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Informelle Beschaftigung ist in den letzten Dekaden in nahezu allen Weltregionen dramatisch 
gewachsen. Dies gilt auch fur die Industrielander und ist Falge van Deregulierung und wachsendem 
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stadtischen Arbeitskrafte, aber auch ein wachsender Anteil van Hochschulabsolventen sind in 
Unternehmen informell beschaftigt oder fuhren ihre eigenen Kleinstbetriebe. 

Dieser Beitrag analysiert den Status qua informeller Beschaftigung in Chinas Stadten und 
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mit globalen Trends und arbeitet die Spezifika des chinesischen Informalisierungsprozesses heraus, 
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l Einleitung 
Informelle Beschaftigung ist ein weltweites Phanomen. In den meisten Weltregio-
nen ist der groRte Teil der Erwerbsbevolkerung informell tatig. Die International 
Labour Organization (ILO) schatzt, <lass informelle Beschaftigung in Nordafrika 
48% der nicht agrarischen Gesamtbeschaftigung ausmacht, in Subsahara-Afrika 
sind es 72%, in Lateinamerika 51 % und in Asien 65% (ILO 2002b: 19) . Aber 
auch in den Industrielandern hat informelle Beschaftigung in den letzten J ahren 
zugenommen. So wird in Deutschland inzwischen gut ein Drittel der Gesamtbe-
schaftigung als ,,atypisch" bezeichnet1 (Keller & Seifert 2006:235), in Australien 
sind es 28% und in Japan uber 30% (Lee & Eyraud 2007:5). Auch wenn in 
Industrielandern der groRte Teil ,,atypischer" Tatigkeiten <lurch Teilzeitbeschafti-
gung zustande kommt, sind gleichzeitig deutliche Trends hin zu mehr Leiharbeit, 
Minijobs und anderen prekaren Arbeitsverhaltnissen zu beobachten (ebenda). Als 
Hauptursachen dieser weltweiten Entwicklung werden Deregulierungspolitiken 
und der gestiegene internationale Wettbewerbsdruck als Folge der Globalisierung 
angefohrt (z.B. Keller & Seifert 2006:236; Lee & Eyraud 2007:10-14). 

In den letzten J ahren hat das akademische und politische Interesse an der 
informellen Okonomie international stark zugenommen, was Chen auf zwei 
Faktoren zurilckfohrt: Zurn einen ist die informelle Okonomie entgegen der fril-
heren Annahme ihres langfristigen Verschwindens nicht nur weltweit gewachsen, 
sondern auch in neuen Auspragungen und an unerwarteten Orten (wie den Indus-
trielandern und im formellen Sektor) aufgetaucht. Zurn anderen wird sie, trotz 
weitergefohrter Debatten um Definition und Charakteristika, zunehmend als 
Kernbereich fiir Wachstumsforderung und Armutsminderung angesehen (Chen, 
Martha Alter 2004:3). 

Bei Betrachtung der aktuellen Arbeitsmarktdaten in China scheint die Volks-
republik in dieses Bild zu passen. Derzeit ist schatzungsweise die Halfte der 
stadtischen Beschaftigung informeller Natur, wenngleich verlassliche Zahlen nur 
schwer zu bekommen sind. Wie in den anderen Landern sind auch in China 
vorrangig Bevolkerungsgruppen informell beschaftigt, die eine benachteiligte 
Position am Arbeitsmarkt einnehmen (Entlassene, Migranten, Geringqualifizier-
te), wobei die Situation von Frauen in jeder dieser Gruppen besonders prekar 

1 Als ,,atypische Beschaftigung" werden in Industrielandern solche Arbeitsverhaltnisse bezeich-
net, die vom Konstrukt des ,,Normalarbeitsverhaltnisses" (stabil/dauerhaft, Vollzeit, Arbeitnehm-
erstatus) abweichen und erhohte Risiken aufweisen (z.B. Teilzeitbeschaftigung und sog. Minijobs). 



ist. Dern internationalen Trend entsprechend findet der grofste Teil informeller 
Beschaftigung im Handels- und Dienstleistungsbereich und in arbeitsintensiven 
Industriebranchen statt. 

Au£ den zweiten Blick werden jedoch chinesische Besonderheiten sichtbar. 
Wahrend in den meisten Landern der Welt die Informalisierung von Beschaftigung 
einen iiber viele J ahrzehnte andauernden Prozess darstellt oder Beschaftigung 
noch nie iiberwiegend formalisiert war, ist die chinesische Situation ein Ergebnis 
der Entwicklungen in den letzten zwei Dekaden. Noch in den 1980er Jahren 
war stadtische Beschaftigung nahezu vollstandig formell und abgesichert. Erst 
seit Mitte der 1990er Jahre ist eine rasante Zunahme informeller Beschafti-
gungsverhaltnisse zu beobachten, deren Ende bislang nicht absehbar ist. Die 
Beschaftigungssituation hat sich damit innerhalb kiirzester Zeit radikal geandert 
und stellt einen Grofsteil der stadtischen Bevolkerung vor grofse Umbriiche und 
Herausforderungen. Diese Entwicklung ist Folge der okonomischen Transformati-
on und der damit verbundenen Umstrukturierung des Beschaftigungssystems und 
wird durch demografische Faktoren (Migration, Bevolkerungswachstum) und 
Globalisierungseinfliisse verstarkt. Ein zweites chinesisches Spezifikum ist, class 
informelle Beschaftigung iiberwiegend als informelle Lohnarbeit stattfindet. Der 
Anteil von Selbstbeschaftigung ist in China deutlich geringer als im Durchschnitt 
der restlichen Entwicklungs- und Transformationslander, nimmt aber zu. Das 
rigide System der Haushaltsregistrierung (hukou), das die Bevolkerung in Stadt-
und Landbevolkerung einteilt und die Land-Stadt-Migration erschwert, ist eine 
weitere Besonderheit der VR China. Der Zugang landlicher Migranten zum 
formellen stadtischen Arbeitsmarkt ist noch immer beschrankt und stellt eine 
strukturelle Quelle von Informalitat dar. Erst seit wenigen J ahren werden die 
Barrieren sukzessive verringert und formelle Beschaftigung for Migranten damit 
erst moglich gemacht. 

Dieser Beitrag analysiert den Status quo informeller stadtischer Beschaftigung 
in der VR China2 vor dem Hintergrund der aktuellen internationalen Debatte 
um die informelle Okonomie und setzt sich mit den Folgen der Informalisierung 
fiir die Struktur und Funktionsweise des chinesischen Arbeitsmarktes auseinander. 
Dabei wird insbesondere nach den Besonderheiten der chinesischen Situation 
und deren Ursachen gefragt. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit der 

2 Ich beziehe mich in diesem Beitrag ausschlieBlich auf informelle Beschaftigung in Chinas 
Stadten; der anders strukturierte landliche Arbeitsmarkt wird nicht betrachtet. 
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Terminologie und dem Konzept informeller Beschaftigung (Abschnitt 2) wird 
der Versuch unternommen, die Verbreitung dieser Beschaftigungsform in Chinas 
Stadten abzuschatzen (Abschnitt 3). Dazu werden die stark divergierenden An-
gaben chinesischer Quellen systematisiert und im Lichte aktueller statistischer 
Berechungsmethoden diskutiert. Im vierten Teil versuche ich die Heterogenitat 
informeller Arbeitsweisen zu verdeutlichen und setze mich mit den Charakteristi-
ka verschiedener Formen informeller Beschaftigung auseinander. In Abschnitt 5 
wird herausgearbeitet, welche Personengruppen besonders haufig informell tatig 
sind und in welchen Regionen und Branchen diese Beschaftigungsform dominiert. 
Im sechsten Teil £rage ich nach den Folgen dieser Entwicklung fur den stadtischen 
Arbeitsmarkt und im Fazit werden die Besonderheiten des Informalisierungspro-
zesses in China noch einmal pointiert zusammengefasst. 

2 Theoretischer Hintergrund: Konzept und Definition 
informeller Beschoftigung 

Der informelle Sektor und die informelle Beschaftigung sind seit mehr als 3 0 
J ahren Gegenstand zunehmend komplexerer theoretischer Auseinandersetzun-
gen _in verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Die ,,grofsen" ( entwicklungs-)-
okonomischen Theorien - Modernisierungstheorie, Dependenztheorie, N eolibe-
ralismus, Marxismus/Neomarxismus, Weltsystemtheorie - haben sich dem Thema 
intensiv und kontrovers gewidmet (fur einen Uberblick iiber die Diskussion zur 
informellen Okonomie im Entwicklungsdiskurs siehe z.B. Wilson 1998; Chen, 
Martha Alter 2004; Bernabe 2002). Die Auseinandersetzung um informelle bzw. 
,,atypische" Beschaftigung in den Industrielandern findet dagegen hauptsachlich 
in sehr spezialisierten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften statt wie 
der Arbeitsmarktforschung oder den ,,industrial relations" (zur Debatte in den 
Industrielandern siehe z.B. Williams & Windebank 1998; Hoffmann & Walwei 
2000; Keller & Seifert 1995). Das in den letzten Jahren weltweit wieder erstarkte 
Interesse an der informellen Okonomie hat zu einer theoretischen Neukonzepti-
on gefuhrt, die insbesondere von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
propagiert und verbreitet wird. Auch die Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
in China bezieht sich auf diesen Ansatz. 

Ein zentraler Bestandteil des aktuellen Verstandnisses von Informalitat ist die 
Erweiterung des bis in die 1990er Jahre verwendeten Begriffs des ,,informellen 
Sektors". Diese rein sektorale Sichtweise bezog sich ausschliefslich auf informelle 
Wirtschaftseinheiten (Mikro- und Familienunternehmen) und ignorierte den 



groBen Anteil informeller Arbeitsverhaltnisse in Unternehmen des formellen Sek-
tors. Das aktuelle, umfassendere Konzept der ,,informellen Okonomie", welches 
diesem Beitrag zugrunde liegt, wahlt einen arbeitsplatzbasierten Zugang. Als 
,,Beschaftigung in der informellen Okonomie" bzw. ,,informelle Beschaftigung" 
defi.niert die ILO alle Tatigkeiten, bei denen die Beschaftigungsbeziehung - de 
jure oder de facto - nicht der nationalen Arbeitsgesetzgebung, Einkommensbe-
steuerung oder Sozialabsicherung unterliegt (Hussmanns 2004:6). Bezugspunkt 
ist dabei die Informalitat der Arbeitsverhaltnisse, unabhangig davon, ob die 
Tatigkeiten in Unternehmen des informellen oder des formellen Sektors bzw. in 
Haushalten verrichtet werden. 

Das aktuelle Konzept der informellen Okonomie basiert im Wesentlichen au£ 
den folgenden Grundannahmen: 
1) Signifikanz und Permanenz: Entgegen friiheren Annahmen existiert Informali-

tat weltweit und stellt kein Ubergangs-, sondern ein permanentes Phanomen 
dar. Die informelle Okonomie ist kein marginaler oder peripharer Sektor, 
sondern zentraler Bestandteil der Gesamtwirtschaft (z.B. Chen, Martha Alter 
2004: 11). 

2) Kontinuum wirtschaftlicher Beziehungen: Im Gegensatz zur Dualismus-These 
der 1970er Jahre wird heute davon ausgegangen, class sich zwischen informel-
ler und formeller Beschaftigung keine klaren Grenzen ziehen lassen. Vielmehr 
wird ein Kontinuum angenommen, in dem Informalitat und Formalitat zwei 
Extreme bilden, zwischen denen verschiedene Schattierungen und Ubergange 
existieren (z.B. Williams & Windebank 1998:32£.). 

3) Heterogenitat und Segmentation: Informelle Beschaftigung wird als hetero-
genes Phanomen wahrgenommen, mit groBen Unterschieden in Einkommen 
und Arbeitsbedingungen zwischen einzelnen Landern und Weltregionen, aber 
auch innerhalb von Staaten sowie zwischen Stadt und Land bzw. verschiedenen 
Branchen, Unternehmensformen und Wirtschaftssektoren (z.B. ILO 1993 :5; 
Altvater & Mahnkopf 2002: 116). Insgesamt sind die Durchschnittslohne in 
der informellen Okonomie allerdings deutlich niedriger als in der formellen 
Wirtschaft und die ,,working poor" sind in der informellen Okonomie kon-
zentriert (ILO 2002a:3 l). Mehrere Studien haben zudem nachgewiesen, class 
der informelle Arbeitsmarkt - ahnlich dem formellen Arbeitsmarkt - stark 
nach Geschlecht, aber auch nach Bildung, Ethnie und Herkunft segmentiert 
ist (z.B. Williams & Windebank 1998 :34-36; Chen, Martha Alter 2004: 12-14; 
Chen et al. 2004:41-44; ILO 2002a:3 lf.). 



4) Legalitat bzw. Semi-Legalitat: Informelle Wirtschaftsaktivitaten finden zwar 
groistenteils auiserhalb des formellen regulatorischen Rahmens statt, eine 
Gleichsetzung von Informalitat und Illegalitat ist aber nur for einen kleinen 
Teil der informellen Okonomie gerechtfertigt. Da sie trotz der Informalitat 
ihrer Arbeitsverhaltnisse in der Regel legale Giiter und Dienstleistungen 
produzieren, bilden sie eher eine ,,semi-legale" Grauzone zwischen Legalitat 
und Illegalitat (Tokman 1992). 

3 AusmaB informeller Beschaftigung in Chino - dos groBe 
Ratselraten 

Wie informell ist der chinesische Arbeitsmarkt? In den chinesischen Studien 
zu dieser Thematik besteht Einigkeit dariiber, class informelle Beschaftigung 
in Chinas Stadten inzwischen einen groisen Anteil der Gesamtbeschaftigung 
ausmacht und class dieser Anteil stetig wachst. Die Schatzungen des konkreten 
Ausmaises informeller Beschaftigung divergieren jedoch deutlich. Allein die 
von verschiedenen Instituten des Arbeits- und Sozialministeriums der VR China 
(MoLSS) gemachten Angaben reichen von 4 7 Mio. (Lao dong he Shehui Baozhang 
Bu Ketizu 2005) iiber 60-70 Mio. (Laodong he Shehui Baozhang Bu Lao dong 
Kexue Yanjiusuo 2003) und 130 Mio. (Laodong he Shehui Baozhang Bu Shehui 
Baozhang Yanjiusuo 2002) bis zu 150 Mio. informell Beschaftigten (Institute for 
Labor Studies/MoLSS & ILO 2005). Selbst das zustandige Ministerium ist also 
im Unklaren daruber, wie weit die Informalisierung von Beschaftigung in Chinas 
Stadten fortgeschritten ist. Tabelle 1 gibt einen Oberblick uber die Angaben zur 
Hohe informeller Beschaftigung in verschiedenen chinesischen Quellen. 

Tab.1.a Angaben zum Ausmafs informeller Beschiiftigung in chinesischen Stiidten 

Forschungs-
gruppe 
des MoLSS 
2005 
Institut fi.ir 
Arbeitswis-
senschaft des 
MoLSS 2003 

50 Mio. (2004) indirekt: Summe a) Selbstbeschaftigte, b) Haushaltshilfen, c) 
47 Mio. (2003) Beschaftigungsfor- andere flexibel Beschaftigte in Teilzeitarbeit, 

60-70 Mio. 
(2002) 

men Leiharbeit etc. 

indirekt: Smnme a) Migranten, b) Freigeserzte und 
Beschaftigtengrup- Arbeitslose aus Staats- und 
pen Kollektivunternehmen, c) Fri.ihtentner 



Tab.1.b Angaben zum Ausma(s informeller Beschaftigung in chinesischen Stadten 

Xia Wang 
2004 
Ding Saiet 
2004 

Zhang 
Yingbua 
2004 
Cai Fang 
2005 

Institut fiir 
Sozialversi-
cherung des 
MoLSS 2002 
'Cheng 
Duosheng 
2.004 
Institu t fiir 
Arbeitswis-
senschaft des 
MoLSS und 
ILO 2004 

70 Mio. (2002) keine Angaben keine Angaben 

iiber 70 Mio. inditekt: Sunune a) Preigesetzte, b) Arbeitsmigranten 
Beschaftigtengrup-
pen 

zwischen 18,19 indirekt: Gesamtbeschaftigung minus registrierte 
Beschaftigung und 90,05 Fehlsumme 

Mio. 
1. iiber 106,3 l, di,rekt(sample): zu 1: a) Lohnarbeit oh:q.e Arbeitsverttag, b) 
Mio. (2002) 2. Swnme Beschafti- Kommunalatbeit als stundenweise 
38% der gungsformen 2. Haushaltsarbeit oder Dienstleistungen for 
Gesamtbe- indirekt : Anwohner~ c) Lohnarbeit, die stunden-, 
schaftigung Fehlsumme tage- oder wochenweise abgerechnet wird 
(2002) und keine festgelegte Gesamtarbeitsdauer 

und Entlohnung beinhaltet, d) 
Selbstbeschaftigte und Haushaltshilfen, e) 
stundenweise Arbeit oder temporare 
Beschaftigung 

130 Mio. 
(2000) 

145 Mio. 
(2003) 

150 Mio. 
(2002) 

zu 2.) Gesamtbeschaftigung minus 
registrierte Beschaftigung 

summarisch, Be- a) Freigesetzte, b) Arbeitslose, c) Betreiber 
schaftigtengruppen von Individualunternehmen und 

Selbstbeschaftigte, d) Arbeitsmigranten 

keine Angaben keine Angaben 

summarisch, Be- a) befristete Beschaftigung, b) stundenweise 
schaftigungsformen Beschaftigung, c) Leiharbeit, d) kommunale 

Beschiiftigung, e) Individualunternehmen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Ursachen dieser Zahlenvielfalt sind zum einen in den uneinheitlichen Konzep-
ten und Definitionen informeller Beschaftigung und zum anderen in statistischen 
Erfassungsproblemen zu suchen. 



3.1 Divergierende Konzepte informeller Beschoftigung in China 
In China ist informelle Beschaftigung (feizhenggui jiuye) ein neues Konzept. Auch 
wenn, wie Jude Howell (2002: 1) hervorhebt, die informelle Okonomie auch nach 
Griindung der Volksrepublik weiterexistierte, handelte es sich dabei nur um eine 
Randerscheinung, die weder erfasst noch debattiert wurde. Bis zur Durchsetzung 
des Arbeitsvertragssystems und der Forcierung tie£ greifender Arbeitsmarktrefor-
men in den 1990er Jahren wurden nur langfristige und sichere Arbeitsverhaltnisse 
in Staats- und Kollektivbetrieben als ,,Beschaftigung" (jiuye) bezeichnet, alle an-
deren Tatigkeiten wurden nicht als Beschaftigung angesehen (Laodong he Shehui 
Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003: 13 8). Erst als Mitte der 1990er 
Jahre Freisetzungen und Entlassungen aus Staats- und Kollektivbetrieben rapide 
zunahmen und zugleich formelle Wiederbeschaftigungsmoglichkeiten fehlten, 
wurden die Prekarisierung und Informalisierung von Beschaftigung zu einem 
wichtigen gesellschaftlichen und politischen Thema und fanden verstarkt Eingang 
in die akademische Debatte. 

Als zentrale Begriffe haben sich in der chinesischen Auseinandersetzung mit 
der Thematik die Termini ,,flexible Beschaftigung" (linghuo jiuye) und ,,informelle 
Beschaftigung" (feizhenggui jiuye) durchgesetzt, 3 die teilweise synonym, teilweise 

· aber auch mit leicht unterschiedlicher Konnotation verwendet werden. 4 

Da in China keine eigene Definitionstradition existiert, wird in der Regel 
au£ Begriffsbestimmungen aus der internationalen Diskussion und insbesondere 
au£ das Konzept der ILO zuriickgegriffen, aber es existieren auch vollig andere 
Definitionen. J e nach zugrunde liegendem Konzept variieren folglich die Angaben 
zu Umfang und Verbreitung informeller Beschaftigung zum Teil erheblich. So 
beziehen einige Konzepte landliche Arbeitsmigranten oder freigesetzte stadtische 
Arbeitskrafte nicht mit in ihre Berechnungen ein (vgl. Hebel & Schucher 2006). 
Dies sind aber die beiden Gruppen, die vielen Einschatzungen zufolge den groisten 
Anteil informell Beschaftigter stellen. Andere Berechnungen setzen wiederum 

3 Andere Begriffe, spezifisch chinesische Termini, wie xiaoguimuo bumen jiuye (Beschaftigung 
im Sektor der Kleinunternehmen/wortlich: des kleinen Ausmafses) oder fensan bumen jiuye (Be-
schaftigung im dezentralen Sektor) (Dong 2000: 11) konnten sich nicht durchsetzen. 
4 Der China-Beschaftigungsbericht 2002 des Instituts for Arbeitswissenschaft des Arbeits- und 
Sozialministeriums verwendet beispielsweise den Terminus ,,informelle Beschaftigung" (feizheng-
gui jiuye) als Subkategorie des iibergreifenden Begriffs ,,flexible Beschaftigung" (linghuo jiuye). 
Als ,,informell" werden dort - in Anlehnung an die fruhere !LO-Definition - nur solche flexiblen 
Arbeitsverhaltnisse bezeichnet, die in Unternehmen des informellen Sektors ausgeubt werden. 



informelle Beschaftigung mit Beschaftigung in Individual- und Privatunternehmen 
gleich und verwenden diese problemlos verfiigbaren Daten, um das Ausmafs 
informeller Beschaftigung abzuschatzen (z.B. Hu & Yang 2001; Zhang 2004). 
Dabei werden auch die formell in der Privatwirtschaft beschaftigten Arbeitskrafte 
einberechnet, wogegen informell Beschaftigte in Staatsunternehmen nicht erfasst 
werden. 

3.2 Statistische Hurden 
Eine zweite Ursache fiir die stark divergierenden Angaben zur Hohe informeller 
Beschaftigung liegt in statistischen Hiirden begriindet. Hier treffen generelle 
Schwierigkeiten der Erfassung informeller okonomischer Aktivitaten - die sich 
per definitionem durch ihre fehlende Registrierung und Erfassung auszeichnen -
mit chinaspezifischen Statistikproblemen zusammen, die im Transformationspro-
zess begriindet sind. Das Statistiksystem wird seit den 1980er Jahren reformiert 
und auch zur Erforschung des informellen Sektors gibt es Kooperationen des 
chinesischen Statistikamtes mit auslandischen Behorden, etwa dem Statistikamt 
der EU (Yao 2004:9). Gerade die Arbeitsmarktstatistiken waren aufgrund ihrer 
politischen Brisanz aber lange Zeit eher als Planvorgabe denn als tatsachliche 
Erfassung der Arbeitsmarktrealitat zu lesen und weisen noch immer deutliche 
Schwachen au£ (vgl. u.a. Solinger 2001). Aufserdem passen sich statistische Er-
hebungsverfahren nur langsam und zeitverzogert der sich schnell wandelnden 
Transformationsrealitat an, wie es auch die Weltbankstudie mit dem bezeichnen-
den Titel When economic reform is faster than statistical reform (Ravallion & 
Chen 1998) auf den Punkt bringt. 

Doch auch unabhangig von diesen spezifisch chinesischen Statistikproblemen 
ist informelle Beschaftigung schwer zu messen, da sie aus steuerlichen, sozial-
versicherungstechnischen oder rechtlichen Grunden nicht.staatlich registriert ist. 
Die Schatzung ihres Ausmafses ist also nur iiber Umwege moglich, die hochstens 
eine Annaherung an die Realitat sein konnen. International wird zwischen zwei 
Ansatzen zur Messung informeller Beschaftigung unterschieden, die auch in 
China angewendet werden (zur ausfiihrlichen Diskussion verschiedener statis-
tischer Methoden zur Erforschung informeller Beschaftigung siehe: Williams 
& Windebank 1998: 11-25 und Solinger 2001). Eine Moglichkeit, informelle 
Beschaftigung zu erfassen, stellen direkte Ansatze dar, die fest definierte Samples 
von Personen direkt befragen, meist in Form von Lokalstudien. Das Ministerium 
for Arbeit und Soziale Sicherheit hat beispielsweise im Jahr 2002 eine grofs 



angelegte Befragung zur Beschaftigungssituation in 66 Stadten unterschiedlicher 
GroBe durchgefiihrt, bei der unter anderem Informationen zu informeller Be-
schaftigung erhoben wurden (zum detaillierten Design der Untersuchung siehe: 
Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2005: 167-170). Der 
Bericht uber Bevolkerung und Arbeit in China 2005 errechnet auf Basis dieser 
Untersuchung einen Wert von i.iber 106,3 Mio. inform ell Beschaftigten in China 
(Cai 2005: 188). 

Kritiker dieser direkten Ansatze gehen davon aus, class informelle okonomi-
sche Akteure ihre Tatigkeiten verschweigen und daher in Befragungen keine 
oder falsche Angaben dazu machen. Als Alternative werden indirekte Ansatze 
angesehen, bei denen makrookonomische Daten, die fur andere Zwecke erhoben 
wurden, als Grundlage der Berechnung dienen. Ein in mehreren chinesischen 
Studien verwendeter Ansatz kombiniert z.B. Daten aus Arbeitsmarktstatistiken 
des Nationalen Statistikamtes mit Statistiken zur Unternehmensregistrierung der 
Industrie- und Handelsbi.iros (z.B. Cai 2005; Zhang 2004 ). Er ermittelt das 
AusmaB informeller Beschaftigung i.iber die Differenz zwischen der Hohe der 
Gesamtbeschaftigung, die vom Nationalen Statistikbi.iro erhoben wird, und der 
tatsachlich von den Unternehmen gemeldeten Beschaftigung. Dieser Ansatz geht 
davon aus, class viele Unternehmen nicht alle Beschaftigten melden, um Sozial-
versicherungsabgaben zu umgehen oder um offiziell die Obergrenze von acht 
Arbeitskraften nicht zu i.iberschreiten und weiterhin als ,,Individualunternehmen" 
registriert zu bleiben. Cai Fang beziffert diese Lucke auf 3 8 %, die den Anteil 
informeller Beschaftigung an der Gesamtbeschaftigung darstellt (Cai 2005:184). 
Auch dieser Ansatz weist Schwachen auf, u.a. werden damit die zahlreichen 
Selbstbeschaftigten oder informell in Haushalten angestellten Personen nicht 
erfasst. AuBerdem ist zweifelhaft, ob sich informelle Arbeitskrafte in den Befra-
gungen des Nationalen Statistikbi.iros als Beschaftigte ausgeben, wenn sie von 
ihren Unternehmen nicht bei den Industrie- und Handelsbi.iros gemeldet werden 
(vgl. Williams & Windebank 1998:13). 

Weitere, haufig verwendete indirekte Ansatze gehen summarisch vor und ad-
dieren die Beschaftigungsdaten verschiedener, mit informeller Arbeit assoziierter 
Beschaftigtengruppen (z.B. Arbeitsmigranten, freigesetzte/entlassene Arbeitskraf-
te etc.) oder Beschaftigungsformen (z.B. Selbstbeschaftigte, Haushaltsdienstleister, 
Zeitarbeitskrafte etc.) (z.B. Laodong he Shehui Baozhang Bu Ketizu 2005; Lao-
dong he Shehui Baozhang Bu Lao dong Kexue Yanjiusuo 2003; Laodong he 
Shehui Baozhang Bu Shehui Baozhang Yanjiusuo 2002). Diese Vorgehensweise ist 



ebenfalls problematisch, da zum einen auch die Daten zu den einzelnen Teilgrup-
pen in unterschiedlichen Quellen stark variieren. Das gilt vor allem fiir die beiden 
wichtigsten Gruppen informell Beschaftigter: landliche Migranten und stadtische 
freigesetzte bzw. entlassene Arbeitskrafte (zu den Inkonsistenzen in der Erhebung 
von Zahlen zum Volumen der Binnenmigration bzw. der Freisetzungen vgl. u.a. 
Scharping 1997:30-49 und Solinger 2001). Zurn anderen kann immer nur ge-
schatzt werden, welcher Anteil der einzelnen Beschaftigtengruppen informell 
tatig ist. So geht das Institut fiir Arbeitswissenschaft des MoLSS (Laodong he She-
hui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003: 14 7) von 5 5 Mio. landlichen 
Migranten in den Stadten aus, von denen mindestens 70% informell beschaftigt 
seien, und rechnet daher insgesamt mit 40 Mio. informell beschaftigten Mig-
ranten. Das Institut fiir Sozialversicherung desselben Ministeriums (Laodong he 
Shehui Baozhang Bu Shehui Baozhang Yanjiusuo 2002:3) nimmt dagegen doppelt 
so viele informell angestellte Arbeitsmigranten an (80 Mio.), was die grofsen 
Unterschiede in den Angaben zum Ausmafs informeller Beschaftigung zwischen 
beiden Instituten des MoLSS teilweise erklart (vgl. Tabelle 1), nach Meinung 
anderer Wissenschaftler die tatsachliche Hohe der Arbeitsmigration aber noch 
weit unterschatzt (vgl. Abschnitt 5 .1). 

Zusammenfassend lasst sich festhalten, class aufgrund der generell schwierigen 
Messbarkeit informeller Beschaftigung, aber auch wegen Ungenauigkeiten im 
chinesischen Statistiksystem und unterschiedlicher Konzepte von informeller Be-
schaftigung keine zuverlassigen Zahlen zu ihrem Volumen und ihrer Verbreitung 
existieren. Die Angaben zur Hohe informeller Beschaftigung in China miissen 
daher immer im Kontext der zugrunde liegenden Definition und der verwen-
deten Erhebungs- und Berechnungsmethoden betrachtet werden. Tendenziell 
unterschatzen die einzelnen Angaben die Hohe informeller Beschaftigung eher, 
da zum Teil einzelne Beschaftigtengruppen nicht einberechnet werden oder de-
ren Ausmafs als zu gering angenommen wird. Da ich von einem umfassenden 
Konzept informeller Beschaftigung ausgehe, sind die realistischeren Werte eher 
am oberen Ende der hier angefiihrten Schatzungen zu suchen, wenn sie nicht 
sogar noch ho her angenommen werden miissen. Werte von mindestens 13 0 Mio. 
informell Beschaftigten scheinen mir nach der oben vorgenommenen Auseinan-
dersetzung mit Definitionen und Methoden als vorstellbar. Das wiirde bedeuten, 
class informelle Beschaftigung in Chinas Stadten inzwischen etwa die Halfte 
der Gesamtbeschaftigung ausmacht (im Jahr 2005 gab es 273,3 Mio. stadtische 
Arbeitskrafte (China Statistics Press 2006). In jedem Fall ist - unabhangig von der 



genauen Zahl - davon auszugehen, class informelle Beschaftigung in den letzten 
J ahren rapide zugenommen hat, _inzwischen einen ho hen Anteil der Gesamt-
beschaftigung stellt und mit fortschreitenden marktwirtschaftlichen Reformen 
weiter zunehmen wird. 

4 Formen informeller Beschoftigung 
Informelle Beschaftigung ist auch in China ein sehr heterogenes Phanomen und 
lasst sich in zwei Hauptformen gliedern: informelle Lohnarbeit, die sowohl in 
Unterne_hmen des informellen als auch des formellen Sektors stattfindet, und 
informelle unternehmerische Selbststandigkeit. Aufgrund der im vorigen Kapitel 
dargelegten statistischen und definitorischen Probleme sind verlassliche Daten 
zur Verteilung informeller Beschaftigung auf die einzelnen Beschaftigungsformen 
schwer erhaltlich. Das Arbeits- und Sozialministerium hat im Dezember 2002 eine 
,,Nationale Stichprobenerhebung zur Beschaftigung und Sozialversicherung in 
den Stadten" durchgefuhrt, deren Ergebnisse zumindest eine grobe Orientierung 
bieten konnen. Die Stichprobenerhebung kommt zu dem Ergebnis, class der 
tiberwiegende Teil der informell Beschaftigten in Lohnarbeitsverhaltnissen tatig 
ist. Ende des Jahres 2002 machte sie 38,8% der Gesamtbeschaftigung in Chinas 
Stadten aus (zit. in Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 
& ILO 2004:16). Die Zahl der Selbstbeschaftigten wird in einer anderen Statistik 
des Arbeits- und Sozialministeriums for Ende des J ahres 2003 auf knapp 16% 
der stadtischen Gesamtbeschaftigung geschatzt (40 Mio. Arbeitskrafte, davon 
34 Mio. Mikrounternehmer und 6 Mio·. Haushaltshilfen) (Laodong he Shehui 
Baozhang Bu Ketizu 2005 :2). 

Auch wenn eine direkte Addition der Beschaftigungsanteile problematisch ist, 
sttitzen diese Daten die im vorigen Kapitel aufgestellte These, class etwa die Halfte 
der stadtischen Arbeitsverhaltnisse informeller Naturist. Legt man diese Daten 
zugrunde, sind etwa 70% der informell Beschaftigten in abhangigen Arbeits-
verhaltnissen tatig und 3 0% selbststandig. In den meisten Entwicklungslandern 
ist das Verhaltnis genau umgekehrt. 5 Eine Ursache for den im internationa-
len Vergleich geringen Anteil an Selbstbeschaftigten ist in der Dominanz der 
Staatsunternehmen in der planwirtschaftlichen Periode zu sehen, wahrend der 
(kleinunternehmerische) privatwirtschaftliche Aktivitaten nahezu vollstandig zum 

5 In Nordafrika sind 62% der informell Beschaftigten Selbstbeschaftigte, in Subsahara-Afrika 
sind es 70%, in Lateinamerika 60% und in Asien 59% (ILO 2002b:20). 



Erliegen gekommen waren, die erst seit den Reformen der 1980er und 1990er 
J ahren wieder zunehmen. 

4.1 lnformelle lohnarbeit 
Unter informeller Lohnarbeit werden Arbeitsverhaltnisse verstanden, in denen 
eine Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung besteht, die aber sozialversicherungs-
technisch oder arbeitsrechtlich nicht abgesichert sind. Anders als in vielen Ent-
wicklungslandern findet informelle Lohnarbeit in China nur zu einem geringen 
Teil im informellen Sektor (etwa in unregistrierten Kleinunternehmen) statt. 
Die Mehrheit der informellen Arbeitskrafte ist in Unternehmen des formellen 
Sektors beschaftigt, also in gro.fsen und mittleren Staats- und Kollektivbetrieben, 
in Privatunternehmen und in auslandischen Unternehmen bzw. Joint Ventures 
(Institute for Labor Studies/MoLSS & ILO 2005 :8). Diese Situationist Falge zwei-
er Entwicklungen: Zurn einen wird die Existenz eines informellen Sektors mit 
Individual- und Familienunternehmen erst seit den 1980er Jahren wieder toleriert 
und ist noch immer im Wachstum begriffen. Zurn anderen ist die Inforrnalisierung 
im formellen Sektor Falge der radikalen Deregulierung der Arbeitsbeziehungen 
in den Staatsbetrieben und deren gewachsener Autonomie in Personalfragen 
seit Mitte der 1990er Jahre. Diese ging zwar mit der Verabschiedung arbeits-
rechtlicher Vorschriften einher (insbesondere des Arbeitsgesetzes 1994 ). Die 
dort verankerten Arbeitsstandards werden aber kaum durchgesetzt, da es an 
Kontrollen und Sanktionsmoglichkeiten, aber auch am Willen zur Umsetzung 
mangelt. 

Zurn einen stellen Unternehmen informelle Arbeitskrafte direkt ein, etwa 
als temporare bzw. befristete Arbeitskrafte (linshi gong) (ki.irzer als ein Jahr), 
stundenweise Beschaftigte (xiaoshi gong) oder Saisonarbeitskrafte (lijie gong). 

Zurn anderen findet informelle Lohnarbeit als Leiharbeit (laowu paiqian oder 
renyuan zulin) statt, bei der die Beschaftigten keine direkte Arbeitsbeziehung 
zum einstellenden Unternehmen eingehen. Sie sind bei einer Zeitarbeitsfirma 
angestellt, von der sie fur befristete Tatigkeiten an Wirtschaftsunternehmen 
,,verliehen" werden. Diese indirekte Form von Beschaftigung macht es den Ent-
leihbetrieben noch leichter, Arbeits- und Sozialstandards zu umgehen. Zwar ist 
Leiharbeit nicht in jedem Fall informell, 6 ein Gro.fsteil der Zeitarbeitsfirmen ist 

6 So haben beispielsweise die Arbeits- und Personalamter eigene Zeitarbeitsfirmen, um Arbeits-
lose und Freigesetzte zu vermitteln. Au!serdem unterhalten einige gro!se Staatsbetriebe Zeitarbeits-



jedoch nicht staatlich registriert und operiert illegal bzw. im rechtsfreien Raum, 
da eine koharente Gesetzgebung for diese Branche bislang fehlt (Interviews 
Leiter Zeitarbeitsfirma Beijing 30.03.2006 und Professor Universitat Nanjing 
16.02.2006). Das im Januar 2008 in Kraft getretene Arbeitsvertragsgesetz (Lao-
dong hetong fa) beinhaltet erstmals Regeln for die Zeitarbeitsbranche, die aber 
erst durchgesetzt werden milssen. Die in den unregistrierten Zeitarbeitsfirmen 
beschaftigten Leiharbeitskrafte werden weder sozial abgesichert, noch existieren 
einklagbare Arbeitsvertrage. Darilber hinaus werden die staatlichen Mindestlohn-
standards aufgrund fehlender Kontrollen oft unterlaufen (z.B. Quanguo Renda 
changweihui fazhi gongzuo weiyuanhui xingzhengfa shi 2006: 112). 

Der oben zitierten Nationalen Stichprobenerhebung zufolge waren Ende des 
Jahres 2002 26,5% der stadtischen Arbeitskrafte temporar beschaftigt (65,57 
Mio.), 0,6% arbeiteten au£ Stundenbasis (1,49 Mio.) und 2,3% waren Leiharbeits-
krafte (5,7 Mio.) (Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & 
ILO 2004: 16). Andere Quellen gehen von deutlich hoheren Leiharbeitsquoten 
aus. Einem Bericht des Nationalen Volkskongresses zufolge beschaftigt allein die 
Baubranche mehr als 10 Mio. Zeitarbeitskrafte (Quanguo Renda changweihui 
fazhi gongzuo weiyuanhui xingzhengfa shi 2006: 111). Einige Branchen wilr-
den bereits von Leiharbeitskraften dominiert: So seieh im Bergbau 8 0% der 
Beschaftigten als Leiharbeiter tatig (ebenda: 112) und auch ein Gro!steil der Kran-
kenschwestern und -pfleger werde inzwischen ilber Zeitarbeitsfirmen eingestellt 
(Interview Professor Universitat Nanjing 16.02.2006). 

Die Informalisierung von Beschaftigung in formellen Unternehmen hat zur 
Folge, class die Segmentation des chinesischen Arbeitsmarktes nicht zwischen 
einem formellen und einem informellen Sektor verlauft, sondern quer durch 
Unternehmen hindurch, in denen informelle und formelle Arbeitsverhaltnisse 
parallel nebeneinander existieren. Dabei unterliegen informell Beschaftigte einem 
vollig anderen Beschaftigungs- und Lohnsystem als formelle Arbeitskrafte im 
gleichen Unternehmen. Das Phanomen ,,eine danwei - zwei (Beschaftigungs-) 
Systeme" (Braun 2006:166) manifestiert sich beispielsweise darin, class informell 

firmen, um ihre ,,iiberschiissigen Arbeitskrafte" weiter beschaftigen zu konnen. In diesen Fallen 
werden fur die Leiharbeitnehmer in der Regel Sozialabgaben gezahlt, eine Einkommenssicherheit 
- wie beispielsweise in Deutschland iiblich - mit Lohnfortzahlung in den Vermittlungspausen oder 
bezahlte Urlaubs- und Krankentage gibt es bislang niche und die Entlohnung ist in der Regel sehr 
genng. 



Beschaftigte fur die gleiche Arbeit deutlich geringer entlohnt werden und zudem 
von Zusatzleistungen ausgeschlossen sind. So hat Li Qiang in ihrer Untersu-
chung in einem Beijinger Stadtteil festgestellt, <lass die Monatslohne informell 
beschaftigter Arbeitskrafte im Durchschnitt nur etwa halb so hoch waren wie 
die ihrer formell angestellten Kollegen im selben Betrieb. Zudem waren die 
arbeitsvertraglichen Bindungen loser, Arbeitsstreitigkeiten traten haufiger au£ 
und die Beschaftigungsverhaltnisse waren instabiler (Li 2004 ). Dorothy Solinger 
berichtet von Fallen, wo informelle Arbeitskrafte sogar nur ein Funftel des be-
triebsi.iblichen Lohnes erhielten, sich aber wegen fehlender Arbeitsvertrage und 
der damit verbundenen Gefahr einer sofortigen Entlassung nicht zu beschweren 
wagten (Solinger 2002a:3 74 ). 

Eine Sonderform informeller Lohnarbeit stellt die Beschaftigung in staatlich 
finanzierten gemeinni.itzigen Arbeitsplatzen dar. Diese werden von den Lokalre-
gierungen auf Stadt-, Kommunal- oder Straisenkomiteeebene eingerichtet, um 
,,Personen mit Beschaftigungsschwierigkeiten" (jiuye kunnan renyuan) ein Ba-
siseinkommen zu bieten. Zur Zielgruppe zahlen Arbeitslose und Freigesetzte, 
Rentner, landliche Migranten und selbst Studenten (Laodong he Shehui Bao-
zhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004: 14; Cheng 2004: 11). Bei 
den Tatigkeiten handelt es sich in der Regel um sogenannte ,,Kommunaldienst-
leistungen" (shequ fuwu), etwa im Bereich Straisenreinigung, Mi.illentsorgung, 
Verkehrsregelung, Parkplatzbewachung oder Pflegedienste. Diese Arbeiten wer-
den au£ Stundenbasis und sehr gering entlohnt; die Einkommen liegen meist 
unterhalb der Halfte des Durchschnittslohnes (Cai 2005: 195; Laodong he Shehui 
Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004:14; Cheng 2004:11). Ende 
des Jahres 2002 waren 23,3 Mio. Arbeitskrafte in derartigen Kommunaltatigkei-
ten angestellt, was nahezu 10% der stadtischen Beschaftigten ausmacht (Laodong 
he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004:16). Fast ein 
Funftel derjenigen Freigesetzten, die eine Wiederbeschaftigung fanden, waren in 
solchen Tatigkeiten beschaftigt (ebenda). 

Auch wenn die aufgefohrten informellen Beschaftigungsformen in Regie-
rungspublikationen oft als ,,flexible Beschaftigung" (linghuo jiuye) bezeichnet 
werden, existieren Arbeitsverhaltnisse, die der Lesart von flexibler bzw. atypischer 
Beschaftigung in den Industrielandern entsprechen, in China derzeit kaum. Teil-
zeitbeschaftigung, flexible Arbeitszeiten oder phasenweise Beschaftigung sind in 
chinesischen Unternehmen bislang uni.iblich (Institute for Labor Studies/MoLSS 
& ILO 2005 :9) . 



4.2 Selbstbeschoftigung 
Der Terminus Selbstbeschaftigung (zimou zhiye oder ziguxing jiuye) steht for 
zumeist arbeitslose, freigesetzte oder migrantische Existenzgriinder, die sich 
durch die Eroffnung eines Mikrounternehmens (weixing qiye) ihren eigenen 
Arbeitsplatz schaffen. Diese sind in der Regel in der Rechtsform eines Indivi-
dualunternehmens (geti jingying/geti gongshanghu) registriert, konnen aber auch 
als Partnerschaftsunternehmen (hehuo jingying) oder Privatunternehmen (siying 
qiye) gefiihrt werden (Laodong he Shehui Baozhang Bu 2004:47). Viele Klein-
selbststandige wie StraRenhandler oder Haushaltshilfen lassen sich jedoch nicht 
benordlich registrieren, da entweder die benotigten Dokumente fehlen oder weil 
Registrierungs- und Steuervorschriften umgangen werden sollen. 

Selbst die registrierten Selbstbeschaftigten in Individualunternehmen werden 
vom Arbeits- und Sozialministerium und in den meisten chinesischen wissen-
schaftlichen Publikationen pauschal zu informeller bzw. flexibler Beschaftigung 
gerechnet (z.B. Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & 
ILO 2004; Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003; 
Institute for Labor Studies/MoLSS & ILO 2005). Dies scheint insofern gerechtfer-
tigt zu sein, als oftmals keine soziale Absicherung existiert und die Beschaftigungs-
und Einkommenssicherheit gering ist. 

Trntz ihrer Informalitat wird Selbstbeschaftigung in zahlreichen Stadten nicht 
nur toleriert, sondern explizit gefordert, da sie als wichtiger Kanal fiir die Wieder-
beschaftigung von Arbeitslosen und Freigesetzten angesehen wird. Diese schaffen 
sich damit selbst einen Arbeitsplatz und stellen durchschnittlich zwei weitere Per-
sonen ein (gilt fiir Individualunternehmen), in der Regel Familienmitglieder oder 
Freunde (Wang 2005: 106). Insgesamt findet mehr als die Halfte der Freigesetzten 
nur iiber Selbstbeschaftigung einen Wiedereinstieg ins Berufsleben (Laodong he 
Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004:14; Laodong he 
Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003: 144 ). 

Eine besondere Form der Selbstbeschaftigung stellt das sogenannte ,,Sub-
contracting" dar. GroR- und mittelgroRe Unternehmen des verarbeitenden oder 
produzierenden Gewerbes lagern oft Produktions- oder Dienstleistungstatigkeiten 
an Selbstbeschaftigte aus, beispielsweise die Produktion von Verpackungsmate-
rialien oder Zubehorteilen (Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue 
Yanjiusuo & ILO 2004:14). Sie umgehen damit arbeits- und sozialversicherungs-
rechtliche Pflichten und verlagern das gesamte unternehmerische Risiko au£ die 



selbstbeschaftigten Subunternehmer. Diese arbeiten auf eigene Gefahr, erhalten 
oft eine Entlohnung auf Stiickzahlbasis und geniefsen keinerlei Absicherung bei 
K.rankheit oder Absatzeinbriichen. 

Noch sehr selten ist die Selbstbeschaftigung als ,,Freiberufler" (ziyou zhiye 
renyuan) in hoher qualifizierten und besser entlohnten - wenngleich nicht unbe-
dingt abgesicherten - Tatigkeiten, etwa als selbststandige Anwalte, Immobilien-
makler, Schriftsteller, freie J ournalisten, Ubersetzer oder freischaffende Kiinstler 
(Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004:14; 
Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003:146). 

Das Arbeits- und Sozialministerium schatzt, dass Ende des Jahres 2003 in 
Chinas Stadten etwa 34 Mio. Personen in Mikrounternehmen selbstbeschaftigt 
waren (ziying laodongzhe) und weitere 6 Mio. Menschen als selbststandige 
Haushaltshilfen (jiazheng bangong) tatig waren (Laodong he Shehui Baozhang Bu 
Ketizu 2005 :2). Damit lag der Anteil der Selbstbeschaftigten an der stadtischen 
Gesamtbeschaftigung bei etwa 16%. 

5 Struktur informeller Beschaftigung 
Informelle Beschaftigung wird iiberwiegend von ,,benachteiligten Gruppen" am 
Arbeitsmarkt ausgefiihrt. Insbesondere landliche Arbeitsmigranten, stadtische 
Arbeitslose und Freigesetzte haben kaum Chancen, formelle Arbeitsverhaltnis-
se einzugehen und stellen den Grofsteil der informell Beschaftigten. Sie sind 
hauptsachlich in traditionellen Industriezweigen und in arbeitsintensiven Dienst-
leistungstatigkeiten beschaftigt. In den Regionen, die einen besonders starken 
Strukturwandel durchleben, etwa den Schwerindustriezentren im N ordosten 
Chinas, sowie generell in Kleinstadten ist der Anteil informeller Beschaftigung 
besonders hoch. 

5.1 Beschaftigtengruppen 
Es sind vorrangig zwei Gruppen von Arbeitskraften, die in informellen Tatig-
keiten beschaftigt sind: landliche Arbeitsmigranten und sogenannte ,~iederbe-
schaftigte". 7 Diese beiden Gruppen stellen nach Einschatzung des Instituts fiir 
Arbeitsmarktstudien des Arbeits- und Sozialministeriums zusammen 80 bis 90% 

7 Der Terminus ,,Wiederbeschaftigte" bezieht sich auf stadtische Arbeitskrafte, die aus ihren 
Staats- oder Kollektivbetrieben entlassen wurden und sich anschlieisend Beschaftigung auf dem 
freien Arbeitsmarkt suchen mussten. 



der inforrnellen Beschaftigung in den Stadten (Laodong he Shehui Baozhang Bu 
Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004: 13). Ferner sind Berufseinsteiger oftrnals 
au£ inforrnelle Beschaftigungsverhaltnisse angewiesen, in den letzten Jahren zu-
nehrnend auch Hochschulabsolventen. Gleiches gilt fur diejenigen Rentner, deren 
Pension kein existenzsicherndes Einkornrnen bietet (ebenda). Weitere Einflussfak-
toren sind der Bildungsstand und das Geschlecht: Gering qualifizierte Personen 
und Frauen sind uberdurchschnittlich oft inforrnell beschaftigt (Laodong he 
Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2005 :215). 

Landliche Migranten, die zur Arbeitssuche in die Stadte strornen, sind bereits 
seit den fruhen 1980er Jahren hauptsachlich in inforrnellen Tatigkeiten beschaf-
tigt. Das rigide Haushaltsregistrierungssystem (hukou-System), das landliche 
Arbeitskrafte vorn regularen stadtischen Arbeitsrnarkt ausschliefst, rnachte ihnen 
eine Beschaftigung in forrnellen Arbeitsverhaltnissen nahezu unmoglich. Zwar 
wurden in den letzten J ahren au£ nationaler Ebene die strikten Restriktionen 
gegenuber Migranten aufgehoben. Der Lokalprotektionisrnus der Provinz- und 
Stadtregierungen, die urn die Beschaftigungsmoglichkeiten ihrer eigenen Bevol-
kerung besorgt sind, fuhrt aber weiterhin zu Diskrirninierungen und praktischen 
Barrieren for rnigrantische Arbeitskrafte (Hou & Chen 2007: 13-15). Verlassli-
che Daten zurn Ausrnafs der Land-Stadt-Migration und dern Anteil inforrneller 
Beschaftigung in dieser Gruppe sind aufgrund des Registrierungssysterns und der 
oben diskutierten statistischen Problerne noch immer schwer zu erhalten. Die 
offiziellen Angaben for die Gesarntzahl landlicher Arbeitsrnigranten for das Jahr 
2004 rangierten zwischen 110 und 140 Mio. Personen (vgl. Hebel & Schucher 
2006:37). Die Studien der letzten Jahre gehen alle davon aus, class der uber-
wiegende Teil davon inforrnell beschaftigt ist; die rneisten Schatzungen nehmen 
an, class 80-90% der Migranten inforrnellen Tatigkeiten nachgehen (z.B. Cheng 
2004:9; Laodong he Shehui Baozhang Bu Shehui Baozhang Yanjiusuo 2002:3; 
Du et al. 2007:11). 

Arbeitsrnigranten sind besonders haufig in der produzierenden Industrie, 
irn Bausektor und im Nahrungs- und Dienstleistungsbereich beschaftigt bzw. 
selbstbeschaftigt. Im Jahr 2002 nahrnen diese drei Bereiche zusarnrnen 67% der 
rnigrantischen Erwerbstatigkeit ein (China Daily 2003 :2). Sie arbeiten uberdurch-
schnittlich haufig in Branchen rnit hohern gesundheitlichen Gefahrdungspotenzial, 
etwa irn Bergbau, in der Metallindustrie, in der Chernieindustrie oder irn Bausek-
tor (Hu & Yang 2001:4). 

Mit dern Fortschreiten der Arbeitsrnarktreforrnen und der wachsenden Ar-



beitslosigkeit in den Stadten ist seit Mitte der 1990er Jahre auch ein Grofsteil der 
entlassenen und freigesetzten stadtischen Arbeitskrafte auf informelle Beschafti-
gung angewiesen. Da sie in ihren friiheren Staats- oder Kollektivunternehmen 
jahrelang zumeist einseitige und sehr spezialisierte Tatigkeiten ausgeiibt hatten, 
bringen sie kaum verwertbare Berufsqualifikationen fiir den neuen formellen Ar-
beitsmarkt mit. Selbst in der informellen Okonomie haben sie oftmals schlechtere 
Startbedingungen als Migranten, welche iiber Wettbewerbsvorteile wie langere 
Markterfahrungen, bessere Geschaftsbeziehungen oder spezialisiertes Handwer-
kerwissen verfiigen (Solinger 2002b:313). 

Einer auf Befragungen in 66 Stadten basierenden Beschaftigungsstudie des 
Arbeits- und Sozialministeriums zufolge waren Ende des Jahres 2002 in den 
chinesischen Stadten 20,6% der erwerbsfahigen Bevolkerung arbeitslos bzw. 
,,freigesetzt". Diese Bevolkerungsgruppe hatte nur geringe Chancen auf eine 
erneute feste Beschaftigung: Die Wiederbeschaftigungsrate lag bei durchschnitt-
lich 45%, bei Jugendlichen sogar nur bei 30% (Laodong he Shehui Baozhang 
Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2005: 175), davon der iiberwiegende Teil in infor-
mellen Tatigkeiten. Die meisten Quellen gehen davon aus, class iiber 70 bzw. 
80% der Wiederbeschaftigung informeller Naturist (z.B. Xia 2004:2; Cheng 
2004:9; Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003:147). 
Wiederbeschaftigung bedeutet in der Regel den Verlust von Sozialversicherungs-
anspriichen und durchschnittliche Lohneinbufsen von etwa einem Drittel der 
vorherigen Beziige (Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiu-
suo 2005: 176f.). Zudem hatten der oben zitierten 66-Stadte-Studie zufolge 70 
bis 77% der Wiederbeschaftigten keine Arbeitsvertrage bzw. waren sich unklar 
dariiber (Cai 2005: 197). 

Das extreme Ausmafs der lnformalisierung allein in der letzten Dekade fiihrt 
folgende Statistik vor Augen, die ebenfalls auf dieser Studie basiert. Von allen 
Arbeitsplatzen, die zwischen den J ahren 2000 und 2002 neu besetzt wurden, 
waren mehr als zwei Drittel entweder temporare Tatigkeiten (kurzer als ein Jahr) 
(66,4%), stundenweise Beschaftigung (1,5%) oder Leiharbeitsverhaltnisse (0,9%) 
(vgl. Abbildung 1). Arbeitsuchende - insbesondere also Arbeitslose, Migranten 
und Berufseinsteiger - haben damit kaum Chancen auf formelle Beschaftigung. 

Der wachsende Anteil stadtischer Arbeitsloser und Freigesetzter im informel-
len Beschaftigungssegment hat zur Folge, class Stadter und landliche Migranten 
zunehmend ahnliche Tatigkeiten ausiiben. Die Arbeitsverhaltnisse beider Grup-
pen sind mit ahnlichen Unsicherheiten behaftet: Beide erhalten zumeist keine 
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Arbeitsvertrage, werden nur temporar beschaftigt und von den Arbeitgebern 
nicht sozialversichert. Selbstbeschaftigte Stadter leiden ebenso wie Migranten 
unter fehlendem Zugang zu formellen Krediten und informelle Lohnarbeits-
krafte beider Gruppen sind mit ahnlich niedrigen Gehaltern konfrontiert. So 
zeigt eine auf Mikrozensusdaten basierende Studie von Cai und Wang, dass die 
Lohnunterschiede von dauerhaft angestellten Arbeitskraften im Vergleich zu 
Wiederbeschaftigten genauso grois sind wie im Vergleich zu Migranten (Cai & 
Wang 2004:23). Appleton, Knight, Song und Xia kommen in ihrer Untersuchung 
(2.500 Haushalte in 13 Stadten in sechs Provinzen) sogar zu dem Ergebnis, class 
die Arbeitseinkommen von Migranten im Durchschnitt hoher seien als die der wie-
derbeschaftigten stadtischen Arbeitskrafte (Appleton et al. 2001: 15). Auch wenn 
stadtische Arbeitslose und Freigesetzte teilweise von zusatzlichen Sozialleistungen 



profitieren, verschiebt sich damit die bisher dominierende Arbeitsmarktsegmen-
tation zwischen Stadter und Migranten hin zu einer Teilung zwischen informell 
und formell Beschaftigten (Braun 2006). 

Frauen sind iiberdurchschnittlich haufig informell beschaftigt. Die ,,Zweite 
Nationale Untersuchung zur sozialen Position der Frauen" (Di er qi Zhongguo 
funu shehui diwei jiaocha) aus dem Jahr 2000 kommt zwar zu dem Ergebnis, 
class zu diesem Zeitpunkt etwas mehr Manner als Frauen informell beschaftigt 
waren (Manneranteil: 52,5%, Frauenanteil: 47,5%). Der Frauenanteil lag damit 
bei informeller Beschaftigung im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbe-
schaftigung aber iiberdurchschnittlich hoch: Von allen stadtischen Beschaftigten 
waren 43,4% Frauen, im formellen Sektor waren es sogar nur 37,9% (zit. nach 
Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2005 :215). 

Die Ergebnisse der Untersuchung zur sozialen Position von Frauen weisen 
zudem darauf hin, class ein weltweit zu beobachtendes Phanomen auch au£ China 
zuzutreffen scheint: Der informelle Arbeitsmarkt ist nicht nur ebenso wie der 
formelle nach Geschlecht segmentiert, die geschlechtsspezifischen Differenzen 
sind im informellen Arbeitsmarkt sogar groiser als bei formeller Beschaftigung. 
Zurn Ersten ist die geschlechtsspezifische Berufsteilung bei informeller Beschaf-
tigung besonders stark ausgepragt: Frauen sind in der informellen Okonomie 
noch starker in ,,typischen Frauenbranchen" konzentriert als im formellen Ar-
beitsmarkt. So sind 77,5% der informell beschaftigten Frauen in Berufen tatig, 
die eher mit weiblichen Arbeitskraften assoziiert werden (z.B. Gastronomie, Pfle-
ge, Reinigung), wogegen es bei formell beschaftigten Frauen nur 60,2% sind. 
Interessanterweise sind informell beschaftigte Manner auch haufiger in weiblich 
assoziierten Tatigkeiten vertreten (45% statt 31,4% bei formeller Beschaftigung) 
(Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2005 :217), was mei-
nes Erachtens auf den hohen Anteil von Dienstleistungstatigkeiten an informeller 
Beschaftigung zuriickzufiihren ist. 

Zurn Zweiten sind die Lohnunterschiede zwischen Mannern und Frauen bei 
informeller Beschaftigung besonders stark ausgepragt. Frauen erhalten am infor-
mellen Arbeitsmarkt durchschnittlich ein Drittel weniger Gehalt als Manner in 
diesem Beschaftigungssegment. Im formellen Arbeitsmarkt ist die Lohndifferenz 
mit 15% nur etwa halb so grois (Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue 
Yanjiusuo 2005 :218). 

Zurn Dritten ist die Absicherung von Frauen durch das Sozialsystem bei in-
formeller Beschaftigung extrem niedrig. Nur 16, 1 % der inform ell beschaftigten 



Frauen sind rentenversichert, 12,9% krankenversichert und 6, 7% arbeitslosen-
versichert. Zwar ist auch bei informell beschaftigten Mannern der Anteil der 
Sozialversicherten sehr gering, er ist aber jeweils deutlich hoher als bei ihren 
Kolleginnen (20% bzw. 18,6% bzw. 7,9%) (Laodong he Shehui Baozhang Bu 
Laodong Kexue Yanjiusuo 2005 :219). In der Gruppe der informell Beschaftigten 
ist die Situation von Frauen damit besonders prekar. 

5.2 Geografische Verteilung 
Studien, die den Informalisierungsgrad der einzelnen Provinzen Chinas kompara-
tiv darstellen, existieren bislang nicht. Interessant ist aber eine bereits mehrfach 
zitierte Erhebung des Arbeits- und Sozialministeriums aus dem Jahr 2002, die die 
Beschaftigungssituation in 66 Stadten in verschiedenen Teilen Chinas und mit 
unterschiedlich hoher Bevolkerungszahl detailliert erhoben und insbesondere 
das Ausmais von Informalitat erforscht hat. In dieser Studie wird die Situation in 
sogenannten ressourcenreichen Stadten (wortlich: Ressourcenstadte; ziyuanxing 
chengshi) mit der in nicht ressourcenreichen Stadten (wortlich: Nichtressourcen-
stadte; fei ziyuanxing chengshi) verglichen. In den ressourcenreichen Stadten, die 
ab den 1950er Jahren zu Industriebasen ausgebaut wurden und noch heute <lurch 
die Schwerindustrie gepragt sind, ist die Beschaftigungssituation deutlich ange-
spannter als in den restlichen Stadten. Trotz ihres geringen Arbeitskraftebedarfs 
wurden die Betriebe der kapitalintensiven Schwerindustrie vor Einfohrung der 
Marktwirtschaft uber Planquoten und grofszugige Subventionen dazu gebracht, 
deutlich uber den Bedar£ einzustellen. Diese Stadte, die uber das ganze Land 
verteilt sind, deren Konzentration im sogenannten ,,Rostgurtel" Nordostchinas 
aber besonders hoch ist, sind aufgrund ihres grofsen Personaluberhanges von 
den Arbeitsmarktreformen besonders betroffen (Cai 2005 :3). Ressourcenreiche 
Stadte weisen eine unterdurchschnittliche Wiederbeschaftigungsquote und eine 
uberdurchschnittliche Informalisierungsrate au£ (Laodong he Shehui Baozhang 
Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2005: 175£.). So waren dort 71,4% aller Beschaf-
tigten, die ihre Stelle zwischen den Jahren 2000 und 2002 angetreten hatten, in 
temporaren, stundenweisen oder Leiharbeitsverhaltnissen tatig (3 Prozentpunkte 
mehr als in den anderen Stadten). 48,2% der Wiederbeschaftigung £and in Indivi-
dualunternehmen statt (10 Prozentpunkte mehr) (Laodong he Shehui Baozhang 
Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2005: 177, 181; Cai 2005: 193). 

Die 66-Stadte-Studie stellt zudem eine deutliche Korrelation zwischen Stadt-
groise und Ausmais der Informalisierung her. Generell gilt: Je kleiner eine Stadt ist, 



desto hoher ist der Anteil informeller Beschaftigung an der Gesamtbeschaftigung. 
Lediglich in ,,sehr grofsen Stadten" (teda chengshi) war der Anteil informeller 
Beschaftigung niedriger als in den ,,Megastadten" ( chaoda chengshi) mit einer 
hoheren Bevolkerungszahl. Die Unterschiede sind mit mehr als 14 Prozentpunk-
ten zwischen den ,,sehr grofsen Stadten" (33,2%) und den Kleinstadten (47,5%) 
erheblich (vgl. Tabelle 2). Cai Fang, der diese Studie auswertete, geht davon aus, 
class diese Zahlen das Ausmafs informeller Beschaftigung noch unterschatzen, der 
aufgezeigte Trend aber korrekt ist ( Cai 2005: 18 8). 

Tab.2 Anteil informeller Beschiiftigung an der Gesamtbeschiiftigung nach Stadtgro(se, 2002 

Megastadte (chaoda chengshi) 
Sehr grof5e Stadte (teda chengshi) 
Grofsstadte (da chengshi) 
Mittelgro.Be Stiidte (zhongdeng 
chengshi) 
Kleinstadte (xiao chengshi) 

> 2 Mio. Einwohner 
1 - 2 Mio. Einwohner 
500.000 -1 Mio. Einwohner 
200.000 - 500.000 Einwohner 

> 200.000 Einwohner 

39,1% 
33,2% 
41,8% 

,43,9% 

47,5% 

Quelle: 66-Stiidte-Studie des Arbeits- und Sozialministeriums 2002, zit. nach Cai 2005:187(. 

Eine mogliche Ursache ist darin zu sehen, class in Staats- und Kollektivbetrieben 
- die in grofseren Stadten konzentriert sind - der Anteil formeller Beschaftigung 
noch immer hoher ist als in der Privatwirtschaft und insbesondere als in den 
Township and Village Enterprises (TVEs) der Kleinstadte. 

Eine au£ aktuellen Mikrozensusdaten basierende Studie weist zudem nach, 
class die Arbeitsbedingungen informell Beschaftigter in den prosperierenden Re-
gionen Chinas deutlich besser sind als im Rest des Landes (Du et al. 2007:13-19). 
Informell Beschaftigte in den schnell wachsenden Regionen verdienen mehr 
als doppelt so viel wie informell Beschaftigte im Rest Chinas. Damit sind die 
regionalen Lohnunterschiede bei informeller Beschaftigung sogar grofser als bei 
formeller Beschaftigung (ebenda: 17£.). Aufserdem sind in den Boomregionen 
auch for informell Beschaftigte die Jobs stabiler und die Beteiligung am Sozi-
alversicherungssystem hoher, wenn auch noch immer au£ niedrigem Niveau 
(ebenda:16, 19). 



5.3 Sektorale Verteilung 
Wie im Rest der Welt findet informelle Beschaftigung auch in China vorrangig in 
traditionellen Industriebranchen und im arbeitsintensiven Dienstleistungssektor 
statt. 

In traditionellen Industrien wie dem Baugewerbe, dem Bergbau und der pro-
duzierenden Industrie wachst der Anteil informeller Beschaftigung stetig an und 
hat sich in vielen Bereichen zur Hauptbeschaftigungsform entwickelt. Im Bauge-
werbe liegt der Anteil informeller Beschaftigung beispielsweise bereits bei 8 0% 
(Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004:14). 
Informelle Beschaftigung in der Industrie findet uberwiegend als informelle Lohn-
arbeit innerhalb des formellen Sektors statt und wird zu einem gro!sen Teil von 
Migranten ausgefohrt. Zudem wird ein Teil der Auftrage in der produzierenden 
und verarbeitenden Industrie an Selbstbeschaftigte in Form von Subcontracting 
weitergeleitet, die beispielsweise Einzel- oder Zubehorteile herstellen (Laodong 
he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003: 146). 

Im arbeitsintensiven Dienstleistungssektor ist bereits der Hauptteil der Ar-
beitsverhaltnisse informell. Diese Branche hat sich seit Beginn der Reform- und 
Offnungspolitik rasant entwickelt und konnte zumindest einen Teil der Arbeits-
platzverluste des Industriesektors ausgleichen, wenn auch zu schlechteren Arbeits-
bedingungen. Damit bestatigt sich auch in China ein weltweit zu beobachtender 
Trend, class die Tertiarisierung der Okonomie mit einer Informalisierung von 
Beschaftigung einhergeht. 

Ein Teil der Arbeitsverhaltnisse findet als informelle Lohnarbeit im formellen 
Sektor statt, etwa im Handel und der Gastronomie (Laodong he Shehui Baozhang 
Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003: 146). So sind beispielsweise Verkaufer in 
Supermarkten oder in den gro£sen Fastfood-Ketten nahezu vollstandig auf Stunden-
lohnbasis eingestellt (Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 
& ILO 2004:14). Der uberwiegende Teil informeller Dienstleistungstatigkeiten 
wird jedoch von Selbstbeschaftigten bzw. Mikrounternehmen ausgefiihrt. Dies 
gilt insbesondere for stadtische Kommunaldienstleistungen, for den Kleinhandel 
und for andere kleine Dienstleistungen wie Stra!senverkauf, kleine Restaurants 
oder Imbissstande, Frisorladen, Fahrradreparaturstande, Copy-Shops, Nahstuben 
oder Umzugsunternehmen (Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong Kexue 
Yanjiusuo 2003: 146). 

Im technologieintensiven Dienstleistungsbereich macht informelle Beschafti-



gung dagegen nur einen kleinen Anteil aus. Sie findet sich insbesondere in der 
Telekommunikationsbranche, dem Finanz- und Versicherungswesen, im Kunst-
und Kulturbereich und in den Medien (Hu & Yang 2001:3; Laodong he Shehui 
Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo & ILO 2004:14). 

6 lmplikationen fur den Arbeitsmarkt 
Die Informalisierung der chinesischen Okonomie hat den stadtischen Arbeits-
markt in vielerlei Hinsicht stark verandert. 

Die weite Verbreitung informeller Beschaftigung fiihrt zum einen dazu, dass 
trotz Entlassungen und hohem Arbeitskrafteangebot in China kaum offene Ar-
beitslosigkeit existiert. Aufgrund der niedrigen Eintrittsbarrieren und geringen 
Anforderungen an Qualifikation und Kapital werden informelle Tatigkeiten von 
der Regierung als wichtiger Beschaftigungskanal gerade for benachteiligte Grup-
pen am Arbeitsmarkt angesehen (Laodong he Shehui Baozhang Bu Laodong 
Kexue Yanjiusuo 2003: 15 3 ). Damit leistet s.ie w.ie in vielen Entwicklungslandern 
einen Beitrag zur Armutsminderung und zur Stabilisierung der sozialen Situation, 
der insbesondere vor dem Hintergrund erst im Aufbau begriffener sozialer Siche-
ru ngssysteme von gro!ser Bedeutung ist. Gleichzeitig tragt die Informalisierung 
dazu bei, das ehemals rigide Beschaftigungssystem zi.igig zu flexibilisieren und 
am Markt auszurichten. Das Arbeits- und Sozialministerium misst dieser Entwick-
lung hohe Relevanz fiir die Steigerung der Effizienz und Wettbewerbsfahigkeit 
der chinesischen Unternehmen zu und betont die Funktion informeller Selbstbe-
schaftigung als ,,Brutstatte" fiir Unternehmensgriindungen (Laodong he Shehui 
Baozhang Bu Laodong Kexue Yanjiusuo 2003: 155). 

Die Kehrseite dieser Entwicklung stellt eine Prekarisierung und verstarkte Seg-
mentation von Beschaftigung in China dar. Die Ausbreitung informeller Beschaf-
tigung fiihrt zur raschen Erosion des noch vor 10 bis 15 Jahren dominierenden 
,,Normalarbeitsverhaltnisses" mit stabilen, abgesicherten Vollzeittatigkeiten. Die-
ses wird <lurch eine grofse Vielfalt unterschiedlicher Arbeitsbedingungen ersetzt, 
wobei Arbeitsverhaltnisse ohne Arbeitsvertrage, Sozialversicherungszahlungen, 
feste Arbeitszeiten und Einkommenssicherheit einen gro!sen und wachsenden Teil 
ausmachen und zu e.iner genereLlen Verschlechterung der Beschaftigungsqualitat 
fiihren. China manifestiert dam.it trotz hohen Wirtschafts- und Wohlstandswachs-
tums seine Position als ,,Niedriglohnland" und die soziale Spaltung intensiviert 
sich. Die Zunahme von Protesten, Arbeitsverweigerungen und Demonstrationen 
wegen vorenthaltener Lohn- und Sozialversicherungszahlungen und gefahrlicher 



Arbeitsbedingungen sind Indikatoren dafor, wie stark sich die Beschaftigungssi-
tuation bereits prekarisiert hat. Die Informalisierung birgt erhebliches soziales 
Konfliktpotenzial, das der vom Arbeits- und Sozialministerium betonten Stabili-
sierungsfunktion informeller Beschaftigung entgegensteht. 

Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist eine Verschiebung der Segmentation 
des Arbeitsmarktes. Informelle Beschaftigung bedeutet insbesondere for die 
einst privilegierten stadtischen Arbeitskrafte einen sozialen und finanziellen 
Abstieg, for Migranten dagegen sind diese Arbeitsbedingungen oftmals noch 
immer besser als die Situation auf dem Lande. Dass sich informell beschaftigte 
Stadter und Migranten im selben Arbeitsmarktsegment wiederfinden, verwischt 
auf der einen Seite die Grenzen zwischen diesen beiden Gruppen und hebt 
die urspri.ingliche hukou-basierte Spaltung des Arbeitsmarktes zunehmend auf. 
Diesen Integrationstendenzen steht auf der anderen Seite aber eine neue Spaltung 
des stadtischen Arbeitsmarktes gegeni.iber. Diese trennt wiederum abgesicherte, 
relativ gut entlohnte formelle Arbeitsverhaltnisse von marginalen, informellen 
Tatigkeiten. Sie hat aber eine neue Qualitat, da die Trennlinie nun mitten durch 
die stadtische Gesellschaft geht und das prekare Segment im Vergleich zur 
,,traditionellen" Arbeitsmarktspaltung bedeutend groiser geworden ist (Braun 
2006). 

Gleichzeitig werden bestehende Differenzen intensiviert. Wie in vielen ande-
ren Landern sind Frauen im informellen Segment des Arbeitsmarktes bezi.iglich 
Einkommen, Sozialversicherung und Tatigkeitsprofilen noch starker diskrimi-
niert als im formellen Segment. Regionale Differenzen nehmen zu, da informelle 
Beschaftigung in den prosperierenden Entwicklungszentren des Landes und in 
gro:fsen Stadten einen geringeren Teil der Gesamtbeschaftigung ausmacht als in 
Kleinstadten und den alten Schwerindustriezentren. Auch im regionalen Vergleich 
sind die Unterschiede in der Beschaftigungsqualitat im informellen Arbeitsmarkt 
gro:fser als for formell Beschaftigte. Die Informalisierung von Beschaftigung ist 
damit ein wichtiger Erklarungsfaktor for die wachsende soziale Spaltung der VR 
China. 

Die Zunahme informeller Tatigkeiten hat zudem negative Folgen fur die sozia-
le Absicherung der Beschaftigten wie auch fur die Finanzierung der Sozialsysteme. 
Diese Problematik wird derzeit auch fur Deutschland und andere Industrielander 
intensiv debattiert (z.B. Klammer & Leiber 2006). Zwar garantiert in China 
informelle Beschaftigung derzeit mehr finanzielle Sicherheit, als dies das noch im 
Aufbau befindliche Sozialversicherungssystem leisten kann. Dass ein wachsender 



Teil der Bevolkerung nicht in das System einzahlt, impliziert aber groJse Finanzie-
rungsprobleme fur die Zukunft und behindert die Installation einer umfassenden 
Sozialsicherung (vgl. auch Du et al. 2007:22). 

Angesichts des groJsen AusmaJses informeller Tatigkeiten in China wird die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Beschaftigtengruppe in 
den nachsten J ahren eine der zentralen Herausforderungen for die chinesische 
Regierung darstellen. Zur Aufrechterhaltung der sozialen Stabilitat und zur 
Sicherung ihres Machtanspruches wird sie zunehmend dafor sorgen mtissen, class 
die arbeitsrechtlichen Defizite informeller Beschaftigung abgebaut werden und es 
nicht zu einer dauerhaften Prekarisierung und Exklusion groJser Bevolkerungsteile 
kommt. 

Erste Schritte in diese Richtung sind bereits erfolgt. Die Reform des hukou-
Systems, die landlichen Migranten eine legale Arbeitsaufnahme in den Stadten 
ermoglichen soll, ist Grundvoraussetzung for die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen dieser Beschaftigtengruppe. Aber auch in den Bereichen Arbeitsrecht, 
Sozialversicherung und Arbeitsmarktpolitik gibt es inzwischen Regierungsini-
tiativen, welche die Rechte inforrnell Beschaftigter besser schtitzen und die 
informelle Okonomie regulieren sollen. Diese Reformansatze zielen nicht darauf 
ab, inforrnelle Beschaftigung vollstandig zu formalisieren. Sie sollen vielrnehr 
die Prekaritat dieser Arbeitsverhaltnisse reduzieren, um den informellen Arbeits-
markt als wichtigen Beschaftigungskanal zu erhalten und zu starken. Reichweite 
und Umsetzungsgrad dieser Initiativen sind allerdings bisher gering; sie haben 
den Prekarisierungstrend bislang nicht stoppen konnen. 

7 Fazit 
Informelle Beschaftigung ist keine Randerscheinung, sondern stellt als Beschafti-
gungsform der Halfte der Arbeitskrafte in den Stadten ein signifikantes Phanomen 
dar, das die Realitat der Arbeitsbedingungen in China wesentlich pragt. Diese 
Situationist zu einem Teil Folge globaler Trends, zum anderen aber auch Ergebnis 
des spezifisch chinesischen Wegs des Strukturwandels und der okonomischen 
Transformation. 

Die Transformation von einer Agrar- in eine Industriegesellschaft ist in China 
wie in anderen Entwicklungslandern mit Land-Stadt-Migration verbunden. Auf-
grund hoher Eintrittsbarrieren zum stadtischen Arbeitsmarkt <lurch das spezielle 
System der Haushaltsregistrierung ist Beschaftigung landlicher Migranten in 
China jedoch zwangslaufig inforrnell. Diese Situation hat sich auch <lurch die 



hukou-Reformen bislang kaum geandert. 
Auch die Deregulierung von Beschaftigung mit dem Ziel ihrer Flexibilisie-

rung ist ein weltweites Phanomen und wird in vielen Landern als Voraussetzung 
zur Bewaltigung des Strukturwandels, for wirtschaftliches Wachstum und den 
Abbau von Arbeitslosigkeit angesehen (vgl. Keller & Seifert 2006:236). Die 
Deregulierungspolitik hat selbst in den Industrielandern zum Wiedererstarken 
atypischer Beschaftigungsformen gefi.ihrt. Die Informalisierung von Arbeit ist 
wiederum in der Regel mit wachsender sozialer Polarisierung und einer Verstar-
kung der geschlechtsspezifischen Segmentation des Arbeitsmarktes verbunden, 
was auch in China zu ·beobachten ist. Die drastische Deregulierung der Arbeits-
beziehungen in den Staats- und Kollektivbetrieben im Zuge der Transformation 
von einer Plan- in eine Marktwirtschaft hat in China aber auch sehr spezifische 
Auswirkungen auf die Gestalt informeller Beschaftigung. Der rapide Abbau von 
formellen Arbeitskraften in der Staatsindustrie seit Mitte der 1990er Jahre und 
die mangelnde Durchsetzung von Arbeitsstandards haben dazu gefo.hrt, class neue 
Stellen zum Grofsteil mit informell Beschaftigten besetzt wurden. Daher ist der 
Anteil informell Beschaftigter in der Staatswirtschaft in China aufsergewohnlich 
hoch. Gleichzeitig beschaftigen die sich seit Reformbeginn schnell entwickelnden 
Privatunternehmen viele informelle Arbeitskrafte. Insgesamt ist daher in China 
der Anteil informeller Lohnarbeit im formellen Sektor deutlich hoher als im 
Rest der Welt. Informelle Selbstbeschaftigung nimmt ebenfalls zu. Da sie sich 
aber aufgrund ihrer marginalen Existenz zu Zeiten der Planwirtschaft erst lang-
sam wieder etabliert, ist ihr Anteil an informeller Beschaftigung in China im 
internationalen Vergleich sehr gering. 

Wie in vielen anderen Landern haben die Einbindung in die Weltwirtschaft 
und die Auswirkungen der Globalisierung von Finanz- und Handelsstromen 
wesentlichen Einfluss au£ die Informalisierung von Beschaftigung in China. Der 
wachsende internationale Wettbewerbsdruck und die daraus abgeleiteten ver-
starkten Effizienzbemi.ihungen der Unternehmen (Flexibiliseriung, Senkung von 
Arbeitskosten) haben in vielen Teilen der Welt zur Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen, zur Zunahme informeller Tatigkeiten und zur Prekarisierung 
bestehender informeller Arbeitsverhaltnisse gefi.ihrt (z.B. ILO 2002a; Carr & 
Chen 2001; Lee & Eyraud 2007). In China trifft die starke Importkonkurrenz 
insbesondere die ineffizienten Staats- und Kollektivbetriebe in der verarbeitenden 
Industrie (v.a. Automobilindustrie und Maschinenbau) sowie die Landwirtschaft 
besonders hart (Chen Zhao 2004: 15; Mo 2000: 19). Dies verstarkt einerseits den 



Druck zum Abbau von Arbeitskraften in der Staatswirtschaft und andererseits die 
Land-Stadt-Migration und fiihrt in beiden Fallen zu einer Intensivierung und Be-
schleunigung des Informalisierungsprozesses. Gleichzeitig werden Arbeitsplatze 
noch starker in arbeitsintensive Exportindustrien, wie Textil- oder Spielzeugin-
dustrie, und in den Dienstleistungssektor verlagert, die zu den ,,Gewinnern" der 
AuBenoffnung zahlen. Dies sind aber zugleich die Sektoren, in denen der Anteil 
informeller Beschaftigung besonders hoch und die Arbeitsbedingungen haufig 
prekar sind. 

Das wichtigste Spezifikum der chinesischen Situationist aber die Gleichzei-
tigkeit all dieser Entwicklungen. Deregulierungspolitik, Land-Stadt-Migration, 
Tertiarisierung und Offnung zur Weltwirtschaft haben in China innerhalb kiirzes-
ter Zeit und parallel zueinander stattgefunden und zu einem drastischen Anstieg 
der zuvor kaum existierenden informellen Beschaftigung auf 5 0% der stadtischen 
Gesamtbeschaftigung gefiihrt. 

Informelle Beschaftigung wird ein signifikantes Element des chinesischen 
Arbeitsmarktes bleiben, solange das Arbeitskrafteangebot die formellen Arbeits-
moglichkeiten iibersteigt, die Land-Stadt-Migration anhalt und Chinas Wachs-
tumsstrategie auf arbeitsintensiver Produktion im Niedriglohnsektor basiert. Mit 
der Halfte der Arbeitskrafte in informellen Tatigkeiten wird die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der informellen Okonomie zu einem entscheidenden 
Faktor, der ilber das Erreichen der von der Regierung propagierten Ziele einer 
,,harmonischen Gesellschaft" und einer ,,nachhaltigen Entwicklung" wesentlich 
mitentscheidet. 
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