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Fiir Jahrzehnte hat die danwei, die Arbeitseinheit, das Leben der Chinesen in der VR 

China entscheidend bestimmt. Mit dem Eintritt bzw. der Zuweisung in eine danwei 

war nicht nur der Arbeitsplatz festgelegt, sondem auch der soziale Status; die dan- 

wez-Zugehorigkeit entschied nicht nur uber die Verankerung im Gefuge geringer, 

aber vorhandener sozialer Ungleichheit, sie gab auch soziales Ansehen und war 

verantwortlich fiir die soziale Integration. Als Organisationstyp war sie, auch als 

"kleine Gesellschaft" (xiao shehui) bezeichnet, multifunktional, d.h. sie erfullte 

neben der Produktionsfunktion weitere administrative, politische und soziale Funk- 

tionen fiir ihre Mitglieder und den Partei-Staat.

Umso erstaunlicher ist, daB die danwei bis Ende der 80er Jahre - also bis zu dem 

Zeitpunkt, als sie sich unter dem Druck der Reformen zu wandeln begann - kaum 

Gegenstand wissenschaftlicher Analyse war. Eine geschlossene Darstellung ihrer 

Entstehung und Funktionsweise wurde weder im Westen noch in China vorgelegt. 

Elemente des danwei-Systems wurden von Whyte und Parish (1984) sowie in 

Deutschland von Oskar Weggel (1981) beschrieben. 1986 legte Andrew Walder 

seine exzellente und wegweisende Analyse zum Communist Neo-traditionalism vor, 

in der er wesentliche Mechanismen der cfazzwez-Organisation analysierte. Wahrend 

er die danwei als kommunistische, ja totalitare Sozialform beschrieb, betonten an- 

dere Autoren starker traditionale Elemente. Vor allem Weggel ist daher auch der 

Ansicht, daB die danwei auf dem Lande am deutlichsten ausgepragt ist. Ausgehend 

von der {Combination ihrer verschiedenen Funktionen, aber besonders unter Hinweis
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auf ihre politische Kontrollfunktion wird sie in der Regel allerdings als vomehmlich 

stadtisches Phanomen beschrieben.

In der VR China diirfte die gesellschaftliche Selbstverstandlichkeit, aber auch die 

politische Brisanz nicht zu einer wissenschaftlichen Betrachtung der danwei ange- 

regt haben. Diese begann erst Ende der 80er Jahre, als deutlich wurde, dab die so- 

zialen Belastungen der "kleinen Gesellschaften" nicht nur zu reduzieren waren, 

wollte man die Reformziele erreichen, sondem dab die cZawwez-Organsation viel- 

mehr zum entscheidenden Hindemis werden kbnnte bei dem Bemiihen, die staatsei- 

genen Betriebe zu effizienten Untemehmen zu machen (vgl. z.B. Wang Zhongmin). 

Die radikalste Kritik formulierte Lu Feng zunachst in einem Aufsatz, spater nach 

Aufhahme eines Auslandsstudiums in den USA als langere Abhandlung. Er bezog 

dabei alle Funktionen - auch die politischen - in seine Analyse ein und machte deut

lich, dab sie ein System darstellten, das der Herrschaftssicherung diente und dessen 

Reform Teil einer politischen Reform sein wurde.

In seiner historischen Betrachtung ging Lu bis in die Yen'an-Zeit zuriick und cha- 

rakterisierte die danwei als soziale Organisation stadtischer Arbeit, als Basiseinheit 

der Wirtschaft sowie der sozialen und politischen Kontrolle. Zugleich schrieb er ihr 

aber auch Attribute des Clans zu, ein Aspekt, der im Mittelpunkt der Arbeit von Li 

Hanlin stand, die dieser 1991 vorlegte. Lis grundlegende These ist, dab die traditio- 

nelle und die gegenwartige Gesellschaft Chinas in gleicher Weise strukturiert sind 

und dem Clan bzw. der danwei dabei die gleichen Funktionen zukommen. Diese 

Vergleichbarkeit der Grundstrukturen erreicht er durch ahistorische Abstraktion 

(vgl. die Rezension von J. Hebei in ASIEN, [1992] 42).

In Deutschland hat Jutta Hebei in ihren Arbeiten zur Reform des Arbeitssystems und 

der Staatsbetriebe die danwei als multifunktionale Organisation beschrieben. Aus- 

gehend von dieser Charakterisierung konzentriert sie sich aus soziologischer Sicht 

auf die Aspekte, die der Entwicklung von Produktionsuntemehmen im Wege stehen. 

Ihr Beitrag in dem Band von Rodgers, Foti und Lauridsen befabt sich mit den Aus- 

wirkungen des Wandels der danwei ("one of the basic social institutions in urban 

China") auf den Bereich Arbeit.1 Das cfazwez-Konzept ist auch Ausgangspunkt ihrer 

umfangreichen Abhandlung zur Reform der Staatsbetriebe. Als einzige der Autoren 

legt sie dabei ein komplexes Betriebsverstandnis zugrunde und untersucht Verdnde- 

rungen nicht nur im Bereich Arbeit und Personalwesen, sondem auch in den be- 

trieblichen Handlungsbereichen "Markteintritt", "Finanzen" und "betriebliche Lei- 

stungserstellung". Die im einzelnen unspektakularen Veranderungen, so ihr Ergeb- 

nis, erodieren die gesellschaftliche Grundorganisation danwei und andem in der 

Summe das Gefuge von Wirtschaft und Politik (Hebei 1997).

Die Erforschung der danwei hat somit in der letzten Dekade wichtige Impulse er- 

halten; dennoch blieben zahlreiche Fragen offen. Zu begriiben ist daher, dab sich 

zahlreiche neuere Untersuchungen des Themas angenommen haben.

1 Die iibrigen Aufsdtze befassen sich mit Fragen der Arbeitsbeziehungen und "labour institutions" in 

Malaysia, Indien, auf Taiwan und in Ungam und bieten damit die MOglichkeit fiir vielfhltige 

Vergleiche.
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1996 legten Li Hanlin und Wang Qi den Band Research on the Chinese Work Unit 

ausdrucklich als Ausschnitt aus ihren jiingsten Forschungen zum Thema vor, wobei 

sie Teile aus einer Dissertation, aus Feldstudien (von 1987 und 1993) und anderen 

Projekten zusammenfugten. Da diese Teile leider kaum in Beziehung zueinander 

stehen, bringt dieses Verfahren keinen zusatzlichen Erkenntnisgewinn. Der erste 

Teil gibt einen Uberblick Uber Literatur zum Thema "workplace organization" und 

zur Motivationsforschung, hat allerdings keinerlei Bezug zur chinesischen danwei. 

In den folgenden Teilen geht es generell um die Charakteristika, die historischen 

Wurzeln und die Entwicklung der danwei (2), um das traditionelle Clan-System (3) 

sowie um Feldstudien zum Status von danwei (4) und zur Mobilitat ihrer Mitglieder 

(5). Letzteres ist auch Thema der Publikation von Wang Qi.

Die Teile 2 und 3 decken sich weitgehend mit Lis Arbeit von 1991, wobei zusatzlich 

auf eine chinesische Verbffentlichung zuruckgegriffen wurde. Wie auch schon zu- 

vor beschreibt Li klar und sachlich die Autoritats- und Entscheidungsstrukturen der 

danwei vor Beginn der Reformen. Starker als noch 1991 betont er, dab neben kultu- 

rellen und historischen Ursachen (Clan) auch die Erfahrungen der KP Chinas vor 

1949 und die Bedurfnisse zur Herrschaftssicherung fur die Entstehung der danwei 

bestimmend waren. Bei Lis Sichtweise verwundert es nicht, dab die Veranderung 

der danwei im Laufe der Reformen nur kurz gestreift wird. Der Hinweis, dab der 

Prozeb der de-danweification erganzt wird um einen Prozeb der danweification, ist 

fur weitere Forschungen durchaus von Interesse (s.u.), wird aber von Li und Wang 

nicht weiter ausgefiihrt. Im Vergleich zu der fruheren Arbeit Lis scheinen die Teile 

ohnehin kaum aktualisiert. Dies wird problematisch, wenn die danwei in ihrer voll- 

kommenen Auspragung als bestimmend fur die heutige soziale Ordnung beschrie- 

ben wird.

Der Entstehung der danwei widmen sich in dem Band von Perry und Lu drei Auto- 

ren; sie gehen ihren Urspriingen in der Zeit vor 1949 nach. Lu selbst befabt sich mit 

dem System der freien Versorgung in den Stiitzpunktgebieten, das bereits Lu Feng 

als eine der Quellen des c/arcwez-Systems auffuhrte. Vor allem aber zeigt er, wie zur 

Versorgung ihrer Mitglieder Verwaltungs- und Militareinheiten ermutigt wurden, 

eine eigene Produktionstatigkeit (agency production) aufzunehmen und aus den 

Ergebnissen "kollektive Anteile" zu bilden. Hier entstanden "kleine bffentliche Ein- 

heiten" mit eigenen Interessen und sowohl Wirtschafts- als auch Wohlfahrtsfunktio- 

nen. Perry weist darauf hin, dab die Verantwortlichen fur die kommunistische Ar- 

beiterpolitik nach 1949 aus der Tradition qualifizierter Arbeit stammen, die in Gil- 

den organisiert war, die fur ihre Mitglieder - eine privilegierte Minderheit - Sicher- 

heits- und Wohlfahrtsfunktionen austibten. Die Privilegierung der Festarbeiter und 

der Ausschlub der Zeitarbeiter wtirde dem gleichen Prinzip folgen. Yeh Wen-hsin 

schlieblich zeigt Parallelen zur danwei in den korporativen Organisationsstrukturen 

der Shanghaier Bank of China auf. Die Zusammenfassung der Beschaftigten in 

Wohnanlagen, die starke Gewichtung von kultureller und beruflicher Weiterqualifi- 

zierung sowie von einem besonderen Lebensstil sind fur ihn Ausdruck einer "patri- 

archalischen Konzeption von Herrschaft" (das Untemehmen als grobe Familie), die 

auch die Konstruktion kollektiver Lebensformen nach 1949 inspirierte: Die Grenze 

zwischen dem Privaten und dem Offentlichen wurde aufgehoben.
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Wenn auch alle drei Autoren auf wichtige Erfahrungen hinweisen, die bei der Ent- 

stehung der danwei von Bedeutung waren, und die Kombination der Erfahrungen 

deutlich macht, dab die danwei sowohl landlichen als auch stadtischen Ursprungs ist 

und ihre Strukturen vor allem auch Vorbilder in der aktuellen Vergangenheit und 

nicht nur, wie Li Hanlin nahelegt, im traditionellen Familienclan haben, so bleibt 

doch die entscheidende Frage unbeantwortet, warum, wie und wann diese Erfahrun

gen mobilisiert wurden. Die danwei der kommunistischen Zeit sind nicht die "klei- 

nen", sondem die "groben" staatlichen Einheiten, die gerade nicht mit agency pro

duction befabt waren; Li Lisan, der das Arbeits- und das Versicherungsgesetz for- 

mulierte, verbrachte zuvor 15 Jahre in der Sowjetunion und nicht in den Gilden; und 

Yeh schlieblich beendet seine Betrachtung 1941, obwohl - wie er selbst schreibt - 

die Politisierung der Arbeitsplatze gerade in den Jahren 1946-49 erfolgte.

Interessant ware sicherlich auch, die bei alien drei angedeuteten Rahmenbedingun- 

gen fur die Entstehung der jeweils geschilderten Strukturen genauer zu betrachten: 

Zumindest die agency production wurde in einer Zeit wirtschaftlicher Not und blok- 

kierter Versorgungswege propagiert. Die dkzwwez-Organisation erhielt in ahnlichen 

Lagen (einmal nach dem Groben Sprung, dann in der Kulturrevolution) entschei

dende Anstbbe. Und in dieser Zeit wurde Industriepolitik in der VR unter Hinzuzie- 

hung bzw. Abgrenzung von sowjetischen Erfahrungen formuliert. Insofem konnte 

es auch im 2. Teil des Sammelbandes von Lu/Perry um Urspriinge und nicht nur um 

Vergleiche gehen, da sich zwei der dort zugeordneten Beitrage mit der stalinisti- 

schen Industriepolitik befassen. Beide konzentrieren sich allerdings auf die SU und 

ziehen eher am Rande Vergleiche, die wiederum auf einem eher "totalitaristischen" 

Bild der danwei beruhen, das ausschlieblich von Walders klassischer Abhandlung 

uber den Neo-Traditionalismus gepragt ist und von diesem selbst in spateren Auf- 

satzen differenziert wurde. So ist Rudra Sil der Ansicht, dab die sowjetischen 

Staatsuntemehmen Anfang der 80er Jahre der danwei zu gleichen begannen, als die 

Arbeiter immer unzufriedener und entfremdeter wurden und sich Korruption und 

soziale Netzwerke vermehrten. Kenneth M. Straus beschreibt zwar, wie diese Un- 

temehmen in den 30er Jahren Aufgaben im Wohnungsbau, in der Lebensmittelver- 

sorgung und im Transportwesen fiir ihre Angestellten ubemahmen und so halfen, 

die vom Dorf stammenden Arbeiter in die Stadt zu integrieren; er sieht darin aber 

einen Unterschied zur danwei, die als "totale Institution" die Bauem aus den Stadten 

heraus halten sollte. Abgesehen davon, dab diese Aufgabe wohl eher dem hukou- 

System zukam, ist auch die danwei eine "inklusive" Institution und hat nicht nur 

Kontrollfunktionen.

Im dritten Beitrag dieses Teils zeigt Anita Chan zahlreiche formale Ahnlichkeiten 

zwischen der danwei und japanischen Untemehmen auf, um daraus den Schlub zu 

ziehen, dab sich die chinesischen Staatsuntemehmen in Zukunft zu Untemehmen 

wandeln konnten, die den japanischen gleichen. Dies ist durchaus mbglich, zumal 

auch chinesische Wissenschaftler das "japanische Modell" fiir angemessen halten; 

problematisch scheint nur, dab Chan als Alternative - ausgehend von R. Dore - ein 

"markt-orientiertes System" zeichnet, das so nicht haltbar ist. Langst hat sich ge- 

zeigt, dab auch in diesem System viele organisations-orientierte Elemente vorhan-
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den sind (z.B. "betriebszentrierte Arbeitsmarkte" oder konsensuelle Arbeitsbezie- 

hungen).

Die plausibelste Darstellung der Entstehung von danwei liefert Barry Naughton, der 

zu Recht hervorhebt, dab "the most distinctive features of the danwei are best under

stood in light of the distinctive characteristics of the economic environment in which 

Chinese enterprises operated". In alien entwickelten Landem hatten Produktionsun- 

temehmen auch Dienstleistungsfunktion ubernommen, die danwei sei also nicht 

deshalb einzigartig, sondem wegen des Ausmabes dieser nicht-produktiven Funk- 

tionen und weil diese nicht dem Gewinnstreben untergeordnet seien. Insofem miisse 

dies erklart werden, nicht die Ubemahme der Funktionen als solche. Und Naughton 

nennt drei Faktoren, die zur Herausbildung der danwei in den 60er Jahren fuhrten: 

die administrative Beendigung jeglicher Arbeitskraftemobilitat nach dem Groben 

Sprung, die finanzielle Privilegierung der Staatsuntemehmen als Hauptquellen des 

Staatshaushaltes und die Ubertragung von Wohlfahrts- und Verwaltungsaufgaben 

im Zuge administrativer Vereinfachung sowie nach Auflbsung der Gewerkschaften. 

Den Arbeitem blieb keine Alternative als die Abhangigkeit von der danwei, was die 

Herrschaftsbeziehungen innerhalb dieser verkomplizierte. Die Multifunktionalitat 

der dcmwei bedingte eine subjektive Realitat "of a dense, sometimes suffocating, 

network of complex but familiar relations between human beings".

Die Reformen seit 1978 mit ihrer grdberen Autonomie fur die Untemehmen haben 

das tfazzwez-System ironischerweise zundchst gestarkt, aber die gegenteiligen Pro- 

zesse wurden auch angestoben: durch zunehmende Arbeitskraftemobilitat, steigen- 

den Wettbewerbsdruck und neue Institutionen zur Ubemahme sozialer Funktionen. 

Die Entwicklung der Staatsuntemehmen weg vom tfozzwez-System, das macht 

Naughton deutlich, erfolgt weder schnell noch linear. Ebensowenig wie es einen 

master-plan zur Schaffung der danwei gegeben habe, gibt es einen zu ihrer Abschaf- 

fung. Gerade dort, wo die danwei am weitesten ausgebildet war, gibt es auch den 

wenigsten Wandel. Und einige Untemehmen werden cfa/zwez-ahnliche Institutionen 

beibehalten, wenn ihnen dies Wettbewerbsvorteile bringt. Keine der kiinftigen Be- 

trachtungen der danwei - darin ist Deborah Davis unbedingt zuzustimmen (Rezen- 

sion in The China Quarterly, [1998] 155, S. 671 f.) - wird diesen exzellenten Auf- 

satz unbeachtet lassen dtirfen.

Die z.T. widerspriichliche Entwicklung der danwei wird auch in den Beitragen von 

Dorothy Solinger und Yanjie Bian et al. deutlich. Solinger zeigt anhand der Rekru- 

tierung von und der sozialen Leistungen fur Wanderarbeiter die Uberlagerung von 

Plan- und Marktelementen: "what has transpired to date is simply a transitional 

hybridization of the firm". Und Bian et al. belegen, dab gerade im Wohnungswesen, 

das Arbeiter von ihren danwei abhangig machte, die Tatigkeit der danwei eher zu- 

genommen hat und zunehmen mubte, da der Staat seine Investitionen zurucknahm: 

"Housing production, distribution, and exchange have begun to be considered a 

commodity process, and work units of all types have been involved in it".

Was fiir das Wohnungswesen gilt, gilt fur den gesamten Bereich der sozialen Absi- 

cherung der Arbeitskrafte. Hier erfolgen die Veranderungen am langsamsten. Das - 

so die These von You Ji - bedeutet aber nicht, dab sich nicht die danwei veranderte 

und ein neues Verhaltnis von Staat und Gesellschaft entsttinde. Die danwei sei zwar
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eine multiftmktionale Organisation, an erster Stelle aber verkbrpere sie eine spezifi- 

sche Beziehung von Staat und Gesellschaft, die sich in ihrer politischen und in ihrer 

Kontrollfunktion widerspiegele. Eine Demontage des tfawwei-Systems (de-danwei- 

isation) - die Umwandlung politischer Institutionen (danwei) in dkonomische Ein- 

heiten (gongs i) - sei daher mbglich, ohne dab die soziale Sicherungsfunktion aufge- 

geben wiirde: als Depolitisierung und Entstaatlichung. Er erklart dies in Anlehnung 

an Brantly Womacks These vom "work unit socialism", die dieser in Abgrenzung zu 

Walder formuliert hat: der Widerspruch zwischen "Freiheit und Sicherheit" sei Ibs- 

bar, da die politisierten Herrschaftsbeziehungen des danwei-Systems grundsatzlich 

transformiert werden konnten.

Zwar hat auch keiner der anderen Autoren die politischen Funktionen der danwei 

ubersehen; der Ausgangspunkt You Jis, dab die staatlichen Untemehmen als danwei 

nicht nur Anhangsel des Staates, sondem auch der Partei seien, ist dennoch wesent- 

lich pointierter - weist er doch eindrucklich darauf hin, dab nicht nur die Reform der 

Staatsuntemehmen, sondem auch die sich wandelnde Rolle der Partei in der chinesi- 

schen Gesellschaft das Verhaltnis von Untemehmen und Umwelt nachhaltig veran- 

dere. Da diese Veranderung zu einem groben Teil das ungewollte Ergebnis einer 

zunachst bkonomischen Umorientierung darstellt, spricht You Ji zu Recht von einer 

"quiet revolution from below". Die Entwicklung habe inzwischen einen Punkt er- 

reicht, wo die Parteizellen zu ihrer eigenen Legitimation selbst fur die Inkraftset- 

zung okonomischer Gesichtspunkte sein miissen, damit aber ihre Rolle als politische 

Leitungsorgane unterminierten.

Die Depolitisierung und Entstaatlichung handelt You Ji in drei Abschnitten ab. Im 

ersten beschreibt er die Veranderung der Leitungsstrukturen (Verhaltnis Parteise- 

kretar - Manager), die Reform des Kadersystems (Professionalisierung des Mana

gements und organisatorische Schwachung der Partei) und die Einschrankung der 

Parteiaktivitaten (Einstellung politischer Kampagnen und des politischen Studiums, 

Auflbsung von Parteizellen, Mitgliederriickgang). Ohne Parteizellen als letzte In- 

stanz der politischen Arbeit und der politischen Kontrolle kbnne das System nicht 

mehr funktionieren.

Im zweiten Abschnitt behandelt der Autor die Lohnreform. Dem Lohnsystem weist 

er eine zentrale Rolle zu, und zwar sowohl politisch fur das danwei-System als auch 

okonomisch fur das Plansystem. So erfolgte laut You Ji die Beschaftigungsplanung 

in Abhangigkeit von der Lohnplanung, und die Arbeiter wurden uber die Lbhne 

auch zu politischem Wohlverhalten angehalten. Insofem habe die Lohnreform die 

Arbeiter aus dem Griff der Partei befreit. Yous Pramissen sind sehr zweifelhaft, 

zumal er auf das starre Lohnsystem und weniger auf die diskret einzusetzenden 

Lohnbestandteile rekuriert. Seinen Schlubfolgerungen allerdings ist durchaus zuzu- 

stimmen: Der Staat verliert die Kontrolle fiber die persbnlichen Einkommen, und 

das Gravitationszentrum im Konflikt Arbeiter-Unternehmen-Staat hat sich nach 

unten, z.T. auf die 5/70/2/Zoor-Ebene verschoben; die industriellen Beziehungen ver- 

andem sich, Arbeiter und Manager werden zu Kontrahenten, der Staat dagegen 

versucht sich als "Schiedsrichter"; und mit dem Entstehen altemativer Einkom- 

mensquellen schwindet die Verftigungsmacht in den Handen der Leitungen.
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Ein weiterer Bereich der Entstaatlichung ist die Vergesellschaftung und Privatisie- 

rung von Untemehmen, die You Ji im dritten Abschnitt analysiert. Hier handelt es 

sich um einen zentralen Aspekt beim Abbau des cfarnwez-Systems, denn die Schaf- 

fung wirtschaftlich arbeitender Untemehmen beendet endgultig deren politische 

Instrumentalisierung. Allerdings wird in China ein spezifischer Weg beschritten: 

Zum einen behalte der Staat trotz Abgabe seiner Kontrollrechte und Transfer der 

property rights noch sein Recht am Eigentum, zum anderen wiirde das staatliche 

Eigentum durch die VergrbBerung des Anteils nichtstaatlichen Eigentums hybridi- 

siert. You Ji kennzeichnet dies als Quasi-Privatisierung, einen ProzeB, den er an- 

schaulich und kenntnisreich beschreibt. Zwar hatten die Staatsuntemehmen noch 

vielfach damit zu kampfen, die Kontrolle der Kader mittlerer Ebenen abzuschutteln, 

die diese im Zuge der Dezentralisierung erhalten hatten, aber die Beziehung der 

Untemehmen zum Staat habe sich inzwischen qualitativ verandert.

Da die chinesische Ftihrung erkannt habe, daB die Staatsuntemehmen bkonomische 

Einheiten werden miissen, um am Markt bestehen zu kbnnen, habe sich auch das 

Ziel ihrer Produktionstatigkeit geandert: Gewinnmaximierung statt Planerfullung. 

Erreicht werden konnte und kbnne dies nur durch de-danweiisierung. Da diese wie- 

derum die Infrastruktur des Parteistaates und die Grenzen von Staat und Gesell

schaft in Frage stelle, sei der ProzeB keineswegs gradlinig gewesen. Und er fuhre 

keineswegs automatisch zur Demokratisierung.

Laut You Ji handelt es sich bei der de-danweiisierung um eine selektive Aufgabe 

von startwez-Komponenten. Die danwei wiirde ihre Rolle als politische Institution 

und Verlangerung der Biirokratie verlieren, ihre Wohlfahrtsfunktion aber behalten - 

diese wiirde zur sozialen Stabilisierung der Bevblkerung eventuell sogar noch wich- 

tiger werden. Denn das Regime miisse neue Formen der sozialen Kontrolle suchen, 

da die direkte und indirekte Kontrolle iiber die danwei wegfiele.

Dies sieht Victor N. Shaw genauso; der ProzeB der Reform, Modemisierung und 

Demokratisierung erzwinge die Schaffung neuer sozialer Kontrollmechanismen in 

der VR China. Um zum Verstandnis dieser Prozesse beizutragen, entwirft Shaw auf 

der Grundlage zehnjahriger eigener Erfahrungen von 1979-89 und weiterer Inter

views mit Chinesen in den USA eine umfassende Skizze der sozialen Kontrollme

chanismen, derer sich die danwei bzw. Staat und Partei mittels der danwei bedienen 

kbnnen. Soziale Kontrolle definiert er sehr weit als jegliche Mechanismen oder 

jegliche Praktiken, um individuellen Gehorsam zu sichem und kollektive Ordnung 

zu erhalten - angefangen von Formen der Sozialisation und Integration bis hin zur 

Bestrafung und Isolation abweichenden Verhaltens. Die VR China halt er dabei fur 

einen einzigartigen Fall, da sie verschiedenste Kontrollweisen integriere (westliche, 

fur Entwicklungslander typische und sozialistische; generelle und lokale; formelie 

und informelle), patriarchalische Unterstutzung mit Kontrolle kombiniere und in 

den danwei parallel zur Verwaltung eine Parteistruktur gebildet habe, die als exklu- 

sive Kontrollautoritat fungiere.

Im Hauptteil seiner Arbeit behandelt der Autor systematisch - er diskutiert jeweils 

Struktur, ProzeB, Wesen und Wandel - die verschiedenen Kontrollmechanismen: 

Ideologic, Haushaltsregistrierung, Personalakten, Auszeichnungen, DisziplinarmaB- 

nahmen, Quasi-Justiz, Para-Sicherheit, Wachsamkeit der Massen. Die Systematik
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und die erganzenden Organigramme geben einerseits einen detaillierten Uberblick 

und bieten - wenn Beispiele angefuhrt werden - auch Anschaulichkeit; die zerglie- 

derte, z.T. lexikalische Art der Darstellung verdeckt in ihrer bisweilen ermudenden 

Differenziertheit allerdings andererseits die - durchaus genannte - wesentliche Be- 

sonderheit der Kontrollfunktionen der danwei'. die Integration verschiedener Kon- 

trollinstitutionen (Familie, Nachbarschaft, staatliche Verwaltung, Partei, Wirt- 

schaftsuntemehmen) in einer einzigen Organisation und damit die Erweiterung der 

untemehmensspezifischen Kontrolle um viele weitere, nicht untemehmensbezogene 

Bereiche.

Nicht die Mechanismen selbst heben China von anderen Landem ab, sondem ihre 

Ausiibung uber die danwei und die damit gegebene Uberschneidung von Untemeh- 

mens-, gesellschaftlichem und privatem Raum. Einen besonderen Abschnitt widmet 

Shaw der Reaktion der Betroffenen. Diese habe zwar verschiedene Formen des 

Widerstandes (vom Schweigen liber Beschwerden bis zum "Austritt"), die auch 

genutzt wiirden, aber die Mehrheit der Beschaftigten wiirde die Rolle der danwei fur 

ihr Leben und ihre Karriere als positiv beurteilen. Die Chinesen, so folgert Shaw aus 

dieser fur ihn iiberraschenden Erkenntnis, akzeptieren die Kontrolle, weil sie als Teil 

ihres taglichen Lebens institutionalisiert und nicht nur mit Versorgungsleistungen, 

sondem auch mit der Erfullung taglicher Aufgaben verbunden sei und auBerdem 

nicht konfrontativ erfolge. Mit anderen Worten, sie folge keiner abstrakten Logik, 

sender sei integraler Bestandteil von Arbeit und Leben. Insofem gelte sie nicht de- 

viantem Verhalten, sondem dem normalen Burger.

Dennoch vermittelt Shaw, wohl auch aufgrund seiner eigenen (traumatischen?) 

Pragung in den zehn Jahren vor 1989, das Bild eines totalitaren Staates, in dem die 

danwei in erster Linie eine Parteiorganisation ist. Dem entspricht, daB er Verande- 

rungen im Gefolge der Reformen in der systematischen Darstellung der Kontrollme- 

chanismen nur kurz und unvollstandig anspricht. Hier geht es ihm vor allem um 

historische Wurzeln und MaBnahmen der Mao-Zeit. Fragwiirdig ist z.B. seine Be- 

hauptung, das politische Studium wiirde nach wie vor strikt durchgefiihrt, obwohl 

dies - zumindest an Universitaten, dem Arbeitsfeld des Autors - schon vor 1989 

nicht mehr unbedingt der Fall war. Fragwiirdig ist auch, daB er zwar beansprucht, 

Aussagen fur die gesamte stadtische Bevblkerung zu treffen (ca. 325 Mio. bzw. 28% 

der Gesamtbevolkerung), aber nicht beriicksichtigt, daB die umfassenden Kontroll- 

moglichkeiten groBer Staatsbetriebe langst nicht fur alle Untemehmen gelten, schon 

gar nicht fur private und das Einzelgewerbe.

Die VR China befindet sich, wie Shaw abschlieBend zu recht feststellt, seit Anfang 

der 80er Jahre in einem Reformprozess, in dem die Bevblkerung theoretisch, publi- 

zistisch und praktisch auf neue soziale und organisatorische Kontrollsituationen 

vorbereitet wurde. Der ProzeB der Arbeitsteilung und organisatorischen Differenzie- 

rung, in dem sich soziale Kontrolle in eine "arbeitsbezogene" in der danwei und eine 

"gesellschaftliche" mittels entsprechender Regierungsinstitutionen teilt, hat bereits 

begonnen. Daher - und auch weil das alte System keine explosive Situation hat ent- 

stehen lassen - ist durchaus mit einem ruhigen Ubergang in neue Axw/roZ/formen zu 

rechnen. Sozialer Sprengstoff entsteht eher im Faile der Aufgabe der Unterstiit- 

zwugsleistungen der danwei.
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Daniel Haas: Mit Sozialklauseln gegen Kinderarbeit? Das Beispiel der 

indischen Teppichproduktion

Munster: Lit-VIg., 1998, 141 S. (Berliner Studien zur intemationalen Politik, Bd. 4)

Die Diskussion um die Kinderarbeit und die Mdglichkeiten ihrer Zuriickdrangung 

ist ein Teilbereich der Diskussion um soziale Mindeststandards. Die Frage ist, ob 

Sozialklauseln in intemationalen Handelsvertragen das entwicklungspolitische In- 

strumentarium zur Durchsetzung dieser Mindeststandards sinnvoll erganzen. Der 

Autor betrachtet die Idee der Sozialklauseln aus der Sicht Indiens, also eines Ent- 

wicklungslandes. Vor allem befafit er sich mit der Teppichproduktion, in der Kinder 

massiv ausgebeutet werden. Er untersucht Versuche wie "Rugmark", den Zugang zu 

intemationalen Markten an die Einhaltung von Standards zu binden, stellt die An- 

sichten indischer NGOs, Gewerkschafter und Regierungsvertreter dar und kommt zu 

dem Ergebnis, dab "selbst eine funktionstiichtige Sozialklausel letztlich nur Linde- 

rung, aber kaum Heilung bringen kann".

Gunter Schucher


