,93 Mio.t Stahl und waren damit 

zu 20% an der gesamten Stahlpro- 

duktion des Landes beteiligt (45).

Die Folge dieser zunehmenden Di- 

versifizierung zeigte sich bereits 

1985 in Form einer abnehmenden Ge- 

treideproduktion: Fur die Bauern 

waren andere Sektoren interessan- 

ter geworden - eine Auswirkung des 

Marktgesetzes und seiner differen- 

zierten Anreize!

Die Diversifizierung hat aber auch 

zur Folge, daB die Arbeitskrafte 

sektoral umverteilt werden. Nach 

Schatzungen des Ministeriums fur 

Landwirtschaft, Viehzucht und Fi- 

scherei vom 17. Marz 1984 werden 

von den 450 Millionen Arbeitskraf- 

ten, die bis zum Jahr 2000 auf dem 

Lande verfiigbar sind , in der Land

wirtschaft selbst angesichts der 

fortschreitenden Mechanisierung 

nur noch 30% verwendbar sein, in 

der Forstwirtschaft, Viehzucht und 

Fischerei gar nur 20%. Weitere 10% 

konnen vielleicht in stadtischen 

Fabriken oder in Bergwerken unter- 

gebracht werden. Wohinjedoch mit 

den verbleibenden 200 Millionen 

(40% der Landbewohner)? Dereinzi- 

ge Ausweg filr sie ist der Aufbau ei- 

nes landlichen Industrie- und 

Dienstleistungswesens, wobei Be- 

triebe fur Nahrungsmittel, Futter, 

Baumaterialien und Energie im Vor- 

dergrund stehen sollen. Bereits 

1983 waren 31 Millionen friihere 

Bauern in landlichen Industrien 

beschaftigt. Im gleichen Jahr lie- 

ferten diese 20% der Kohle und 75 bis 

90% der Baumaterialien und land- 

wirtschaftlichen Werkzeuge (46).

200 Millionen Bauern zu Industrie- 

arbeitern und Dienstleistungstra- 

gern zu machen - dies ist eine wahr- 

haft gigantische Aufgabe, fur die 

nur noch eineinhalb Jahrzehnte 

iibrigbleiben! Die Reformer sehen 

sich hier einer ihrer schwierigsten 

Herausforderungen gegeniiber, und 

ihr Werk wird nicht zuletzt daran 

gemessen werden, ob ihnen diese 

gigantische Aufgabe gelingt.

4.2.2.

Betriebliche Diversifizierung

Bei der Suche nach Mbglichkeiten 

der Griindung von GroBbetrieben, 

die auf eigenen Beinen stehen kbn- 

nen und nicht sofort wieder dem 

Staat zur Last fallen, sind bisher 

zwei erfolgversprechende Wege be- 

schritten worden, namlich die 

Griindung von Genossenschaften auf 

freiwilliger Grundlage und die 

Wiederbelebung der alten "Markte" 

und "Kleinstadte", die dem Modell 

des "ins Wasser geworfenen Steins" 

folgen , der "drei Ringe zieht" (aus- 

fiihrlich dazu C.a., Oktober 1985, 

S. 700 f.). HandinHand damit wurde 

die alte Volkskommune-Organisa-  

tion auf Kleinstformat zuriickge- 

stutzt; hatte es ihr doch an jenem 

Merkmal gefehlt, das fiirGenossen- 

schaftsbildungen neuerer Prove- 

nienz in jeder Hinsicht entschei- 

dend ist - namlich an der Freiwil- 

ligkeit der Mitgliedschaft.

Die neuen Mittel- und GroBbetriebe 

kollektiver Natur sollen sich nun- 

mehr, wie immer wieder betont 

wird, in Ubereinstimmung mit den 

Prinzipien des freiwilligen Bei- 

tritts und des gegenseitigen Nut- 

zens nach den Erfordernissen der 

Warenwirtschaft entwickeln . Hier- 

fiir gibt es mehrere Modelie . So kbn- 

nen sich z.B. Einzelpersonen in 

sog. "Geschaftszusammenschliis- 

sen" vereinigen (die entsprechen- 

den Bestimmungen wurden am 

13. April 1983 erlassen), oder aber 

sie konnen sich als "stadtische Kol- 

lektivunternehmen" (Bestimmungen 

vom 14.April 1983) bzw. als "land- 

liche Kollektivunternehmen" kon- 

stituieren. Beide Unternehmensfor- 

men, namlich die "Geschaftszusam- 

menschliisse" und die "Kollektiv

unternehmen" gleichen sich darin, 

daB sie auf freiwilliger Basis zu- 

stande kommen und daB sie haupt- 

sachlich auf Dienstleistungen und 

auf die Produktion einfacherer Gii- 

ter gerichtet sind, sie unterschei- 

den sich aber voneinander da- 

durch, daB die "Geschaftszusam- 

menschliisse" eine eher lose Verbin

dung vorsehen, wahrend die "Kol

lektivunternehmen" einen hoheren 

Integrationsgrad aufweisen und 

deswegen auch als "juristische Per- 

sonen" anerkannt werden. SchlieB- 

lich gibt es noch Mischbetriebe , die 

gemaB Bestimmungen des Staatsrats 

vom l.Juli 1980 die verschiedensten 

Formen annehmen konnen, wobei 

"Flexibilitat" oberstes RichtmaB 

sein soli. Danach sind also Verbin- 

dungen zwischen staatlichen und 

kollektiven, zwischen staatlichen 

und privaten, aber auch zwischen 

kollektiven und privaten Betrieben 

oder aber nur zwischen privaten 

Betrieben denkbar - und zwar so- 

wohl in Form echter Gemeinschafts- 

unternehmen (Joint Ventures) als 

auch eher loser Kombinationen. Die 

"Verbindungen" kommen durch sog. 

"Verbindungsabkommen" zustande 

und haben ein gemeinsames Organ, 

den "VerbindungsausschuB", der 

sich aus Vertretern aller beteilig- 

ten Unternehmen zusammensetzt. 

Die Behbrden, seien es nun Pla- 

nungs-, Finanz- oder Steuerabtei- 

lungen, sind aufgerufen, solchen 

Verbindungsprozessen Unterstiit- 

zung zu gewahren. Die Initiative 

liegt kiinftig also nicht mehr bei 

den Behbrden, sondern bei den Be

trieben .

Eine weitere Variante der "Verbin- 

dungs"-Politik sind die sog. "Spe- 

zialgesellschaften", die durch Be- 

stimmung vom 16.Marz 1982 geregelt 

sind und deren Zweck es ist, in 

ganzen Wirtschaftsbereichen die 

bisherige Bilrokratie durch ein 

wirtschaftlich geschultes Manage

ment zu ersetzen. Kame es bei- 

spielsweise zur Griindung einer 

Nationalen Baumwollgesellschaft, 

so wurden nicht weniger als vier 

Biirokratien (Landwirtschafts-, 

Textil-, Binnenhandels- und Au- 

Benhandelsministerium) durch eine 

"Firma" ersetzt, bei der alle Zu- 

standigkeiten unter einem Dach 

vereinigt waren (47).

Eine Beteiligung von privater Seite 

kann schlieBlich noch dadurch ent- 

stehen, daB sich Einzelpersonen 

durch Erwerb von Anteilsscheinen 

in einen Betrieb "einkaufen" (dazu 

unten 4.3.2.2.1.). U.a. konnen 

Bauern auch Anteile an Versor- 

gungs- und Vermarktungsgenos- 

senschaften erwerben (48).

Die durch solche Beteiligungsfor- 

men zustande kommenden Mittel- 

und GroBbetriebe sind eingeladen, 

sich in das Marktgeschehen einzu- 

schalten, das sich vor allem in den 

oben erwahnten (wiedererstande- 

nen) "Marktorten" und "kleinen 

Stadten", in Deltagebieten und an- 

deren Schwerpunktregionen her- 

auskristallisiert.

Um Entwicklungszentren zu schaf- 

fen, von denen aus Impulse ins um- 

liegende Land ausgehen konnen, 

werden schon heute an bestimmte 

Stadte Wirtschaftsverwaltungs- 

rechte iibertragen, die ansonsten 

nur einer Provinz zustehen. Ein 

Beispiel daftir ist die Schwerindu- 

striestadt Wuhan am Yangzi.

4.2.3.

Organisatorische Diversifizierung

Die Diversifizierung im sektoralen 

und im BetriebsgrbBenbereich kann 

nur dann greifen, wenn auch die 

organisatorische und rechtliche 

"Infrastruktur" dem Trend der Auf- 

facherung folgt. In der Tat sind 

hier schon zahlreiche neue Wege er- 

bffnet worden . Da ist erstens die De- 

zentralisierung und "Verbetriebli- 

chung" der Entscheidungen, da ist 

zweitens die zunehmende Anpas- 

sung der Wirtschaft an das "Markt- 

gesetz" (d.h. an die Imperative von 

Angebot und Nachfrage), da ist 

drittens die Ersetzung des so lange 

Jahre praktizierten Ankauf quoten- 

systems durch den "Vertragsauf- 

kauf", und da ist schlieBlich vier- 

tensdie Ablbsung des Gewinnablie- 

ferungs- durch das Besteuerungs- 

prinzip.

Was die beiden letzteren Punkte an- 

belangt, so hatte der Staat bis An- 

fang 1985 fur landwirtschaftliche 

Produkte einheitliche und preislich 

fixierte Ankaufsquoten festgelegt. 

Inzwischen ist dieses "Quotenge- 

treide", das seiner Natur nach eine 

Landwirtschaftssteuer war, nicht
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larger nur in Naturalien zu zahlen , 

sondern z.T. in Geld, und zwar im 

Verhaltnis 3:7 (drei Teile Natura

lien, sieben Teile Geld ). Die Schwa- 

chen der friiheren Naturalsteuer 

waren seit Einfiihrung der Waren- 

wirtschaft immer deutlicher her- 

vorgetreten. Aus diesem Grund hat 

der Staat das Monopol fur den An- 

kauf von Getreide aufgegeben und 

erwirbt die benbtigten Mengen mitt- 

lerweile auf dem Vertragsweg. Das 

"bffentliche Getreide" wird damit 

zum "Vertragsgetreide", zur "Ver- 

tragsbaumwolle" etc. (49).

Was die Abgaben der staatlichen 

Betriebe anbelangt, so muBten sie 

friiher samtliche Gewinne an die bf

fentliche Hand abliefern, die dann 

ihrerseits wieder alles von oben 

nach unten - manchmal auch nach 

dem GieBkannenprinzip - neu ver- 

teilte . Heute sind demgegenuber be- 

triebsindividuelle Steuern zu zah

len. Kunftig soli das Steuersystem 

nach sechs verschiedenen Erhe- 

bungskategorien gehandhabt wer- 

den, und zwar (1) nach dem Umsatz 

(Produkt-, Mehrwert- und Ver- 

kaufssteuer), (2) nach Eigentum

(Grund-, Schiffs- und Fahrzeug- 

steuer), (3) nach Transaktionen 

(Marktabgaben), (4) nach Einkom- 

men, (5) nach dem Differentialein- 

kommen (Rohstoff-, Landnutzungs- 

und Anlagevermbgenssteuer) und 

(6) nach bestimmten Gegenstanden 

(z.B. Dieselblsteuer etc.). Zu 

praktizieren ist m.a.W. ein multi

ples Steuersystem , das auf die indi- 

viduellen Verhaltnisse des einzel- 

nen Betriebs eingeht und das an- 

stelle der friiheren Rasenmaherme- 

thodeeiner pauschalen "Gewinnab- 

lieferung" tritt (50). Steuern sollen 

m.a.W., genauso wie Preise und 

Lbhne , als "Hebei", d.h. alsmarkt- 

wirtschaftliche Globalsteuerungs- 

instrumente dienen und nicht mehr , 

wie friiher, "rein administrativ" 

und ohne Riicksicht auf Markt- so- 

wie Leistungsgesichtspunkte ge

handhabt werden. Auch hier also 

Diversifizierung an alien Ecken 

und Enden, unter deren EinfluB die 

chinesische Wirtschaft i.J. 2000 ein 

ganz neues Profil gewinnen diirfte.

4.3.

Zunehmende "Waren"-Bildung

Legt man traditionelle MaBstabe, 

aber auch die empirischen Daten 

aus den Reformjahren 1978-1985 zu- 

grunde , so zeichnen sich Tendenzen 

ab, denenzufolge von den vier Pro- 

duktionsfaktoren Kapital, Wissen- 

schaft, Boden und Arbeit die beiden 

ersteren schnell Warencharakter 

annehmen, wahrend Boden und Ar

beit eine Zeitlang noch sorgfaltig 

aus dem Kreislauf von Angebot und 

Nachfrage herausgehalten werden - 

der Boden aus altehrwiirdiger Ge- 

wohnheit, die Arbeit aus Uberle- 

gungen, die mit sozialistischer 

Glaubhaftigkeit zusammenhangen.

4.3.1.

Boden als Ware

In einem Land, dessen schnell 

wachsende Bevblkerung das vor- 

handene Bodenpotential jahrhun- 

dertelang stets bis zum letzten aus- 

zuschbpfen pflegte, konnte land- 

wirtschaftlich nutzbarer Grund 

nicht einfach "dem Makler iiberlas- 

sen" werden. Gegen die freie Ver- 

fiigbarkeit iiber diesen so auBerst 

knappen Produktionsfaktor spra- 

chen freilich nicht nur wirtschaft- 

liche, sondern z.T. auch religiose 

Griinde, insofern namlich auf einem 

Stuck Acker haufig auch die Graber 

der verstorbenen Angehbrigen an- 

gelegt waren, womit ein solches 

Stuck Boden zum "weiBen Feld" wur- 

de, iiber das auch die konfuziani- 

sche Tradition ihre schiitzende 

Hand hielt.

Einem spekulativen Umgang mit 

Grundstiicken wirkte aber auch die 

volksrepublikanische Praxis ent- 

gegen, die jeden Quadratmeter Bo

den seit Anfang der fiinfziger Jahre 

entweder dem Staat oder aber kol- 

lektiven Handen iiberantwortet hat- 

te.

Zwar sind immer wieder Forderun- 

gen laut geworden, daB im Interes- 

se einer flexibleren Lbsung des 

Wohnraummangels ein Immobilien- 

markt fur Privathauser und -woh- 

nungen erlaubt werden solle (51), 

doch durfen solche Forderungen 

nicht als Verlangen nach einer Kom- 

merzialisierung von Grund und Bo

den miBverstanden werden; erstens 

namlich wiirde sich ein solcher Im- 

mobilienmarkt nur auf Wohnraum 

beziehen (und nicht etwa auf Acker- 

flachen), zweitens werden nach 

chinesischer Auffassung "Boden- 

haut" und "Bodenknochen" juri- 

stisch streng voneinander ge- 

trennt, so daB also Hauser oder 

Wohnungen - anders als im deut- 

schen Recht - nicht als "wesentliche 

Bestandteile" des Bodens aufgefaBt 

werden, und drittens sorgen auch 

die von den verschiedenen Provin- 

zen herausgegebenen Baulandrege- 

lungen dafiir, daB die Verfiigungs- 

masse minimal bleibt. Nach den 

Vorschriften der Stadt Beijing vom 

29.November 1984 beispielsweise 

wird jedem landlichen Haushalt im 

Bereiche der Hauptstadt nur noch 

eine Grundflache von 0,3mu 

(200 qm) zugestanden. Wer mehr 

Land nutzt, also "Boden verschwen- 

det". hat mit Strafe zu rechnen 

(52).

Auch im Jahre 2000 bleibt der chine

sische "Immobilienmarkt" im wahr- 

sten Sinne des Wortes immobil.

4.3.2.

Kapital der Ware

4.3.2.1.

Sachkapital

Ganz anders die Einstellung zum 

Kapital, bei dem zwischen Sach- 

und Finanzkapital zu unterschei- 

den ist. Soweit das erstere aus 

St a a ts ("Volks" )-Eigentum besteht, 

diirfte es auch in Zukunft der Ein- 

wirkung von Angebot und Nachfrage 

entzogen sein, wenngleich sich 

auch hier bereits erste Einbruchs- 

erscheinungen zeigen. So sind z.B. 

schon heute Privatpersonen einge- 

laden, sich in der Form von Joint 

Ventures oder iiber eine andere ju- 

ristische Konstruktion an staatli

chen Unternehmen zu beteiligen. 

Dariiber hinaus ist es auch bereits 

zu VerauBerungen von Volkseigen- 

tum an "meistbietende" Interessen- 

ten gekommen, man denke bei

spielsweise an den Verkauf von 

Lkws an Privatpersonen. In diesem 

Zusammenhang sollte auch noch 

einmal daran erinnert werden, daB 

der Zehn-Punkte-BeschluB des ZK 

vom Oktober 1984 den Eigentumsplu- 

ralismus nicht nur gestattet, son

dern geradezu fordert. Damit aber 

wurde der erste Schritt auf dem lan- 

gen Marsch zur "Enttabuisierung" 

des Volkseigentums getan. Ange- 

sichts der unternehmerischen Ader, 

die im metakonfuzianischen Werte- 

system angelegt ist, darf man nam

lich mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit davon ausge- 

hen, daB das "private Kapital" in 

den nachsten Jahren nach Anlage 

sucht und dabei fur weitere Einbrii- 

che beim Volks- und Kollektiveigen- 

tum sorgen wird. Es scheint vor al- 

lem der Transportsektor zu sein, an 

dem sich diese Tendenzen zuerst 

Geltung verschafft. Lange Zeit wa

ren es nahezu ausschlieBlich 

staatseigene Unternehmen und Re- 

gierungsabteilungen gewesen, die 

fur Transportdienstleistungen zu 

Land, zu Wasser und in der Luft 

sorgten . Da der Transportsektor je- 

doch nach wie vor eine der Achilles- 

fersen der chinesischen Volkswirt- 

schaft geblieben ist, muBte hier 

dringend Abhilfe geschaffen wer

den . Seit 1985 sind hier deshalb die 

Strukturen in Bewegung geraten. 

Zunachst einmal haben sich ver- 

schiedene lokale Regierungen von 

der Zentrale abgenabelt. Provinzen 

wie Heilongjiang, Yunnan und 

Shanghai richteten beispielsweise 

Fonds ein, urn Flugzeuge zwecks 

Griindung eigener provinzieller 

Luftfahrtgesellschaften zu kaufen. 

Die Provinz Shandong und GroBin- 

dustrien wie z.B. das Eisen- und 

Stahlwerk von Wuhan gingen dar

an, ihre eigenen Hafeneinrichtun- 

gen zu bauen. Die Provinzen Shan

xi, Hunan, Zhejiang und die A.R. 

Guangxi bauten sich eigene Eisen- 

bahnstrecken. Auch die Schiff- 

fahrtsdienste auf den Fliissen und 

an der Kiiste sind z.T. von den Lo-
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kalbehbrden iibernommen worden.

Wo aber lokales Kapital tatig wird, 

sind erf ahrungsgemaB auch Privat- 

personen schnell mit von der Partie 

(53). Von den insgesamt 10,65 Mio. 

Privatbetrieben, die EndeJuni 1985 

bestanden, entfielen 800.000 auf 

den Transportsektor. Innerhalb 

nur eines einzigen Jahres hatte die- 

ser Bereich einen Zuwachs von 40% 

erlebt und beschaftigte bereits 1,28 

Millionen Arbeitskrafte. Das pri

vate "Transportgewerbe" betrieb 

Busse und Lkws, Traktoren und 

Schiffe mit einer Gesamtkapazitat 

von 15,1 Mrd .t/km. Damit bestritt 

die Privatwirtschaft bereits Mitte 

1985 mehr als 40% am gesamten GUI— 

tertransportaufkommen der Volks- 

republik (54).

Weitere, die Phantasie des Privat- 

unternehmertums anregende, 

Schwachstellen der chinesischen 

Volkswirtschaft sind der Dienstlei- 

stungs-, der Bau- und der Energie- 

sektor. Hier gab es Mitte 1985 be

reits 40.000 Privatunternehmen fur 

die Reparatur von Hausern und 

640.000 Dienstleistungsunterneh- 

men sowie eine Million Betreiber von 

Restaurants und Nahrungsmittel- 

verkaufsstanden. Der Einzelhan- 

delsumsatz des privaten Sektors 

hatte gegeniiber dem Vorjahr um 

92,5% zugenommen und bestritt be

reits jetzt ca. 14% des gesamten na- 

tionalen Umsatzes auf den betref- 

fenden Sektoren (55). Solche Zahlen 

sprechen fur sich und lassen bis 

zum Jahre 2000 noch weitere "Wun

der" erwarten. Wer hatte noch An- 

fang 1978 an eine solche Dynamik 

des so lange totgeglaubten Privat- 

unternehmertums zu denken ge- 

wagt! ?

Da auch der Energieverbrauch in 

den landlichen Gebieten schnell zu- 

nimmt und bis zum Jahr 2000 vermut- 

lich auf 200 Mio.t SKE ansteigt (dies 

ware ein Zuwachs von +140 Mio.t, 

verglichen mit 1983), erweisen sich 

die kleinen E-Werke auf den Dbrfern 

als von Tag zu Tag unentbehrli- 

cher. Kein Wunder, daB Beijing die 

Bauern aufruft, sich nicht auf den 

Staat zu verlassen, sondern eigene 

Anstrengungen zu unternehmen und 

selber Fonds fur kleine lokale Koh- 

lenzechen sowie kleine und mittlere 

E-Werke zu griinden. Schon Mitte 

1985 betrug die Generatorenkapazi- 

tat der mittleren und kleinen Was- 

serkraftwerke in der gesamten 

Volksrepublik 8,5Mio.kW. Kleine 

Warmekraftwerke werden uberall 

dort empfohlen, wo es Kohlevorrate 

gibt - und zwar auch Vorrate in ei- 

nem Umfang, die fur Ausbeutung 

durch staatliche Unternehmen un- 

rentabel waren. Kleine Warme

kraftwerke lieBen sich iiberdies mit 

der Produktion von Ziegelsteinen 

und Dachziegeln kombinieren . Auch 

die Nutzung weicher Energien wie 

Wind, Gezeitenstrbmungen und 

Sumpfgas soli immer mehr in "kleine 

Hande" iibergehen, seien es nun 

Kollektive oder aber - eben - Pri- 

vatunternehmer (56). Kurzum: Will 

China sein Kapitalpotential voll 

ausschbpfen, so kommt es ohne die 

Einschaltung des so reichlich vor- 

handenen potentiellen Privatunter- 

nehmertums nicht aus! Das "sozia- 

listische Eigentum" wird m.a.W. 

einer zunehmenden "Aufweichung" 

ausgesetzt.

4.3.2.2.

Finanzkapital

4.3.2.2.1.

Anteilsscheine und "sozialistische 

Aktiengesellschaften"

Aufweichungserscheinungen gibt es 

aber vor allem als Folge des immer 

schneller um sich greifenden Sy

stems der Anteilsscheine, das erst 

1985 wieder in den Strudel einer hit- 

zigen Kontroverse geraten ist. Die 

zentrale Frage lautet hier, wo 

iiberhaupt noch der Unterschied 

zwischen "sozialistischen und ka- 

pitalistischen Aktien" liegt. Als 

Kriterien fur "sozialistische Ak

tien" wird das Verbotder "Spekula- 

tion", die Orientierung der Aktien- 

fonds an den Erfordernisse der Vier 

Modernisierungen und der Versuch 

angefiihrt, Aktien soweit wie mbg- 

lich nicht an Privatpersonen, son

dern an Kollektive und Unternehmen 

unter staatlicher Kontrolle auszu- 

schiitten (57).

Dies sind freilich nur verbale Dam

me gegen die zu erwartende "Flut" 

der Privatanleger, die, wenn nicht 

alles tauscht, bis zum Jahre 2000 

einen wahren HeiBhunger nach An- 

teilsscheinen entwickeln diirften, 

so daB hinter der Behauptung der 

Regierung, das Volkseigentum sei 

und bleibe im WirtschaftsprozeB 

dominierend, schon bald ein groBes 

Fragezeichen zu setzen ist.

In der Tat gibt es heute drei ver- 

schiedene Denkschulen, von denen 

die eine den Privatanleger zum 

Hauptanteilsnehmer machen mbch- 

te, wahrend die konservative Ge- 

genrichtung nach wie vor den Staat 

gerne in dieser Rolle sahe. Eine 

Zwischenposition wird von der drit- 

ten Richtung bezogen, die das be- 

triebliche Aktienkapital am lieb- 

sten in den Handen der jeweiligen 

Betriebsangehbrigen sahe , die also 

eine Politik verficht, wie sie in der 

Bundesrepublik vergleichsweise 

von der CDU/CSU ("Eigentumsbil- 

dung in Arbeiterhand") vertreten 

wird (58). Eine feste Praxis hat 

sich zwar noch nicht herausgebil- 

det, doch kann man heute schon da- 

von ausgehen, daB sich das "Pri- 

vatkapital" hier bald eine breite 

Bahn schaffen wird, zumal der Ver- 

teilung von Anteilsscheinen an 

staatliche Organisationen erhebli- 

che praktische Schwierigkeiten im 

Wege stehen; wenn z.B. Chemieak- 

tien nur von staatlichen Stahl- oder 

Maschinenbauunternehmen gekauft 

werden, so fragt man sich, was mit 

all dem Privatkapital geschehen 

soli, das sich z.Zt. auf den Spar- 

konten anhauft. Irgendwie wird 

sich dieses Kapital ja wirtschaft- 

lich betatigen wollen, sei es nun 

durch vermehrte Griindung privater 

Unternehmen oder aber durch Ein- 

stieg in staatliche und kollektive 

Betriebe. Das eine ist mit dem iiber- 

kommenen "sozialistischen" Eigen- 

tumsdenken genausowenig verein- 

bar wie das andere !

Eine andere Alternative ware viel- 

leicht noch die Emission von Wert- 

papieren im Ausland, wie sie bei- 

spielsweise 1985 liber die Deutsche 

Bank auf dem deutschen Kapital- 

markt untergebracht wurde. Doch 

dies heiBt ("Abhangigkeit" vom 

Ausland !), den Teufel mit dem Beel

zebub austreiben . 1st es da am Ende 

nicht besser, die Wertpapiere auf 

dem heimischen Markt unterzubrin- 

gen, so wie es aufgrund der am 

14.Januar 1984 verbffentlichten 

Vorschriften liber Staatsanleihen 

vorgesehen ist? Danach konnten die 

damaligen staatlichen Anleihen bis 

zum 3O.Juni d.J. von staatlichen 

oder kollektiven Danweis und erst 

anschlieBend, namlich zwischen 

dem 3O.Juni und dem 30.September 

auch von Privatpersonen gezeich- 

net werden. Den Danweis wurden 

hierbei 4% Jahreszinsen zugestan- 

den, den Privatpersonen dagegen 

8% (59). Angesichts des gewaltigen 

Finanzkapitalhungers der chinesi

schen Volkswirtschaft wird man bis 

zum Jahr 2000 dazu iibergehen miis- 

sen, noch weitere Betrage abzu- 

schbpfen und wirklich alle Reser- 

ven auszureizen. Ohne die Aktivie- 

rung des privaten Kapitals bliebe 

der ModernisierungsprozeB wohl 

auf halbem Wege stehen !

Um private Ersparnisse in staatli

che Unternehmen zu locken, miissen 

in Zukunft noch mehr materielle An- 

reize geboten werden. Hier diirfte 

sich m.a.W. ein vitaler Markt ent

wickeln .

4.3.2.2.2.

Kredite als Ware

Dasselbe ist bei der Vergabe von 

Krediten der Fall. Wenn man A sagt 

und dem Privatkapital griines Licht 

gibt, muB man mit B folgen und 

auch geeignete "Hebei" einsetzen, 

um die privaten Potentiate voll zur 

Entfaltung kommen zu lassen - u . a. 

also auch Kredite gewahren. Kredi

te fiir den Wohnungsbau sind heute 

bereits iiblich, fiir Existenzgriin- 

dungen werden sie mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit 

schon ebenfalls bald zur Tagesord- 

nung gehbren. Damit aber entwik- 

kelt sich ein Kreditmarkt, dem sich 

auch die Banken anzupassen ha- 

ben.
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Der wachsenden Nachfrage nach 

Krediten wurde schon 1984/85 durch 

NeuorganisationsmaBnahmen Rech- 

nung getragen. Da die Geldkredit- 

menge allerdings zu schnell ausge- 

dehnt worden war, hatten sich 

Uberhitzungserscheinungen be- 

merkbar gemacht, auf die die Fiih- 

rung mit einem umfangreichen Ban- 

kenrevirement Mitte 1985 reagierte. 

Trotzdem besteht wohl kaum ein 

Zweifel, daB die Kredite bis zum 

Jahr 2000 weitgehend Warencharak- 

ter angenommen haben und einer 

politischen Regelung nur noch in- 

nerhalb weitgesteckter makrobko- 

nomischer Rahmen unterliegen 

(z.B. "prioritare Fbrderung der 

Elektronikindustrie" etc.).

Im Rahmen der erwahnten Neuorga- 

nisation entstand dann u . a . die In

dustrie- und Handelsbank, die von 

der Chinesischen Volksbank mit den 

Zustandigkeiten im einschlagigen 

Bereich betraut wurde, also in Zu- 

kunft mit ihren Fonds die indu- 

strielle Entwicklung zu unterstiit- 

zen und den WarenfluB zu erleich- 

tern hat.

Welch ein Unterschied zur Praxis 

vor 1978, als das Finanzkapital 

nach ausschlieBlich politischen 

Prioritaten eingesetzt wurde!

4.3.3.

Arbeitskraft als Ware?

Ob auch Arbeit wieder zur Ware in 

China werden darf, diirfte zu den 

mit am heftigsten umstrittenen 

Grundpositionen werden. Hier ste- 

hen sich chinesische Tradition und 

moderne sozialistische Ideologie 

nahezu unvereinbar gegeniiber. 

Man braucht freilich kein Prophet 

zu sein, urn vorauszuahnen, daB 

sich langfristig auch hier die Tra

dition wieder Geltung verschafft, 

wenngleich i.J. 2000 die "soziali

stische" Vergangenheit noch zu 

jung ist, als daB sie bis dahin 

schon ganz liber Bord geworfen sein 

diirfte. Vorerst bemiiht sich die Re

gierung noch redlich, mit der Ar- 

beitsbeschaffungspolitik der Ten- 

denz entgegenzu wirken , daB Arbeit 

zum Gegenstand von Angebot und 

Nachfrage wird. Allerdings sind 

auch hier die bis 1978 geltenden 

strengen Richtlinien bereits durch- 

brochen. Bis damals gab es im In- 

dustriebereich ein achtstufiges 

Lohnsystem , das nur geringe Unter- 

schiede zwischen Stufe 1 und Stufe 8 

zeigte und das im wesentlichen nach 

Prinzipien des Alters und der Be- 

triebsanciennitat, nicht jedoch 

nach Leistung ausgerichtet war. Es 

handelte sich hier m.a.W. urn ein 

ziemlich egalitaristisches Lohnsy

stem, das zwar aus sozialistischer 

Perspektive hbchst gefallig, das 

wirtschaftlich jedoch kontrapro- 

duktiv wirkte, well es Untiichtig- 

keit belohnte und Leistung durch 

Nivellierung bestrafte.

Es war eine der ersten MaBnahmen 

der Reformer, daB sie das Lei- 

stungskriterium wieder einfiihrten. 

AuBerdem erlaubten sie nach und 

nach auch wieder private Unterneh- 

men , so daB es heutzutage drei Wege 

zur Arbeitsbeschaffung gibt, nam- 

lich fiber das Arbeitsamt, durch den 

Eintritt in einen Kollektivbetrieb 

oder aber durch Griindung eines 

Privatunternehmens. Gerade die 

letztere Kategorie von Arbeitgebern 

wird darauf Wert legen, Krafte ein- 

zustellen, die entweder aus dem 

Verwandtenkreis kommen oder aber 

Leistungsbereitschaft und -fahig- 

keit zu zeigen, und die auBerdem 

nicht einfach "aus dem Eisernen 

Reistopf essen" wollen. Auswahl be

steht genug, da der Wettbewerb urn 

offene Arbeitsstellen in den letzten 

Jahren zugenommen hat. Zwar gibt 

es keine offizielle Arbeitslosensta- 

tistik , doch haben chinesische Kom- 

munikationsmittel durchblicken 

lassen , daB es 1985 in der Industrie 

10 Millionen und in der Landwirt- 

schaft 100 Millionen "uberfliissige" 

Arbeitskrafte gegeben hat - was 

immer das heiBen mag .

Anfang 1984 wurde von einem Spre- 

cher des Ministeriums fur Arbeit 

und Personalwesen die Zahl von 

2,89% stadtischer Arbeitsloser ge- 

nannt - dies waren 2,7 Millionen, 

doch diirfte diese Zahl weitaus zu 

niedrig liegen (60).

Da die chinesischen Planer davon 

ausgehen, daB zwischen 1985 und 

2000 zusatzliche 250 Millionen Men- 

schen Beschaftigung finden wollen 

(61), kann man sich schon jetzt 

ausrechnen, daB bei weitem nicht 

geniigend Arbeitsplatze zur Verfii- 

gung stehen. Der Privatbetrieb hat 

also die groBe Auswahl!

Zwischen 1979 und 1985 sind in den 

Stadten Arbeitsplatze fur 46 Millio

nen Menschen geschaffen worden: 

15 Millionen Beschaftigte wurden 

vom Staat eingewiesen, der Rest 

fand eine Anstellung in stadtischen 

Kollektiven und Kooperativunter- 

nehmen sowie - in Privatbetrieben! 

In den nachsten Jahren wird der 

EngpaB wesentlich kritischer; sind 

doch wahrend des 7. Fiinfj ahres- 

plans (1986-1990) dreimal so viele 

Arbeitsplatze zu schaffen wie im 

vorausgegangenen Fiinfjahreszeit- 

plan, namlich fur rd. 140 Millionen 

Menschen! Diese Zahl resultiert 

einmal aus 6 Millionen Nachwuchs- 

kraften, die jedes Jahr auf den Ar- 

beitsmarkt drangen; ferner werden 

rd. 10 Millionen als Ergebnis der 

Rationalisierung von Kollektivun- 

ternehmen freigesetzt, und schlieB- 

lich kommen 100 Millionen Personen 

hinzu, die im Zuge der landwirt- 

schaftlichen Modernisierung iiber- 

fliissig werden.

Wohin mit all diesem Segen? Da die 

Zahl der Beschaftigungsmbglich- 

keiten in den staatseigenen Betrie- 

ben zuriickgeht (sie sank von 37% 

i.J. 1980 auf 33% i.J. 1984), und da 

auch die Kollektivbetriebe nicht 

mehr die groBen Hoffnungstrager 

sind, miindet der Weg in zwei groBe 

EinbahnstraBen: namlich beim Ter- 

tiarsektor und bei weiteren ar- 

beitskraftabsorbierenden Indivi- 

dualbetrieben (62).

Privat- und Tertiarbetriebe aber 

sind schon beinahe wieder so etwas 

wieSynonyme, so daB auch hier dem 

privaten Unternehmertum eine wei- 

tere Chance erbffnet wird .

DieFolge: Immer grbBere Strbme von 

Arbeitskraften kommen in Zukunft 

auf den Privatsektor zu. Der Staat 

kann hier zwar mit gesetzlichen und 

administrativen MaBnahmen Kana- 

lisationsversuche unternehmen und 

durch Lohnbestimmungen, Rege- 

lungen fiber Arbeitsplatzsicherheit 

oder Kiindigungsschutz den unver- 

meidlichen "Ausbeutungs"-Tenden- 

zen steuern - ganz in den Griff be- 

kommen wird er sie wohl kaum.

Auch hier wird es m.a.W. bis zur 

Jahrhundertwende Waren-Prozesse 

geben, von deren AusmaB sich die 

Reformer des Jahres 1978 vermutlich 

kaum Vorstellungen gemacht ha

ben .

In Bewegung gerat auch das Bo

nus-, das Pramien- und das Lohn-, 

nicht zuletzt auch das Streiksy- 

stem . Einstweilen gibt es zwar noch 

keine regelrechten Arbeitskampfe, 

doch ist es bereits im April 1985 zu 

den ersten Bummelstreiks der Bei

jinger Busfahrer gekommen, diemit 

diesem ganz neuen Verhalten ihren 

Forderungen nach besseren Lbhnen 

und Gratifikationen Ausdruck ver- 

leihen wollten ( 63).

4.3.4.

Wissenschaft und Technologie als 

Ware

Anders als in Europa, wo Erfindun- 

gen als geistiges Eigentum streng 

geschiitzt sind und nur dort "frei 

gehandelt" werden kbnnen, wo der 

Erfinder sie freigibt, besteht in den 

metakonfuzianischen Kulturen kein 

besonders hoher Schutz immateriel- 

ler Eigentumsrechte. Dies hangt vor 

allem damit zusammen, daB Lernen 

dort seit unvordenklichen Zeiten 

als Nachahmen verstanden wird. 

Nicht die Innovation, sondern die 

vollendete Imitation wird spontan 

als werthaft empfunden. In der 

Zwischenzeit hat zwar auch China 

sein Patentgesetz; doch wurden die 

entsprechenden Bestimmungen, die 

iibrigens weitgehend der deutschen 

Rechtsordnung entlehnt sind , weni- 

ger fur den Hausgebrauch als viel- 

mehr fOr die Beruhigung auslandi- 

scher Gemiiter erlassen, wobei man 

von der Uberlegung ausgegangen 

ist, daB auslandisches Knowhow 

nur dann zuwandert, wenn es nicht
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von Expropriation bedroht ist.

Zu Hause freilich will man wissen- 

schaftliches Forschen und wissen- 

schaftliche Ergebnisse in Zukunft 

so frei wie mbglich umsetzen. Zu 

diesem Zweck auch haben die Refor

mer im Wissenschaftsbereich neue 

Institutionen eingefiihrt, die sich 

vorerst zwar nur vorsichtig anlas- 

sen, die aber in den nachsten Jah- 

ren schnell unter Dampf kommen 

diirften - man denke an die Auf- 

tragsforschung , an die Einrichtung 

von Beratungsdiensten, an die 

Griindung neuer Technologiezen- 

tren als Ideenlieferanten, an die 

Einrichtung institutseigener Fonds 

und an die Erweiterung der Mobili- 

tat des Wissenschaftspersonals 

(64). Die Aufforderung, "wohlha- 

bend zu werden", wird von den wis- 

senschaftlichen Forschungsinsti- 

tutionen, nicht zuletzt aber auch 

von einzelnen Wissenschaftlern 

selbst sicher nicht mehr allzu lange 

miBachtet. Kein Industrie- und 

kein Landwirtschaftsbetrieb, der 

nicht unter Riickstandigkeit litte 

und nicht auf Innovationsberatung 

angewiesen ware! Da Wissenschaft 

und Technologic sowohl in der Ideo

logic als auch in der Modernisie- 

rungspraxis als "wichtigste Pro- 

duktivkraft" uberhaupt gelten, 

wird auch jeder Betrieb sich die Sa- 

che "etwas kosten lassen". Dem 

"Markt" bieten sichm.a.W. gewal- 

tigeChancen. Biirokratische Versu- 

chungen, hier dazwischenzufahren 

und Innovationen nach "politi- 

schen" Gesichtspunkten zu vertei- 

len, wird sich die Regierung ver- 

kneifen miissen, wenn sie den Wis- 

senschaftsapparat nicht erneut in 

seine frtihere Sterilitat zuriicksto- 

Ben will .

Wichtigste Konsequenz, die der Ge- 

setzgeber aus dieser Sachlage gezo- 

gen hat, sind die Technologietrans- 

ferregelungen des Staatsrats vom 

lO.Januar 1985, die expressis ver

bis vorschreiben, daB Technologic 

kiinftig als "Ware" ( !) behandelt 

werden solle, da sich nur so eine 

erhohte Umlaufgeschwindigkeit und 

eine Verkiirzung des Wegs zwischen 

Erfinder und Anwender erreichen 

lasse.

4.4.

"Renormalisierung"

Gemeint ist hiermit die Wiederkehr 

metakonfuzianischer Werte, die 

wahrend der Mao-Zeit in schlechtem 

Ruf standen, die sich heute aber 

wieder uberall Gehbr verschaffen. 

Naheres zu diesem Themenbereich 

wurde an anderer Stelle dieser Serie 

ausgefiihrt (vgl. C.a., Mai 1985, 

S.313ff., und August 1985, 

S.524ff. ) .

4.5.

Weitere Richtlinien

Erganzend seien noch einige Maxi

men erwahnt, die sich die Reformer 

selbst ins Stammbuch geschrieben 

haben.

Zentral fiir den weiteren Kurs ist 

danach erstens die Fortsetzung der 

Wirtschaftsstrukturreform, zwei- 

tens die Ausbildung von Fachleuten 

und drittens die vorrangige Ent

wicklung der Kiistengebiete, in de- 

nen sich besonders schnelle Fort- 

schritte erzielen lassen, so daB 

dann in einem spateren Stadium 

auch das Hinterland davon profi- 

tiert.

Die vom "Gutachten" empfohlenen 

Richtlinien fiir einen beschleunig- 

ten Aufbau lauten: Einfuhr von 

fortschrittlicher Technologic; Um- 

stellung von militarischer auf zivi- 

le Produktion; Technologietransfer 

von der Kiiste ins Hinterland und 

schnellere Umsetzung der For- 

schungsergebnisse in die Produk

tion .
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