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Band uber die europaische Landwirtschaft 

bald heranreift, auch in deutscher Sprache.

Verena Schmidt

Anne J. Braun: Das Ende der billigen 

Arbeit in China. Arbeitsrechte, 

Sozialschutz und Unternehmens- 

forderung fur informell Beschaftigte 

Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissen- 

schaften, 2011. 241 S., EUR 39,95

Chinas wirtschaftlicher take-off nach Jahren 

planwirtschaftlicher Stagnation und der 

spatere, bis heute anhaltende Aufstieg zur 

nunmehr groBten Exportnation beruhen nicht 

zuletzt auf der Zulassung und dann massen- 

haften Ausweitung informeller Beschafti- 

gung: von den ersten Selbstbeschaftigten 

fiber die landlichen Migranten bis hin zu 

wiederbeschaftigten Freigesetzten aus staat- 

lichen Untemehmen. Dieser arbeitsrechtlich 

zunachst nicht geschiitzte und von den sozi- 

alen Sicherungssystemen nicht erfasste 

Bereich der Beschaftigung umfasst heute 

rund die Halfte aller stadtischen Arbeits- 

platze. Zahlreiche Studien - chinesische wie 

auslandische - haben die z.T. elenden Ar- 

beitsbedingungen dieser Arbeitskrafte be- 

schrieben, auf denen Chinas Billigexporte 

u.a. beruhen. Seit dem Durchschlagen der 

globalen Wirtschaftskrise 2008/2009 auf die 

vielen exportabhangigen Betriebe in Chinas 

Osten und der Furcht der chinesischen Fiih- 

rung vor den Reaktionen der 20 und mehr 

Millionen kurzfristig entlassenen Wanderar- 

beiter, spatestens aber seit der von einem 

neuen Bewusstsein der eigenen Starke ge- 

pragten Streikwelle von Wanderarbeitem in 

auslandischen Untemehmen im Friihjahr 

2010 scheint nun auch die Regierung in 

Beijing erkannt zu haben, dass sie die infor

mell Beschaftigten nicht vemachlassigen 

darf, wenn sie die soziale Stabilitat erhalten 

will.

Tatsachlich ist die Anerkennung der Exis- 

tenz informeller Beschaftigung bereits seit 

Beginn des neuen Jahrhunderts erkennbar, 

zeitgleich mit der theoretischen Neubewer- 

tung dieser Beschaftigungsform in der inter- 

nationalen Debatte. Sie wird seitdem nicht 

mehr als temporar oder marginal, sondem 

zunehmend als integrativer Bestandteil der 

Volkswirtschaft verstanden, mit entspre- 

chenden Auswirkungen auf die Beschafti- 

gungs- und Sozialpolitik, die damit nicht auf 

Eliminierung, sondem auf Regulierung 

zielen muss. Auch in China wurden entspre- 

chende erste konkrete MaBnahmen im Jahre 

2002 eingeleitet, 2006 nahmen sie deutlich 

zu und erreichten noch vor der Krise 2007 

ihren Hbhepunkt. Anne J. Braun befasst sich 

in ihrer Arbeit mit diesen Bemiihungen; sie 

arbeitet in auBerst praziser und systemati- 

scher Weise heraus, „mit welchen Politikan- 

satzen die chinesische Regierung informelle 

Beschaftigung zu regulieren versucht und 

wie diese Regeln in die Praxis umgesetzt 

werden“ (13). Dabei stellt sie drei Bereiche 

in das Zentrum ihrer Analyse - Arbeitsrecht, 

Sozialversicherungspolitik und die Forde- 

rung von Mikrountemehmen — und geht 

jeweils auf die nationalen Regulierungen 

sowie deren lokale Ausgestaltungen (in 

Beijing, Shanghai, Nanjing und Shenzhen) 

ein. Zusatzlich und als sehr niitzlicher Refe- 

renzpunkt fur die Bewertung weist sie in 

alien Abschnitten auf die intemationalen 

Erfahrungen hin.

Kapitel 2 gibt den Stand der intemationalen 

Theoriediskussion zur Informalitat von 

Beschaftigung und deren Regulierung wider 

und verweist auf neue Strategien zum Um- 

gang mit dieser Beschaftigungsform. Vor 

allem die decent work-\gente. der Intemati

onalen Arbeitsorganisation ILO beruht auf 

dem so genannten integrierten Ansatz, der zu 

kontextbezogenem staatlichem Eingreifen in 

den Bereichen Einkommen und Chancen, 

Rechte, Sozialschutz und Mitsprache auffor- 

dert. Frau Braun greift diesen Ansatz auf und 

pruft in alien drei von ihr untersuchten 

Bereichen die Koharenz der MaBnahmen mit 

dieser Agenda. AuBerdem misst sie die 

chinesischen Regulierungsansatze noch an 

funf weiteren Parametem: Reichweite, Ziel-
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gruppenorientierung, politische und finan- 

zielle Nachhaltigkeit sowie {Cooperation der 

involvierten Akteure. Da sie zugleich die 

drei analytischen Hauptkapitel (4-6) syste

matised parallel aufbaut (Problemlage, inter

nationale Erfahrungen, nationale Regulie- 

rungsstrategien, lokale Ausgestaltung, Aus- 

wertung), kann sie trotz der Fulle der unter- 

suchten Einzelaspekte eine groBe Klarheit 

hinsichtlich der in den einzelnen Regulie- 

rungsbereichen jeweils erfassten bzw. nicht 

erfassten Zielgruppen sowie der weiterhin 

bestehenden Regulierungs- oder Umset- 

zungsliicken erreichen.

Eine weitere Voraussetzung dafur schafft sie 

in Kapitel 3, in dem sie Chinas informelle 

Beschaftigung beschreibt und dabei sowohl 

darauf verweist, dass es sich um ein welt- 

weites und auch in Industrielandem zuneh- 

mendes Phanomen handelt, als auch die 

Besonderheiten in China benennt. Hier 

bildete sich Informalitat in auBerst kurzer 

Zeit in einem System heraus, in dem Be

schaftigung bis dahin nahezu 100%ig for- 

malisiert war; hier entstanden nicht nur neue 

informelle Wirtschaftsbereiche, sondem 

auch der Anteil informeller Lohnarbeit 

innerhalb des formellen Sektors ist deutlich 

hoher als im Rest der Welt; und das rigide 

System der Stadt-Land-Trennung (hukou) 

schlieBt zudem bis heute landliche 

Migrant/innen vom regularen stadtischen 

Arbeitsmarkt aus. Daraus ergibt sich eine 

mehrdimensionale Aufgliederung informel

ler Beschaftigung (mit landlicher oder stadti- 

scher Haushaltsregistrierung, informelle 

Lohnarbeit, Leiharbeit, wiederbeschaftigte 

Freigesetzte, Selbstbeschaftigung und Sub

contracting, Mikrountemehmen sowie 

Freiberuflem).

Die schon erwahnten Kapitel 4 bis 6 befas- 

sen sich dann in der erwahnten systemati- 

schen und detaillierter Weise mit der Schaf- 

fung von Arbeitsstandards fur und der sozi- 

alen Absicherung von informell Beschaf- 

tigten sowie mit der Forderung von Mikro

untemehmen. Im Bereich der Arbeitsrechte 

bedeutete die Verabschiedung des Arbeits- 

vertragsgesetzes und des Beschaftigungsfor- 

derungsgesetzes inhaltlich und prozedural 

eine Trendwende, bei der Umsetzung gibt es 

jedoch groBe Probleme, die - mit Hilfe des 

ebenfalls neuen Arbeitskonfliktgesetzes - 

vor allem auf dem Wege individueller 

Rechtsdurchsetzung bekampft werden miis- 

sen (bzw. konnen). Das Sozialversiche- 

rungssystem ist bis heute nicht mit den 

Realitaten der informellen Okonomie kom- 

patibel, allerdings hat sich die Integration 

informell Beschaftigter z.T. verbessert. 

Wahrend viele Autoren (auch der Rezensent) 

bisher davon ausgingen, dass die Schaffung 

eines einheitlichen Systems fur alle Be

schaftigten die beste Losung ware, halt Anne 

Braun diesen Weg ohne Anpassung an die 

spezifischen Bediirfnisse der informell Be

schaftigten fur unfair, abgesehen davon dass 

das System diesen seit 2003 prinzipjell offen 

steht. Sie argumentiert im Sinne der decent 

work-\gen&a plausibel fur angepasste Ld- 

sungen, z.T. sogar fur Parallelsysteme. 

Derzeit sind die nationalen Regelungen 

allerdings noch so unubersichtlich, dass die 

Ausgestaltung vor allem lokal und daher 

vielfaltig erfolgt. Die Forderung von Mikro

untemehmen erfolgt ebenfalls auf lokaler 

Ebene und ist daher von der lokalen Finanz- 

kraft abhangig. Sie bleibt auf stadtische 

Beschaftigte beschrankt und folgt vor allem 

arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen 

Interessen.

Hat bereits die abschlieBende Beurteilung 

after drei MaBnahmenbereiche nach den 

genannten sechs Parametem Aufschluss uber 

den Stand der Regulierungspolitik gegeben, 

so wird die Ubersicht im letzten Kapitel 

noch durch den zielgruppengenauen Ver- 

gleich erhoht. Er macht deutlich, dass die 

Politik zwar keinem Masterplan folgt und 

die informell Beschaftigten nicht umfassend 

als Zielgruppe versteht, dass sie dabei aber 

durchaus einer gewissen Logik Rechnung 

tragt. Die die Arbeit abrundenden vier The- 

sen postulieren, dass durch die staatliche 

Regulierung inzwischen ein Teil der infor

mell Beschaftigten in einen semi-formellen 

Status angehoben wurde, in dem allerdings
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die vom hukou errichtete unsichtbare Mauer 

zwischen Migranten und informellen Stad- 

tem reproduziert wird. Positiv ist, dass die 

Regulierungspolitik so gestaltet ist, dass die 

Substitution formeller durch informelle 

Arbeit nicht gefordert wird; andererseits hat 

sie auch Grenzen, sodass informelle Be- 

schaftigung weiterbestehen wird. Wie auch 

schon Anfang 2010 nach der Streikwelle und 

der Anhebung der Mindestlbhne vielfach 

diskutiert wurde, so geht auch Anne Braun 

davon aus, dass sich Arbeit in China verteu- 

em wird. Dies aber scheint die Fiihrung 

durchaus einzukalkulieren, will sie doch 

ohnehin zu einem neuen Wachstumsmodell 

mit steigendem Binnenkonsum iiber- 

wechseln.

Wenn es iiberhaupt etwas anzumerken gabe 

an dieser Arbeit, dann dass man sich die 

Kenntnis der Thesen doch vielleicht schon 

am Beginn der Lektiire wiinschen wurde, um 

so einen zusatzlichen „roten Faden“ zu 

erhalten. Auch bleibt der in den Thesen 

behauptete „semi-formelle Zwischenbe- 

reich“ etwas unklar, wo doch von einem 

Kontinuum zwischen informell und formell 

ausgegangen wird. Und letztlich scheint dem 

Rezensenten die Sicht auf die gesetzlichen 

Verbesserungen (einschlieBlich der in das 

neue Sozialversicherungsgesetz gelegten 

Hoffnungen) etwas zu optimistisch, wurden 

diese doch z.B. in der Krise 2008 kurzerhand 

auBer Kraft gesetzt. Aber dies sind Neben- 

sachlichkeiten: Auch aufgrund des Anhangs, 

in dem alle Regulierungen zur informellen 

Beschaftigung seit 1995 (national und in den 

vier Stadten) skizziert sind, ist dieses Buch 

nicht nur Chinawissenschaftlem und Ar- 

beitsmarktforschem, sondem auch Investo- 

ren und Untemehmem unbedingt zu 

empfehlen.

Gunter Schucher

Sawa Takamitsu: Japans „Struktur- 

reform“ - was jetzt geandert werden 
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Sawa Takamitsu, einer der fuhrenden Wirt- 

schaftswissenschaftler Japans, setzt sich in 

seinem 2003 erschienenen Buch Japans 

„Strukturreform “ — was jetzt geandert wer

den muss - kritisch mit den von Premiermi

nister Koizumi (im Amt von 2001 bis 2006) 

initiierten Strukturreformen auseinander und 

befasst sich mit der Frage, was die japani- 

sche Politik tun muss, um die Wirtschaft 

Japans in den Zeiten der Globalisierung zu 

starken. 2010 erschien die ausgezeichnete 

deutsche Ubersetzung von Sawa Takamitsus 

Analyse der japanischen und globalen Wirt- 

schaftspolitik. Ende der 1980er Jahre platzte 

in Japan die „Bubble“, eine spekulative 

Blase, in der die Grundstiickspreise in bei- 

spiellose Hbhe getrieben wurden und allge- 

mein das Gefuhl herrschte, die japanische 

Wirtschaft wurde immer weiter wachsen. 

Die darauf folgenden 1990er Jahre, „lost 

decade“ genannt, waren von anhaltender 

Stagnation gekennzeichnet. Von 2002 bis 

2007 befand sich Japan dann wieder in einer 

Phase des Wachstums, die hauptsachlich auf 

dem Export beruhte, aber bereits Ende 2007 

aufgrund des nachlassenden Welthandels 

wieder abebbte.

Sawa Takamitsu macht es von Beginn an 

deutlich, dass das Buch seine persbnliche 

Meinung (z. B. S. 7, 25) zu den von ihm 

vorhergesagten Veranderungen zu Beginn 

des 21. Jahrhunderts darlegt, Quellenanga- 

ben finden sich kaum. Inwieweit die aufge- 

zeigten Perspektiven mittlerweile von ande- 

ren Prioritaten iiberlagert werden, mag da- 

hingestellt sein: Bis 2009 die zweitstarkste 

Wirtschaftsnation, fiel Japan 2010 hinter 

China auf Platz 3 zuriick. Das Land steht 

unter einem groBen strukturellen Anpas- 

sungsdruck, um dem wachsenden Wett- 

bewerb mit den aufstrebenden asiatischen 

Nachbarregionen standzuhalten. Japans 

technologisch hoch entwickelte und export-




