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Nach den Ereignissen der letzten Monate in China ist man sich weitgehend einig, 

daB eine Demokratisierung des politischen Lebens nicht Bestandteil der 1978 

begonnenen Reformen war. Ist das nicht von vornherein ein Wunschdenken 

westlicher Beobachter gewesen?

In diesem Aufsatz wird zuerst auf der Basis von Reden fiihrender chinesi- 

scher Politiker und offiziellen Publikationen argumentiert, dab jedwede Umge- 

staltung des sozialen und politischen Rahmens der chinesischen Gesellschaft 

weitgehend unerwiinscht war, d.h. das Schlagwort der "Vier Modernisierungen" 

ist rein technisch zu verstehen. AnschlieBend werden Uberlegungen angestellt, 

ob eine solche Trennung zwischen wirtschaftlicher und sozialer/politischer Um- 

gestaltung ilberhaupt mbglich ist. Ein solches Konzept erscheint irreal.

Diese Annahme wird anhand der Wirtschaftssonderzone (WSZ) Shenzhen, 

die aufgrund ihres langjahrigen Modellcharakters fur die chinesische Reformpo- 

litik dafiir pradestiniert erschien, untersucht. Dabei soil von dem Muster "Her- 

ausforderung" (was wurde reformiert ?) und "Reaktion" (wie wurde darauf rea- 

giert?) ausgegangen werden.1 Es scheinen deutliche soziale/politische Umgestal- 

tungen erkennbar zu sein, die sich vor allem staatlicher Kontrolle weitgehend 

entziehen.

Intention der Partei

In offiziellen Reden und Artikeln seit Beginn der Reformpolitik tauchen immer 

wieder die Schlagworte "Vier Modernisierungen", Stabilitat, Einheit und soziali- 

stische Demokratie auf. Es geht der Fiihrung um die wirtschaftliche Entwicklung 

des Landes, fur die ihr soziale und politische Stabilitat und "Demokratie" als 

Voraussetzung erscheinen. So meinte Parteichef Zhao Ziyang Anfang 1987 bei- 

spielsweise: "... we have got to concentrate our efforts and resources on develop

ment. But could anyone concentrate on this endeavour in’a situation of turmoil? 

A stable political and social environment is indispensable to the ongoing 

reform."2 Premierminister Li Peng erganzte folgendes: "We must ban ... all activi

ties that disrupt public order ... All this will... guarantee unity, stability and last

ing order in our country."3 Kurz, um es mit den Worten der Volkszeitung zu sa- 

gen: "The Chinese people long for social stability and the "four modernizations" 

and dislike turmoil."4

Immer wieder das gleiche Motiv: Wirtschaftliche Entwicklung ja; Unruhe, 

Uneinigkeit nein. Und damit wird indirekt jeglicher soziale Wandel, der Struktu- 

ren verandert, und jegliche Form der Mitbestimmung, die zu Uneinigkeit fiihren 

kbnnte, abgelehnt. Unerwiinschte soziale Veranderungen werden als "bourgeoise 

Liberalisierung" gebrandmarkt. "... there was an ideological trend of liberaliza

tion. If that trend had been allowed to spread it would have undermined our po-
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litical stability and unity, without which construction would be out of the ques

tion."5 Gerade der Umstand, dab der Inhalt des Begriffes "Liberalisierung" nie 

vollstandig geklart wurde, behinderte soziale Aufbruche (und sollte sie behin- 

dern).

Was ist dann aber unter "sozialistischer Demokratie" zu verstehen? Li Peng 

fiihrte naher aus: "Responsible Cadres ... should conduct regular, direct consulta

tions and dialogues with the people on a basis of equality ... and accept their rea

sonable suggestions and correct criticisms ..."6 Deng Xiaoping erganzte: "In de

veloping our democracy we cannot simply copy bourgeois democracy, or intro

duce the system of a balance of three powers ../

Jegliche weitergehenden Forderungen wie die nach Rede- und Pressefreiheit 

werden als bourgeoise Abweichungen definiert, die bekampft werden miissen. 

Extrem formuliert heiBt das, dab Machterhaltung in fast alien Bereichen hbchste 

Prioritat hat. Das erklart mbglicherweise auch die blutige Niederschlagung der 

Studentenunruhen und den danach einsetzenden Terror, obwohl abzusehen war, 

daB ein solches Vorgehen schwerwiegende Folgen fur das chinesische Moderni- 

sierungsprogramm haben wurde.

Akzeptiert man die These, daB es bei der Reform nicht um reale Machtver- 

schiebung und soziale Strukturveranderungen geht, so laBt sich daraus ableiten, 

daB die "Vier Modernisierungen" im Sinne der chinesischen Fiihrung als rein 

technisch zu betrachten sind.

Modernisierung als ProzeB

Es sei hier die Frage gestellt, ob eine solche Sichtweise angemessen ist. Um zu 

einer Antwort gelangen zu kbnnen, wird im folgenden ein sehr evolutionistisches 

Modell von Entwicklung, das auf Karl W. Deutsch und Daniel Lerner zuriick- 

geht, verwendet. Dieses Modell ist im westlichen Kontext entstanden, bei der 

Ubertragung auf die Volksrepublik China ist sicherlich Vorsicht geboten. Aber 

ich denke, daB die zugrundeliegende Annahme, namlich daB Menschen bei der 

Konfrontierung mit moderner, arbeitsteiliger Produktionsweise sozial und psy- 

chisch reagieren (miissen), global gilt.8

Im Verlauf jeder gesellschaftlichen Entwicklung findet soziale Mobilisierung 

statt, die Karl W. Deutsch wie folgt definiert: "Social mobilization is a name given 

to an overall process of change, which happens to substantial parts of the popula

tion in countries which are moving from traditional to modern ways of life. It de

notes a concept which brackets together a number of more specific processes of 

change, such as changes of residence, of occupation, of social setting, of face-to- 

face associates, of institutions, roles, and ways of acting, of experience and expec

tations, and finally of personal memories, habits and needs, including the need 

for new patterns of group affiliation and new images of personal identity ... what 

can be treated for a short time span as a consequence of the modernization pro

cess, appears over the longer period as one of its continuing aspects and as a sig

nificant cause, in the well-known pattern of feedback or circular causation ... So

cial mobilization can be defined, therefore, as the process in which major clusters 

of old social, economic and psychological commitments are eroded or broken 

and people become available for new patterns of socialization and behavior."9
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Dieser ProzeB der Mobilisierung fiihrt zu Mobilitat. Daniel Lerner unter- 

scheidet drei verschiedene Formen. Erstens, physische Mobilitat, d.h. Menschen 

beginnen aus den verschiedensten Griinden, ihre "Scholle" zu verlassen; zweitens, 

soziale Mobilitat, d.h. Menschen erkennen (bzw. beginnen zu glauben), daB ihre 

soziale Stellung innerhalb der Gesellschaft in einem bestimmten Rahmen veran- 

derbar ist (Vorstellung und Realitat!). Befreit von der "Scholle" und dem ange- 

stammten sozialen Status, miissen sie sich eine neue Identitat (Werte und Nor

men10) schaffen, die der veranderten Situation angemessen ist (psychische Mobi

litat). 11

Das Modell kulminiert in der Behauptung, daB einerseits wirtschaftliche 

Entwicklung ohne soziale Mobilisierung, die eine Beteiligung der Menschen 

(commitment) beinhaltet, nicht funktionieren kann, und andererseits soziale 

Mobilisierung und Mobilitat zu verandertem BewuBtsein, zu Forderungen nach 

Partizipation fuhren. Soziale Mobilisierung und Mobilitat sind eine Folge von 

Herausforderungen (challenges), die im Rahmen von Entwicklung entstehen (wie 

z.B. veranderte Wirtschaftsbedingungen), und fuhren zu Reaktionen (responses), 

wie z.B. Wertewandel und Partizipationsanspruch.

Fur die chinesische Fiihrung ist dieses Muster von Entwicklung zweischnei- 

dig, entsprechend ihrem technischen Verstandnis davon:

- positiv in dem Sinne, daB es Entwicklung vorantreibt

- negativ, da es politisch destabilisierend wirken muB.

D.h., der politische Konservatismus bei gleichzeitigem Beharren auf rein tech- 

nisch anzustrebender Entwicklung ist der Ziindstoff, der in China immer wieder 

zu politischen Krisen fuhren wird.

Die Wirtschaftssonderzone Shenzhen

Diese Zweischneidigkeit des chinesischen Konzepts von Entwicklung sollte sich 

vor allem in Gebieten beobachten lassen, die sehr stark und sehr schnell entwik- 

kelt wurden und werden. Ein solches Gebiet ist die WSZ Shenzhen. An ihrem 

Beispiel kbnnen das oben beschriebene Modell und die Folgerungen daraus ver- 

deutlicht werden.

Seit Ende der 70er Jahre wurde das "Vertrauen in die eigene Kraft" weniger 

eng gefaBt als zuvor. Die chinesische Fiihrung erkannte, daB die anstehenden 

Modernisierungsprobleme kaum aus eigener Kraft zu bewaltigen sind. Als Aus- 

hangeschild der aus dieser Erkenntnis folgenden "Offnung nach auBen" wurden 

ab 1979/80 vier Wirtschaftssonderzonen im Siiden und Siidosten Chinas errich- 

tet, in denen auslandische Unternehmen und Privatpersonen unter giinstigen Be

dingungen investieren kbnnen, sei es in Form von Joint Ventures oder unter al- 

leiniger Kontrolle. Die folgenden Uberlegungen beschranken sich auf die WSZ 

Shenzhen, da diese lange die grbBte und politisch bedeutsamste der WSZ war 

und weil "... die politische Brisanz dieses Projektes im Zusammenhang mit der 

Zukunft Hongkongs und ihr Versuchscharakter fur die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung der VRC ihre regionale Bedeutung bei weitem iiberlagert und so 

Anhaltspunkte fur eine mbgliche Entwicklung dieses Raumes im internationalen 

Zusammenhang aufzeigen kann."12
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Verschiedene Zielvorstellungen fur die WSZ wurden angegeben: "China 

rechnet mit der Ubertragung von Exportindustrien, die die eigenen Exporte er- 

hohen, Kapital ins Land bringen, Arbeitsplatze schaffen und neuartige Technolo

gic verfiigbar machen sollen. Bereiche, in denen investiert werden darf, sind vor- 

gegeben. Neben Exportindustrien werden auch Projekte gefbrdert, die zu regio- 

naler Entwicklung beitragen. Damit hat man - im Gegensatz zu Exportverarbei- 

tungszonen in anderen Landern - nicht nur die Industrie, sondern auch Landwirt- 

schaft und Dienstleistung als Entwicklungsziele gesetzt."13

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt betrifft die unmittelbare Nachbarschaft 

zu Hongkong. Es bietet sich die Interpretation an, dab sowohl die Lage als auch 

die Form von der chinesischen Fiihrung gewahlt worden ist, um die administrati

ve Riickgliederung Hongkongs 1997 zu erleichtern, also zu zeigen, was Hong

kong in den 50 Jahren nach 1997 unter dem Prinzip "ein Staat, zwei Systeme" zu 

erwarten hat. Neben diesen rein demonstrativen Effekten kann und will die WSZ 

natiirlich auch wirtschaftlich von der Nachbarschaft Hongkongs profitieren. Die 

Uberseechinesen aus Hongkong und Macao stellen den GroBteil der auslandi- 

schen Investoren (1982: ca. 90%).

Die WSZ bietet die Moglichkeit, Marktmechanismen im eigenen Land zu 

studieren und zu nutzen, sie ist "ein Weg, den Kapitalismus fur den Sozialismus 

zu benutzen." Marktmechanismen kbnnen eine wichtige Rolle fur Chinas Mo- 

dernisierung spielen, miissen aber getestet und ihre "negativen" Einfliisse mini- 

miert werden. Dazu wurde die WSZ gegriindet; sie dient sozusagen als Zwi- 

schenfilter fiir die Ubernahme fremder Wirtschaftsformen.14

Die Abhangigkeit von auslandischen Kapitalanlegern erforderte politische 

Flexibilitat, dies brachte der WSZ eine gewisse Autonomie; lediglich der grobe 

Rahmen wirtschaftlichen Vorgehens muB mit Beijing abgesprochen werden, 

kleinere Investitionen konnen von der WSZ-Fiihrung eigenstandig verhandelt 

werden. Fiinf Grenzen der notwendigen Flexibilitat fiir Shenzhen sollen bestehen 

bleiben:

a. Festhalten an der Fiihrung durch die KPCh

b. Unterordnung unter die vereinheitlichte Politik des Staates

c. Unterordnung unter die Staatsplanung

d. Erfiillung der zugewiesenen Aufgaben

e. Einheitliches Handeln bei AuBengeschaften

Lokale Verbindungen zum Umland bestehen in zwei Formen: Einerseits rekru- 

tiert die WSZ Arbeiter und bezieht von dort Lebensmittel, andererseits fungie- 

ren Unternehmen aus dem weiteren Umland als Zulieferer fiir die in der WSZ 

operierenden Firmen. Sogenannte "Ausstrahlungseffekte" auf den Rest Chinas 

sind natiirlich unerwiinscht. Nur Kapital und Technologie, aber nicht als schad- 

lich eingestufte Erscheinungen wirtschaftspolitischer und kultureller Art, sollen 

in das iibrige Land kontrolliert einsickern konnen. So wurde im April 1986 eine 

zweite Grenze in Betrieb genommen, die den Austausch kontrollieren und ggf. 

unterbinden soli.

Mitte der 80er Jahre lebten iiber 200.000 Menschen in der WSZ, das Finanz- 

und Einkaufsviertel verfiigte iiber viele moderne Wolkenkratzer, und das Pro- 

Kopf-Einkommen war deutlich hbher als in anderen Stadten Chinas (1985: 4.100 

Yuan gegeniiber 1.010 in Shanghai!). Man konnte die WSZ fiir einen Vorort von 

Hongkong halten.
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Die Arbeitsbedingungen unterschieden sich grundlegend von denen im iibri- 

gen Land, und zwar in drei wesentlichen Punkten: Erstens wurde den Unter- 

nehmen gestattet, vorgeschlagene Bewerber zu testen und moglicherweise auch 

abzulehnen. Zweitens konnten sie Angestellte bei Bedarf entlassen; und drittens 

wurde auch diesen gestattet, ihre Anstellung zu wechseln. Das sind wesentliche 

Zugestandnisse an die Autonomie der Unternehmen und der Angestellten. Die 

Lbhne sind wesentlich hbher als anderswo im Land. Es herrscht Lohndifferen- 

zierung vor, getreu dem Motto "jedem nach seiner Leistung".

Natiirlich gibt es auch viele Probleme. Es soli hier nicht eine bkonomische 

Evaluierung des Projekts "Wirtschaftssonderzone" vorgenommen werden; es sei 

lediglich festgestellt, daB es noch Jahre dauern kann, bis die Volksrepublik daran 

gewinnt. Es ist nicht vorhersagbar, ob dieses Projekt jemals rentabel wirtschaften 

kann.

Die zweite Schwierigkeit liegt im Umgang mit sog. "geistiger Infiltration". Zu- 

sammen mit auslandischen Unternehmen kommen auch von der chinesischen 

Fiihrung als "bourgeois" eingestufte Lebensformen und Anschauungen ins Land.

Die WSZ als Konfliktfall

Die Funktion als Aushangeschild und Vorbild fur das gesamte chinesische Re- 

formprogramm hatte Shenzhen bis ca. Mitte der 80er Jahre inne. Danach zogen 

andere Kustenregionen nach, und das Projekt der "Super-Wirtschaftssonderzone" 

Hainan riickte Shenzhen etwas in den Schatten. Die Bedeutung Shenzhens zeigte 

sich an den intensiven Diskussionen innerhalb der chinesischen Fiihrung. Es 

wurden vor allem Aufbau (1) und Ergebnisse (2) der WSZ Shenzhen ausfiihrlich 

diskutiert.

1) Die Argumente der Kritiker betreffen vor allem drei Punkte: Erstens 

schien es ihnen wenig verstandlich, daB China nach den schlechten Erfahrungen 

mit auslandischen Konzessionen im letzten Jahrhundert ein ahnliches Modell 

wiederbeleben will; zweitens lehnten sie das Experimentieren mit Marktmecha- 

nismen und die damit verbundene Ausbeutung auf chinesischem Boden ab (we- 

gen fehlender ideologischer Rechtfertigung?!); und drittens fiirchteten sie das 

Eindringen westlichen Gedankenguts und Verhaltens liber die Wirtschaftsson

derzone nach China. Die Befiirworter hielten dagegen, daB die WSZ keine Wie- 

derbelebung alter Konzessionen darstelle, weil sie China nicht mit ungleichen 

Vertragen aufgezwungen worden sei und China nach wie vor die Kontrolle uber 

diese Gebiete besitze. Die machtpolitische Konstellation sei heute ungleich bes- 

ser als friiher. AuBerdem stehe die WSZ nicht im Konflikt mit Chinas sozialisti- 

schem System; zwar gebe es kapitalistische Produktionsweisen in der WSZ; diese 

stiinden aber unter strikter staatlicher Kontrolle. D.h., man habe es hier mit ei- 

ner Art Staatskapitalismus zu tun, den Lenin als beherrschbar und teilweise not- 

wendig auf dem Weg zum Kommunismus bezeichnet habe. Es sei notwendig fur 

Chinas Modernisierung, Marktmechanismen zu studieren und zu erlernen. Dazu 

sei die WSZ vorgesehen und geeignet. Es kbnne zu Ausbeutungserscheinungen 

kommen, aber "with the socialist economy holding the dominant position ... the 

kind of exploitation involved is nothing to be afraid of."15 Dem Eindringen uner- 

wiinschten Gedankenguts und Verhaltens musse man entgegenwirken.
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2) Die wirtschaftlichen Errungenschaften der WSZ sind strittig. So bezeich- 

nen viele auslandische Quellen sie als wirtschaftlichen Fehlschlag. Aber darum 

geht es nicht; aufgrund des Symbolcharakters der WSZ war die innenpolitische 

Auseinandersetzung wohl eher von machtpolitischen als wirtschaftlichen Erwa- 

gungen geleitet. Anfanglich betonten die "Reformer", daB die WSZ auf Dauer 

angelegt sei, doch 1985 distanzierte Deng sich: "Die Wirtschaftssonderzone 

Shenzhen ist ein Experiment. Ob der eingeschlagene Weg richtig oder falsch ist, 

muB sich noch herausstellen. SchlieBlich handelt es sich um eine neuartige Sache 

innerhalb des sozialistischen Systems. Wir wiinschen naturlich seinen Erfolg. 

Wenn es aber nicht erfolgreich sein sollte, dann ist das eben eine Lehre fur 

uns."17

Das konnte dahingehend interpretiert werden, daB in dieser Zeit der Druck 

auf Deng und seine Gruppe starker geworden und die Kritik an der WSZ ge- 

stiegen war, d.h. die Evaluierung der WSZ Shenzhen schien auch bei einigen chi- 

nesischen Fiihrern nicht gut ausgefallen zu sein.

Was hat sich verandert?

In diesem Abschnitt sei kurz dargestellt, was in verschiedenen Bereichen refor- 

miert worden ist bzw. sich verandert hat.

(i) Gesamtwirtschaftliche - politische Veranderungen

Es wurde in den letzten Jahren immer wieder deutlich, daB die chinesische Fiih- 

rung um die Beteiligung der Bevolkerung am Reformprogramm warb. Gerade in 

der WSZ zeigte sich, daB ein Rahmen geschaffen werden sollte, um diese Betei

ligung zu fbrdern. Politisch ist er gekennzeichnet durch Dezentralisierung, im 

Arbeitsbereich durch die Forderung von mehr Mitbestimmung.

Mit dem 3.Plenum des XI.ZK der KPCh 1978 begannen umfassende wirt- 

schaftliche Reformen unter der Fiihrung von Deng Xiaoping. Er selbst war es 

dann auch, der in einer Rede auf der Sitzung des erweiterten Politburos am

18.8.1980 eine Ausdehnung dieser Reformen auf politische Bereiche forderte, 

mit der Begriindung, daB "[the] time and conditions are now ripe for us to under

take the task of reforming and improving the system of Party and state leadership 

so as to meet the needs of our modernization drive."18 Dabei sollte nicht an der 

Fiihrungsrolle der Partei geriittelt werden, es ging vielmehr darum, zu dezentra- 

lisieren und die tibermdfiige Einmischung der Partei in alien Bereichen zu been- 

den, um die Effizienz des Systems zu steigern. Im Juli 1979 wurde auf der 2.Sit- 

zung des 5.Nationalen Volkskongresses ein neues Wahlgesetz mit Wirkung vom

1.1.1980 verabschiedet, das direkte Wahlen zu lokalen Volkskongressen bis hin 

zur Kreisebene vorschrieb. Einige wichtige Neuerungen dabei waren die folgen- 

den:

a. Die Zahl der Bewerber muB die der Platze iibersteigen, selbst bei Wahlen zu 

solchen Posten wie Provinzgouverneur, Biirgermeister usw.

b. Kandidaten fur eine vorlaufige Liste kbnnen von verschiedenen Institutionen 

und Gruppen nominiert werden (in der Theorie nicht von iibergeordneten 

Ebenen!). Durch Konsultationen oder Vorwahlen wird eine endgiiltige Liste 

erstellt, die spatestens fiinf Tage vor den Wahlen vorliegen muB.

c. Geheime Wahlen sind zwingend vorgeschrieben.
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Brantly Womack schreibt, daB fiir ihn "... the overall impression given by the new 

electoral law is one of extensive and serious institutionalization of democracy."19 

Genauer miiBte man sagen, der Institutionalisierung einer demokratischen Pro- 

zedur. Die Mbglichkeit zu wahlen beinhaltet noch keine Demokratisierung. Es 

zeigt sich, wenn man die Durchfiihrung dieses Wahlgesetzes verfolgt, wie weit 

China noch von einer solchen entfernt ist:

a. Lokale Kader und Institutionen unterdriicken und manipulieren den demo

kratischen ProzeB, d.h. von auBen nominierte Kandidaten werden willkiirlich 

ersetzt oder nicht aufgestellt, oder es wird eigenmachtig entschieden, nur einen 

Kandidaten pro Platz zu bestimmen etc.

b. Neben diesen offensichtlichen VerstoBen gegen das Gesetz gibt es noch sy- 

stemimmanente Probleme, wie die Kontrolle der Medien durch die Partei, die es 

erschwert, Aussagen von Kandidaten gegeneinander abzuwagen. Das ware insbe- 

sondere bei einer Ausweitung dieser Wahlen auf Provinz- und nationale Ebene 

eine wesentliche Einschrankung. Des weiteren ware hier das mit einer Kandida- 

tur verbundene Risiko zu nennen, falls die Kandidatur an sich oder die vom 

Kandidaten vertretene Meinung nicht der Parteilinie entspricht. Allein die Mbg

lichkeit einer Verfolgung diirfte der Partei unliebsame Kandidaten auf ein Mini

mum beschranken.

c. Obwohl der NVK in den 80er Jahren etwas an EinfluB gewonnen hat, ist er 

nach wie vor von den Weisungen der Partei abhangig. Dementsprechend kann 

man folgern, daB die bei den Wahlen vergebenen Posten bedeutungslos fiir den 

politischen EntscheidungsprozeB sind.20

Ein weiterfuhrendes Modell wurde in Shekou, einer Industriezone innerhalb 

der WSZ Shenzhen, erprobt. In Shekou anfallende administrative Aufgaben 

wurden von einem Verwaltungskomitee, dessen Biiros und ihm angeschlossene 

Service-Unternehmen wahrgenommen. Das Verwaltungskomitee war diesen 

Service-Unternehmen iibergeordnet, deren Aufgabe es war, in Shekou operie- 

rende Firmen mit Arbeitskraften, Energie, Lagerplatz, Kommunikationsmbg- 

lichkeiten etc. zu versorgen. Seit 1982 nun wurden die Mitglieder des Verwal- 

tungskomitees von den Angestellten der Biiros und Service-Unternehmen fiir 

eine Amtszeit von zwei Jahren gewahlt. "In 1985 the election of the committee 

was transformed into a general election without any qualification limits. All em

ployees had right to vote ... In the first round of the election, 15 candidates were 

recommended for the further election. In the second, 9 of the 15 were selected to 

the committee by a simple majority. During the two-week election ... [all] candi

dates took their turns to make speeches and then field questions from voters. 

After the two rounds of the vote ... three of the original committee members 

were voted out of office.21

Zusatzlich muBten die Mitglieder des Verwaltungskomitees nach einem Jahr 

die "Vertrauensfrage" stellen, d.h. sich im Amt bestatigen lassen. Um den Ent

scheidungsprozeB weiter zu demokratisieren und transparent zu machen, hatte es 

sich eingebiirgert, daB jeden Monat eine "Pressekonferenz" stattfand, an der die 

Bewohner Shekous teilnehmen konnten und auf der die Fortschritte und Ent- 

scheidungen des Verwaltungskomitees vorgestellt und anschlieBend kontrovers 

diskutiert wurden. Dieses sehr basisdemokratische Modell, das auch schon auf 

staatliche Unternehmen iibertragen wurde (s.u.), ist ein begriiBenswerter Ansatz. 

Uber die Durchfiihrung der Wahlen liegen allerdings keine ausfiihrlichen, ge- 

schweige denn unabhangigen Berichte vor.
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Fur eine faire Abwicklung spricht, daB der sich mit diesen Wahlen beschafti- 

gende Artikel in China Spring (Anm. 21) keine Beeintrachtigungen erwahnt, ob- 

wohl dieses Periodikum normalerweise Entwicklungen in der Volksrepublik sehr 

kritisch betrachtet. Auf dem XIILParteitag der KPCh 1987 forderte Zhao Ziyang 

eine "Institutionalisierung des demokratischen Lebens". Die Zeichen der Zeit 

standen also bis zum Fruhjahr 1989 eher auf Fortfiihrung und Ausbau demokra- 

tischer Experimente als auf deren Abbruch.

In Shekou wurden solche Experimente schon langere Zeit durchgefiihrt, ne- 

ben den oben beschriebenen Wahlen auch Toleranz gegeniiber Kritikern. Dazu 

ein Beispiel: Auf der ersten Seite einer Ausgabe der Zeitung Shekou News er- 

schien Ende Marz 1985 ein Artikel, der offen MiBwirtschaft und Ineffektivitat in 

der Industriezone angriff und dafiir Yuan Geng, den Direktor des Verwaltungs- 

komitees, dafiir verantwortlich machte. Diese Verbffentlichung erregte groBes 

Aufsehen und wurde letztendlich von chinesischen Medien als begruBenswert 

bezeichnet. Daraus laBt sich einiges ablesen. Zum einen waren Publikationen 

keiner strengen Zensur mehr unterworfen, andererseits war es Stadtgesprach, 

wenn Kritik tatsachlich einmal geiibt wurde, d.h. die Bewohner Shekous schienen 

die Ernsthaftigkeit der Lockerung von Zensur anzuzweifeln. Die mediengerechte 

Aufarbeitung dieses Failes kbnnte ein Versuch gewesen sein, solche Zweifel ab- 

zubauen; 1985/86 hauften sich in China die Anzeichen dafiir, daB ein kontrover- 

ser Meinungsaustausch generell erwiinscht sei. Doch selbst in der WSZ schien 

die Ernsthaftigkeit solcher Ansatze zweifelhaft.

Nach dem Sturz Hu Yaobangs und dem verstarkten Einsetzen des Kampfes 

gegen "bourgeoise Liberalisierung" Anfang 1987 wurden zwei Zeitungen in Shen

zhen von leitenden Kadern der Stadt wegen Verbreitung irriger Ansichten kriti- 

siert. Sie hatten bourgeoise Ansichten verbreitet, "which polluted the reform and 

opening up atmosphere and hindered economic construction „."22 und schlieBlich 

wurde das Magazin Tequ Wenxue "freiwillig" eingestellt. Die "Freiwilligkeit" der 

Einstellung kann man getrost bezweifeln.

Im taglichen Leben tolerierte die Partei individuelle Selbstbestimmung in 

Fragen wie Kleidung, Hobbies, Religion, aber es handelte sich mehr um einen 

Riickzug der Partei als um einen Ausbau persbnlicher Rechte. "... a ‘zone of in

difference’ has been created which has given much-needed elbow room to indi

vidual opinion and behaviour. But a ‘zone of indifference’ is not a ‘zone of im

munity’ that is legitimated and protected by a doctrine of individual rights."23 

Harry Harding gibt eine gute Zusammenfassung des eben Gesagten, wenn er 

schreibt, daB der Grad an Freiheit (Ausdruck, Lebensstil, Presse usw.) seit 1978 

(abgesehen von einigen kurzfristigen Riickschlagen) in ganz China stetig gestie- 

gen sei, Grenzen aber sichtbar blieben.24

Wirtschaftliche Dezentralisierung und Erweiterungen des Mitspracherechts 

auf unteren Ebenen wurden wirkungslos bleiben, waren sie nicht verbunden mit 

einer Verlagerung von Entscheidungsbefugnis auf diese Ebenen. Zhao Ziyang 

nahm dazu folgendermaBen Stellung: "Alle Angelegenheiten, die auf unteren 

Ebenen geregelt werden kbnnen, sollten hier entschieden und in die Tat umge- 

setzt werden. Das sollte ein allgemeines Prinzip sein ... [allerdings] fehlen den 

Basiseinheiten Selbstentscheidungsbefugnisse, und die Initiativen der Volksmas- 

sen sind nur schwer zu mobilisieren. Der beste Weg zur Beseitigung dieses MiB- 

stands ist die Delegierung der Machtbefugnisse an die unteren Ebenen.25
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Das Vorhergehende sei hier in einer These zusammengefaBt. Mit den Wirt- 

schaftsreformen Ende der 70er Jahre begann auch eine Dezentralisierung von 

Entscheidungsbefugnissen, von der vor allem die Wirtschaftssonderzonen profi- 

tierten. Betrachtet man nun die oben beschriebenen basisdemokratischen Ansat- 

ze (Wahlen, Pressekonferenz etc.) mit dem MaBstab der durchgefiihrten Dezen- 

tralisierungen, so zeigt sich, daB sie vielleicht auch neben ihrer politischen Sig- 

nalwirkung nicht bedeutungslos waren. Natiirlich laBt sich aus der Distanz nicht 

erkennen, wer Entscheidungen letztendlich fallte, aber die Wahrscheinlichkeit, 

daB es sich bei diesen MaBnahmen um reine Fassade handelte, ist geringer als 

die, daB es sich um einen ernsthaften Versuch handelte, bffentliche Kontrolle 

von Entscheidungsfindung zu verstarken, um damit in China weitverbreitete 

Ubel wie Korruption und Biirokratismus zu beseitigen 26

Bestarkt wird dieser Gedanke noch, wenn man die Veranderung der Lage 

chinesischer Staatsunternehmen untersucht. Wiederum wurde eine Reform in 

Shekou erprobt (die oben beschriebenen Service-Unternehmen wurden in eigen- 

standig wirtschaftende Betriebe umgewandelt), und die chinesische Fiihrung ge- 

langte zu der Ansicht, "that the key to the success of the ‘Shekou model’ is the 

separation of the state from the enterprise."27 Die Aufgabe der Parteiorganisa- 

tionen in den Betrieben sollte nur noch die der Garantie und Aufsicht sein und 

nicht mehr wie fruher die einheitliche Fiihrung. Die 1984 fur Modellunterneh- 

men erlassenen Autonomiebestimmungen besagen verkiirzt folgendes:

- Hat ein Unternehmen den Staatsplan erfiillt, darf es liber zusatzliche Pro- 

duktion selbst entscheiden.

- Zusatzproduktion darf mit wenigen Einschrankungen vom Unternehmen 

selbst abgesetzt werden. Dabei miissen Steuern bezahlt und staatliche 

Preisrichtlinien beachtet werden.

- Uber verbleibendes Kapital darf das Unternehmen selbst verfiigen.

- Der Fabrikdirektor wird ernannt und entscheidet innerhalb des Unterneh- 

mens uber Personal- und Produktionsfragen. Arbeitskrafte diirfen durch 

bffentliche Ausschreibung gesucht und vor der Einstellung gepriift werden.

In der WSZ Shenzhen galten die Autonomiebestimmungen fur alle staatlichen 

Unternehmen. Die groBe Mehrheit aller Bewohner Shenzhens arbeitet in sol- 

chen Unternehmen, wie die folgende Tabelle zeigt:

Tabelle 1: Zahl der Angestellten in Shenzhen (1000)

Shenzhen staatl. Untern. kollekt. Untern./Joint ventures

Stadt 117,8 36,6

V erwaltungseinheit28 140,9 41,8

Quelle: China: Urban Statistics 1985, State Statistical Bureau, People’s Republic of China, Bei

jing-London, 1985, S.645.
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Die Dezentralisierung von wirtschaftlichen Entscheidungsbefugnissen und die 

Gewahrung einer gewissen Autonomie fur die Mehrzahl der Unternehmen stell- 

ten natiirlich nicht nur okonomische Veranderungen dar, sondern auch am poli- 

tischen System, das lokalen Kadern nahezu unumschrankte Macht einraumte, 

wurde geriittelt. Menschen wurden neuen politischen und okonomischen Rah- 

menbedingungen ausgesetzt.

(i.l) Firmeninterne Reformen

Die oben beschriebenen Veranderungen wurden auch innerhalb der Unterneh

men fortgesetzt. Griffen Entscheidungsverschiebungen vom Zentrum zu den 

Provinzen und den lokalen Einheiten noch nicht direkt in das Leben der Men

schen ein, so wurden sie am Arbeitsplatz unmittelbar mit solchen Veranderun

gen konfrontiert. In diesem Zusammenhang waren zu nennen:

a) Ein neues Management

Mit der beginnenden Abkoppelung der Unternehmen vom staatlichen Gangel- 

band begann sich auch die Stellung des Managements (insbesondere des Fabrik- 

direktors) zu wandeln. Vom rein ausfuhrenden Organ, abhangig vom lokalen 

Parteikomitee, sollte es zu einem verantwortlichen und kompetenten Organ wer- 

den. 1986 erlieBen das XII.ZK der KPCh und der Staatsrat Regeln, die in den 

staatlichen Betrieben landesweit ein sogenanntes "Fabrikdirektor-Verant- 

wortlichkeitssystem" einfiihrten, das diesem die Entscheidungsbefugnis liber 

Produktion und Management einraumte. Der Direktor entschied letztendlich al- 

lein, allerdings waren, um MiBbrauch zu vermeiden, verschiedene Uberwa- 

chungsebenen vorgesehen. Wichtige Entscheidungen muBten mit einem Man- 

agement-Komitee (bestehend aus Vertretern von Partei und ArbeiterkongreB) 

abgesprochen werden, das bei Fehlentscheidungen des Fabrikdirektors hohere 

Instanzen einschalten konnte. Jedes Jahr muBte sich der Direktor einer Bewer- 

tung seiner Leistungen durch eine Vertrauenswahl stellen, konnte allerdings nur 

durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit abgesetzt werden. Die Presse sollte in diesem 

Zusammenhang eine kontrollierende Funktion ausiiben. Abgesehen davon, daB 

liber die Effizienz dieser Mechanismen nichts gesagt werden kann, ist es doch 

interessant zu beobachten, wie versucht wurde, Machtbefugnisse auszubalancie- 

ren.

In der WSZ Shenzhen und vor allem in Shekou wurde in den Staatsbetrieben 

seit Anfang der 80er Jahre ein Auswahlsystem fur Direktoren erprobt, das dem 

fiir die Wahl des Verwaltungskomitees in Shekou gleicht. "Die Kandidaten [fiir 

die Wahl des Direktors] werden von der Belegschaft vorgeschlagen, von den flih- 

renden Gremien des Unternehmens geprlift, und es werden zwei oder drei Kan

didaten ausgewahlt. In einer Wahl der Betriebsversammlung wird daraufhin der 

Manager oder Fabrikdirektor gewahlt."29 Solch ein Auswahlsystem hat den Sinn, 

Fabrikdirektoren gemaB den Anforderungen der "Vier Modernisierungen" in 

Technokraten zu verwandeln: jlinger, besser ausgebildet und kompetenter.

b) Beschaftigungspolitik

Seit 1980 wurde in den Unternehmen der WSZ Shenzhen ein neues Beschafti- 

gungsmodell erprobt. Die Betriebe erhielten das Recht, liber Einstellung und 

Entlassung von Arbeitskraften selbst zu entscheiden. Von zustandigen Behbrden 

iiberstellte Arbeitskrafte konnten geprlift und gegebenenfalls zurlickgewiesen
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werden. Einige Betriebe konnten sich gar ohne die Zwischenschaltung von Be- 

horden ihr Personal auswahlen. Die ausgewahlten Arbeitskrafte bekamen einen 

Arbeitsvertrag, in dem die Arbeitsbedingungen festgelegt wurden. Um dieses 

Bewerbungs- und Einstellungssystem sinnvoll zu machen, muBte eine Mobilitat 

von Arbeitskraften gegeben sein. Dementsprechend waren in der WSZ Kiindi- 

gung und Arbeitsplatzwechsel erlaubt. Das Recht zur Selbstbestimmung sowohl 

von Unternehmen als auch von Angestellten erschien ungleich grbBer als vor den 

Reformen. Skepsis bleibt aber angebracht, inwieweit solche Mbglichkeiten nicht 

nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis existierten.

c) Lohnpolitik

Die WSZ Shenzhen fiihrte 1982 eine Lohnr eform dur ch, die das Prinzip "jedem 

nach seiner Leistung" starker betonte. Der Lohn besteht nach der Reform aus 

drei Teilen:

1. Basislohn'. Der Basislohn deckt die grundlegenden Bediirfnisse und soil zu- 

sammen mit eventuellen Standortzuschlagen ca. 40% des Gesamtlohnes betra- 

gen.

2. Stellenlohn'. Dieser Lohnanteil spiegelt den Arbeitsplatz, die Art der Arbeit 

(Arbeitsintensitat, technisches Niveau) wider und betragt ca. 37% des Gesamt

lohnes.

3. Variabler Lohn\ Das sind u.a. Pramien, die von dem Profit des Unternehmens 

und der eigenen Leistung abhangen. Hat ein Unternehmen Gewinne gemacht, 

kann es hohere Lbhne auszahlen, es gibt dafiir weder eine Grenze nach oben 

noch nach unten. Durchschnittlich betragt dieser Lohnanteil 23% des Gesamt

lohnes.

Die angegebenen Anteile sind als Richtwerte zu verstehen, die nicht eingehalten 

werden mussen, wie das folgende Beispiel zeigt:

Tabelle 2: Monatslohn im Freundschaftsrestaurant von Shenzhen (Yuan)

Basislohn Stellenlohn Variabler Lohn

39,22 40,4 88,98

Quelle: Erhard Louven, "Die Wirtschaftssonderzonen der Volksrepublik: Entwicklungs- und Mo- 

dernisierungsprobleme", CHINA aktuell, Vol.12, Nr.ll (November 1983), S.687.

Der variable Lohn konnte also bei guter Geschaftslage die anderen Lohnteile bei 

weitem iibertreffen. Das neue System gab die Moglichkeit, u.a. durch Lohnabzii- 

ge die Arbeitsdisziplin aufrechtzuerhalten. "If you come late or leave 1 hour ear

ly, 5 percent of your floating wages will be deducted. If you stay away from work 

without leave for half a day, your floating wages will be deducted; and if for one 

full day, your post wages will also be deducted in addition."30 Lohn wurde genutzt 

als Mittel zur Leistungssteigerung, neu und ungewbhnlich in einem Land, das 

lange Jahre Gleichheit auf seine Fahnen geschrieben hatte.
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(ii) Materieller Wandel

Vor der Griindung der WSZ war Shenzhen eine kleine Stadt mit 30.000 Einwoh- 

nern. Innerhalb von wenigen Jahren hat sich die aus ihr hervorgehende WSZ zu 

einer modernen Einheit mit uber 200.000 Einwohnern entwickelt. Dazu kommen 

noch ca. 140.000 mittelfristig in der WSZ lebende Arbeiter. 1987 gab es schon 

uber 100 km StraBen, einen Flughafen, eine Universitat mit 700 Studenten, ein 

Sportzentrum, ein Theater, ein Kulturzentrum und vor allem viele Hochhauser.

Tabelle 3: Entwicklung der WSZ Shenzhen

Shenzhen 1979 1985

Anzahl der Fabriken 224 907

Anzahl der Fabrikarbeiter 8.000 liber 100.000

Bruttoindustrieproduktion (Mrd.Yuan) 0,06 2,67

Produktionsanteil Dienstleistung (%) - 50,8

Durchschnittslohn

Staatsunternehmen (Yuan/Jahr) - 2362,6

Quelle: "Difference in Urban Living Standards", Beijing Review, Vol.29, No.50 (15.12.1986), S.21- 

22; Jingji Daobao (Hongkong), Oktober 1986, S.34/36, hier aus Yu Hsi-Nieh, "Wirtschaftssonder- 

zone Shenzhen: Vom Modell zum Sorgenkind in der chinesischen Reformpolitik?", CHINA aktuell, 

Vol.16, Nr.l (Januar 1987), S.60/61.

All diese Zahlen suggerieren, daB die WSZ auf dem besten Weg war, eine mo- 

derne Wirtschaftseimieit zu werden, und dabei auch andere urbane Zentren hin- 

ter sich lieB. Die Lbhne waren hbher als in anderen Teilen Chinas, es hatte eine 

deutliche Steigerung des Lebensstandards stattgefunden.

Tabelle 4: Lohn- und Preisanstieg in der WSZ Shenzhen

Jahr 1979 1982 1984

Durchschnittlicher Monatslohn (Yuan) 66 113 174

Zuwachsrate gegeniiber Vorjahr (%) 40,4 17,7 33

Steigerungsrate der Warenpreise (%) 17,1 7,8 6,1

Quelle: Zhang Zeyu, "Reform des Preissystems: Bericht aus Shenzhen (IV)", Beying Rundschau, 

Vol.22, Nr.l (8.1.1985), S.38.
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Zusammen mit den Lbhnen stiegen aber auch die Preise, was damit zusammen- 

hing, dab in der WSZ mit einem neuen Preissystem experimentiert wurde. Nach 

einer Ubergangsphase (1982 - 1984) war der Anted freigegebener Preise (d.h. 

sich nach der Marktsituation richtender Preise) auf ca. 80% im Jahr 1984 gestie- 

gen. So wurden seit 1984 Gemiisepreise nach Angebot und Nachfrage frei aus- 

gehandelt, Preise fur Bedarfsartikel, die das Leben der Bevblkerung unmittelbar 

betreffen (z.B. Getreide, Speisebl...), durften innerhalb eines Rahmens um einen 

vorgegebenen Richtpreis variieren. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten seit 

1979 durchschnittlich um uber 50% gestiegen, Grundbedarfsartikel, zuvor von 

der Regierung stark subventioniert, waren davon besonders betroffen. Diese 

Entwicklung sollte dur ch Zulagen aufgefangen werden. Wie Tabelle 4 zeigt, 

funktionierte dieses System anfangs; die Menschen wurden wohlhabender. 1987 

geriet das System aus den Fugen. Preisanstiege von bis zu 10% monatlich, fur 

einzelne Giiter sogar wesentlich mehr, lieBen das Realeinkommen wieder stag- 

nieren oder sinken.31

In Shenzhen wurde schon seit einiger Zeit mit Systemen der sozialen Absi- 

cherung experimentiert. Dahinter steht die Erkenntnis, daB solche Systeme not- 

wendig geworden sind, sei es, daB die traditionelle Unterstiitzung der Alten 

dur ch die Familie aufgrund der kleiner gewordenen Familien schwieriger gewor

den ist, sei es, daB die neue Flexibilitat der Unternehmen oder die Straffung der 

Wirtschaft viele Arbeitslose produzierte, fur deren Auskommen gesorgt werden 

muB. Aus Geldmitteln, die durch Beitrage der Unternehmen und der Angestell- 

ten bereitgestellt wurden, wird medizinische Betreuung, Rente und Arbeitslosen- 

versicherung der meisten Bewohner Shenzhens sichergestellt. 1987 waren uber 

120.000 Angestellte in Shenzhen arbeitslosenversichert, d.h. sie erhielten bei Ver

lust ihrer Arbeitsstelle ein oder zwei Jahre Arbeitslosenunterstiitzung.32

Weiter waren die Wohnbedingungen besser als in anderen Stadten Chinas 

(z.B. Wohnraum pro Kopf Ende 1984: Beijing 5,92 qm, Shenzhen 11,8 qm), die 

Miete war nach wie vor subventioniert, sie betrug fur Bewohner der WSZ unge- 

fahr 10 Yuan im Monat. Es gab mehr Telefone pro Kopf als in Shanghai und fast 

so viele wie in Beijing, Kuhlschranke und Fernseher waren zum Allgemeingut 

geworden. Kaufhauser und kleine Geschafte boten alles nur Erdenkliche an, von 

elektronischen Geraten und Zubehbr uber Kleidung bis hin zu den verschieden- 

sten Magazinen. Zusammen mit dem wirtschaftlichen hatte sich auch das kultu- 

relle Leben entwickelt. Es gab Discotheken, Theater, Kinos, viele Kiinstlergrup- 

pen; das Kulturleben wurde kommerzialisiert, damit entideologisiert und interes- 

santer.

Die WSZ wurde zum Anziehungspunkt fur junge Leute. Die materiellen Be

dingungen, die Nahe zu Hongkong, die Mbglichkeiten, sein Schicksal weitgehend 

selbst zu bestimmen, Teil von etwas Neuem zu sein, all das lockte sie an. "That 

appeal is not unlike the appeal of the city in other developing countries as a place 

that offers vistas and opportunities unknown in rural villages. Yet Shenzhen of

fers more, as a sort of incubator of things new and experimental."33 Das Durch- 

schnittsalter in der WSZ betrug dann auch 22 Jahre (in ganz China uber 25 Jah

re).

Das neue Leben brachte nicht fur alle Betroffenen mehr Wohlstand. Einer- 

seits wurden marktwirtschaftliche Elemente ubernommen, andererseits nicht die 

sie begleitenden sozialen Ausgleichsmechanismen (wie Sozialhilfe). Als Benach-
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teiligte (benachteiligt insofern als wenig veranderten Einkiinften immens gestie- 

gene Lebenshaltungskosten gegeniiberstanden) des Wirtschaftssystems in der 

WSZ waren zu nennen: Familien mit einer groBen Anzahl von Abhangigen, al- 

tere Leute ohne Verwandte, traditionell schlecht bezahlte Berufsgruppen wie 

Lehrer und Angestellte in schlecht laufenden Unternehmen, die dementspre- 

chend kaum variablen Lohn erhalten. Unter dem alten Kollektivsystem hatten 

diese Menschen normalerweise die Garantie auf eine Minimalversorgung. Die 

Frage, wie solche sozialen Ungerechtigkeiten ausgeglichen warden - wenn iiber- 

haupt -, laBt sich anhand der verfiigbaren Quellen nicht beantworten. Es wird 

Ungleichverteilung eingestanden, doch wird sie entweder auf Leistungsunter- 

schiede zuriickgefiihrt oder als temporares Problem bezeichnet, das sich bei 

wachsendem allgemeinen Wohlstand von selbst lost.

Lohndifferenzierung, Bevorzugung von Technokraten und - aufgrund der be- 

sonderen AuBenorientierung der WSZ - die Eingliederung von Uberseechinesen 

und Auslandern schafft soziale Klassen, die stark voneinander getrennt sind. Die 

daraus resultierenden verschiedenen Lebensformen, mbglicherweise auch Span

nungen, kbnnten ein wesentlicher Faktor sozialer Instability sein. Es steht zu 

befiirchten, daB eine vertiefte Untersuchung der hier angesprochenen Entwick- 

lungen nach den jiingsten Ereignissen in der Volksrepublik vorerst kaum mbglich 

sein wird.

(iii) Individuelle Veranderungen

Shenzhens Bevblkerung lebt und arbeitet in einer Umgebung, die marktwirt- 

schaftlich organisiert ist, und wird laufend auslandischer Kultur und Ideologie 

ausgesetzt. Dies wird unter dem Begriff "Demonstrationseffekte"34 zusammenge- 

faBt.

1) Nahe zu Hongkong

Obwohl Hongkong fiir die meisten Festlandchinesen unzuganglich bleibt, ist es 

fur die materielle Orientierung (Lebensstandard, Mode, Musik etc.) allgegen- 

wartig: "Hongkong sets the pace".35 Durch den regen Strom von Besuchern aus 

Hongkong und die Mbglichkeit, mit leicht veranderten Antennen Fernsehpro- 

gramme von dort zu empfangen, gibt es geniigend Informationen uber das 

Hongkonger Leben. Viele Leute, vor allem Jugendliche, versuchen, die dortige 

Lebensweise zu imitieren.

2) Medien (Werbung)

Mit zunehmendem Wohlstand vergroBert sich auch der Zugang zu den Massen- 

medien, verstarkt natiirlich in urbanen Zentren. Vorliegende Zahlen fiir das ge- 

samte Land von Mitte 1983 besagen, daB ein groBer Teil der Chinesen Fernse- 

hen sah oder Radio hbrte; durchschnittlich verbrachte jeder Chinese zwei Stun- 

den taglich vor dem Fernseher.36 Daraus laBt sich fiir Shenzhen folgern, daB dort 

ahnliches gait, anderenfalls ware auch die Existenz einer eigenen Fernsehstation 

sinnlos. Seit Anfang der 80er Jahre gab es mehr und mehr kommerzielle Wer

bung (auch von auslandischen Anbietern) in den Medien. Uberhaupt wurde 

Werbung zu einem Teil chinesischen Lebens, wie es Liu Jianjun in der Beijing 

Review formulierte.37

In der Regel waren die in der Werbung angepriesenen Giiter fiir den Durch- 

schnittschinesen unerschwinglich. Es wurden also Bediirfnisstrukturen geschaf- 

fen, die nicht zu befriedigen waren. Der Zweck der Werbung liegt "primar in der
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Ubermittlung einer von materiellem Reichtum kiindenden Zukunftsbotschaft"38 

und sollte damit Stimulanz sein, sich diese Zukunft zu erarbeiten, die eigene Lei- 

stung zu steigern.

3) Taglicher Umgang

Im taglichen Umgang fmden "Demonstrationseffekte" durch Kontakt mit Touri- 

sten und Geschaftsleuten statt. Der Bevblkerung Shenzhens konnte nicht verbor- 

gen bleiben, wie diese Besucher wohnen, essen, sich kleiden, welches Auto sie 

fahren usw. Die Auswirkungen auf die Bevblkerung sind im folgenden Zitat gut 

zusammengefaBt: "Through tourism [and business contacts, Anm. d. Verf.], the 

Chinese people are being exposed to the wealthier segments of Western socie

ty. ... The differences between the material wealth of the Chinese and their visi

tors from overseas, and even from Hongkong, is distinct and makes an impres

sion on both groups. Western values become idealized, often in a distorted man

ner, and a questioning of existing Chinese values and social identity takes 

place."39

4) Technologie Eine der Aufgaben Shenzhens war die Verfugbarmachung mo- 

dernster Technologie fur China. Die chinesische Fuhrung betrachtet Technologie 

als neutral, d.h. es wird die Interdependenz des Praktisch-Technischen mit dem 

Moralisch-Geistigen geleugnet, eine nahezu unhaltbare Annahme.

Trotz Uneinigkeit in der Fachwelt uber den Zusammenhang zwischen Tech

nologie und Gesellschaft scheint doch der "technologische Determinismus" der 

weitverbreitetste Ansatz zu sein. Sein Grundgedanke ist, daB moderne Techno

logie eine innere Logik besitze, die soziale Konsequenzen bewirke. Technologie 

sei eben nicht charakterisiert durch das Produkt, sondern den Produktionspro- 

zeB. Erhard Louven verdeutlicht diesen Punkt, wenn er schreibt: "Technologie 

besteht nicht nur aus dem sichtbaren Hardware-Element (Maschinen), sondern 

auch aus dem unsichtbaren Organisationswissen, das durch die von den Entwick- 

lern bestimmte teleologische Struktur gepragt wird. Der unsichtbare Technolo- 

giebereich hangt also von einem ganz speziellen politisch-gesellschaftlichen Kon- 

text ab und kann bei der Verpflanzung in ein anderes System Elemente dieses 

Systems verformen."40 Die Schwache des "technologischen Determinismus" liegt 

in der Vernachlassigung nationaler Gegebenheiten. Doch der zugrundeliegende 

Gedanke, daB die technische Rationalitat, also die zweckgerichtete Organisation 

und Kombination von Produktionstechniken, AnstoB zu sozialer Mobilisierung 

gebe, ist nicht von der Hand zu weisen.

Die Auswirkungen der hier skizzierten "Demonstrationseffekte" beschranken 

sich keineswegs nur auf die WSZ, sondern dadurch, daB viele Bewohner Shen

zhens aus vbllig anderen Provinzen Chinas stammen und Bewohner des iibrigen 

Chinas die WSZ besuchen, breiten sich solche "Demonstrationseffekte" wellen- 

fbrmig aus. Diese Effekte machen den Chinesen bewuBt, was ihnen fehlt, und 

schaffen Anspriiche, die selten erfullt werden kbnnen.

Reaktionen auf Veranderungen

Die oben beschriebenen Veranderungen lassen die Menschen, die ihnen ausge- 

setzt sind, nicht unbeeinfluBt. Ein Merkmal Chinas in den 80er Jahren scheint 

ein erneuter Wandel der Ethik zu sein. Waren es im traditionellen China der
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Konfuzianismus, im maoistischen China ‘puritanische’ kommunistische Ideologic 

und die Idee des "dem Volke Dienen", die den Chinesen VerhaltensmaBregeln 

stellten, so ist es im China der 80er Jahre purer Materialismus, d.h. Richtlinie 

des Handelns ist weniger Ideologic als Konsum und Vergniigen. Der Typus des 

"homo economicus", der weniger fiir eine feme Zukunft als fur eine seiner Lei- 

stung angemessene Entschadigung arbeitet, ist gefragt. Er arbeitet an seinem 

Wohlstand und sorgt sich am meisten darum, wie er das Geld fiir Waschmaschi- 

ne, Fernseher und Kiihlschrank aufbringt. Die Feststellung eines 21jahrigen, daB 

ihn weniger Politik als Wirtschaft interessiere, ist - ersetzt man Politik durch Ide

ologic - sicherlich bezeichnend. Nicht mehr das maoistische "dem Volke Dienen" 

und die MeBbarkeit der Handlungen jedes einzelnen an diesem Prinzip ist gefor- 

dert, sondern individuelle Leistung, die durch materielle Anreize stimuliert wird. 

Diese individuelle Leistung kommt dann aber dem "gemeinsamen Ziel", der Mo- 

dernisierung Chinas, zugute. "Gemeinsam" bezieht sich also nicht mehr auf die 

Gruppe, sondern bedeutet zusammengefaBte Individualleistung.

Die Betonung der Individualleistung fbrdert die Bedeutung des Individuums 

an sich, eine neue Entwicklung in einem Land, dessen Tradition Menschen nicht 

als Individuen, sondern nur im Zusammenhang mit ihren Mitmenschen begreift. 

Anfang der 80er Jahre begannen bffentliche Diskussionen uber den Wert des 

Menschen: "For example, the idea of ‘man has the value of man’, the ideas that 

we should show ‘greater respects for man’s value’, that we should ‘heighten peo

ple’s sense of the value of man’, and that ‘man’s value is final, absolute and un

conditional’ have emerged in quite a few theoretical articles and in literature and 

in art commentaries."41

Unterbrochen von der kurzen Phase des "Kampfes gegen geistige Umweltver- 

schmutzung" wurde die Diskussion weitergefiihrt. U.a. erschien Ende 1986 in der 

Arbeiterzeitung Gongren Ribao, einer sehr einfluBreichen chinesischen Zeitung, 

ein Artikel, der sich fiir eine starkere Beachtung der Privatsphare des Individu

ums aussprach. Gemeint war das Recht, seine Privatangelegenheiten bedeckt zu 

halten (Eigentum, Familienleben, personliche Gefiihle, religiose Uberzeugung 

usw.). Das war nur eine Forderung, dennoch kann man davon ausgehen, daB, 

wenn dieses Problem in einer so einfluBreichen Zeitung wie der Arbeiterzeitung 

diskutiert wurde, bereits eine Bereitschaft der chinesischen Fiihrung vorlag, indi

viduelle Rechte zu akzeptieren. Nach der Niederschlagung der Demokratiebe- 

wegung im Juni 1989 kann davon allerdings keine Rede mehr sein.

Neben diesen allgemeinen Tendenzen gibt es in den Bereichen Jugend, Fami- 

lie, Kriminalitat deutliche Entwicklungen.

(i) Jugend

Anderung von Verhalten und Werten wird meistens bei Jugendlichen untersucht. 

Die Relevanz solcher Fragen fiir diese Arbeit ist insofern gegeben, als die Bevbl- 

kerung Shenzhens sehr jung ist und die WSZ Jugendliche aus ganz China an- 

zieht. Zur Zeit der Reformpolitik 1978 sah sich die chinesische Fiihrung einer 

Jugend gegeniiber, die "alles gesehen und durchschaut hat" und nach einem neu- 

en Sinn des Lebens sucht. Dieses ethische Vakuum fiillt sich mit den der Re

formpolitik innewohnenden Werten. Das sind beispielsweise die oben konstatier- 

ten Werte "Materialismus" und "Individualismus".
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"Demonstrationseffekte", d.h. der tagliche Vergleich mit dem Ausland, haben 

speziell bei der Jugend die Erwartungen steigen lassen. Die Jugendlichen wollen 

besseres Essen, bessere Kleidung, bessere Wohn- und Lernbedingungen, interes- 

santere Freizeitmbglichkeiten etc. Sie stehen in vorderster Front der Konsum- 

welle, die uber China in den letzten Jahren hereingebrochen ist. Konsum heiBt 

Kauf von meist "westlichen" Produkten, Tanzen nach "westlicher" Musik und 

Verhalten wie Gleichaltrige in Hongkong.

Um sich einen solchen Lebensstil leisten zu kbnnen, ist es notwendig, einen 

guten - zumindest eintraglichen - Arbeitsplatz zu bekommen, und dazu wird eine 

hohe Qualifikation oder ein hohes Risiko verlangt. Dieses materialistische Den- 

ken wird bewuBt gefbrdert, da das damit verbundene Leistungsdenken sehr gern 

gesehen wird. Weitaus problematischer fur die Partei ist der sich bei der Jugend 

mit ausbreitende "Individualismus". Jugendliche interessieren sich zunehmend 

weniger fur Politik und gesellschaftliche Prozesse und mehr fur ihr berufliches 

Vorwartskommen und individuelle Probleme wie Liebe, Verzweiflung, Sinn des 

Lebens usw. Oft klingt dabei der Versuch an, aus der Masse herauszuragen, 

nicht "gesichtslos" zu sein.

Neben dieser Auseinandersetzung mit sich selbst als Individuum findet auch 

im Verhalten ein Aufbaumen gegen alte Normen und Tabus statt. Ganz bewuBt 

wird die Freizeit in ihrer Bedeutung angehoben, die Tatigkeit in Schule, Univer- 

sitat, Beruf ist vom Ballast befreit, alleiniger Lebenszweck zu sein. Es entwickelt 

sich ein ausgepragtes Freizeitverhalten mit der Mbglichkeit einer Identifizierung 

damit (sei es als Discoganger oder Sportier, Musiker etc.). Die Einschrankung 

durch eine sehr rigide (Sexual-) Moral wird als Belastung empfunden, mehr und 

mehr Jugendliche verstoBen gegen sie. Die Partei, die Verhaltensnormen vorgibt, 

verliert bei den Jugendlichen an Autoritat.

Dieser Autoritatsverlust konnte fur den Machterhalt der Partei gefahrlich 

werden, wenn es ihr nicht gelingt, sich glaubwiirdig an die Spitze einer solchen 

Bewegung zu stellen. Die blutige Unterdriickung der Forderungen nach mehr 

demokratischen Rechten, die vorwiegend von Jugendlichen gestellt wurden, zeigt 

den Unwillen der Parteielite, sich auf eine Auseinandersetzung mit Anspriichen 

von Jugendlichen einzulassen. D.h. die Partei stellt sich nicht nur nicht an die 

Spitze einer oben beschriebenen Entwicklung, sondern versucht, sie mit alien 

Mitteln aufzuhalten oder umzulenken.

(ii) Familie

Die Familie hatte im traditionellen China und hat noch im sozialistischen China 

eine Sicherungsfunktion (Versorgung im Alter, bei Krankheit) fur ihre einzelnen 

Mitglieder. Bis Ende der 70er Jahre wurde diese Funktion noch vielfach von ei- 

nem erweiterten Familienverband (Kinder, Eltern, GroBeltern und oft noch wei- 

tere Verwandte) wahrgenommen; je grbBer er war, desto mehr Sicherheit bot er 

fur den einzelnen. Ab 1977 begann die chinesische Fiihrung mit der Propagie- 

rung der Zwei-, ab 1978 dann sogar der Ein-Kind-Familie. Ein System von bko- 

nomischen Anreizen bzw. Strafen wurde eingefiihrt, um diese Politik durchsetzen 

zu kbnnen. "In cities and towns, couples who signed a pledge that they would 

cease childbearing after one child were to receive a monthly cash payment while 

the child was growing up, preference in housing allocations and job assign-
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ments ... The birth of a third or higher order child was to be followed by econo

mic penalties. In urban areas, both members of the couple were to have their sal

aries reduced by 5 or 10 per cent for all the years that the child was growing up, 

were to be allocated no additional housing space for their larger family, and were 

to pay full fees for the child’s birth, medical care and schooling."42

Ein Ergebnis dieser Politik, die sicherlich auch viele soziale Probleme mit 

sich bringt, zeigt sich in folgender Tabelle:

Tabelle 7: Durchschnittliche GroBe urbaner Familien

Jahr 1978 1981 1985

Zahl 4,44 4,24 3,81

Quelle: Gu Baiqi in Outlook Weekly, Nr.15 (14.4.1986), hier aus "Structural Changes in Urban Fa

mily Economy", Foreign Broadcast Information Service, JPRS-CEA-86-100 (2.9.1986), S.93.

Ganz offensichtlich sind also die Familien in den Stadten kleiner geworden; ein 

hoher Prozentsatz urbaner chinesischer Familien waren Mitte der 80er Jahre 

Kleinfamilien (Eltern und Kinder). Ende 1983 machten sie schon etwa 70% aller 

urbanen Familien in China aus. Woran konnte diese Zersplitterung der Familien 

liegen ?

- In jeder Familie gibt es Generationskonflikte, denen in China bisher niemand 

aus wirtschaftlichen Griinden ausweichen konnte. Diese Moglichkeit besteht 

heute eher.

- Das sich ausbreitende Pensionssystem entbindet viele Kinder der Pflicht, ihre 

Eltern im Alter fmanziell unterstiitzen zu miissen.

- Modernes Leben stellt Qualifikation uber Erfahrung. Da jiingere Leute in 

China in der Regel besser ausgebildet sind als altere, wird die traditionelle Hier

archic in der Familie untergraben.

- Die Erwartungen der Generationen an die Gesellschaft differieren stark. 

Beijing Review schreibt dazu: "... in the past few years, Western bourgeois ways of 

life have spread to China through various channels, and have affected some 

young people. Therefore in looking at life, work and society, the two generations 

have different views, resulting in estrangement between them and even disrup

tions of families."43 "... it makes sense for them [parents and children, Anm. d. 

Verf.] to Eve separately, rather than to try to manage together."44

Es ist plausibel, daB diese Entwicklung (Zerfall des traditionellen Familien- 

verbandes) vor allem in den WSZ, deren Bewohner zum groBen Teil aus ande- 

ren Regionen Chinas stammen und dort ihre erweiterte Familie zuriickgelassen 

haben, ihre starkste Auspragung fmdet, sei es wegen der besseren sozialen Absi- 

cherung, der grbBeren Wohnflache oder vor allem auch durch die tagtaglichen 

Kontakte mit Auslandern.
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(iii) Kriminalitat

Als Nebenwirkung der neuen Politik in der WSZ Shenzhen riickt Kriminalitat in 

den Blickpunkt von Beobachtern. An dieser Stelle sollen einige Beispiele darge- 

stellt und mogliche Hintergriinde diskutiert werden. Kriminalitat in der WSZ 

laBt sich vor allem anhand der Wirtschaftskriminalitat, das ist jeder VerstoB ge- 

gen und jede Umgehung der sozialistischen Wirtschaftsordnung, untersuchen, da 

uber andere Kriminalitatsformen kaum Daten verfiigbar sind.

Ins Gerede geraten sind die Wirtschaftssonderzonen aufgrund eines groBen 

Skandals 1986 auf Hainan. Es wurde bekannt, daB die Fiihrung von Hainan ihre 

Mbglichkeiten, mit dem Ausland direkt zu verhandeln, miBbraucht hatte, um u.a. 

fast 90.000 Autos und 2 Mio. Fernseher zu importieren und sie im Inland mit 

Profit zu verkaufen. Der Schaden fur Chinas Devisenreserven und AuBenhan- 

delsbilanz war betrachtlich. Ausgehend von diesem Skandal, wurde Kriminalitat 

in den WSZ starker politisch diskutiert, d.h. nicht, daB sie vorher keine Beach- 

tung fand, nur wurde das Problem kaum in politische Auseinandersetzungen 

miteinbezogen. Uber Wirtschaftskriminalitat in folgenden Bereichen wird aus 

der WSZ Shenzhen berichtet:

1. Schmuggel: Dadurch, daB die WSZ ein Grenzgebiet Chinas ist und Steuer- 

vorteile gegeniiber dem Inland besitzt, bietet sie ideale Voraussetzungen fur 

Schmuggel. Beispielsweise werden Musikkassetten und Videobander aus Hong

kong hereingeschmuggelt.

2. Devisenspekulation: Der kiinstlich festgesetzte Kurs des (Yuan) Renminbi 

gegeniiber auslandischen Wahrungen fiihrt zu lebhafter Spekulation.

3. Korruption und andere illegale Erwerbstatigkeiten von Kadern: Die Versu- 

chung, auch von der neuen Politik zu profitieren, ist fur viele Kader sehr groB. 

Dazu kommt noch, daB die Gefahr, verfolgt zu werden, fur diese Gruppe sehr 

gering ist ("Der Himmel ist hoch und der Kaiser ist weit").45

4. Steuerhinterziehung, Umgehung von Qualitatsanforderungen etc.: Die vorlie- 

gende Literatur erweckt der Eindruck, daB die Politik der offenen Tur diese 

Formen der Kriminalitat begiinstigt. Woran kbnnte das liegen ?

- Eine Mbglichkeit ware, daB sich das Problem der Wirtschaftskriminalitat ge- 

geniiber friiher kaum verandert hat, sondern lediglich aus politischen Griinden 

mehr Raum in den Medien erhalt. Die Diskussion darum entscheidet uber die 

Art und Dauer der Weiterfiihrung des Experiments "WSZ Shenzhen". Berichte 

in den chinesischen Medien sind an der politischen Wetterlage ausgerichtet. So 

wurden beisielsweise fast ausschlieBlich Symptome, aber kaum Ursachen der 

Kriminalitat diskutiert, da diese ja in Verbidung mit der Poltik der offenen Tur 

stehen kbnnten.

- Zwischen staatlich sanktionierter "Arbeit an den Vier Modernisierungen" und 

einem "VerstoB gegen die sozialistische Wirtschaftsordnung" liegt eine Grau- 

zone, in der Handlungen entweder als vorbildlich mit offentlichem Lob be- 

dacht werden oder zur Bestrafung wegen Wirtschaftskriminalitat fiihren. 

Durch den kurzen Zeitraum seit Griindung der WSZ und politisch bedingte 

Zick-Zack-Politik der Fiihrung besteht Unsicherheit, ob wirtschaftliche Aktivi- 

taten zu Lob oder Verfolgung fiihren.

- Die Mischkultur zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft schafft zusammen 

mit der Grenzlage der WSZ ideale Voraussetzungen fur illegale Geschafte -
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sei es durch die Nahe zu Hongkong, die grbBere Flexibilitat, die Verfugbar- 

keit von Devisen oder den Kontakt zu Auslandern.

- Wie oben bereits ausgefuhrt, besteht eine Tendenz, das nach der Kulturrevolu- 

tion entstandene ethische Vakuum mit "Materialismus" auszufullen. Die politi- 

sche Haltung wird zweitrangig, was zahlt, sind materielle Statussymbole. Da 

sie nicht fur jeden gleichermaBen zuganglich sind, steigt die Versuchung, sich 

den gewiinschten Lebensstil durch illegale Geschafte zu sichern.

- Die Offnung des chinesischen Marktes fur auslandische Konsumgiiter hat ei- 

nen Bedurfnisdruck geschaffen, der durch wachsenden Wohlstand in echten 

Bedarf (Kaufkraft ist vorhanden) verwandelt wird. Die einheimische Industrie 

kann nicht genug produzieren, Importe sind wegen Devisenmangel nicht gem 

gesehen. Potentielle Abnehmer fur Schmuggelgiiter sind damit mehr als genug 

vorhanden.

Es erscheint plausibel, daB die WSZ Wirtschaftskriminalitat begiinstigt, aller- 

dings lassen sich quantitative Angaben aus Datenmangel nicht machen. Von der 

Mbglichkeit, Offnung nach auBen und Modernisierung generell mit wachsender 

Wirtschaftskriminalitat zu verbinden, ist man noch weit entfernt. Die Erfahrun- 

gen, die hier in der WSZ gemacht werden, lassen sich auBerdem nicht so ohne 

weiteres auf grenzferne Gebiete iibertragen.

Resiimee

Die meisten der oben beschriebenen Prozesse entzogen sich vollstandiger Kon- 

trolle durch die Partei. Sie waren in ihren Augen ambivalent: Einerseits waren 

sie fbrderlich fur die Modernisierung, andererseits kosten sie die Partei ihre all- 

umfassende Autoritat. Es scheint so, als ob Veranderungen nicht als Gesamtheit 

betrachtet wurden, sondern aufgeteilt in fur das gegebene Ziel - ein modernes, 

sozialistisches China - positive und negative Faktoren. Die Einteilung muBte will- 

kiirlich ausfallen, da diese sich sicherlich nicht so ohne weiteres voneinander 

trennen lassen (z.B. "Materialismus" als gleichzeitig positiver und negativer Fak- 

tor).

Der Versuch einer Trennung kennzeichnete z.B. die Politik der offenen Tur. 

"In recent years, we have all along persisted in the principle of ‘absorbing some 

things and resisting influence to some extent’ and ‘opposing pollution but not op

posing everything foreign’."46

Die Arbeit der Partei in der WSZ bestand oft eher in der Behandlung der 

Symptome sogenannter "geistiger Verschmutzung". Mit zunehmender Unsicher- 

heit uber die zukiinftige Entwicklung hauften sich panikartige Reaktionen der 

Fiihrung (siehe Preisreform). Wichtig war dabei immer die Ausklammerung so- 

zialer und vor allem politischer Aspekte aus dem ReformprozeB. Dieser Ansatz 

konnte nicht funktionieren; Spannungen zwischen angestrebter "westlicher" Mo- 

dernitat (Wirtschaft) und Sozialismus als "geistiger Form" nahmen iiberhand. Als 

die Studenten und mit ihnen ein groBer Teil der stadtischen Bevolkerung Veran

derungen im politischen System in Richtung auf mehr Mitbestimmung und freien 

Ausdruck forderten, kippte die Reform. Ihre Gegner und verschreckte ehemalige 

Befiirworter iibernahmen parteiintern die Kontrolle, und es folgte eine scharfe
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Kampagne gegen Kritiker. Die Reform wird um Jahre zuriickgeschraubt, ihre 

Wiederaufnahme im Sinne einer durchgehenden Umgestaltung der chinesischen 

Gesellschaft scheint weit aufgeschoben. Fast prophetisch erscheint in diesem Zu- 

sammenhang die von Johan Galtung um 1982 aufgestellte Hypothese (distribu

tion-growth-oscillation hypothesis), daB sich Perioden links-egalitarer mit Perio- 

den wachstumsorientierter Politik in regelmaBigen Zeitintervallen abwechseln.

Figur 1: Galtungs "Distribution Growth Oscillation Hypothesis"

Quelle: Johan Galtung, a.a.O., S.464.

Sicherlich ist das eine idealtypische Betrachtungsweise (es gab keine durchge- 

hende Vorherrschaft einer Politikform), aber der Grundgedanke eines standigen 

Wechsels erscheint nun wieder mehr als sinnvoll. Es bleibt zu hoffen, daB auch 

der Wechsel in die umgekehrte Richtung nicht ausbleibt - und hoffentlich schnell 

erfolgt.
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