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I.

Historische Grundlagen: 

Ursprunge einer "wirt- 

schaftlichen Schliissel- 

region"

Im August 1982 verbffentlichte die 

Beijing Rundschau einen Artikel 

unter dem Titel "Ost-West-Dialog" 

in China, in dem es hiek:

"Eine gegenwartig in China ent- 

stehende, neue Wirtschaftsaktivi- 

tat ist die technische und wirt

schaftliche Kooperation zwischen 

dem ostlichen entwickelten Kii- 

stengebiet und den unterentwik- 

kelten Gebieten im West- und 

Zentralteil des Landes. Die Zu- 

sammenarbeit dieser Art wird auch 

der 'Ost-West-Dialog' genannt... 

Der 'Dialog' ist auf die aukerst 

ungleichmakige Entwicklung der 

verschiedenen Gebiete auf dem 

chinesischen Festland zuriickzu- 

fiihren... Selbst innerhalb einer 

Provinz Oder eines Autonomen Ge- 

bietes bestehen groke Differenzen 

in der wirtschaftlichen Entwick

lung zwischen grokeren und klei- 

nen Stadten, zwischen Stadt und 

Land und zwischen Binnenland 

und Grenzgebiet. Dies hat histo

rische Griinde." (1)

Ein kurzer Riickblick auf Chinas 

geschichtliche Entwicklung besta- 

tigt die obige Aussage. Allerdings 

scheinen die historischen Ursa- 

chen tiefer zu liegen, als bisher 

in der volksrepublikanischen Ge- 

schichtsschreibung und in einem 

groken Teil der westlichen China- 

Literatur behauptet wurde. Es 

gehort zu den standig wiederhol- 

ten und nur noch wenig reflek- 

tierten Grundbehauptungen ge- 

genwarts geschichtlicher China-Be- 

trachtung, das Vordringen des 

"westlichen Imperialismus" und die 

einseitige kommerziell-industrielle  

Interessenpolitik der Aukenmachte 

(Westeuropa, USA, Japan) fiir ei

ne vorgebliche irrationale wirt

schaftliche Standortpolitik verant- 

wortlich zu machen. Eine solche 

Erklarung erscheint jedoch zuwe- 

nig differenziert. Sie verbindet in 

unzulassiger Weise zwei getrennt 

zu behandelnde Fragen. Zum ei

nen geht es urn das Gewinninter- 

esse, das die Aukenmachte mit ih- 

rer wirtschaftlichen "Durchdrin- 

gungspolitik" im spaten 19.Jahr- 

hundert und friihen 2O.Jahrhun- 

dert in China verfolgten. "Der 

moderne Oder fortgeschrittene Be- 

reich der Wirtschaft, Fabriken, 

Bergbau und Versorgungsbetrie- 

be, Finanzen, moderner Trans

port und Verkehr, Bauwesen) war 

in erster Linie durch Aukenhan- 

del und auslandische Investitionen 

entstanden. Seine Standorte lagen 

in den Vertragshafen, die infolge 

einer Reihe von Konzessionen in 

den "ungleichen Vertragen" ent

lang der Kiiste und den groken 

Wasserstraken Chinas entstanden. 

Die Vertragshafen, Enklaven aus- 

landischer Privilegien und Macht, 

wuchsen bald schneller als die 

Stadte des traditionellen Berei- 

ches. Innerhalb ihrer Grenzen 

waren praktisch samtliche neuen 

Industriezweige, Banken und Fi- 

nanzinstitute Chinas konzentriert, 

und unter ihnen stand Shanghai 

an hervorragender Stelle." (2) 

Soweit die Beschreibung der Ent- 

wicklungsansatze der modernen 

Wirtschaft in China, die jedoch 

von der zweiten Frage abgehoben 

werden muk, ob diese kommer

ziell-industrielle Ansiedlungspolitik 

unter Aukenwirtschaftsinteressen 

nicht auch unter anderen Macht- 

und Kontrollbedingungen nach 

ahnlichen raumwirtschaftlichen 

Verteilungstendenzen verlaufen 

ware. Anders gefragt, ware unter 

Beriicksichtigung "okonomischer 

Gesetzmakigkeiten" nicht in jedem 

Fall eine vergleichbare raumwirt- 

schaftliche Schwerpunktbildung 

entstanden, unabhangig davon, 

welches Entwicklungsregime mit 

welchem okonomischen Interesse 

die Entwicklung Chinas vorange- 

trieben hatte. Eine vorsichtig ein- 

geschrankte Bejahung, d.h. eine 

vorsichtige Anerkennung sog. ob- 

jektiver wirts c hafts geschichtlicher 

Einfliisse, lakt sich indirekt aus 

dem Bericht der Beijing-Rund- 

schau herauslesen, wenn es 

heikt:

"Die Ungleichmakigkeit der wirt

schaftlichen Entwicklung zwischen 

dem Osten und dem Westen Chinas 

und ihre gegenseitige Abhangig- 

keit sind eben ein wesentliches 

Merkmal der chinesischen Gege- 

benheiten; sie bergen eine innere 

wirtschaftliche Triebkraft, die die 

Zusammenarbeit und gemeinsame 

Entwicklung von Ost- und West

china vorantreibt." (3)

Die regionale Entwicklung, die 

sich im spaten 19. und friihen 

20.Jahrhundert in ihrer modernen 

Form beschleunigt vollzog, hatte 

sich bereits Jahrhunderte zuvor 

uniibersehbar angedeutet. So be- 

richteten die Aufzeichnungen zur 

Wirtschaft (shihuozhi) der offi- 

ziellen Ming-Geschichte, dak im 

Jahr 26 der Hongwu-Herrschaft 

(1393) die Steuerlast der damali- 

gen Prafektur Suzhou ca. 

2,8 Mio.dan, d.h. knapp 

170.000 t, erreichte. Unter wirt

schaftlichen Gesichtspunkten nahm 

Suzhou zur damaligen Zeit einen 

ahnlich fiihrenden Rang ein wie 

gegenwartig das nahegelegene 

Shanghai. Abgesehen von der 

Provinz Zhejiang stellte keine an- 

dere Provinz ein ebenso hohes 

Steueraufkommen wie Suzhoufu. 

Die beiden Schwerpunktprafektu- 

ren Suzhou und Songjiang (be- 

nachbart) kamen gemeinsam auf 

rund 4 Mio.dan (240-000 t) bzw. 

knapp 14% der gesamten Steuerlei- 

stung des chinesischen Reiches. 

Die beiden Provinzen Nanzhili 

(heute Jiangsu und Anhui) und 

Zhejiang stellten zusammen mehr 

als 10 Mio.dan (600.000 t) an 

Steuergetreide, d.h. mehr als ein 

Drittel des gesamten chinesischen 

Steuergetreideaufkommens.

Die kaiserlich-chinesische Ge- 

schichtsschreibung erklart die 

herausragende Steuerposition Su- 

zhous nicht in wirtschaftlichen 

Kategorien, sondern stiitzt sich 

auf personenbezogene Deutungen. 

So soil die Belastung der Prafek

tur auf eine personliche Entschei- 

dung des Griinders der Ming-Dy- 

nastie Ming Taizu zuriickzufuhren 

sein. Der Kaiser habe auf Suzhou 

"seinen Arger iibertragen" (qian 

nu), weil die Prafektur seinen 

Kampf um die Reichsmacht nur 

zogernd unterstiitzt habe. Von 

solchen personenbezogenen Erkla- 

rungen abgesehen zeigen Studien 

zur Wirtschafts- und Sozialge- 

schichte Chinas, dak die schwere 

Steuerlast Suzhous einen langfri- 

stigen Trend in Chinas wirt

schaftlichen Entwicklung wider- 

spiegelte. Seit Jahrhunderten hat

te das Reich eine allmahliche Ver- 

lagerung seiner "wirtschaftlichen 

Schliisselregion" (jiben jingjiqu) 

in siidlicher Richtung erlebt. (4) 

Fiinf der "neun Prafekturen, die 

eine wichtige Position in der wirt

schaftlichen Entwicklungsge-

schichte unseres Landes einnah- 

men" (Suzhou, Songjiang, Chang

zhou, Hangzhou, Jiaxing, die 

restlichen sind Kaifeng, Jinan, 

Shuntian, Guangzhou) lagen im 

unteren Changjiang-Becken, dem 

heutigen Wirtschaftsgrokraum 

Shanghai. (5) Diese Prafekturen 

gehorten zu den groken Uber- 

schukproduzenten an Getreide, 

eine Tatsache, die bereits wah- 

rend der Tang-Zeit (618-905) zu 

der iibertriebenen Aussage ge- 

fiihrt hatte, dak sie neun Zehntel
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der Reichseinnahmen stellten (fu- 

chu tianxia er Jiangnan ju shi 

jiu). Wahrend der frlihen Ming 

Zeit (um 1400) erreichte die dor- 

tige Steuergetreideleistung je be- 

bauter Flache einschlielUich der 

Pachtabgaben auf Regierungsland 

(guantian) jahrliche Durch- 

schnittsgrb&en von 0.8-1,2 t/ha, 

d-h. mehr als der gesamte Ernte- 

durehschnitt in alien nbrdlichen 

Provinzen. (6)

Die Provinzen entlang des unteren 

Changjiang waren im deutlichen 

Gegensatz zu den leistungsschwa- 

chen nbrdlichen Provinzen die 

Hochertragszentren des Reiches. 

Die reichen Prafekturen Jiangsus, 

Zhejiangs und Anhuis erreichten 

jahrliche Erntedurchschnitte

(Zweifachanbau) bis zu 3,0 t/ha. 

Die mittleren Changjiang-Provin- 

zen Jiangxi, Huguang (Hubei, 

Hunan) mu&ten sich zwar mit ei- 

ner geringeren Ernteintensitat be- 

gniigen, erreichten aber dennoch 

Durchschnitts werte von 1,2 bis 

1,5 t/ha je Jahr. Selbst Sichuan, 

damals die am wenigsten entwik- 

kelte Changjiang-Provinz, er

reichte immer noch das Niveau 

Shandongs, das hinsichtlich sei

ner Ernteertrage (0,7 t/ha) die 

fortgeschrittenste nbrdliche Pro- 

vinz war.

Abgesehen von ihrer Funktion als 

land wirts chaftliches Schwerpunkt- 

gebiet des Reiches seit der Song- 

Zeit (960-1278) stellte die untere 

Changjiang-Region zugleich das 

historisch am meisten entwickelte 

Gebiet gesamtwirtschaftlicher und 

gesellschaftlicher Art dar. Mit 

Ausnahme Beijings und der alten 

kaiserlichen Hauptstadte lagen 

fast alle stadtischen Zentren Chi

nas im unteren Changjiang-Bek- 

ken. Die "Kommerzialisierung" des 

Wirtschaftslebens und stadtisches 

Grundbesitzertum (landlord ab

senteeism) iiberlagerten die land- 

liche Wirtschaft als deutliche 

Merkmale der regionalen Wirt- 

schaftsgesellschaft. Dieser Trend 

war letzten Endes ursachlich fur 

die spatere Theorie der "kapitali- 

stischen Keime" (zibenzhuyi 

mengya) in der volksrepublikani- 

schen Geschichtsschreibung.

Es ist haufig behauptet worden, 

dal?, die rasche Ausbreitung der 

"Jiangnan-Grundbesitzerwirt- 

schaft" gesellschaftlicher Aus- 

druck einer zunehmenden Verar- 

mung der bauerlichen Bevblkerung 

war. Diese "Pauperisierungshypo- 

these" scheint in sich selbst je- 

doch nicht ausreichend schliissig. 

Zwar laflt sich die historische 

Tatsache landlicher Verarmung 

kaum leugnen, aber Elend als sol- 

ches ist kein ausreichender An- 

triebsfaktor fur einen Wandel des 

Gesamtmusters der "Produktions- 

beziehungen". Hiervon legen die 

nbrdlichen Provinzen Zeugnis ab. 

Sie waren wegen ihres niedrigen 

Ertragsniveaus wesentlich armer 

als die siidlichen Provinzen. Den

noch war Pachtertum im Norden 

weniger verbreitet. Dwight

H. Perkins (7) hat in diesem Zu- 

sammenhang argumentiert, dal?, 

Armut und Verschuldung, die die 

bauerlichen Produzenten zwingen, 

ihr Eigentum aufzugeben, nur ei- 

ne von vier Voraussetzungen 

sind, aus denen sich die spezifi- 

sche Entwicklung der Jiangnan- 

Region erklaren la&t. Drei weitere 

Voraussetzungen miissen erfiillt 

sein:

I. Es miissen wesentliche mate- 

rielle Anreize fiir Nicht-Bauern 

gegeben sein, um Kapital in 

Grundbesitz zu investieren. An

ders gesagt, das bebaute Land 

mul?, ein Ertragsniveau haben, das 

deutlich liber dem Mindestbedarf 

liegt, der zur Lebens- und Ar- 

beits krafterhaltung der direkten 

Produzenten (Pachter, Landarbei- 

ter) notwendig ist.

2. Der Uberschul?, der Naturalpro- 

dukte mul?, sich in Geld umwandeln 

lassen, eine Forderung, die die 

Existenz eines absorptionsfahigen 

Marktes impliziert. Ein solcher 

Markt wiederum ist in seiner Le- 

bensfahigkeit von der Existenz ei

ner angemessenen Infrastruktur 

fiir den Transport von Massengli- 

tern (Changjiang und Nebenfliis- 

se) abhangig. Dariiber hinaus be- 

darf es einer entsprechenden 

Nachfrage durch eine landwirt- 

schaftlich nicht produktive stadti- 

sche Bevblkerung. Hohe landwirt- 

schaftliche Produktivitat, die Er- 

zeugung von Marktgetreide (d.h. 

Teilkommerzialisierung der Wirt

schaft) die Ausbreitung stadti

schen Grundbesitzertums und das 

Wachstum stadtischer Zentren 

verstarkten sich gegenseitig zu 

einer Entwicklung, wie sie fiir 

das untere Changjiang-Becken 

kennzeichnend wurde.

3. Die wirtschaftsgeographischen 

Bedingungen und die natiirlichen 

infrastrukturellen Gegebenheiten 

der Changjiang-Region erleichter- 

ten den "s piralenfbrmigen" Ent- 

wicklungsprozef?, obiger Art. Die 

durchgehende Transportader des 

Changjiang gewahrleistete, dal?, 

die Zentren im unteren Chang

jiang-Becken in Krisenzeiten auf 

ein zumindest potentiell integrier- 

tes Versorgungsgebiet zuriick- 

greifen konnten, das sich bis Si

chuan erstreckte. Jiangxi, Hu

guang und Sichuan stellten fiir 

das untere Changjiang-Gebiet 

wirtschaftliche Pufferzonen abneh- 

mender Intensitat dar, die vor al- 

lem in natiirlichen Katastrophen- 

jahren die Marktsicherheit erhbh- 

ten.

Ein solcher Kurzriickblick auf die 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Chinas seit dem 14.Jhdt. er- 

scheint mit Hinblick auf die ge- 

genwartsgeschichtliche Entwick

lung Chinas unter zwei Aspekten 

von Bedeutung:

1. Die beiden Dynastien der Ming 

und der Qing bilden insofern eine 

Einheit, als sie sich zum einen 

von der vorangehenden Zeit wirt- 

schaftsgeschichtlich deutlich ab- 

heben und zum anderen weitge- 

hend die regionalen Entwicklungs- 

muster vorgegeben haben, die fiir 

die heutige wirtschaftliche Ent

wicklung Chinas mitbestimmend 

sind. Nach 1400 war die Verlage- 

rung der wirtschaftlichen Schliis- 

selregion des Reiches weitgehend 

beendet. Der "tiefe Siiden" (Zhu- 

jiang-Gebiet) verfiigte zwar liber 

ein beachtliches Wirtschaftspoten

tial, das zu jener Zeit nur be- 

grenzt realisiert worden war, 

aber hinsichtlich der Stabilitat 

des kaiserlichen Reiches und auch 

des modernen chinesischen Staats 

war und ist die untere Chang

jiang-Region das unbestreitbar 

entscheidende Gebiet. Die Qing 

bemlihte sich -weitgehend erfolg- 

los - das untere Huanghe/Haihe- 

Gebiet in eine neue Wirtschaftsba- 

sis zu verwandeln, um die Abhan- 

gigkeit des Nordens, insbesondere 

der Hauptstadt von der siidlichen 

Versorgung zu verringern. Erst 

wahrend der fiinfziger und sech- 

ziger Jahre dieses Jahrhunderts 

gelang es der Volkskrepublik Chi

na, die Beijing-Hebei-Tianjin-Re- 

gion zu einer der grol?>en Wirt- 

schaftsregionen Chinas auszu- 

bauen. Trotz des Einsatzes von 

modernen Ressourcen, die dem 

kaiserlichen Staat nicht zur Ver- 

fiigung standen, ist diese Region 

bis heute sowohl in der landwirt- 

schaftlichen als auch in der indu- 

striellen Entwicklung deutlich hin- 

ter dem unteren Changjiang-Ge

biet zuriickgeblieben. Zuvor war 

bereits unter japanischer Agide 

der Nordosten zu einem weiteren 

wirtschaftlichen Zentrum entwik- 

kelt worden, womit sich die raum- 

wirtschaftliche Struktur des heu- 

tigen Chinas weitgehend vervoll- 

standigt hatte.

2. Ein weiterer Aspekt der fiir 

die heutige Entwicklung nicht oh- 

ne Bedeutung erscheint, ist die 

Tatsache, dal?, seit Beginn des 15. 

Jahrhunderts die Trennung der 

wirtschaftlichen Schliisselregion 

und des politisch-administrativen 

Zentrum des Reiches zu einem 

permanenten historischen Grund- 

phanomen geworden war. Auch 

dieses Faktum hat die chinesische 

Geschichtsschreibung der person

lichen Politik des Yongle-Kaisers 

(1403-1425) und seiner Konzentra- 

tion auf eine nbrdliche Verteidi-
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gungspolitik gegeniiber der "mon- 

golischen Bedrohung" zurlickge- 

fiihrt. Eine umfassendere Be- 

trachtung zeigt jedoch, dal?, mit 

Ausnahme der verteidigungs poli- 

tisch erzwungenen Verlagerung 

der Siidlichen Song-Hauptstadt 

nach Hangzhou seit der Tang-Zeit 

ein historischer Trend sichtbar 

geworden war, das wirtschaftliche 

Zentrum vom politischen getrennt 

zu halten. Eine allseitig abgesi- 

cherte Erklarung dieses Trends 

lal?,t sich aus der bisherigen For- 

schung nicht ersehen, aber es 

hat den Anschein als ob er in ei- 

nem inneren Entwicklungszusam- 

menhang mit der allmahlich immer 

vollkommeneren Durchsetzung des 

konfuzianiseh-biirokratischen 

Herrschaftstypus (guanliao zheng- 

zhi) gegeniiber dem aristokrati- 

schen Prinzip der Machtausiibung 

stand. Letzteres Prinzip verkbr- 

pert eine direkt-persbnliche 

Machtausiibung, wahrend die 

staatsbiirokratische Elite dazu 

tendierte, Gesellschaft und Wirt- 

schaft des Reiches vor allem indi- 

rekt durch das Institut des hier- 

archisch strukturierten Staates zu 

lenken und zu kontrollieren. (8) 

Die traditionelle Staatsbiirokratie 

hatte demgemal?, ein existentielles 

Interesse daran, die Einheit des 

Reiches durch die Aufrechterhal- 

tung der Kontrolle iiber die wirt

schaftliche Schliisselregion zu be- 

wahren. Vereinfacht gesagt, dien- 

te die untere Changjiang-Region 

spatestens seit der Song-Zeit dem 

gesamten Reich als "Milchkuh". 

Unter diesem Gesichtspunkt mag 

die raumliche Trennung des poli

tischen und wirtschaftlichen Zen- 

trums eine wirkungsvolle Barriere 

gegen jeglichen Voreinflul?, gewe- 

sen sein, den das wirtschaftliche 

Zentrum aufgrund seiner gesamt- 

wirtschaftlichen Kraft ansonsten 

ausgeiibt hatte. Analog hierzu 

diirfte auch die dauerhafte Politik 

der regionalen Quotensetzung im 

Rahmen des staatlichen Priifungs- 

systems (wahrend der Yuan-Zeit 

eingefiihrt) zu sehen sein. Das 

Priifungssystem (kejuzhi) das im 

wesentlichen den Zugang zur 

staatlichen Biirokratie regelte, 

stellte aufgrund der Quotenpolitik 

sicher, dal?, alle kaiserlichen Pro- 

vinzen unabhangig von der indi- 

viduellen Leistungsfahigkeit der 

Bewerber iiber eine zahlenmal?,ig 

angemessene Vertretung in der 

staatlichen Biirokratie verfiigten. 

In den kurzen Ausnahmezeiten, in 

denen das Quotensystem aufgeho- 

ben war, hatte die wirtschaftliche 

Schliisselregion, reprasentiert 

durch die Provinz Nan Zhili, auf

grund der wesentlich giinstigeren 

sozio-bkonomischen Ausgangsbe- 

dingungen einen unverhaltnis- 

mal?,ig grol?,en Anteil an Kandida- 

ten in die staatliche Biirokratie 

eingebracht, wenn man die reine

Bevblkerungszahl zugrundelegt. 

Es hat den Anschein, als ob die 

Existenz des einheitlichen kaiser

lichen Staates zu einem grol?,en 

Teil von seiner Fahigkeit abhing, 

das wirtschaftliche Potential der 

unteren Changjiang-Region zu 

kontrollieren und die Region dar

an zu hindern, ihr Potential im 

eigenen Regionalinteresse einzu- 

setzen. Gewisse Parallelen zur Si

tuation in der Volksrepublik Chi

na lassen sich nicht iibersehen. 

Insbesondere das regionale (pro- 

vinzielle) Quotensystem bei der 

Zulassung zu den Hochschulprii- 

fungen scheint insofern Beriih- 

rungspunkte mit dem alten Quo

tensystem zu haben, als iiber eine 

angemessene provinzbezogene Re

presentation an den nationalen 

Hochschulen langfristig auch die 

politische und wirtschaftliche Ad

ministration der Volksrepublik 

China vor iiberhbhten regionalen 

Ungleichgewichten bewahrt

bleibt.

Um die vorangehenden Aussagen 

zusammenzufassen: Es soil keines- 

wegs behauptet werden, dal?, die 

regionalen Entwicklungstendenzen 

im heutigen China ohne Briiche 

aus der Vergangenheit abgelesen 

werden kbnnen, noch diirfen sie 

als "vorgefertigte Skizze" mil?,ver- 

standen werden, urn vereinfachte 

Hypothesen zur Herausbildung 

gegenwartiger Regionalmuster auf- 

zustellen, noch sind sie als un- 

eingeschrankter Mal?,stab zur Be- 

urteilung der politisch-wirtschaft- 

lichen Strukturen der Volksrepu

blik China geeignet. Die Volksre

publik ist nicht das Konfuziani- 

sche Reich. Dennoch erscheint es 

zulassig, eine vorlaufige Schlul?,- 

folgerung aus Chinas regionalen 

Wirtschaftsgeschichte zu ziehen. 

Die okonomischen Gefalle zwischen 

den grol?,en Regionen des Landes 

sind nicht schlichtweg das Ergeb- 

nis politischen Wollens Oder poli- 

tisch gesetzter Prioritaten der 

verschiedenen traditionellen Re

gierungen. Vielmehr leiten sie 

sich aus grundlegend divergieren- 

den historischen Ausgangspositio- 

nen (Wirtschaftsgeographie, Kli— 

mafaktoren, Bodenfruchtbarkeit 

und natiirliche Infrastrukturvor- 

teile) ab. Kurz gesagt, die histo- 

risch steigenden regionalen Dispa- 

ritaten lassen sich in erster Linie 

aus der unterschiedlichen qualita- 

tiven und quantitativen Versor- 

gung mit Produktionsfaktoren, 

insbesondere unterschiedlichen 

natiirlichen Gegebenheiten, herlei- 

ten. Die traditionelle chinesische 

Wirtschaftsgesellschaft verfiigte 

weder iiber die materiellen noch 

iiber die politischen Mittel, um ein 

weniger ausgepragtes Mai?, an re- 

gionaler Ungleichheit zu bewir- 

ken. Selbst das moderne China, 

das aufgrund seiner industriellen 

Basis und seiner modernen natio

nalen Infrastruktur wesentlich 

besser ausgestattet ist, um iiber- 

kommene Leistungs- und Vertei- 

lungsmuster zu verandern, ist 

trotz dreil?,igjahriger Bemiihung 

nur begrenzt erfolgreich gewesen. 

Auch heute noch existieren grol?,e 

Gefalle zwischen den verhaltnis- 

mal?>ig entwickelten Regionen und 

den riickstandigen Gebieten alter 

Art.

II.

Regionalpolitik in der 

Volksrepublik China: 

Probleme und Hindernisse

Regionalwirtschaft, genauer regio

nale Wirtschafts politik, kann als 

spezifische Erscheinung der Ge- 

samtwirtschaftspolitik definiert 

werden. (9) Sie ist darauf ausge- 

richtet, einen regulierenden Ein- 

flul?> auf die verschiedenen Teilge- 

biete eines nationalen Wirtschafts- 

territoriums auszuiiben, um zu ei- 

ner wirksamen Realisierung iiber- 

geordneter Ziele und Programme 

der wirtschaftlichen Entwicklung 

beizutragen. In diesem Sinne ist 

regionale Wirtschaftspolitik Teil 

der gesamtwirtschaftlichen Struk- 

turpolitik unter besonderer Beto- 

nung der raumlichen Dimension 

anstelle der sektoralen. Anders 

gesagt, regionale Wirtschaftspoli

tik in diesem Sinn darf nicht Oder 

zumindest nicht vorrangig als ei- 

genstandige Politik fur und durch 

eine bestimmte Region verstanden 

werden. Vielmehr stellt sie ein 

Instrument dar, durch das beson- 

dere regionale Aspekte beriick- 

sichtigt werden kbnnen, um so 

die Leistungsfahigkeit der supra- 

regionalen (nationalen) Wirtschaft 

zu erhbhen. Von ihrer Anlage her 

ist regionale Wirtschaftspolitik auf 

die Anerkennung divergierender 

regionaler Faktorausstattungen 

und die Beriicksichtigung ent- 

sprechend unterschiedlicher Pro- 

duktionsfunktionen ausgerichtet. 

Angesichts deutlich erkennbarer 

regionaler Produktivitatsgefalle 

mul?, das Hauptziel regionaler 

Wirtschaftspolitik darin liegen, ei

nen intraregionalen Allokations- 

prozel?, aufrechtzuerhalten, der 

zur Herausbildung unterschiedli

cher wirtschaftlicher Strukturen 

fiihrt.

Dennoch la&t es sich nicht leug- 

nen, dal?, regionalpolitische Ent- 

scheidungsprozesse aufgrund der 

besonderen Betonung der raumli

chen Komponente haufig von re

gionalen "Homogenitats vorstellun- 

gen" mitbestimmt werden und da- 

her das Ziel eines iibergeordneten 

gesamtwirtschaftlichen Wachstums- 

optimums beeintrachtigen kbnnen. 

Das Aufeinanderabstimmen dieser 

unterschiedlichen Zielsetzungen 

hat sich nicht nur in der Volks

republik China als ein fortlaufen-
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der, miihsamer ProzeE erwiesen, 

dem simple theoretische Losungs- 

formeln nicht zweckdienlich sind.

Der Versuch, den Begriff Region 

als Objekt der Regionalpolitik zu 

definieren, verdeutlicht die eben 

erwahnte Problematik. Theoretisch 

laEt sich der Begriff verhaltnis- 

maEig einfach erfassen als raumli- 

che Einheit, die von ihrem Aggre- 

gationsgrad her eine Mittelebene 

zwischen dem nationalen Wirt- 

schaftsterritorium und den Ort- 

lichkeiten (Einheiten hoher Disag

gregation) einnehmen. In der 

Praxis jedoch ergeben sich in der 

Regel theoretisch nicht losbare 

Probleme der Abgrenzung, Ab- 

stimmung und angemessenen 

GrbEenfestlegung solcher (regio- 

naler) Einheiten, urn einen volks- 

wirtschaftlich rationalen Alloka- 

tionsprozeE zu gewahrleisten. Die 

Widerspriiche ergeben sich vor al- 

lem aus der Tatsache, dal?, die 

"Rationalitat" des Allokationspro- 

zesses (Mittel) letzten Endes nur 

auf der Grundlage vorherrschen- 

der Entwicklungs vorstellungen 

(Ziel) gemessen werden kann. Da- 

bei miissen vor allem Forderungen 

der wirtschaftlichen Leistungsfa- 

higkeit mit nichtbkonomischen 

Zielsetzungen (soziale, politische, 

administrative und kulturelle Pa

rameter) gegeneinander ausbalan- 

ciert werden. Diese nichtbkonomi- 

schen Zielsetzungen konnen nur 

in den seltensten Fallen ohne 

Schwierigkeiten mit der MaEgabe 

vereinbart werden, wirtschaftlich 

konsistente Muster raumlicher 

Spezialisierung und Zusammenar- 

beit zu erreichen. Spezialisierung 

und Zusammenarbeit (Prinzip der 

arbeitsteiligen Entwicklung) zielen 

darauf ab, die einzelnen raumli- 

chen Einheiten daran zu hindern, 

die verschiedenen Produktions- 

funktionen zu reproduzieren. Das 

heiEt, sie implizieren funktionsbe- 

dingte Hierarchien und Abhangig- 

keits verhaltnisse unterschiedlicher 

Intensitat. Wie die Eingangszitate 

der Beijing Rundschau zeigen, 

scheint diese Erkenntnis vom 

Grundsatz her in der Zwischen- 

zeit durch die nationale Wirt- 

schaftsfiihrung der Volksrepublik 

China anerkannt worden zu sein. 

(10) Ein etwas anderes Bild er- 

gibt sich auf der Ebene der Re- 

gionen (Provinzen) selbst. Dort 

stehen aus schwerwiegenden 

nichtbkonomischen (politis ch-ad mi

tt is trati ven) In teres senkonstella-

tionen heraus dem ProzeE der in

ter provinziellen Wirts chafts inte

gration nach wie vor deutlich ein- 

schrankende Krafte gegeniiber.

Grundsatzlich gesagt hat es den 

Anschein, dal?, die politisch-wirt- 

schaftliche Fiihrung der Volksre

publik seit 1978/79 die "schliissel- 

hafte Bedeutung" sorgfaltig ge-

planter und aufeinander abge- 

stimmter regionaler Entwicklungs- 

programme deutlich erkannt hat. 

So wurden die friiheren Richtli- 

nien "Stahl als Hauptkettenglied" 

und "Getreide als Hauptketten

glied" weitgehend aufgegeben, da 

sie die "rasche Entwicklung der 

Volkswirtschaft und die Beschleu- 

nigung der vier Modernisierun- 

gen" ernsthaft beeintrachtigten. 

In der Landwirtschaft wurde das 

langfristige Perspektivprogramm 

zur spezialisierten "Zonenbildung" 

(quhua) entworfen, urn die unter- 

schiedlichen regionalen Agrarpo- 

tentialien gesamtwirtschaftlich ra- 

tionaler nutzen zu konnen. Fur 

die Wirtschaft als ganzes hieE es 

"bis heute erkennen noch recht 

viele leitende Kader in der Indu

strie und Landwirtschaft die bko- 

nomischen Gesetze und ihren ob- 

jektiven Charakter nicht an. Sie 

meinen, der Wille der Gesell

schaft, der Wille der Regierung, 

der Wille der Obrigkeit seien 

gleich einem bkonomischen Gesetz, 

und dies kbnne nach den jeweili- 

gen politischen Bediirfnissen ge- 

andert werden... Diese Genossen 

vergessen aber, daE 'die Politik 

der konzentrierteste Ausdruck 

der Okonomik ist'... Die Politik 

kann sich nicht liber die objekti- 

ven bkonomischen Gesetze hinweg- 

heben, aus sich heraus Gesetze 

fabrizieren und diese der Wirt

schaft aufzwingen... Seit der 

Griindung der Volksrepublik Chi

na sind fast dreiEig Jahre ver- 

gangen. Wir konnen also unsere 

Fehler nicht mehr mit Mangel an 

Erfahrungen rechtfertigen. Um 

die vier Modernisierungen zu be- 

schleunigen, ist es jetzt beson- 

ders nbtig, sich mit den positiven 

und negativen Erfahrungen aus- 

einanderzusetzen und sich

grbEte Miihe zu geben, bewuEt 

nach objektiven bkonomischen Ge- 

setzen zu verfahren... Bei der 

Planaufstellung miissen wir der 

brtlichen Initiative vollen Spiel- 

raum lassen, sonst werden unsere 

Plane nicht den Bediirfnissen der 

Volksmassen entsprechen und 

deshalb auch nicht erfiillt werden 

konnen. Die Aktivitat der lokalen 

Ebenen muE sich ihrerseits in die 

Gesamtinteressen des Staates ein- 

fiigen: DaE die Provinzen den 

Anspruch haben, sich zu indu- 

strialisieren, ist vbllig berechtigt. 

Sie miissen ihr Bestes tun, ihre 

Industrie auf ein entsprechend 

den konkreten Verhaltnissen ho- 

hes Niveau zu heben... Das soil 

jedoch nicht heiEen, daE jede 

Provinz ein autarkes und komplet- 

tes Industriesystem aufbauen 

muE. Gegenwartig ist dies vbllig 

unmbglich und langfristig auch 

gar nicht notwendig. Wenn jede 

Provinz ohne Riicksicht auf ihre 

Besonderheiten auf Autarkic in 

jeder Hinsicht besteht, wird dies, 

da es sehr groEe Unterschiede in 

der Ressourcensituation gibt, zu 

gewaltiger Verschwendung von 

Menschenkraft und Material zur 

Verlangsamung der Modernisierung 

des ganzen Landes fiihren... Fiir 

eine planmaEige, proportionale 

Entwicklung der Volkswirtschaft 

ist es unbedingt nowendig, daE 

Spezialisierung und Kooperation 

gut durchgefiihrt werden. Dies 

ist ein notwendiges Gesetz der 

modernen GroEproduktion, ein 

hbchst wichtiger Weg zur Verbes- 

serung der Produktionstechnik, 

zur Steigerung der Arbeitspro- 

duktivitat, zur Einsparung von 

Energie und Rohstoffen und zur 

Senkung der Selbstkosten... Wenn 

unsere Wirtschaft in vollem MaEe 

entwickelt werden soli, muE unter 

der einheitlichen staatlichen Pla- 

nung die arbeitsteilige Spezialisie

rung und Kooperation zwischen 

Abteilungen, Gebieten, Unterneh- 

men wirklich gut organisiert wer

den." (11)

Vom entwicklungspolitischen An- 

satz her kann der chinesischen 

Fiihrung nicht abgesprochen wer

den, daE sie urn eine Balance der 

Interessen der groEen Regionen 

und um eine angemessene regio- 

nalwirtschaftliche Verteilung indu- 

strieller Zentren bemiiht war. Die 

eigentliche Problematik in der re

gionalen Entwicklungs- und Wirt- 

schafts politik der Volksrepublik 

China lag darin, daE zu keiner 

Zeit ein wirklicher allgemeiner 

Konsens hinsichtlich der Regulie- 

rungsmechanismen bestand, durch 

die "arbeitsteilige Spezialisierung 

und Kooperation wirklich gut or

ganisiert werden konnte". Statt 

dessen war die regionalpolitische 

Diskussion mehr als zwei Jahr- 

zehnte lang durch tiefgreifende 

Auseinandersetzungen bestimmt, 

"the central issue of which has 

always been whether it is better 

to promote regional economies by 

strengthening the power of the 

central government or by delegat

ing more power to regional auth

orities. Each has proved to have 

its share of problems." (12)

Es scheint an dieser Stelle iiber- 

fliissig, die Einzelheiten des lang- 

gezogenen Prozesses wiederholter 

Zentralisierung und Dezentralisie- 

rung wirtschaftlicher Entschei- 

dungsgewalt zu beschreiben, 

wenngleich darauf hingewiesen 

werden muE, daE in der Mehrzahl 

der Diskussionen nicht sorgfaltig 

genug geklart wurde, was "De- 

zentralisierung" konkret bedeute- 

te. VerhaltnismaEig klar ist, daE 

abgesehen von der GroEen- 

Sprung-Periode 1958-60 - die zen- 

tralstaatlichen Entscheidungsin- 

stanzen immer ein MindestmaE an 

"einheitlicher staatlicher Kontrol- 

le" uber den InvestitionsprozeE
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bewahrten. Ferner wurde niemals 

die zentralstaatliche Fahigkeit 

ernsthaft in Frage gestellt, den 

interprovinziellen Finanzausgleich 

zu steuern und so das zwischen- 

regionale Gewichts verhaltnis zu 

beeinflussen. (13)

Dennoch hat der praktische Pro- 

zef?> der "planmalUgen, proportio- 

nalen Entwicklung" der grol?,en 

Wirtschaftsregion Chinas "im Rah- 

men eines einheitlichen Staatspla- 

nes" niemals komplikationslos ab- 

laufen konnen. Schwerwiegende 

Hindernisse standen dem entge- 

gen.

1. Anhaltende infrastrukturelle 

Engpasse haben in der Vergan- 

genheit die Fahigkeit der chinesi- 

schen Volkswirtschaft beeintrach- 

tigt, die interregionale "Warenzir- 

kulation" zu steigern und werden 

das auf absehbare Zeit auch wei- 

terhin tun. Die Warenzirkulation 

ist die Grundvoraussetzung fur 

die systematische Forderung "spe- 

zialisiert-kooperativer" regionaler 

Interaktionstrends. Die verschie- 

denen Schwachstellen der nationa- 

len Infrastruktur Chinas, die eine 

rationale Abstimmung wirtschaftli- 

chen Handelns und die planmal?,ige 

raumliche Verbindung verschiede- 

ner industrieller Produktionsstu- 

fen bisher deutlich beeintrachtigt 

haben, brauchen an dieser Stelle 

nicht im Detail beschrieben zu 

werden. (14) Es besteht kein 

Zweifel, dal?, der Transport von 

Massengiitern, insbesondere Ener- 

gieressourcen, die grbl?,ten 

Schwierigkeiten verursacht. Allein 

der interprovinzielle Kohletrans- 

port beansprucht nicht weniger 

als 40% der gesamten chinesischen 

Eisen bahntrans port kapazitat.

(15)

2. Eine weitere grol?,e Schwach- 

stelle ergibt sich aus der Tatsa- 

che, dal?> China nur ansatzweise 

iiber ein "umfassendes Transport- 

netz" (zonghe yunshuwang) ver- 

fiigt. Eine Intensivierung kombi- 

nierten Eisenbahn-, Straf?,en- 

und/oder Wassertransports sowie 

eine angemessene Nutzung der 

vorhandenen Transportmittel nach 

ihrem spezifischen Vorteil ist al

lein aufgrund dieser Tatsache 

nicht moglich. (16)

Abgesehen von den Hindernissen 

der unterentwickelten physischen 

Infrastruktur wird die Erweite- 

rung interregionaler Zusammenar- 

beit "in Ubereinstimmung mit den 

objektiven okonomischen Gesetzen" 

durch dauerhafte organisatorische 

Probleme verscharft, die nicht 

zuletzt mit iiberkommenen inner- 

biirokratischen In teres senkonstel- 

lationen zusammenhangt. Ein 

wichtiger Problembereich manife- 

stiert sich in der Tatsache, dalA 

"zuviel mit rein administrativen 

Methoden gearbeitet wird. Auch 

sind unnotig viele schwerfallige, 

ineffektive Organe eingerichtet 

worden. All dies hindert uns dar- 

an, uns die fertigen, vom Kapita- 

lismus hinterlassenen vereinfach- 

ten Methoden des Managements 

zunutze zu machen und die Wirt- 

schaft entsprechend ihren Gesetz- 

mal?,igkeiten zu verwalten... 

Aber Wirtschafts verwaltung kommt 

letzten Endes mit rein administra

tiven Methoden nicht aus. Erstens 

fiihren rein administrative Metho

den dazu, dal?, Praktiken gewbhn- 

licher Verwaltungsorgane (die we- 

der wirtschaftliche Verantwortung 

tragen noch wirtschaftliche Rech- 

nungsfiihrung praktizieren) un- 

verandert auf das wirtschaftliche 

Leben iibertragen werden. Denn 

aus administrativer Bequemlichkeit 

werden die wirtschaftlichen Tatig- 

keiten mechanisch nach den Be- 

diirfnissen administrativer Syste- 

me, Strukturen und Gliederungen 

ausgerichtet, statt dal?, die bkono- 

mischen Gesetzmal?,igkeiten stu- 

diert werden... Zweitens wird bei 

dieser Vorgehensweise die Zahl 

der wirtschaftlichen Verwaltungs- 

ebenen und der von ihnen abge- 

deckten Bereiche von den admini

strativen Ebenen und der von ih

nen abgedeckten Bereiche be- 

stimmt, was zur Uberschichtung 

von Organen und Kompetenziiber- 

schneidungen, zur Verlangsamung 

des Umlaufens der Dokumente, 

zur Hinausschiebung der Losung 

von Problemen fiihrt und deshalb 

die Effektivitat der Wirtschafts- 

fiihrung beeintrachtigt und die in 

der okonomischen Tatigkeit ent- 

haltenen Mbglichkeiten ungenutzt 

lal?,t. Drittens ist eine administra

tive Struktur, egal, ob in zentral 

geleiteten Oder regional geleiteten 

Unternehmen, nicht angebracht, 

weil sie oft der Struktur der Zu- 

lieferung, der Herstellung und 

des Absatzes der Produkte und 

den objektiven Bediirfnissen an- 

derer wirtschaftlichen Tatigkeit 

nicht entspricht. Die Ersetzung 

der wirtschaftsbezogenen Gliede- 

rung durch die administrative 

Gliederung fiihrt nicht nur zu 

Durcheinander in der Zirkulation 

von Waren und Material und zu 

unverniinftigem Anwachsen der 

Lagerbestande, sondern behindert 

sogar haufig verniinftige Wirt- 

schaftsbeziehungen, errichtet 

kiinstlich wirtschaftliche Schran- 

ken und Blockaden, behindert die 

Warenzirkulation und Produkten- 

verteilung und beeintrachtigt die 

gesunde Entwicklung der Wirt- 

schaft." (15)

Diese grundlegende Tendenz, 

"zuviel mit rein administrativen 

Methoden zu arbeiten", ist bis 

heute das grol?,te Hindernis auf 

dem Weg zu einer regionalen Wirt- 

schaftspolitik, die nicht auf "Ho- 

mogenitat", sondern auf eine ge- 

samtwirtschaftliche Optimalbilanz 

ausgerichtet ist. Hinter diesem 

Tatbestand verbirgt sich, dal?, die 

regionalen Investitionsprozesse, 

die industrielle Produktion und 

die wirtschaftliche Zusammenarbeit 

der Regionen in der Praxis ohne 

angemessene Beriicksichtigung der 

spezifischen regionalen Faktoren- 

ausstattungen vorangetrieben 

worden sind. Die Provinzen als 

administrative Einheiten, die in 

der Vergangenheit ein ausgeprag- 

tes Autarkiedenken ("jede Provinz 

ein autarkes und komplettes Indu- 

striesystem") entwickelt haben, 

sind aus ihrem Partikularinteresse 

heraus entscheidend mit verant- 

wortlich gewesen, dall "die Wider- 

spriiche zwischen zentraler und 

lokaler Ebene nicht gut gelbst" 

werden konnten. Das fiihrte, um 

es zu wiederholen, dazu, dal?, "ei

ne gutfundierte Spezialisierung 

und weitgehende Kooperation im 

Landesmal?,stab" nicht realisiert 

werden konnte, und dal?, die "not- 

wendigen Gesetze der modernen 

Grol?,produktion" nicht durchge- 

setzt werden konnten. Es war 

nicht moglich, die Wirkung des 

okonomischen Antriebs voll zu 

entfalten".

Ob die Widerstande und Schwach

stellen, die einer verbesserten 

regionalen Zusammenarbeit entge- 

genstehen, in Zukunft iiberwun- 

den werden konnen, und wenn ja, 

in welchem Zeitraum, la(?>t sich 

heute nur schwer beurteilen. Mit 

Sicherheit wird eine Losung nur 

iiber einen lang anhaltenden 

schrittweisen Trial and Error-Pro- 

zel?, und iiber eine allmahliche 

Verbesserung regionaler Alloka- 

tionsverfahren zu erzielen sein.

III.

Transport, Energie und 

wirtschaftliche Leistung 

der Changjiang-Provinzen

Das Zhongguo jingji shidian (Fak- 

tenwerk zur Wirtschaft Chinas) 

vom August 1982 bestatigt, dal?, 

sich die Gesamtlange der chinesi

schen Wasserwege mit einer Tiefe 

von mehr als einem Meter auf 

57.000 km belauft. Die Lange aller 

Wasserwege, die fur modernen 

Binnenschiffsverkehr geeignet 

sind, erreicht 18.000 km. Unter 

den schiffbaren Wasserwegen ist 

der Changjiang bei weitem der 

wichtigste. Das gilt sowohl fur 

seine Grdl?,e (Lange 6-300 km, 35% 

des gesamten chinesischen Flul?,- 

wasservolumens) als auch fur sei

ne wirtschaftlich-infrastrukturelle 

Funktion (Schiffbarkeit bei Mittel- 

und Hochwasser 5.000 dwt bis 

Wuhan, Entfernung Shanghai 

Wuhan 1.043 km, 1.500 dwt bis 

Chongqing und Yibin, Entfernung 

Wuhan - Yibin 1.670 km).
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tabelle 1 (29)

Landwirtschaftliche Leistung 

Changjiang-Provinzen 1979 und 1981

Rang

(1)

Bevbl- Anbau- BPW-Lw NPW-Lw NPW/ Inten- Index (6)

kerung fl ache Mrd. Mrd. Kopf sitat

Mio Mio.ha Yuan Yuan Yuan Yuan/ha I II

1979 (2) (3) (4) (5)

China 962 99 212 143 149 1444 100 100

Shanghai 11,3 0,36 1,6 1,1 96 3027 64 210

Jiangsu 3 58,9 4,64 16,8 11,3 192 2438 129 169

Zhejiang 1 37,9 1,83 12,7 8,6 226 4683 152 324

Anhui 4 48,0 4,45 12,7 8,6 78 1926 120 133

Jiangxi 13 32,3 2,53 6,5 4,4 136 1739 91 120

Hubei 9 46,3 3,76 10,6 7,2 155 1907 104 132

Hunan 8 52,2 3,44 12,1 8,2 157 2375 105 164

Sichuan 18 97,7 6,62 16,6 11,2 115 1692 77 117

1981

China 1008 231 156 155 1576 100 100

Shanghai 11,9 3,3 2,2 185 6111 119 398

Jiangsu 60,5 20,8 14,1 232 3039 150 193

Zhejiang 38,9 11,7 7,9 204 4317 131 274

Anhui 49,7 11,6 7,8 157 1753 101 111

Ji angxi 33,2 7,7 5,2 157 2055 104 129

Hubei 47,8 11,4 7,7 161 2048 106 164

Hunan 54,0 13,1 8,9 165 2587 106 164

Sichuan 99,7 19,2 12,9 129 1949 83 124

Anmerkungen:

1) Bezieht sich auf NPW (Nettoproduktionswert) der Landwirtschaft, 

d.h. agrarische Wertschbpfung je Kopf der Bevdlkerung in Yuan RMB, 

Provinzreihenfolge

2) Bezieht sich auf Grundanbauf1 ache (gengdi), nicht jahrlich bebaute 

Flache bei Mehrfachanbau (bozhong mianji)

3) Alle 1979-Daten zu BPW (Bruttoproduktiosnwert) der Landwirtschaft 

sind nach Preisen von 1980 umgerechnet (Multiplikator 1,34)

4) NPW (Nettoproduktionswert/Wertschbpfung) der Landwirtschaft wurde 

nach einer Nettoquote 0,675 BPW-Lw errechnet. Diese Quote wurde fur 

1978 von Li Chengrui und Zuo Yuan (Jianding bu yi zhazhashishide ba 

guomin jingji tiaozheng de renwu wancheng hao - Entschieden und 

standfest die Aufgabe der Readjustierung der Volkswirtschaft vol 1- 

enden) in Jingji Yanjiu, Nr.12, 1979, S.9 genannt. Aufgrund erhbh- 

ter industrieller Betriebsmittel sank diese Nettoquote mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf 0,65 nach 1978, aber aufgrund der Anhebung 

der staatlichen Ankaufpreise in der Landwirtschaft um den Faktor 

1,34 erreichte die Nettoquote unter AusschluB der bigradebetriebe- 

nen Industrie 0,74. Die Nettoquote fur letztere wird mit 0,2 ge- 

schatzt (Getreideverarbeitung 0,17). Der gewichtete Durchschnitt 

beider Quoten ergibt eine Nettoquote, die der Quote von 1978 gleich 

ist (0,675).

5) Bezieht sich auf jahrlichen Nettoproduktionswert der Landwirtschaft 

in Yuan RMB je Hektar Grundanbauf1 ache (gengdi).

6) Index I bezieht sich auf NPW-Lw je Kopf der Bevdlkerung, Index II 

auf die Produktionsintensitat in Yuan/ha.

Zahlreiche chinesische Berichte 

haben wahrend der letzten Jahre 

darauf verwiesen, daF neben der 

Erweiterung des nationalen Eisen- 

bahnnetzes und des Seehafenaus- 

baus (geplanter Bau von 54 Tief- 

wasserdocks und Modernisierung 

der bestehenden Fazilitaten, Stei- 

gerung der Be- und Entladekapa- 

zitat von 2,17 Mio.t 1980 auf 

3,17 Mio.t 1985) die Modernisie

rung des Binnenschiffverkehrs zu 

den vorrangigen Zielen der Infra- 

strukturentwicklung wahrend des 

6. Fiinfjahresplans 1981-85 gehbrt. 

Abgesehen vom Wasserwegsystem 

des Xijiang geht der GroFteil des 

Investitionsvolumens, das fiir den

Binnenschiffs verkehr bereitge- 

stellt wird, in den Ausbau des 

Changjiang-Transport- und Kom

in unikationssys terns einschlieFlich 

der siidlichen Teilstrecke des Bei- 

jing-Hangzhou-Kanals (Jing Hang 

da yunhe). (18)

Die Bauplanung zur Erweiterung 

und Vertiefung des siidlichen 

Teils des Kanals (93,4 km Provinz 

Zhejiang) wurde Ende 1982 been- 

det. Gleichzeitig wurde die Bauta- 

tigkeit im Subei-Abschnitt zwi- 

schen Yangzhou und Xuzhou auf- 

genommen, um eine Schiffbarkeit 

fiir Schiffe bis zu 2.000 dwt zu 

erreichen. (19) Die Jahreskapazi- 

tat des Kanals fiir Kohletransport 

erhoht sich durch diese BaumaH- 

nahmen auf rund 10 Mio.t (1980 

5 Mio.t). Der Ausbau des Kanals 

erscheint von umso grb&erer Be- 

deutung, als das Gebiet nbrdlich 

Xuzhous in der Entwicklungspla- 

nung als eines der gro&en Kohle- 

forderzentren Chinas vorgesehen 

ist.

Auch entlang des Changjiangs 

selbst ist ein massiver Ausbau 

der Hafenanlagen vorgesehen. Er- 

stens soil die Verladekapazitat der 

Kohlespezialhafen wie Pukou (ge- 

geniiber von Nanjing), Wuhu, 

Provinz Anhui, Hankou und Zhi- 

cheng (Eisenbahnendpunkt des 

Kohletransports aus der Provinz 

Shanxi) in der Provinz Hubei 

ausgeweitet werden, um das jahr- 

liche Kohletransportvolumen auf 

dem Changjiang auf rund 30 Mio.t 

bis 1985 (1980 15,7 Mio.t) zu er- 

hbhen. Zweitens soil die allgemei- 

ne Verladekapazitat der gro(?>en 

Provinzhafen entlang des Chang

jiangs deutlich erhoht werden. 

Was die Provinz Jiangsu angeht, 

soil insbesondere der Hafen Nan

jing (projizierte Kapazitat 1985 

30 Mio.t) vorrangig ausgebaut 

werden. (20) Die Hafen von An

qing, Provinz Anhui, Jiujiang, 

Provinz Jiangxi (Kapazitat 1982 

1,8 Mio.t) und Baodong, Provinz 

Hubei (Kapazitat 1982 5 Mio.t)

sind gleichfalls in die vorrangige 

Ausbauplanung aufgenommen wor- 

den. (21) Ahnliches gilt fiir 

Shanghai, dessen Umschiffungska- 

pazitat von See- auf Flu&trans- 

port deutlich erhoht werden soil. 

In diesem Zusammenhang ist zu 

bemerken, dal?, aufgrund der In- 

tensivierung der au&enwirtschaft- 

lichen Beziehungen der grol?>en 

Changjiang-Provinzen die Hafen 

von Nantong und Nanjing in der 

Provinz Jiangsu als auch sechs 

weitere Hafen stromaufwarts bis 

Chongqing direkt fiir den Aul?,en- 

handel (difang yuanyang yunshu) 

geoffnet worden sind. "Sechs 

(provinzielle) Schiffsgesellschaften 

sind errichtet worden, um die Im- 

porte und Exporte dieser Gebiete 

entlang des Yangzi zu regeln. Sie
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Tabelle II (30)

Getreideerzeugung je Kopf der Bevdlkerung

CHANGJIANG PROVINZEN 1979 UND 1981

Rang

1979

(1)

1981

kg Getreide Veranderung Abweichung Bevolkerung/ 

Boden- 

relation (2)

1979 198V' 1957-79 

in %

natio.Durch- 

schnitt (kg)

1979 1981

China 341 322 + 8 0,10

Shanghai 221 156 -33 -120 -176 0,03

Ji angsu 3 1 412 415 +58 + 71 + 93 0,08

Zhejiang 4 6 396 365 +25 + 55 + 43 0,05

Anhui 9 7 337 360 - 6 - 4 + 3 0,09

Ji angxi 6 5 383 382 +21 + 2 + 6 -

Hubei 5 8 389 357 + 9 + 48 + 35 0,08

Hunan 7 3 383 402 +21 + 42 + 80 -

Sichuan 11 9 327 348 + 2 - 14 + 26 0,07

PROVINZEN MIT HOCHSTEM STAND

Heilongjiang 1 4 458 383 -13 + 117 + 61 0,27

Jilin 2 2 414 409 + 13 + 73 + 87 -

PROVINZEN MIT NIEDRIGSTEM STAND **

Gui zhou 25 25 220 199 -21 -121 -123 0,07

Qinghai 24 24 250 205 - - 91 -117 0,16

* Zugrundegelegte Bevolkerungszahl Zensuszahl Mitte 1982, nicht 

tatsachliche Bevolkerungszahl 1981

** ausgenommen unabhangige Stadte und Tibet

1) Provinzreihenfolge Getreideerzeugung je Kopf der Bevdlkerung

2) bezieht sich auf Hektar Grundbauf1 ache (gengdi) je Kopf der Bevdlke

rung

haben Schiffsrouten vom FluU her 

bis nach Hong Kong, Japan und 

in die siidostasiatischen Staaten 

eroffnet." (22)

Das Zhongguo jingji nianjian (Al- 

manach der Wirtschaft Chinas) 

1982 enthalt einen Abschnitt (V- 

241 - V-243), verfa'lt von Jiao 

Zhang unter dem Titel "Chinas 

Changjiang-Navigation" (Zhongguo 

Changjiang hang yun). Darin 

hei&t es u.a., daH das Chang- 

jiang-Becken ein Gebiet umfallt, 

das von mehr als 300 Mio. Men- 

schen bewohnt wird und liber ei- 

ne landwirtschaftliche Grundan- 

bauflache (gengdi) von rund 

27 Mio. ha (400 Mio. mu) verfiigt. 

Der kombinierte "Bruttoproduk- 

tionswert der Industrie und Land- 

wirtschaft" der Changjiang-Pro- 

vinzwirtschaften beansprucht 

knapp die Halfte des gesamten 

chinesischen Produktionswertes. 

40% der chinesischen Stahlproduk- 

tion und 55% der Baumwollernte 

werden innerhalb der Grenzen des 

Changjiang-Beckens erzeugt. Hin- 

sichtlich ihrer Energie- und Mine- 

ralressourcenbasis ist die Region 

potentiell gut ausgestattet, urn ein 

anhaltendes Wirtschaftswachstum 

zu ermbglichen.

Die Bedeutung des Changjiang- 

Wassersystems fur die Aufrechter- 

haltung des regionalen Wirt- 

schaftswachstums ergibt sich un

ter anderem aus dem langfristigen 

Anstieg des Frachtverkehrs. Der 

iiberortliche Frachtverkehr auf 

dem Changjiang wird durch die 

Unternehmen der Changjiang-Na- 

vigationsverwaltung (Changjiang 

hangyun guanliju) des Verkehrs- 

ministeriums organisiert. Das 

Frachtvolumen der Verwaltung er- 

reichte 1981 45,9 Mio.t (1980

47,6 Mio.t). Das entsprechende 

Frachtverkehrsvolumen erreichte 

1981 24,1 Mrd.t/km (1980

26,2 Mrd.t/km). Die Anteile des 

iiberdrtlichen Fracht- und Fracht

verkehrsvolumen auf dem Chang

jiang erreichten 1981 32% bzw. 5% 

des gesamten chinesischen Auf- 

kommens an Wasserfracht 

(141,5 Mio.t) und Wasserfracht- 

verkehr (474,4 Mrd.t/km) iiber- 

brtlicher Art (unter Verwaltung 

des Verkehrsministeriums). Das 

Fracht- und Frachtverkehrsvolu

men 1981, das nicht von der 

iiberdrtlichen Navigationsverwal- 

tung, sondern von den ortlichen 

Einheiten Shanghais und der sie- 

ben anderen Provinzen entlang 

des Changjiang bewaltigt wurde, 

erreichte 143,9 Mio. bzw. 

22,3 Mrd.t/km. Die Provinz 

Jiangsu allein kam auf ein brtli- 

ches Fracht- und Frachtverkehrs

volumen von 59,1 Mio.t bzw. 

9,8 Mrd.t/km. (23) Jiangsu ver

fiigt liber ein provinzielles Was- 

serverkehrsnetz von insgesamt 

23,500 km Lange. Rund drei Vier- 

tel der Volks kommunen und 

Marktorte haben einen direkten 

Anschlul?, an einen der Wasserwe- 

ge. Die ortlichen Navigationsun- 

ternehmen beschaftigen rund 

200.000 Mitarbeiter, d.h. rund ein 

Flinftel aller Mitarbeiter, die in 

Chinas ortlichen Navigationsver- 

waltungen beschaftigt sind. Die 

Schiffstonnage der ortlichen Un

ternehmen Jiangsus erreichte 1981 

rund 910.000 dwt. (24)

Addiert man die ortlichen und 

iiberdrtlichen Fracht- und Fracht- 

verkehrsvolumina des Changjiang- 

Wassersystems (einschlie&lich Ne- 

benfliisse), so ergeben sich 

Grd&enordnungen von 189,8 Mio.t 

bzw. 46,4 Mrd.t/km (ausschliel?,- 

lich Provinz Zhejiang). Der iiber- 

ortliche Anteil (interprovinzieller 

Transport) am gesamten Trans- 

portvolumen belief sich 1981 auf 

24% (Frachtvolumen) bzw. 52% 

(Frachtverkehrsvolumen). tiber- 

ortlicher und brtlicher Schiffsver- 

kehr des Changjiang-Wassersy- 

stems zusammen beanspruchten 

Anteile von 46% bzw. 9% an Chi

nas gesamten iiberdrtlichen und 

ortlichen Frachtvolumen

(414,9 Mio.t) bzw. Frachtver

kehrsvolumen (515 Mrd.t/km).

Trotz dieser eu&erlich eindrucks- 

vollen Zahlen und der giinstigen 

wirtschaftsgeographischen Bedin

gungen zeugen einige Aspekte des 

gegenwartig vorherrschenden Ent- 

wicklungsbildes davon, dal?, das 

MaB, an wirtschaftlicher Integra

tion (Spezialisierung/Kooperation) 

zwischen den Provinzen der 

Changjiang-Region nicht optimal 

ist. Offensichtlich hat die Erset- 

zung der wirtschaftsbezogenen 

Gliederung durch die administrati

ve Gliederung "zur Errichtung 

kiinstlicher wirtschaftlicher

Schranken und Blockaden, zur 

Behinderung der Warenzirkulation 

und Produktenverteilung" und 

moglicherweise zur "Beeintrachti- 

gung der gesunden Entwicklung 

der Wirtschaft" im gesamtregiona- 

len Rahmen gefiihrt. Betrachtet 

man diese Aspekte jeweils als iso- 

lierte Einzelfakten, so bieten sich 

verschiedene Erklarungen an. Das 

hei&t, sie mlissen nicht zwangs- 

laufig auf einen Mangel an wirt

schaftlicher Integration hindeu-
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Tabelle III (31)

Industrie!le Leistung

CHANGJIANG PROVINZEN 1979 UNO 1981

BPW Ind’. NPW-I'nd’.XT") NPW-In<T7 Index NPW-Ind. Anteil % 

in Mrd in Mrd Yuan Kopf in /Kopf Bevbl. NPW-Ind.

Yuan Yuan China 1981

1979 1981 1979 1981 1979 1981* 1979 1981

China 459 518 151,5 171 157 170 100 100 100

Shanghai 59,0 50,9 19,5 20,1 1726 1689 1099 994 11,8

Ji angsu 38,6 46,6 12,7 15,4 216 256 138 150 9,0

Zhejiang 14,9 21,4 4,9 7,1 129 182 82 107 4,2

Anhui 11,4 13,0 3,8 4,3 75 87 48 51 2,5

Jiangxi 7,7 9,2 2,5 3,0 79 91 50 54 1,8

Hubei 19,1 24,7 6,3 8,2 136 172 87 101 4,8

Hunan 15,6 17,6 5,1 5,8 98 107 62 63 3,4

Sichuan 24,6 27,5 8,1 9,1 83 91 53 54 5,3

* Bevblkerungszahl Zensuszahl Mitte 1982, nicht tatsachliche Bevblke- 

rungszahl 1981

1) Nettoproduktionswert (NPW) bzw. Wertschbpfung der Industrie berech- 

net nach einer Nettoquote 0,33 aus dem Bruttoproduktiosnwert (BPW) 

der Industrie; die 1957-Nettoquote belief sich auf 0,38. Durch ein- 

fache Extrapolation ergibt sich fur 1979-80 eine Nettoquote 0,31. 

Nach Oaten aus Wan Dianwu, ("Empfehlung, den ‘Nettoproduktionswert1 

statt des 1Bruttoproduktionswertes1 als wirtschaftlichen Hauptindi- 

kator zu benutzen"), Jingji Yanjiu, Nr.4, 1979, S.50-51, laBt sich 

die Nettoquote aus mehreren Daten auf 0,335 1978 berechnen. Seither 

muB sie jedoch geringfligig gesunken sein, insbesondere wegen der 

neuen Betonung der Leichtindustrie.

ten. Nimmt man jedoch das Ge- 

samtresultat der Summe dieser 

Aspekte, so deuten sie auf eine 

bkonomische nicht sinnvolle Seg- 

mentierung der Region nach admi- 

nistrativen Kriterien hin. Zwei 

dieser Aspekte sollen hier geson- 

dert angefiihrt werden: die unzu- 

reichende Nutzung des innerre- 

gionalen Energieressourcenpoten- 

tials und des regionalen Wasser- 

transportsystems.

Es gehbrt zu den Grundaussagen 

der Wirtschaftsgeschichte, daB im 

Verlauf der Entwicklung einer 

Volkswirtschaft von der traditio- 

nellen Subsistenzebene zu einem 

komplexeren Grad der Produktion 

ein gleichzeitiges Anwachsen des 

MaBes an wirtschaftlicher Interde- 

pendenz zwischen den einzelnen 

Produzenten und Produktionsein- 

heiten zu verzeichnen ist. Hin- 

sichtlich der raumlichen Dimension 

spiegeln sich diese Paralleltenden- 

zen vor allem in wachsender 

Transportaktivitat und einem ent- 

sprechenden Anstieg des Fracht- 

volumens wider. Anders gesagt, 

man kann davon ausgehen, daB 

Ausbau und Nutzung der infra- 

strukturellen Einrichtung weitge- 

hend mit der Leistungsfahigkeit 

einer bestimmten Volkswirtschaft 

korrespondieren. Um festzustel- 

len, ob eine solche positive Kor- 

relation zwischen der "materiellen 

Produktion" der Changjiang-Pro- 

vinzen und dem Transportwesen 

des Changjiang-Navigationssy- 

stems existiert, soli zuerst die 

wirtschaftliche Leistungskraft der 

Provinzwirtschaften umrissen wer

den, urn sie dann mit der Lei

stung des Changjiang-Transport- 

systems zu vergleichen. Insge- 

samt sollen flinf Tabellen als Ver- 

gleichsbasis dienen (siehe hin- 

ten). Tabelle I und Tabelle II be- 

ziehen sich auf den gegenwartigen 

Entwicklungsstand der landlichen 

Wirtschaft, deren groBe Bedeu- 

tung fiir die chinesische Volks

wirtschaft insgesamt allgemein an- 

erkannt ist. Dies gilt sowohl fiir 

den Anteil, den der Agrarsektor 

zum Bruttosozialprodukt (BSP) 

der Volksrepublik China stellt 

(liber ein Drittel 1982), als auch 

fiir die GroBe der landwirtschaft- 

lichen erwerbstiitigen Bevblkerung 

(rd. 310 Mio.) und der landlichen 

Bevblkerung insgesamt (mehr als 

drei Viertel der gesamten chinesi- 

schen Bevblkerung).

Tabelle I zeigt, daB die landwirt- 

schaftliche Leistungsfahigkeit der 

meisten Changjiang-Provinzen 

Ausnahme Sichuan - liber dem na- 

tionalen Durchschnitt Chinas 

liegt, wenn die agrarische Wert

schbpfung (Nettoproduktionswert) 

pro Kopf der Bevblkerung zu- 

grundegelegt wird. Bemerkens- 

wert scheint vor allem die land- 

wirtschaftliche Leistungssteige- 

rung 1979/1981 Shanghais, das als 

Stadt naturgemaB relativ niedrige 

landwirtschaftliche Produktions- 

werte pro Kopf der Bevblkerung 

aufweist. Die praktische Verdop- 

pelung des landwirtschaftlichen 

Produktionswertes je Einwohner 

von 96 Yuan auf 185 Yuan spie- 

gelt indirekt die starke Entwick

lung der landwirtschaftlichen Ne- 

bengewerbe seit Beginn der agra- 

rischen Reformpolitik wider. Im 

Gegensatz zu Shanghai konnten 

die groBen Flachenprovinzen, de

ren Anbauschwerpunkt auf dem 

Getreide (insbesondere Reis) und 

technischen Kulturen (insbesonde

re Baumwolle) liegt, ihre Leistun- 

gen auf den ersten Blick zwar 

nur geringfligig steigern, aber 

mit Ausnahme Zhejiangs und An- 

huis (leicht riickklaufige Entwick

lung) wiesen sie alle eine starkere 

Steigerung des Pro-Kopf-Wertes in 

Yuan RMB auf als der nationale 

Durchschnitt.

Tabelle II drlickt den Stand der 

Mindestversorgung mit Nahrungs- 

mittelprodukten in Form der Ge- 

treideproduktion pro Kopf der 

Bevblkerung aus. Auch hier lie

gen die Changjiang-Provinzen mit 

Ausnahme Shanghais deutlich liber 

dem nationalen Durchschnitt. Be- 

merkenswert ist insbesondere der 

Pro-Kopf-Anstieg der Getreide- 

produktion in Sichuan, wahrend 

Zhejiang und Anhui rlicklaufige 

Tendenzen aufweisen. Das heiBt, 

daB sich die Changjiang-Provinzen 

zumindest in ihrer Mehrheit sich 

deutlich liber die reine Subsi- 

stenzproduktion hinaus entwickelt 

haben und wachsende Tendenzen 

zur "Kommerzialisierung" ihrer 

Landwirtschaften zeigen.

Wie oben erwahnt, hatte die 

Changjiang-Region, insbesondere 

das untere Changjiang-Becken 

jahrhundertelang als wirtschaftli

che Schliisselregion und landwirt- 

schaftlicher HauptiiberschuBpro- 

duzent -"UberschuBgetreidege- 

biet" (yuliangqu) - des Kaiser- 

reichs gedient. Die gegenwartige 

landwirtschaftliche Leistungsfahig

keit verdeutlicht, daB die Region 

ihre historische Position eher ver- 

starkt denn geschwacht hat. Vier 

der zwblf sogenannten "Marktge- 

treidebasen" (s hangpinliang jidi) 

der Volksrepublik China bzw. 

vier der flinf alten in der Getrei- 

deproduktion des Landes als 

Hochertragsbasen (shengchan
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Tabelle IV (32) 

Kombinierter Nettoproduktionswert (NPE) Industrie 

und Landwirtschaft 1979 und 1981 (1980-Preise)

1979 1981 (a) 1981 (b)

Komb.NPW Komb.NPW Komb.NPW Komb.NPW Komb.NPW Komb.NPW Netto- 

in Mrd. /Kopf in in Mrd. /Kopf in in Mrd. /Kopf in quote

Yuan Yuan Yuan Yuan Yuan Yuan

China 294,5 306 327 324 - - -

Shanghai 20,6 1822 22,3 1876 21,8 1887 0,34

Jiangsu 24,0 408 29,5 487 30,0 485 0,43

Zhejiang 13,5 355 15,0 387 16,2 421 0,49

Anhui 12,4 253 12,1 244 11,1 225 0,45

Ji angxi 6,9 215 10,7 287 8,2 250 0,49

Hubei 13,5 293 15,9 333 16,5 351 0,46

Hunan 13,3 255 14,7 272 15,0 283 0,49

Sichuan 19,3 198 22,0 220 21,9 222 0,47

PROVINZ MIT HOCHSTEM STAND (ausgenommen unabhangige Stadte) 

Liaoning 1981 19,8 Mrd Yuan bzw. 564 Yuan je Kopf Bevblkerung, 

(Nettoquote 0,37)

PROVINZ MIT NIEDRIGSTEM STAND

Guizhou 1981 4,1 Mrd Yuan bzw. 146 Yuan je Kopf Bevblkerung 

(Nettoquote 0,48)

a) Berechnung durch RM auf Basis Tabellen I und III, 1982-Zensusbevdl- 

kerung

b) BPW-Daten aus Beijing Rundschau, Nr.33, 1982, S.24

shuiping jiaogao de lao jidi) be- 

zeichneten Gebiete liegen in der 

Changjiang-Region (Sunan-Gebiet, 

Poyanghu-Gebiet, Dongtinghu-Ge- 

biet, Dujiang-Gebiet). Chinesische 

Beschreibungen der Region spre- 

chen daher auch oft von den 

"Fisch-Reis-Orten" (yumi zhi 

xiang) und den "Vier gro&en 

Reisstadten" (si da mishi) entlang 

des Changjiang (Wuxi, Wuhu, 

Shashi, Changsha). Kurz gesagt, 

die Changjiang-Region umfa&t 

Chinas produktivste und fortge- 

schrittenste Agrargebiete, in de- 

nen aufgrund verschiedener 

Mehrfachanbauverfahren jahrliche 

Flachenertrage bis zu 12 t/ha 

Grundanbauflache (gengdi) erzielt 

werden. Dies entspricht mehr als 

dem Vierfachen des nationalen 

Durchschnitts.

Die industriellen Leistungsdaten 

der Changjiang-Provinzen bieten 

ein weniger eindeutiges Bild als 

die landwirtschaftlichen. Das her- 

vorstechendste Merkmal liegt in 

einer von Ost nach West fallenden 

Leistungskurve, wenn industrielle 

Pro-Kopf-Werte zugrundegelegt 

werden. Andererseits zeigen die 

Grbflenordnungen der absoluten 

industriellen Wertschbpfung, daf?> 

Provinzen wie Sichuan und Hubei 

zu den groHen industriellen Pro- 

duktionseinheiten des Landes ge- 

hbren. Wie die Tabelle III auf- 

weist, sind es neben Shanghai 

vor allem die Provinzen Jiangsu, 

Zhejiang und Hubei, die auch in 

industriellen Ma&staben verhalt- 

nisma&ig entwickelt sind. Insge- 

samt verfiigt die Changjiang-Re

gion liber Chinas fortgeschritten- 

ste industrielle und kommerzielle 

Zentren. Es besteht kein Zweifel, 

daf?, das sogenannte Hu-Ning- 

Hang-Gebiet (Shanghai, Ningbo, 

Hangzhou) beispielsweise das 

wichtigste und aktivste Zentrum 

der chinesischen Volkswirtschaft 

reprasentiert. (25) Die herausra- 

gende Position dieses Gebietes 

laf?>t sich am besten durch einen 

Vergleich sowohl mit anderen chi

nesischen Wirtschaftsregionen als 

auch mit internationalen Ver- 

gleichsgebieten verdeutlichen. 

Voraussetzung fur einen solchen 

Vergleich ist die Wiedergabe des 

aggregierten Leistungsvermbgens 

der einzelnen Provinzen in Form 

kombinierter industrieller und 

landwirtschaftlicher Wertschop- 

fungszahlen (Tabelle IV) und 

durch Schatzungen des provin- 

ziellen Nationaleinkommens- und 

BSP-Grbfeen (Tabelle V).

1981 belief sich Chinas National- 

einkommen pro Kopf der Bevolke- 

rung (nationales Nettomaterialpro- 

dukt) auf knapp 400 Yuan RMB, 

was in etwa einem geschatzten 

Pro-Kopf-BSP von rund 440 Yuan 

RMB bzw. 250 US$ entspricht. 

(26) Nach der internationalen 

OECD-Klassifikation gehort China 

damit zur Gruppe der "low-middle 

income developing countries". Im 

Gegensatz dazu erreicht das oben 

erwahnte Hu-Ning-Hang-Gebiet ein 

Pro-Kopf-BSP nahe 1.000 US$. 

Die 1981-Schatzung fiir Shanghai 

allein gelangt zu einer GroHenord- 

nung von liber 1.400 US$. Die 

geschatzten Pro-Kopf-BSP-Grb&en 

fiir Jiangsu und Zhejiang belaufen 

sich auf 350 US$ bzw. 280 US$. 

Diese Provinzd urchschnittsgro&en 

erscheinen relativ niedrig. Man 

mul?> jedoch beriicksichtigen, da(?> 

die Verwaltungseinheit Jiangsu 

aus zwei wirtschaftlich vbllig un- 

terschiedlichen Gebieten besteht. 

Wahrend Subei (Nordteil) zu den 

wirtschaftlich relativ rlickstandi- 

gen Teilen Chinas gehort, war 

Sunan (Siidteil) immer eines der 

wirtschaftlichen Spitzengebiete 

des Landes. In etwas weniger 

ausgepragter Form gilt das glei- 

che fiir Zhejiang, das in einen 

reichen nordlichen Teil (Jiaxing, 

Shaoxing, Hangzhou, Ningbo) und 

einen weniger ressourcenreichen 

slidlichen Teil eingeteilt werden 

kann. Da bisher nicht genligend 

Daten veroffentlicht worden sind, 

die es ermoglichen, die wichtigen 

wirtschaftlichen Indikatoren auf 

Bezirksebene (diqu) zu berech- 

nen, la&t sich das genaue Ausmal?> 

der Disparitat zwischen den ein

zelnen Provinzteilen nicht wirklich 

schatzen. Dennoch scheint die 

Annahme zulassig, daE, Sunan und 

das Hangzhou-Ningbo-Gebiet Pro- 

Kopf-BSP-Grd&en erreichen, die 

zumindest doppelt so hoch wie der 

Provinzdurchschnitt liegen. Um 

zusammenzufassen, im Vergleich 

mit riickstandigen Gebieten wie 

Guizhou, Guangxi, Yunnan laf?>t 

sich Chinas mmodernstes Wirt- 

schaftsgebiet gleichsam als eine 

"Insel der Modernisierung" kenn- 

zeichnen. Im internationalen Ver

gleich mii&te das Hu-Ning-Hang- 

Gebiet insgesamt als "Schwellen- 

land"-Gebiet bezeichnet werden. 

Der OECD-Klassifikation gemaR. 

lie&e es sich als sogenanntes 

"high income developing country" 

einstufen bzw. als NIC (newly 

industrializing country) bezeich- 

nen. Abgesehen vom Wirtschafts- 

gro&raum mit dem Zentrum Shang

hai haben sich in der Changjiang- 

Region weitere wirtschaftliche
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Tabelle V (33)

Natlonaleinkommen (NE) und Bruttosozialprodukt (BSP) 

CHANGJIANG-PROVINZEN 1981

1)

NE in 

Mrd Yuan

NE/Kopf 

in Yuan

2) 

BSP/Kopf 

in Yuan

3)

Anteil %

NE Chinas

BSP/Kopf 

in US$

Index 

NE/Kopf

China 388 390 437 243 100 100

Shanghai 25,7 2227 2539 1410 571 7,1

Ji angsu 34,2 565 633 352 145 8,8

Zhejiang 17,4 449 503 279 115 4,5

Anhui 13,8 278 300 167 71 3,6

Ji angxi 12,3 330 363 202 95 3,2

Hubei 18,3 383 421 234 98 4,7

Hunan 16,9 313 344 191 80 4,4

Sichuan 25,1 251 271 150 64 6,5

Provinz mit hochstem !Stand, ausgenommen unabhangige Stadte

Liaoning 23,0 654 733 407 168 5,9

Provinz mit niedrigstem Stand

Gui zhou 4,7 166 179 100 43 1,2

1) Natlonaleinkommen ist wie folgt berechnet: Wertschbpfungsantei1 

Bauwirtschaft, Transport, Verkehr und Handel (nur produktionsorien- 

tierter Teil), d.h. die Differenz zwischen dem kombinierten Netto- 

produktionswert Industrie und Landwirtschaft einerseits und Natio- 

naleinkommen andererseits, belauft sich auf 16% fur China. Der na

tionale Prozentsatz wurde nach Leistungsfahigkeit der Provinzen 

(grobe Einteilung) mit 18%, 16%, 15% und 14% aufgeschliisselt. Die 

kombinierten Nettoproduktionswertzahlen 1981 sind die Zahlen aus 

Tabelle IV, 1981 (b).

2) BSP ist geschatzt durch Hinzufligung unterschiedlicher Prozentantei 1 e 

zum NE (14%, 12%, 10% und 8%). Diese Prozentsatze sind vom nationa- 

len Durchschnitssatz von 12% abgeleitet. Sie decken die sogenannten 

"nichtmateriellen" Aktivitaten der Volkswirtschaft ab, die im NE 

nicht erfaBt werden. Der Prozentsatz ergibt sich aus der Differenz 

fur Chinas NE 1979 und einer !uf absolute GrbBen umgerechneten Anga- 

be des chinesischen BSP pro Kopf der Bevblkerung 1979, die in der 

Beijing Rundschau, Nr.43, 1980 verbffentlicht wurde.

3) Berechnungsgrundlage 1 US$ : 1,8 Yuan RMB; zur Problematik der Be- 

rechnung des chinesischen BSP auf Dollarbasis siehe FuBnote 26.

Zentren herausgebildet, die zwar 

nicht den Modernisierungsgrad 

des ersteren erreichen, aber den- 

noch im Vergleich zum gesamten 

Land wirtschaftliche Modernisie- 

rungsgebiete darstellen. Der siid- 

liche Teil Anhuis (Wuhu-Tongling- 

Anqing), die Jiang-Han-Ebene 

(Mittelpunkt Wuhan), das Dong- 

tinghu-Changsha-Hengyang-Gebiet 

in Hunan und selbst das Zentral- 

becken von Sichuan (Chengdu- 

Chongqing-Gebiet) stellen eindeu- 

tig wirtschaftliche Entwicklungs- 

gebiete dar, von deren Leistungs

fahigkeit die Modernisierung der 

chinesischen Volkswirtschaft ins- 

gesamt entscheidend abhangt.

Was die sektorale Struktur der 

Provinzwirtschaften entlang des 

Changjiang angeht, so erscheint 

ein Aspekt bemerkenswert. Im 

Gegensatz zu den nbrdlichen Wirt- 

schaftszentren und zum Lande 

insgesamt zeigt der verhaltnis- 

maKig groBe Anteil der landwirt- 

schaftlichen Wertschbpfung an der 

Wertschbpfung insgesamt, dal?> die 

tatsachliche und/oder potentielle 

Entwicklung der Region verhalt- 

nismaEig diversifiziert ist bzw. 

verlaufen kann und somit eine re- 

lativ starke Grundlage fiir eine 

anhaltende wirtschaftliche Moder

nisierung bietet.

Das wirtschaftliche Bild der 

Changjiang-Region lalU sich also 

als eines charakterisieren, das 

sich im Verhaltnis zu Chinas Ge- 

samtwirtschaft sowohl landwirt- 

schaftlich als auch industriell re- 

lativ diversifiziert und leistungs- 

stark darstellt. Unter diesen Um- 

standen diirfte zulassigerweise ein 

entsprechendes Niveau an inner- 

regionalem Austausch von Giitern 

und Leistungen vermutet werden, 

durch den sich die Vorteile "gut 

organisierter arbeitsteiliger Spe- 

zialisierung und Kooperation zwi

schen Abteilungen, Gebieten, Un- 

ternehmen" ausdriicken. Die "Wa- 

renzirkulation" wird dabei anhand 

des Volumens des iiberbrtlichen 

(interprovinziellen) Frachtver- 

kehrs gemessen. Entgegen der 

Erwartung zeigt ein kurzer Ver

gleich, dal?, der iiberbrtliche 

Frachtanteil auf den Changjiang- 

Wasserrouten urn 10% (24%) niedri- 

ger liegt als der entsprechende 

Durchschnitt Chinas (34%). Be- 

riicksichtigt man weiterhin die 

Tatsache, dal?, es innerhalb der 

Region keine Ost-West-Eisenbahn- 

verbindung gibt, die parallel zum 

Strom verlauft und somit keine 

Aufteilung des Ferntransportes 

erfolgt, dann bleibt der Ein- 

druck, dal?, das Mai?, wirtschaftli- 

chen Austausches zwischen den 

Provinzen unzulanglich ist, wenn 

man davon ausgeht, dal?, die 

"wirtschaftlichen Aufgaben mit 

bkonomischen Mitteln erledigt" 

werden.

Das verhaltnismal?,ig geringe MaK 

an interprovinzieller "Warenzirku- 

lation" deutet sich ferner darin 

an, dal?, die durchschnittliche 

Transportentfernung des Chang- 

jiang-Verkehrs wahrend der letz- 

ten Jahrzehnte urn 56 km abge- 

nommen hat. (27) Zwar impliziert 

diese Tatsache nicht zwangslau- 

fig, dal?, das Aufkommen des 

iiberbrtlichen (interprovinziellen) 

Frachttransportes absolut Oder 

auch nur relativ gesunken ist, 

vielmehr kbnnten sich darin auch 

der Aufbau neuer Produktionszen- 

tren und die damit verbundene 

Reduzierung der raumlichen Ent- 

fernung zwischen diesen Zentren 

ausdriicken. Sieht man sich jedoch 

die Warenstruktur des Chang- 

jiang-Frachtaufkommens an, urn 

Vermutungen uber das Provinz- 

herkommen anzustellen, so ergibt 

sich fiir 1981, dal?> Kohle, 01 und 

andere Rohstoffe 93,2% des ge

samten iiberbrtlichen Frachtvolu- 

mens ausmachten, das von der 

Changjiang-Navigationsverwaltung  

bewaltigt wurde. Landwirtschaftli- 

che und leichtindustrielle Produk- 

te beanspruchten einen geringfii- 

gigen Anteil von 6,8%. Anders 

aufgeschliisselt erreichten Kohle 

und Eisenerz einen Frachtanteil 

von 55%, Rohbl 29% und Stiickgii- 

ter 16%. Das bedeutet, dal?, der 

iiberbrtliche Frachtverkehr auf 

dem Changjiang zu einem iiberwie- 

genden Teil Transitverkehr pra- 

sentiert, durch den die Versor- 

gung der verschiedenen wirt

schaftlichen Zentren in den ein- 

zelnen Changjiang-Provinzen mit 

Ressourcen von aul?,erhalb der 

Gesamtregion gesichert wird. An

ders gesagt, es handelt sich urn 

Quasi-Importe der einzelnen Pro

vinzen aus anderen Regionen des 

Landes, nicht urn interprovinziel

len Warenaustausch innerhalb der 

Region. Diese Tatsache wird um- 

schrieben als "Transport nbrdli- 

cher Kohle in den Siiden, Trans

fer westlicher Kohle in den Osten
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Tabelle VI (34)

Changji ang-Provinzen

Wertschopfung und Energieerzeugung 1979

Komb.NPW Ind.

Mrd Yuan %

. -Landw.

Chi nas

Elektrizitatsprod. Kohleforderung

Mrd kWh % Chi nas Mio t % Chinas

China 294,5 100 282 100 635 100

Shanghai 

Jiangsu 

Zhejiang 58,1 19,7 40,9 14,5 41,6 6,6

Anhui 12,4 4,2 9,6 3,4 24,8 3,9

Ji angxi 6,9 2,3 4,4 1,6 15,6 2,5

Hubei 13,5 4,6 11,1 3,9 4,6 0,7

Hunan 13,3 4,5 10,0 3,5 25,9 4,1

Sichuan 19,3 6,6 15,6 5,5 38,4 6,0

Changjiang- 

gesamt

-Region

132,5 41,9 91,6 32,4 150,9 23,8

und Transport nordlichen Ols in 

den Siiden" (bei mei nan yun, xi 

mei dong diao he bei you nan 

yun). Die Umschreibung erinnert 

an das langfristige "nan shui bei 

diao"-Programm zur "Umleitung 

siidlichen Wassers (Changjiang) in 

den Norden (Huanghe)", in des- 

sen Rahmen die landwirtschaftli- 

che Basis der nordlichen Wirt- 

schaftsregion Beijing-Hebei-Tianjin 

verstarkt werden soli.

Bewertet man alle Fakten zusam- 

men, daB> der iiberbrtliche Anteil 

des Changjiang-Frachtverkehrs 

unter dem nationalen Durchschnitt 

liegt, dal?> die Durchschnittsent- 

fernung des Fernfrachtverkehrs 

auf dem Changjiang riicklaufig ist 

und da& ein Mehranteil des Fern

frachtverkehrs nicht Interpro- 

vinzverkehr darstellt, sondern 

importahnlichen Transitverkehr, 

dann wird deutlich, daf?> die bis- 

herige Entwicklung spezialisiert- 

kooperativer Produktionsmuster in 

der Changjiang-Region durch das 

politis ch-administrative Interesse 

der einzelnen Provinzeinheiten, 

"autarke und komplette Industrie- 

systeme aufzubauen", nicht uner- 

heblich beeintrachtigt worden ist. 

Wenn, wie oben beschrieben, die 

Changjiang-Region sowohl liber 

eine verhaltnismafUg starke 

Agrarbasis (Getreide und techni- 

sche Kulturen) als auch liber ein 

erhebliches innerregionalels Ener

gie- und Mineralressourcenpoten- 

tial zur Sriitzung dauerhaften 

Wirtschafts wachstums verfiigt, 

dann miissen nichtwirtschaftliche 

Grlinde, insbesondere das poli- 

tisch motivierte Streben nach Pro- 

vinzautarkie eine entscheidende 

Rolle dabei gespielt haben, die 

bkonomisch sinnvolle Nutzung die

ses Potentials im Rahmen der Ge- 

samtregion zu verzogern.

Das klare Gefalle zwischen der 

agrarisch-industriellen Lei-

stungsfahigkeit einerseits und dem 

interprovinziellen Warenaustausch 

andererseits ist eines der charak- 

teristischen Kennzeichen der heu- 

tigen Entwicklung der Chang

jiang-Region. Ein zweites Kenn

zeichen, das das gesamtregionale 

Wirtschaftswachstum bisher nega- 

tiv beeinflu&t hat, ist die Dispa

rity zwischen industrieller Pro- 

duktionskapazitat und mangelnder 

Energieversorgung. Es gehort zu 

den bekannten Tatsachen, da& 

Chinas Volkswirtschaft insgesamt 

an unzureichender Energieversor

gung leidet, insbesondere an 

mangelnder Versorgung mit Elek- 

trizitat. Die diesbeziiglichen Eng- 

passe scheinen in der Changjiang- 

Region noch grower als in anderen 

Teilen Chinas zu sein. Einen Hin- 

weis hierauf gibt ein Vergleich 

zwischen Daten der kombinierten 

industriellen und agrarischen 

Wertschopfung 1979 einerseits und 

der Elektrizitatserzeugung sowie 

der Kohleproduktion andererseits. 

Aus Tabelle VI geht hervor, dal?> 

die Changjiang-Region 1979 

123,5 Mrd.Yuan bzw. 41,9% der 

kombinierten industriellen und 

agrarischen Wertschopfung Chinas 

stellte. Die Anteile der Region an 

der Elektrizitatserzeugung und 

Kohleforderung erreichten hinge

gen nur 32,4% (91,6 Mrd.kWh und 

23,8% (150,9 Mio.t). Offensichtlich 

produzieren die Changjiang-Pro- 

vinzen nicht geniigend Energie, 

urn ihren eigenen Bedarf einzeln 

Oder gemeinsam zu decken. Sie 

sind in unterschiedlichem Mad, von 

einer Energiezufuhr aus Gebieten 

au&erhalb der Region abhangig. 

Das gilt insbesondere fiir Hubei. 

Wuhan, das nach Anshan und 

Shanghai Chinas drittgrdl?>tes 

Stahlzentrum ist, mull, zum grbU- 

ten Teil mit Kohle aus Jiangxi und 

aus dem Norden versorgt werden. 

Aus dieser Tatsache soli nicht ab- 

geleitet werden, dall alle Chang- 

jiang-Provinzen ohne Berlicksich- 

tigung von Wirtschaftlichkeitskri- 

terien den Aufbau "autarker und 

kompletter" Energiesysteme an- 

streben sollten, wodurch die vor- 

herrschende wirtschaftliche Seg- 

mentierung noch verstarkt wiirde. 

Selbst die voile Realisierung des 

gesamtregionalen Energiepotentials 

innerhalb eines regionalen Ener- 

gieverbundes ware unter gegen- 

wartigen Bedingungen bkonomisch 

nicht sinnvoll. Die notwendigen 

Investitionen je Tonne Kohlekapa- 

zitat z.B. liegen in der Region 

doppelt so hoch wie in Shanxi. 

Dort sind Kapitalaufwendungen 

von 40 bis 80 Yuan per Tonne er- 

forderlich, wahrend sie sich im 

siidlichen China auf 110 bis 

160 Yuan belaufen. (28) Dariiber 

hinaus sind aufgrund der gerin- 

geren Kohlequalitat in der siidli

chen Kohleproduktion erhbhte 

Aufwendungen fiir Kohleaufberei- 

tungsanlagen notwendig. Das 

hei&t, dal?> gegenwartig und auf 

absehbare Zeit die Versorgung 

der Changjiang-Region mit nbrdli- 

cher Kohle wirtschaftlicher ist als 

die brtliche Fbrderung, selbst 

wenn Infrastruktur- und Trans- 

portkosten eingerechnet werden.

Dennoch existiert ein beachtliches 

Potential an Energieressourcen, 

dessen Erschlie&ung auf gesamt- 

regionaler Verbundsbasis sinnvoll 

ware. Die Provinzen Jiangsu (Xu- 

zhou-Gebiet) und Anhui (Huaihe- 

Becken) verfiigen liber grol?,e 

Kohlereviere, und Sichuan wird 

ein gewaltiges Wasserkraftpoten- 

tial (rund 150 Mio.kW bzw. 22% 

des chinesischen Potentials) zuge- 

schrieben. Ferner sind beachtli- 

che Naturgas- und Olvorrate be- 

kannt. Die Nutzung eines Tells 

dieses Potentials durch einen re

gionalen Energieerzeugungs- und 

-versorgungsverbund wiirde nicht 

nur zu einer deutlichen Verbesse- 

rung der gesamtregionalen Ener- 

giesituation fiihren, sondern auch
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zur Entlastung anderer chinesi- 

scher Wirtschaftsregionen beitra- 

gen. Der Aufbau eines integrier- 

ten regionalen Energiesystems er- 

scheint unter diesem Gesichts- 

punkt als eine entscheidende Vor- 

aussetzung regionaler Spezialisie- 

rung/Kooperationsprogramme, de- 

ren VerwirkJichung eine raumwirt- 

schaftlich rationalere Verteilung 

einzelner Industrien nach dem 

Grad ihrer Energieintensitat und 

den spezifischen Provinzbedingun- 

gen ermoglichen konnte.
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