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Chinas Jahrzehnt der Reformen: 

"Nene historische Etappe" - 

Abkehr vom Primat der Ideologic?

1.

"Neue historische Etappe" und ihre 

Geschichte

Zu der Zeit, da die europaische Auf- 

klarung in die Franzdsische Revolution 

einmiindete, ging im kaiserlichen Chi

na eine der groBen Zeiten imperialen 

Friedens und allgem einen Wohls tan- 

des dem Ende entgegen. Die konfuzia- 

nische Staats- und Gesellschaftslehre 

- das geistig-ideologische Fundament 

der chinesischen Zivilisation - erklarte 

solche Erscheinungen des historischen 

Niedergangs mit Hilfe verschiedener 

kosmischer Kreislaufvorstellungen. 

Zahlreiche Dynastien waren gekom- 

men und gegangen, das Prinzip des 

"geming" blieb wirksam, das "himmli- 

sche Mandat wechselte" auf einen neu- 

en dynastischen Trager.

Wie schon in friiheren Krisenzeiten 

wiesen auch diesmal einige weitsichtige 

konfuzianische Gelehrte auf die Ge- 

fahr eines "Mandatswechsels" hin. Sie 

verurteilten vor allem die aus ihrer 

Sicht verhangnisvolle Tendenz zum 

metaphysischen Denken bei groBen 

Teilen der Staatselite. Mit dem Aufruf 

"die Wahrheit in den Tatsachen su- 

chen" (shishi qiu shi) hofften sie, ein 

neues wirklichkeitsgerechteres Be

wuBtsein zu wecken. Rund 200 Jahre 

spater nahmen Deng Xiaoping und die 

ihm ergebenen Krafte in der Kommu- 

nistischen Partei Chinas den Kampfruf 

wieder auf, um die ideologische Ent- 

stellung der Wirklichkeit zu uberwin- 

den und den Zwang zum umfassenden 

Wandel allgemein bewuBt zu machen. 

Sie haben nicht vergessen, daB der 

heute gebrauchliche chinesische Aus- 

druck fur "Revolution" (geming) nichts 

anderes als "Mandatswechsel" bedeu- 

tet.

Die kritischen Denker des 18.Jahrhun- 

derts konnten nicht wissen, daB sie 

nicht nur die ersten Symptome eines 

langsamen dynastischen Zerfalls erleb- 

ten, sondern den beginnenden Zu- 

sammenbruch der gesamten traditio- 

nellen Ordnung. Deng und seine An- 

hanger befanden sich in einer ge- 

schichtlich giinstigeren Lage. Sie ver- 

mochten zu erkennen, daB eine neue 

Phase innerhalb des Jahrhundertpro- 

zesses der Modemisierung Chinas un- 

vermeidlich geworden war. Sie verkiin- 

deten daher 1978/79 den Beginn einer 

"neuen historischen Etappe".

Blickt man heute zuriick, erscheint die- 

ser Anspruch nicht iibertrieben. Wie 

auch immer man die Erfolgschancen 

der zukiinftigen Entwicklung Chinas 

einschatzen mag, ein Zuriick zu den 

Denk- und Verhaltensformen der 60er 

und 70er Jahre ist nicht mbglich. Alle 

Altemativen haben sich im BewuBtsein 

der Bevblkerung und eines GroBteils 

der politischen Elite selbst diskredi- 

tiert. Auch die orthodoxen Krafte in 

der heutigen chinesischen Fiihrung be- 

zeichnen nur die Anfangsjahre bis 

1956/57 als "gute Tradition".

Wahrend der folgenden zwei Jahrzehn- 

te, insbesondere wahrend der kultur- 

revolutionaren Phase, hatte sich China 

gleichsam seiner eigenen "Normalitat" 

beraubt. Die Vorherrschaft utopischen 

Ideenguts hatte zur radikalen Kritik 

der Leistungen gefiihrt, die zum Erhalt 

der Gesellschaft notwendig sind. Das 

"Chaoskonzept" (luanzi guan) - der un- 

gezahmte Drang zur "Zerstbrung des 

Alten" - fiihrte letzten Endes zur Ent- 

fesselung nicht mehr kontrollierbarer 

Gewalt und zur allgemeinen Erniedri- 

gung der Intellektuellen bzw. des Sach- 

verstandes iiberhaupt. Die Zerstbrung 

gelang, der verheiBene Aufbau des 

Neuen nicht. Wie schon bei friiheren 

historischen Utopieausbruchen, in de- 

ren Reihe die Kulturrevolution nur den 

vorlaufig letzten darstellt, kam es zur 

allmahlichen "Selbstverelendung" der 

Massen und zu dem entsprechenden 

Drang nach einer Restauration hierar- 

chischer Herrschaft. Das nichtideolo- 

gische Motiv, das die chinesische Ge

sellschaft naturwiichsig durchdringt, ist 

der Wunsch nach einer Ruckkehr zu 

gesicherten Lebensformen. Gleichheit 

erscheint als zerstbrerischer Wert, sie 

wird als "Egalitarismus" verurteilt. Si- 

cherheit ist untrennbar mit einer hie- 

rarchischen Gestaltung aller Lebens- 

spharen verbunden. In der Tradition 

kam dieser Grundgedanke im beruhm- 

ten "Harmoniekonzept" (he) zum Aus- 

druck. Dieser Harmoniebegriff kann 

insofern zu MiBverstandnissen fiihren, 

als er keineswegs die seelische Aus- 

geglichenheit aller Individuen zum 

hbchsten Ziel erhob. Vielmehr sollte 

sich die Gesellschaft insgesamt auf- 

grund eines komplexen Geflechtes von 

Unter- und Uberordmmgsverhaltnis- 

sen in einem Zustand des Gleichge- 

wichtes halten. Es ware also eher an 

eine musikalische Harmonie zu den

ken, deren Klangbild auf der festen 

Tonfolge der einzelnen Noten beruht; 

kurz gesagt, es geht um das Ganze, 

nicht um die Einzelnen. Nur das Gan

ze ist in der Lage, Widerspriiche zwi- 

schen den Teilen zu dampfen und Ba- 

lancen zu wahren. Das gilt sowohl fur 

den geistigen, als auch fur den materi- 

ellen Bereich. Das Schriftzeichen "he" 

besteht aus zwei Teilen, die jeweils ei

ne Getreidepflanze und einen Mund 

darstellen. Die grundlegendste Form 

der Harmonie und des Gleichgewich- 

tes in einer zivilisierten Gesellschaft 

besteht also in einem ausgeglichenen 

Verhaltnis zwischen Nahrung und Be- 

vblkerung. Eine solche von politischen 

Willkiirausbruchen und materiellem 

Elend freie Ordnung konnte sich die 

konfuzianische Staats- und Gesell- 

schaftstradition nur in hierarchisch ge- 

stuften Verhaltnissen vorstellen. Die 

Aufrechterhaltung solcher Verhaltnis- 

se und die Wahrung angemessener 

Abstande von oben nach unten boten 

die grundlegende Voraussetzung fiir 

eine "sanfte Regierung". Dies war die 

politische Kemaussage in den "Unter- 

weisungen der Sanften" (rujiao), wie 

die konfuzianischen Gelehrten selbst 

ihre Lehre nannten. Der Begriff "Kon- 

fuzianismus" existierte in der Tradition 

nicht. Das hierarchische BewuBtsein 

von der rechten Ordnung lebt als zu- 

mindest unterschwellig wirkendes Ide- 

engut bis in die Gegenwart fort. Es ist 

Teil der sogenannten "stillen Dimen

sion" der politischen Kultur Chinas und 

Widerschein vergangener Erfahrun- 

gen. Die gute Herrschaft garantiert vor 

allem die Freiheit vom Elend.
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Im vierten vorchristlichen Jahrhundert 

hatte Mencius, einer der Grundungs- 

philosophen des Konfuzianismus, die

sen Grundgedanken als erster deutlich 

formuliert:

"Wenn Nahrung und Kleidung ausrei- 

chend sind, dann werden die Men- 

schen Ehre und Scham kennen ... So 

ist der Weg des Volkes. Wenn es ein 

gesichertes Auskommen hat, wird es 

eine dauerhafte Gesinnung zeigen. 

Wenn es kein gesichertes Auskom

men hat, wird es sich der Haltlosig- 

keit, dem moralischen Niedergang, 

der Charakterlosigkeit und der wilden 

ZiigeUosigkeit hingeben." (Deng 

Wengong)

"Die kluge Herrschaft regelt also das 

Auskommen des Volkes, damit es fur 

diejenigen, die uber ihm stehen, sor- 

gen kann und genug hat, um Eltem, 

Frauen und Kinder zu versorgen, da

mit es in guten Jahren immer zufrie- 

dengestellt ist und in schlechten Jah

ren der Gefahr des Elends entgeht. 

Erst dann kann man das Volk zu et- 

was anhalten, und es wird sich dem 

Guten zuwenden; denn unter solchen 

Umstanden wird das Volk willig fol

gen." (Liang Huiwang)

Rund 2.300 Jahre spater behauptete 

Chen Yim, neben Deng Xiaoping einer 

der groBen Altfuhrer Chinas:

"Sobaid wir die Fragen hinsichtlich der 

Emahrung, Wohnung, Kleidung und 

der taglichen Notwendigkeiten gelbst 

haben, kbnnen die Menschen ein bes- 

seres Leben fiihren. Sie werden nicht 

nervos werden, und wir werden keine 

Schwierigkeiten bekommen, wenn wir 

sie mit geniigend Nahrung versorgen 

und die Kontrolle uber ihr Denken 

ein biBchen lockem, statt sie straff zu 

halten, wenn wir mehr geistige und 

sportliche Tatigkeiten zulassen, ihrer 

Arbeitsbelastung mehr Aufmerksam- 

keit schenken und ihnen genug Zeit 

zum Ausruhen geben ... Natiirlich, 

wenn wir unseren Lebensstandard 

verbessern und unser Land aufbauen 

wollen, wenn wir die Produktion er- 

hbhen und wirklich bemerkenswerte 

Leistungen vollbringen wollen, dann 

wird es nicht ausreichen, wenn wir 

nur leere Spriiche machen, groBe, 

aber unpraktische Projekte aufziehen 

oder irgendwelche Ziele aufstellen. 

Vielmehr sollten wir uns die Dinge 

sowohl im Detail als auch mit Ab- 

stand ansehen und unsere SchluBfol- 

gerungen aus der Vergangenheit fiir 

die Gegenwart ziehen und sie dann 

Schritt fiir Schritt durchfiihren."1

Es versteht sich von selbst, wenn mit 

dem neuen politischen Handlungs- 

bewuBtsein der heutigen chinesischen 

Fiihrung eine entsprechende Umbe- 

wertung der Leitideologie, insbesonde- 

re der Normen fur gute Herrschaft, 

einhergeht. Das Stichwort in diesem 

Zusammenhang heiBt "Anfangsstadi

um des Sozialismus". Dem AuBenste- 

henden mag die Neuetikettierung ver- 

wunderlich erscheinen, zum al das "An- 

fangsstadium" fur den gcschichtlich 

nahezu endlosen Zeitraum von 100 

Jahren andauem soli. Ferner hatte die 

Partei bereits Mitte der 50er Jahre of- 

fiziell das Stadium des Sozialismus er- 

reicht, und 1958 wahrend des GroBen 

Sprungs war verkiindet worden, daB 

selbst Greise noch die Ankunft des 

Kommunismus erleben warden. In der 

Tat wurde die neue Weltsicht auch in- 

nerhalb Chinas von vielen mit einer 

gewissen Reserve aufgenommen. So 

heiBt es u.a. dazu:

"Als das Konzept, daB das Anfangssta

dium des Sozialismus mindestens 100 

Jahre andauem wurde, erstmals ein- 

gefiihrt wurde, meinten einige Genos- 

sen: Ware es nicht besser, diese The- 

orie nicht zu verkiinden? Ist es nicht 

mbglich, daB einige Genossen den 

Gedanken, daB dieses Stadium mehr 

als 100 Jahre andauem wird, als be- 

driickend empfinden? Das Anfangs- 

stadium des Sozialismus ermoglicht 

die Existenz verschiedener Arten von 

wirtschaftlichen Elementen. Man geht 

sogar so weit, eine private Wirtschaft 

mit Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Be- 

ziehungen zuzulassen und sie noch 

auszudehnen. HeiBt das nicht, offen 

den Kapitalismus zu praktizieren? Es 

gibt einige Leute, die behaupten, daB 

die Theorie vom Anfangsstadium des 

Sozialismus in Wirklichkeit die Theo

rie einer gemischten Wirtschaft sei, 

teilweise sozialistisch und teilweise 

kapitalistisch. Wahrend des Anfangs- 

stadiums des Sozialismus ist es not- 

wendig, auf eine ganze Reihe kapitali- 

stischer Praktiken zuriickzugreifen. In 

der Tat ist alles auf dieser Welt eine 

Mischung von Gut und Schlecht. 

Nichts vollstandig Perfektes existiert. 

Was wir zu tun haben, ist jede Sache 

im einzelnen zu betrachten und zu 

entscheiden, ob sie iiberwiegend niitz- 

lich oder iiberwiegend nachteilig ist... 

Wenn die Dinge in dieser Weise fort- 

laufen, besteht da nicht die Wahr- 

scheinlichkeit, daB die Menschen das 

leere Gefiihl haben werden, es habe 

keinen Zweck, auf den Aufstieg aus 

dem Anfangsstadium des Sozialismus 

zu hoffen und daher habe es auch 

keinen Zweck, irgendwelche Ideale zu 

hegen. Da die Menschen fiir lange 

Zeit dem ideologischen EinfluB der 

Linken ausgesetzt waren, ist es nicht 

auBergewohnlich, wenn sie solche 

Vorstellungen hegen."2

Hier wird ein weiterer Grundzug der 

politischen Kultur Chinas sichtbar, in

dem sich Gegenwart und Vergangen

heit verbiuden. Zum einen besteht das 

Bediirfnis, Wirklichkeit und Ideologic 

in Ubereinstimmung zu bringen. Eine 

der immer wiederkehrenden Forde- 

rungen der chinesischen Geisteselite 

seit 2000 Jahren war: Politik und Lehre 

sind eins (zhengjiao heyi). Zum ande- 

ren wird denuoch erwartet, daB die 

Windungen und Briiche in der offiziel- 

len Lehre Handeln und Denken der 

Bevolkerung nicht wesentlich beein- 

trachtigen. Als glattendes Element 

wirkt offensichtlich das tiefe Bediirfnis 

zur Dampfung von Widerspriichen und 

das traditionelle Bemuhen, sie in der 

Schwebe zu lassen. Die Fahigkeit der 

chinesischen Gesellschaft, mit Wider- 

spriichen zu leben und sie als Normali- 

tat anzusehen, ist ungleich grbBer als 

in westlichen Gesellschaften. Diese 

Fahigkeit und die auf ihr beruhende 

Form der Herrschaft scheinen ange- 

sichts der groBen Konfliktpotentiale 

der chinesischen Gesamtgesellschaft 

existenzerhaltend zu wirken.

Dieser fur die Beurteilung Chinas und 

seiner Entwicklungsmoglichkeiten 

wichtige Sachverhalt kommt in den 

folgenden Aussagen deutlich zur Gel- 

tung:

'Wir miissen nach einer kulturellen 

Erklarung suchen, weshalb der chine- 

sische Pragmatismus andere politi- 

sche Kulturen in der Flexibilitat und 

Anpassungsfahigkeit, in der Leichtig- 

keit, mit der die Fuhrer die Politik 

andern kbnnen und in dem Gleichmut 

der Offentlichkeit, die Wendungen 

und Neubeginne zu akzeptieren, 

iibertrifft. Der offensichtliche Aus- 

gangspunkt beim Nachdenken uber
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diesen Zug des chinesischen Pragma- 

tismus liegt in der weitverbreiteten 

Ansicht (nahezu ein Stereotyp), daB 

die Chinesen ausgesprochene Reali- 

sten sind, die ein starkes BewuBtsein 

fiir das Hier und Jetzt haben und die 

ihr Verhalten schnell anpassen kbn

nen, um die Logik jeder Situation, in 

der sie sich gerade befinden, nutzen 

zu kbnnen ... Die Forderungen des 

Realismus tragen dazu bei, Erwar- 

tungen der Konformitat zu schaffen 

und damit die Fiihrung durch die Au- 

toritaten zu verstarken. In der Tat 

ware es ziemlich falsch anzunehmen, 

daB die Wurzeln der Konformitat 

hauptsachlich in der Furcht vor 

Staats- und Parteisanktionen liegen 

und die Rolle des sozialen und Peer 

Group-Zwanges zu iibersehen ... 

Wenn sich die Bedingungen andern, 

ist es nur natiirlich, daB sich das Be- 

tragen und die Haltung der Menschen 

ebenfalls andert. Die iibliche Erkla- 

rung fiir diese Anpassungsfahigkeit 

liegt darin, daB die kulturellen Nor

men Chinas im hohen MaBe zum 

Praktikularismus tendieren, und des- 

halb lernen die Menschen bereits 

friih, daB bei verschiedenen Bezie- 

hungen und unter verschiedenen Um- 

standen das Verhalten sich ebenfalls 

andern sollte. Die chinesische Kultur 

umgeht damit im hohen MaBe die 

Spannungen, die psychologisch zer- 

setzend wirken kbnnen und die in 

Kulturen mit universalistischen Nor

men weitverbreitet sind, in denen das 

Verhalten in verschiedenen Situatio- 

nen darauf ausgerichtet erscheinen 

muB, mit absoluten Prinzipien iiber- 

einzustimmen."3

Die Abkehr von der Tyrannei des Ide- 

ologischen uber alle Bereiche des Le- 

bens ist einer der beiden Griinde, die 

es berechtigt erscheinen lassen, die 

letzten zehn Jahre der chinesischen 

Entwicklung als Beginn eines neuen 

geschichtlichen Zeitabschnittes zu be- 

werten. Der wachsende Problemdruck 

der Wirklichkeit leitete einen ProzeB 

des politischen Umdenkens ein. Die 

Theorie vom Anfangsstadium des So- 

zialismus stellt einen "KompromiB" 

dar, mit dem sich die Partei- und 

Staatsfuhrung abzufinden scheint. Die 

uberkommenen Werte-, Normen- und 

Institutionengebaude konnten in den 

letzten vier Jahrzehnten zwar modifi- 

ziert, aber nicht grundsatzlich "zer- 

stbrt" werden. Die neuen, ideologisch 

bedingten Ideale haben in der Praxis 

des Landes nur insoweit Geltung ge- 

funden, als sie sich in den allgemeinen 

gesellschaftlichen Konsens einbetten 

lieBen. Ansonsten beginnt ihre Bedeu- 

tung fur das politische, wirtschaftliche 

und kulturelle Leben zu verblassen. 

Man kann vom Entstehen einer Art 

"praktischer Ideologic" sprechen. An- 

satze spiegeln sich in den gegenwarti- 

gen Forderungen nach dem Aufbau ei

ner "geistigen sozialistischen Zivilisa- 

tion" wider. Diese geistige Zivilisation 

soli der "materiellen Zivilisation geisti

ge Antriebskraft und Stiitze" sein. In 

ihr sollen "alle positiven Ideen und 

Verhaltensweisen", die "die Vier Mo- 

dernisierungen, den nationalen Auf- 

schwung, die Wiedervereinigung des 

Vaterlandes, die Einheit der Nation, 

den Fortschritt der Gesellschaft und 

den Wohlstand des Volkes for dem", 

verwirklicht werden. Ferner soli es zu 

einer "Entfaltung der eigenen guten 

Traditionen bei gleichzeitiger Uber- 

nahme von kulturellen Errungenschaf- 

ten des Westens und Entwicklung ei

ner sozialistischen Kultur chinesischer 

Pragung" kommen.4

Der zweite Grund, der es berechtigt 

erscheinen laBt, von einem neuen 

Zeitabschnitt im langfristigen Moder- 

nisierungsprozeB des Landes zu spre

chen, liegt schlichtweg in der Bilanz 

der vollbrachten Leistungen. Das Jahr- 

zehnt seit Beginn des Reformkurses ist 

- man muB es betonen - das erfolg- 

reichste seit dem historischen Nieder- 

gang der traditionellen Ordnung, und 

erstmals seit Grundung der Volksre- 

publik behielt eine in sich leidlich wi- 

derspruchsfreie Entwicklungslinie im 

groBen und ganzen ihre Gultigkeit. 

Zwar gab es ein nicht unerhebliches 

MaB an politischer Obstruktion aus 

verschiedenen Richtungen, aber eine 

wirkungsvoll geschlossene Opposition 

konnte sich nicht herausbilden. Zwar 

kann man immer noch nicht von einem 

echten nationalen Entwicklungskon- 

sens sprechen, aber die Zeit diametral 

gegenlaufiger Kampfprogramme 

scheint der Vergangenheit anzugehb- 

ren. Zwar lassen sich immer noch un- 

terschiedliche Auffassungen uber 

AusmaB und Geschwindigkeit des an- 

zustrebenden Ordnungswandels er- 

kennen, aber im Gegensatz zu den 

60er und 70er Jahren gleicht die Wirt- 

schafts- und Entwicklungspolitik Chi

nas nicht mehr - wie der Volksmund 

sagt - dem Mond, der zu Beginn und 

zur Mitte des Monats jeweils eine vbl- 

lig andere Position am Firmament ein- 

nimmt. Der Entwicklungsverlauf blieb 

in sich verhaltnismaBig geschlossen 

und von absoluten Riickschlagen frei. 

Er wurde von einem Wachs turn getra- 

gen, das im Ergebnis uber eine Ver- 

doppelung der Pro-Kopf-Leistungen in 

alien wichtigen Bereichen hinausging. 

Eine ernst zu nehmende Ausnahme 

bildete lediglich die Nahrungsmittel- 

erzeugung, die wahrend der letzten 

Jahre erneut zur Sorge AnlaB bot. 

Dennoch, die wirtschaftlichen Lei- 

stungsverbesserungen fiihrten zu ei

nem deutlichen Abbau der Armut. Die 

Zahl der Menschen, die mehr oder 

weniger dauerhaft unter dem offiziel- 

len Bedarfsminimum leben, reduzierte 

sich von rd. 200 Mio. auf ca. 60 Mio., 

unter ihnen annahernd 15 Mio. Stadt- 

bewohner. Insgesamt ist die Grund- 

bedarfsversorgung der chinesischen 

Bevolkerung gegenwartig deutlich bes- 

ser als in anderen Landern mit ver- 

gleichbarem wirtschaftlichen Lei- 

stungsniveau. Sie entspricht in etwa 

dem Stand von Entwicklungsgesell- 

schaften mit einem Pro-Kopf-Ein- 

kommen von rd. 1.000 US$.

2.

"Sprung nach Westen" oder "Nach 

dem Machbaren vorgehen?"

Die Erfolgsbilanz ist beachtlich. Den

noch hat die Entwicklung der chinesi

schen Wirtschaft, insbesondere unter 

ordnungspolitischen Gesichtspunkten, 

einen "kritischen historischen Punkt" 

erreicht. Das offizielle Wortritual for- 

dert zur "Verbesserung des wirtschaft

lichen Umfeldes und Ausrichtung der 

wirtschaftlichen Ordnung" auf. Aber 

die zentrale Fuhrungsebene stbBt auf 

den anhaltenden Widerstand erhebli- 

cher Teile der eigenen Kaderschaft, 

deren Grundhaltung als "nicht durch- 

lassen, nicht verstehen, nicht beachten" 

(bu tong, bu dong, bu guan) charakte- 

risiert wird. Sie tragen nicht zur L6- 

sung der Reformproblematik bei, sie 

sind selbst das Problem. Ihnen wird 

vorgeworfen, letzten Endes immer 

noch eine Politik zu befiirworten, "die 

den Lebensstandard des Volkes senkt 

und bei der die alte Melodie von der 

’ruhmreichen Armut’ und ’je armer, 

desto revolutionarer’ gesungen wird. 

Genosse Deng Xiaoping hat wieder- 

holt darauf hingewiesen: Armut ist 

nicht Sozialismus. Unser Ziel ist es, 

mit der Durchfiihrung der Reform und 

des Aufbaus das Etikett der Armut ab- 

zuwerfen."5
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Die untere und mittlere Kaderschaft 

ist fiir den Entwicklungsdurchbruch 

des Landes von entscheidender Bedeu- 

tung, wie auch offiziell anerkannt wird. 

Es geht nicht in erster Linie darum, 

"ob die zentralen Behbrden oder die 

Massen das notwendige Vertrauen ha- 

ben, sondem es geht darum, ob die 

Kader aller Ebenen dieses Vertrauen 

haben oder nicht".6 Die Durchset- 

zungsfahigkeit der zentralen Reform- 

vorstellungen ist keineswegs gesichert. 

Viehnehr muBte man auf nationaler 

Ebene eingestehen:

"Wir sehen tins in der neuen Situation 

drei Moglichkeiten gegeniiber. Er- 

stens, wenn wir die Reform unterbre- 

chen, werden wir uns in einer Lage 

befmden, in der die Reform nur mit 

Verzbgerungen voranschreitet. Diese 

Wahl diirfen wir natiirlich nicht tref- 

fen. Zweitens, wir gehen zuriick: Die- 

ser Weg ist von einigen Landern ein- 

geschlagen worden. Wenn wir zu- 

riickgehen und mehrere Jahre warten, 

bevor wir mit der Reform wieder ein- 

setzen, werden wir einen hoheren 

Preis zahlen miissen. Wir diirfen die

sen Weg unter keinen Umstanden 

einschlagen. Es ist nicht mbglich, auf 

diesem Weg voranzukommen. Drit- 

tens, wahrend wir das wirtschaftliche 

Umfeld verbessem und die wirt

schaftliche Ordnung ausrichten, miis- 

sen wir die Reformen umfassend ver

tiefen und auf dem Weg voranschrei- 

ten, ein neues Modell der sozialisti- 

schen Warenwirtschaft aufzubauen. 

Dies ist die einzig richtige Wahl fur 

uns. Alle Genossen der Partei sollten 

einen niichternen Verstand haben, 

wenn sie an einem entscheidenden 

Punkt in der Geschichte angekom- 

men sind. Sie miissen sich darum be- 

miihen, ihre ideologischen Begrenzt- 

heiten unermiidlich auszuraumen."7

In der Tat ist eine "geistige Reform" 

der Kaderschaft dringender derm je. 

Nach wie vor laBt sich eine ausgeprag- 

te Tendenz erkennen, organisations- 

politisch bedingte Schwachen der 

Wirtschaft durch iiberhbhte Investi- 

tionstatigkeit auszugleichen, statt sich 

der Problematik direkt zu stellen. Die

se Tatsache laBt sich an einer Reihe 

statistischer Daten ablesen, die in der 

einen oder anderen Form die Intensi

ty des Wirtschaftens widerspiegeln. 

Nach intemationalen Kriterien diirfte 

das "reale Wachstum" der chinesischen 

Gesamtwirtschaft, um rund zwei Pro- 

zentpunkte niedriger liegen als aus den 

chinesischen Angaben hervorgeht. Die 

Industriewirtschaft des Landes leidet 

unter permanenten Disproportionen. 

Die Diskussion um den "Verlust des 

Gleichgewichts" (bili shitiao) ver- 

stummte wahrend des letzten Jahr- 

zehnts nur selten. Man ist dem ange- 

strebten Ziel eines "beweglichen oko- 

nomischen Gleichgewichtes" kaum na- 

her gekommen. Jahr fiir Jahr erfolgt 

die gleiche kritische Bestandsaufnah- 

me, nach der sich "das Verhaltnis zwi- 

schen Produktion und Nachfrage ein- 

deutig im Ungleichgewicht befmdet", 

eine "unzureichende Versorgung mit 

Materialien" vorherrscht, die "Anpas- 

sungen in der Produktionsstruktur 

nicht mit den Veranderungen in der 

Nachfragestruktur schritthalten" und 

"der Widerspruch in Angebot und 

Nachfrage zu einem Anstieg der Wa- 

renpreise fiihrt". Ferner wird regel- 

maBig der "Energiemangel, eine stan- 

dige Uberlastung des Transportsek- 

tors, Mangel an Roh- und Halbmateri- 

alien und ein Ungleichgewicht in den 

Devisenbestanden" beklagt. Jahr fiir 

Jahr ist die chinesische Industrie unter 

der staatlichen Vorgabe angetreten, ihr 

Niveau zu erhohen. Jahr fur Jahr hat 

sie ihre mangelnde Effizienz demon- 

striert. Der Anstau nicht absorbierba- 

rer und nicht absetzbarer Lagerbe- 

stande konnte nur unwesentlich verrin- 

gert werden, ein Phanomen, das chi

nesische Kritiker anschaulich als hohen 

"Wassergehalt" (shuifen) bezeichnen. 

Dieser Wassergehalt ist nichts anderes 

als Scheinwachsturn. Die Differenz 

driickt sich u.a. in den gesamtwirt- 

schaftlichen Wachstumsgroften des so- 

genannten gesellschaftlichen Gesamt- 

produktes (brutto) und des National- 

einkommens (netto) aus. Sie stellt ein 

langfristiges Charakteristikum der chi

nesischen Entwicklung dar. Bis Mitte 

der 80er Jahre schien sich eine Ab- 

nahme des Scheinwachstums anzubah- 

nen, in der Zwischenzeit jedoch laBt 

sich eine erneute Offnung der Schere 

registrieren. D.h., das Hauptziel der 

Wirtschaftsrefonn - Ubergang vom ex- 

tensiv gepragten zum intensiven 

Wachstum - wurde bisher nicht er- 

reicht, und der fur den langfristigen 

Erfolg der Wirtschaftsrefonn entschei- 

dende Durchbruch ist (noch) nicht er- 

zielt worden. Darauf deuten auch an- 

dere Negativtendenzen hin. Die "Ge- 

samtfaktorproduktivitat" (Arbeit und 

Kapital) ist nicht nur nicht gestiegen, 

sondem leicht gesunken. Zinn einen 

wird dies auf eine dauerhafte Tendenz 

der "hohen Investitionen und geringen 

Ertrage" zuriickgefiihrt. Die Anlage- 

investitionen je Beschaftigten der chi

nesischen Industrie liegen rund viermal 

so hoch wie bei anderen Landern mit 

vergleichbarem Standard. Zum ande

ren steigt die Arbeitsproduktivitat sta- 

tistisch nur langsam an und diirfte fak- 

tisch sogar stagnieren. Sie liegt z.Z. nur 

bei rd. einem Zehntel der industriellen 

Spitzenwirtschaften.8

Um es zu wiederholen, die grundle- 

genden Wirtschaftsprobleme sind nur 

zu einem geringen Teil auf die Uberal- 

terung des industriellen Kapitalbestan- 

des zuriickzufiihren. Wahrend der letz

ten zehn Jahre entsprach der Gesamt- 

umfang der Anlageinvestitionen in et- 

wa dem der dreiBig Jahre zuvor. Die 

Ursachen liegen uberwiegend im poli- 

tisch-organisatorischen Bereich. Um 

einen astronomischen Begriff bildlich 

zu verwenden, in Chinas Wirtschaft 

gibt es zu viele schwarze Locher, in 

denen menschliche Energie und Ma

terialien verschwinden, ohne jemals 

wieder aufzutauchen. Anders gesagt, es 

fehlt der chinesischen Wirtschaftsver- 

waltung und der Leitung der Betriebe 

immer noch an der Fahigkeit, die Basis 

der eigenen Staatswirtschaft den Re- 

formzielen gemaB zu sichern. Es 

herrscht Wachstum mit relativ gerin

gen Entwicklungseffekten.

Hochwachstum in China ist also nicht 

ohne weiteres Ausdruck groBen Erfol- 

ges, insbesondere dann nicht, wenn es 

deutlich von den vorgegebenen Plan- 

grbBen abweicht. Die Ubererfiillung 

von Planen kann mittel- und langfristig 

ebenso nachteilig sein wie eine Abwei- 

chung nach unten. Die Tendenz zur 

Maximierung, d.h. zum Hochstwachs- 

tum einiger Praferenzbereiche geht 

zwangslaufig zu Lasten des Restes der 

Wirtschaft. Die Kritik an mangelnder 

wirtschaftspolitischer Disziplin stellt 

daher ein Dauerthema der chinesi

schen Medien seit Beginn der Refor

men dar. Sie wird insbesondere von ei

ner kritischen Schule geauBert, die 

nachhaltige Zweifel am reformerischen 

"Wachstumsfetischismus" geauBert hat. 

Diese Schule ist mit dem Namen Chen 

Yuns verbunden. Im Bereich der akti- 

ven Politik diirfte der neue Minister- 

prasident Li Peng am ehesten als der- 

jenige gelten, der die Grundvorstellun- 

gen dieser Denkrichtung reprasentiert. 

Der Ausgangspunkt der Kritik liegt, 

wie bereits erwahnt, in der erheblichen 

strukturellen Verzerrtheit der chinesi

schen Volkswirtschaft. Sie mache eine
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Strategic des sogenannten "passiven 

Gleichgewichts" notwendig, d.h. eine 

Entwicklungsordnung, die bei den 

schwachen Branchen ansetzt und das 

Gesamtwachstum nach deren Mog- 

lichkeiten ausrichtet. Jeder andere An- 

satz miisse zwangslaufig zu einem ne- 

gativen Gesamteffekt fur die Volks- 

wirtschaft (Zunahme des "Wasserge- 

haltes") fiihren. Diese kritische Schule 

gilt nach Ansicht vieler westlicher Be- 

obachter als Hort und Bollwerk der 

sogenannten orthodoxen Planburokra- 

tie, also als Gegner der gegenwartigen 

Reformpolitik. Uber eine solche Ein- 

stufung lieBe sich streiten, man muBte 

sich mit den Grundthesen im einzelnen 

auseinandersetzen. Wichtig erscheint 

in diesem Zusammenhang, daB nach 

Ansicht dieser Kritiker die Entwick

lungs- und Wirtschaftspolitik des Lan

des von der "grundlegenden VerfaBt- 

heit des Landes" (jiben guoqing) aus- 

gehen miisse. Der nationale Wirt- 

schaftsaufbau sei unbedingt "nach dem 

Machbaren durchzufiihren" (liang li 

erh xing). Er miisse auf die Leistungs- 

kraft des Landes abgestimmt werden.

"Wenn das MaB des Aufbaus die fi- 

nanziellen und materiellen Krafte des 

Landes iibersteigt, dann ist das blin

der Fortschritt, und es entsteht daraus 

ein wirtschaftliches Chaos. Nur wenn 

beides aufeinander abgestimmt ist, 

gibt es Stabilitat ... Die gleichgewich- 

tige Entwicklung der Wirtschaft ist 

die schnellste Entwicklung."9

Die "Gleichgewichtsphilosophie" findet 

ihren ordnungspolitischen Ausdruck in 

der sogenannten "Vogelbaueranalogic" 

(niaolong):

"Man muB in Zukunft fortfahren, so- 

wohl die Wirtschaftspolitik kraftvoll 

anzugehen und zu verwirklichen, als 

auch die Marktregulierung wirkungs- 

voll zu fordern. Wir miissen auch der 

Tendenz Einhalt gebieten, die im Ab- 

lauf der Wirtschaft auftritt, sich der 

(zentralen) staatlichen Planting zu 

entledigen. Der Ablauf der Wirtschaft 

ist ein Ablauf unter planvoller Lei- 

tung und nicht ein Ablauf, der von 

der planvollen Leitung losgeldst ist. 

Das ist so ahnlich wie das Verhaltnis 

von Vogel und Vogelbauer. Der Vo

gel kann nicht in der (geschlossenen) 

Hand festgehalten werden. Wenn 

man ihn in der Hand festhalt, dann 

wird er sterben. Man muB ihn fliegen 

lassen. Aber man kann ihn nur im 

Vogelbauer fliegen lassen. Ohne Vo

gelbauer fliegt er davon. Wenn man 

also sagt, der Vogel stelle den Ablauf 

der Wirtschaft dar, dann ist der Vo

gelbauer die (zentrale) staatliche Pla

nting."10

Trotz der insgesamt positiven Bilanz 

der wirtschaftlichen Entwicklung Chi

nas wahrend des letzten Jahrzehnts - 

insbesondere im Vergleich zu den vor- 

angehenden Jahrzehnten - machen sich 

also nach wie vor grundlegende Struk- 

turschwachen bemerkbar, von deren 

Lbsung der letztliche Erfolg des Re- 

formkurses entscheidend abhangt. Ins

besondere geht es um die Durchset- 

zung einer klaren Praferenzordnung 

der volkswirtschaftlichen Entwicklung. 

Die Einhaltung dieser Praferenzord

nung wird durch Tendenzen zu perma- 

nenter "Uberhitzung" der Wirtschaft 

erschwert bzw. unmbglich gemacht. 

Diese Tendenzen tragen maBgeblich 

zum "groBen Steigen und groBen Sin- 

ken" (da qi, da lo) in der staatlichen 

Wirtschaftsdomane bei. Sie bilden ein 

Grundcharakteristikum des gesamten 

chinesischen Wirtschaftslebens. Es fallt 

der zentralen Wirtschaftsfiihrung ver- 

haltnismaBig leicht, die notwendigen 

Prioritaten zu setzen, aber es ist ihr of- 

fensichtlich nicht mbglich, die massi- 

ven interessenpolitischen Widerstande 

zu iiberkommen sowie die Ministerien, 

Provinzen, Stadte und Gesellschaften 

(gongsi) dazu zu bringen, sich mit den 

hieraus resultierenden Posterioritaten 

abzufinden. Dieser Tatbestand ist ein 

nur langfristig Ibsbares machtpoliti- 

sches Faktum. Er wird nicht durch 

"Papierreformen" aus der Welt ge- 

schafft. Die Wirklichkeit des Landes 

setzt Grenzen, die die gegenwartig 

vorherrschende Fuhrungsrichtung zwar 

mit dem Schlagwort "objektive okono- 

mische GesetzmaBigkeiten" theoretisch 

erfaBt, die sie aber in der Praxis nicht 

durchgangig beachtet.

Die grundlegenden Auseinanderset- 

zungen um AusmaB und Geschwindig- 

keit der Wirtschaftsreform legen 

Zeugnis davon ab, daB die vorgegebe- 

nen Grenzen auch fur die Reformpoli

tik selbst gelten. Den Reformern ist 

von seiten der kritischen Schule wie- 

derholt zum Vorwurf gemacht worden, 

sie lieBen sich von einem ahnlichen 

"Sprung-Denken" leiten wie es in der 

Vergangenheit, insbesondere 1958/59 

vorherrschte. Zwar ziele ihr Sprung- 

denken nicht "nach vorne", sondem 

"nach Westen", aber der Realitatsge- 

halt sei ahnlich niedrig. Es handele 

sich um ein ungefestigtes Wunschden- 

ken, das das, was in China "machbar" 

sei, schlichtweg ignoriere. Die unter- 

schiedlichen Auffassungen wurden 

wahrend der letzten beiden Jahre in 

der auBenwirtschaftlichen Strategie- 

diskussion besonders sichtbar. Aus- 

gangspunkt der Diskussion war und ist 

die Frage, wieweit sich China in die 

Weltwirtschaft integrieren und den 

Weltmarkt als Instrument seiner eige- 

nen Entwicklung nutzen kann und soli. 

1987 erarbeitete Wang Jian, ein Mit- 

glied des Forschungsinstituts fur Wirt- 

schaftsplanung der Staatlichen Plan- 

kommission, ein theoretisches Kon- 

zept, das eine voile Eingliederung be- 

stimmter kiistennaher Regionen des 

chinesischen Wirtschaftsterritoriums in 

die Weltwirtschaft vorsieht. Dieses 

Konzept wurde unter dem Schlagwort 

"groBe Internationale Zirkulation" 

(guoji da xunhuan) bekannt und ins

besondere von Parteichef Zhao Ziyang 

als Grundlage zukiinftiger refonn- 

orientierter AuBen- und Binnenwirt- 

schaftspolitik begriiBt. Im Rahmen der 

"groBen internationalen Zirkulation" 

sollen vor allem vier grbBere Wirt- 

schaftsgebiete (Gebiet um den Golf 

von Bohai, Wirtschaftsgebiet Shang- 

hai-Changjiang-Delta, Wirtschaftsge

biet Guangzhou-Hongkong und Wirt

schaftsgebiet Fujian) im Verlaufe der 

nachsten fiinf bis zehn Jahre eine ex- 

portorientierte Entwicklung erfahren. 

Sie sollen den Schwerpunkt ihrer Ent- 

wicklungsanstrengungen auf den Aus- 

bau arbeitsintensiver Industrien mit 

exportorientierter Produktion legen. 

Wahrend dieser ersten Phase muB eine 

Verlagerung der Investitionsschwer- 

punkte (von den Schwerindustrien) zu 

diesen leichtindustriellen Verarbei- 

tungsbereichen erfolgen. In einem 

zweiten Stadium werden die im Inland 

gelegenen Wirtschaftsgebiete mit Hilfe 

der steigenden Exporterldse der ku- 

stennahen Schliisselgebiete nach und 

nach ausgebaut, um ihnen den An- 

schluB an das fortgeschrittene Ent- 

wicklungsniveau der Kustenzentren zu 

ermoglichen. Erst wahrend des an- 

schlieBenden dritten Entwicklungssta- 

diums (20-30 Jahre) soil der Schwer

punkt der Entwicklungsbemiihungen 

auf der Schwerindustrie liegen. 'Wah

rend dieser Phase werden kapitalinten- 

sive und technologieintensive Erzeug- 

nisse nach und nach auf den intema- 

tionalen Markt erscheinen. Der Anteil 

arbeitensintensiver Erzeugnisse an der 

gesamten Produktion wird allmahlich
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nachlassen. Dann wird ein Stadium er- 

reicht sein, in dem Chinas Produk- 

tionsstruktur auf ein hohes Niveau ge- 

hoben ist."11

Die Vorstellung, China konne sich 

nach dem Vorbild der kleinen ostasia- 

tischen Schwellenlander in einem Kli

ma der allgemeinen Exportorientie- 

rung entwickeln und den AuBenhandel 

als Grundantrieb seines gesamtwirt- 

schaftlichen Wachstums nutzen, ist 

nicht neu. Sie wurde bereits 1983 auf 

mehreren groBen nationalen Konfe- 

renzen von fuhrenden chinesischen 

Wirtschaftswissenschaftlern und -poli- 

tikern umfassend diskutiert. Damals 

war man mit uberwaltigender Mehr- 

heit zu dem Ergebnis gekommen, ein 

solcher Weg sei fur China nicht gang

bar. Das Land sei zu groB und die 

Entwicklungsdimensionen zu gewaltig, 

um ihre Lbsung von unkontrollierba- 

ren Bedingungen abhangig zu machen. 

Man wies dem AuBenhandel die Stel- 

lung eines Zusatzelementes der gesam- 

ten Entwicklung zu. Das Konzept der 

"groBen intemationalen Zirkulation" 

stellt eine differenzierte Form der al- 

ten AuBenorientierungssicht dar. Den- 

noch spricht eine groBe Zahl von poli- 

tischen und wissenschaftlichen Kriti- 

kem auch diesem Konzept ein ausrei- 

chendes MaB an Realitatssinn ab. 

Prominente Wirtschaftswissenschaft- 

ler, insbesondere Dong Fureng als fiih- 

render Reprasentant der Akademie fur 

Sozialwissenschaften, monierten das 

inakzeptable Risiko, das eine solche 

Strategic beinhalte. Zum einen verwies 

Dong auf die Unwagbarkeiten des 

Weltmarktes und dessen zunehmende 

Protektionismustendenzen, die durch 

ein massives Engagement Chinas aller 

Wahrscheinlichkeit nach verstarkt 

wurden. Zum anderen halt er die Ge- 

fahr eines Scheiterns aufgrund bin- 

nenwirtschaftlicher Schwachen fur zu 

groB, um diesen Schritt zu wagen. Im 

wesentlichen befiirworten die Kritiker 

der Zirkulationstheorie eine Import- 

substitutionsstrategie, die sich durch 

angemessene auBenwirtschaftliche Zu- 

ge erganzt. Es gibt im heutigen China 

keine einfluBreiche Strbmung, die ei

nen vblligen AbschluB des Landes von 

der AuBenwelt befiirwortet, vielmehr 

geht es um das AusmaB der Offnung.

"Was wir mit Stutzen auf die eigene 

Kraft meinen, ist, daB wir die Grund- 

lage in der eigenen Kraft finden und 

uns auf unsere eigenen Anstrengun- 

gen stutzen, um unser Land zu ent

wickeln. Das heiBt keineswegs, daB 

wir die Tore zur Welt verschlieBen. 

Immer dann, wenn das Stutzen auf 

die eigene Kraft erwahnt wird, den- 

ken einige Genossen daran, ’wie ein 

Lehnsherr hinter verschlossenen To

ren zu handeln’. Es ist verstandlich, 

daB sie sich so verhalten. Wahrend 

einer gewissen Phase unserer Ge- 

schichte haben wir das Stutzen auf die 

eigene Kraft verzerrt gesehen und es 

falschlich mit dem VerschlieBen un

serer Tore gegeniiber der Welt 

gleichgesetzt. Das fiihrte zu Abschot- 

tung, Ignoranz und Riickstandigkeit. 

Wir haben daraus eine bittere Lek- 

tion gelemt... Die gegenwartige Welt 

ist eine offene Welt. Kein Land kann 

seine Entwicklung unter den Bedin

gungen der Abschottung vollziehen.12

Im Ergebnis der eineinhalbjahrigen 

Diskussion ist es zu einer deutlichen 

Abschwachung des Zirkulationskon- 

zeptes gekommen, wobei immer noch 

unterschiedliche Schwerpunktsetzun- 

gen festzustellen sind. Von seiten der 

Reformer wird heute die Formel 

"Entwicklung einer nach auBen blik- 

kenden Wirtschaft" (Zhao Ziyang) be- 

nutzt, wahrend die Skeptiker (u.a. Li 

Peng) von einer "Teilnahme am inter- 

nationalen Austausch und Wettbe- 

werb" sprechen.

Die vorangehenden Aussagen lassen 

erkennen, daB es nicht in erster Linie 

um eine Frontenstellung Plandogma- 

tiker gegen Marktreformer geht, son- 

dem um das MaB von Veranderungen 

und Umbruchen, das die einzelnen 

Strbmungen angesichts des Entwick- 

lungsstandes der chinesischen Wirt

schaft als realistisch betrachten. Die 

Kritiker fordem auch in diesem Zu- 

sammenhang, "nach dem Machbaren 

vorzugehen" und die "schwachen Ket- 

tenglieder" des Wirtschaftsprozesses 

als Ausgangspunkt zu wahlen. Konkret 

befiirworten sie, die eigene Exportfa- 

higkeit in der Praxis uber einen lange- 

ren Zeitraum hinweg zu "testen" und 

Schritt fur Schritt zu starken. Die wei- 

teren Schritte sollen erst dann erfol- 

gen, wenn sich die entsprechenden Er- 

folge einstellen. Die Forderung nach 

einer mbglichst baldigen Exportorien- 

tierung der starksten Teile der chinesi

schen Wirtschaft erscheint aus ihrer 

Sicht wie ein Abbrechen der Briicken 

nach dem bloBen Prinzip Hoffnung. 

Die niichterne Position der Skeptiker 

wird nicht zuletzt dadurch gestarkt, 

daB die chinesische AuBenwirtschaft 

wahrend des letzten Jahrzehnts wie- 

derholt ein kritisches Stadium erreich- 

te, wenn sie sich selbst uber ihr gege- 

benes LeistungsmaB hinaus exponierte, 

also nicht "nach dem Machbaren ver

ging."

3.

Reformieren - Aber wie?

Was fur die AuBenwirtschaft gilt, gilt 

auch fiir die Gesamtwirtschaft. Ein 

Blick auf die Entwicklungschronik der 

chinesischen Volkswirtschaft zeigt, daB 

der bisherige WachstumsprozeB durch 

ein hohes MaB an UngleichmaBigkeit, 

Planabbriichen und "Spriingen" ge- 

kennzeichnet ist. Diese Erscheinung ist 

fiir die Reformdiskussion und -praxis 

von entscheidender Bedeutung. Wider 

Erwarten ist sie nicht - wie immer wie- 

der behauptet - auf die Vorherrschaft 

des zentralistischen Planungsmodells 

zuruckzufiihren, sondern eher im Ge- 

genteil auf dessen mangelnde Geltung 

in der politisch-wirtschaftlichen Praxis 

des Landes. Auch die reformorientier- 

ten Teile der zentralen Fuhrung sind 

(bisher) nicht stark genug, ihre Vor- 

stellungen gegen die interessenpoliti- 

schen Widerstande verschiedenster Art 

durchzusetzen. In der Vergangenheit 

war es den Vertretern des zentralisti

schen Planmodells nicht gelungen, ih- 

rem "Hoheitsanspruch" voile Geltung 

zu verschaffen und "den Bau von klei

nen Kbnigreichen" zu verhindern. Ge- 

genwartig sieht sich das Reformmodell 

den gleichen Widerstanden gegeniiber. 

Es ist der Fiihrung nicht gelungen, aus 

einem in China langfristig wirksamen 

ordnungspolitischen Zyklus auszubre- 

chen, der sich aus einer Kette von Zen- 

tralisierungs-, Dezentralisierungs- bzw. 

Rezentralisierungsversuchen ergibt.

Sowohl in China als auch im Ausland 

neigen Beobachter dazu, die Phasen 

der Dezentralisierung mit der Reform 

gleichzusetzen. Diese Gleichsetzung ist 

falsch, wie nicht zuletzt die tatsachliche 

Entwicklung der letzten Jahre bewie- 

sen hat. Zwar handelt es sich bei den 

Begriffspaaren Zentralisierung-Dezen- 

tralisierung und Plan-Markt um inhalt- 

lich miteinander verbundene Komple- 

xe, aber beide Bereiche sind nicht 

identisch. Es wird haufig iibersehen, 

daB die innerchinesische Diskussion 

uberwiegend auf bestimmte Katego- 

rien wirtschaftlicher Entscheidungen 

begrenzt ist. Auch in der von den Re- 

formern angestrebten "geplanten sozia-
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listischen Warenwirtschaft" soil dem 

Planmechanismus eine wesentliche 

Rolle erhalten bleiben. In der gesam

ten Diskussion scheinen zwei Fragen 

zu wenig beachtet worden zu sein. Er- 

stens, was wird dezentralisiert? Wird 

nur der Bereich der laufenden Wirt- 

schaftsentscheidungen, d.h. die laufen- 

de betriebliche Produktion einbezogen, 

oder erstreckt sich die Dezentralisie- 

rungspolitik auf den gesamten Wirt- 

schaftsprozeB? Werden Entscheidun- 

gen uber Neuinvestitionen und Ver- 

marktung der Produktion miteinbe- 

zogen? Zweitens, bis zu welcher Ebene 

des volkswirtschaftlichen Gefiiges wird 

dezentralisiert? Welcher ordnungspoli- 

tischen Natur ist die Dezentralisie- 

rung? Handelt es sich um betriebliche 

Autonomie, oder bezieht sich die "Ab- 

wartsverlagerung von Entscheidungs- 

rechten" vorwiegend auf die unteren 

Ebenen der Wirtschaftsverwaltung?

Die gegenwartigen Bemiihungen sind 

erstmals von einer Dezentralisierungs- 

politik bis zur Ebene der wirtschaftli- 

chen Subjekte gekennzeichnet. Friihe- 

re Dezentralisierungsphasen beinhalte- 

ten nur Verlagerungen von wirtschaft- 

lichen Entscheidungsrechten auf un- 

tere administrative Ebenen. Hauptar- 

gument zugunsten einer solchen Ver- 

lagerung war das Argument der grbBe- 

ren Problemnahe der unteren Ebenen. 

In der Praxis zeige es sich jedoch, und 

zeigt es sich auch heute noch, daB die- 

ser sogenannte Vorteil niemals ver- 

wirklicht werden konnte. Der Haupt- 

grund liegt in einer der Burokratiefor- 

schung seit langem bekannten Er- 

scheinung. Auf alien Ebenen der Bii- 

rokratie herrscht der gleiche Entschei- 

dungsgeist (und -stil) vor. Gleichzeitig 

jedoch nehmen Sachverstand und 

Fachkompetenz im Regelfall von Ebe

ne zu Ebene ab. Es kam zu einem ver- 

hangnisvollen Kreislauf, der immer 

noch wirksam zu sein scheint. Von chi- 

nesischer Seite wird er wie folgt be- 

schrieben: Zentralisierung (fiihrt zum) 

- Absterben (wirtschaftlicher Initiati- 

ven) Absterben (fiihrt zur) - Kritik 

(am zentralisierten Verfahren), Kritik 

(fiihrt zu) - Lockerungen (Dezentrali- 

sierung auf untere administrative Ebe

nen), Lockerungen (fiihren zum) - 

Chaos (in Planting und Produktion), 

Chaos (wiederum fiihrt zur) - Zentrali

sierung.13

Solange eine klare Unterscheidung von 

Dezentralisierungsrechten zwischen 

unteren Ebenen der Wirtschaftsad- 

ministration und den Betrieben selbst 

nicht allgemein verbindlich durchge- 

setzt ist - und das ist offensichtlich 

nicht der Fall -, laBt sich die wichtige 

SchluBfolgerung ziehen, daB Zentrali

sierung (genauer Rezentralisierung) 

nicht zwangslaufig eine Abkehr von 

Reformvorstellungen signalisiert. Im 

Gegenteil, ZentralisierungsmaBnah- 

men im binnen- und auBenwirtschaftli- 

chen Bereich konnen Ausdruck des 

Versuchs sein, ungewollte und nicht 

vorhergesehene Fehlentwicklungen der 

vorangegangenen Dezentralisierungs- 

politik aufzufangen, um den Reform- 

kurs zu restabilisieren. Dieser Aspekt 

erscheint insofern von Bedeutung, als 

er weitverbreiteten Befiirchtungen ent- 

gegensteht, die sich aus der uniiberleg- 

ten Gleichsetzung von Dezentralisie- 

rung und Reform ergeben. Chinesische 

Wirtschaftswissenschaftler haben die

sen Sachverhalt indirekt bestatigt:

"Was die Arbeit der strukturellen Um- 

gestaltungen selbst betrifft, so liegt 

der Grund fur die wiederholten Um- 

gestaltungen darin, daB sie sich auf 

das Verhaltnis zwischen der Zentrale 

und den Orten bezogen, den Schwer- 

punkt aber nicht auf das Studium und 

die Gestaltung des Verhaltnisses zwi

schen Staat und Betrieben legten. Die 

Aufmerksamkeit richtete sich auf die 

Verfahrensweisen in der Verwaltung, 

aber man untersuchte nicht wirklich, 

wie die Wirtschaft nach ihren eigenen 

inneren Verhaltnissen zu organisieren 

sei, um die Leitung der Wirtschaft 

nach wirtschaftlichen Methoden aus- 

zuiiben. Gleichgiiltig ob Zentralisie

rung oder Dezentralisierung, gleich- 

giiltig ob zentrale Verwaltung oder 

ortliche Verwaltung, bei beiden bleibt 

die Tatsache bestehen, daB der Staat 

zuviel vereinheitlicht und die Befug- 

nisse der Betriebe zu gering sind."14

Die Verlagerung von substantiellen 

Entscheidungsbefugnissen auf die 

Ebene der Betriebe wurde bisher vor 

allem aufgrund des massiven Wider- 

standes der unteren Verwaltungsebe- 

nen weitgehend verhindert. Die Be

triebe konnten (und wollten) ihre Pro

duktion nicht in ausreichendem Um- 

fang nach der Bedarfsstruktur der Ge

sellschaft richten. Es herrscht immer 

noch eine Tendenz zur gesamtwirt- 

schaftlich nicht angepaBten Hochst- 

produktion innerhalb einzelner Bran- 

chen und Regionen vor. Dieser Ten

denz entsprechen dauerhafte Schwie- 

rigkeiten in der Kontrolle und Koordi- 

nation der allgemeinen Investitions

tatigkeit. Im Hinblick auf die zukiinfti- 

ge Entwicklung sind vor allem die Ver- 

ringerung der Investitionstatigkeit und 

die gleichzeitige "Verbesserung der In- 

vestitionsorientierung", d.h. die Anpas- 

sung der Investitionsstruktur an den 

gesamtwirtschaftlichen Bedarf, von 

entscheidender Bedeutung. Die bishe- 

rigen Erfolge der Reformpolitik auf 

diesem Gebiet sind wenig eindrucks- 

voll. Seit einem Jahrzehnt wird in gro- 

Ber RegelmaBigkeit die mangelnde In- 

vestitionsdisziplin im Lande verurteilt, 

ohne daB entscheidende Veranderun- 

gen zu erkennen sind. Drei Jahrzehnte 

lang lautete die sogenannte General- 

linie des sozialistischen Aufbaus in 

China "mehr, besser, schneller, wirt

schaftlicher". In der wirtschaftlichen 

Praxis des Landes wurde zumeist das 

"mehr" und "schneller" mit ernsthaften 

Folgen fur die Gleichgewichtigkeit, die 

Wirtschaftlichkeit und die Qualitat der 

volkswirtschaftlichen Leistungen ver- 

wirklicht. Zwar kann man der Re

formpolitik nicht vollstandig den Er- 

folg bei der Verbesserung dieses Fehl- 

zustandes bestreiten, aber ebensowe- 

nig kann man iibersehen, daB sich im

mer noch groBe Teile der Partei- und 

Staatsburokratie aus interessenpoliti- 

schen Griinden der neuen Richtung zu 

entziehen versuchen.

Die mangelnde Fahigkeit, die natio

nale Investitionstatigkeit angemessen 

zu kontrollieren und zu koordinieren, 

beruhrt direkt die Ebene der wesentli- 

chen makrodkonomischen Entschei- 

dungen, d.h. Entscheidungen zu den 

grundlegenden wirtschaftlichen Pro- 

portionen. Anders gesagt, es ist die 

"einheitliche Planungshoheit" gerade 

jener Bereiche beeintrachtigt, die auch 

im Rahmen des angestrebten "Laisser- 

faire-Sozialismus" unter zentralstaatli- 

cher Direktivgewalt verbleiben sollen. 

Der InvestitionsprozeB ist unter alien 

Teilbereichen des gesamten chinesi- 

schen Wirtschaftsprozesses der re- 

formbediirftigste. Gleichzeitig haben 

alle bisherigen Versuche, die grundle

genden Probleme in diesem Bereich zu 

Ibsen, wenig Erfolge gezeigt. Es ver- 

wundert nicht, wenn sich einzelne Re

former von Zeit zu Zeit besorgt au- 

Bem: "Wenn es in den nachsten Jahren 

schlecht lauft, konnte China wie die 

Lander Osteuropas enden, die von ei

ner ineffizienten, halbreformierten 

Wirtschaft geplagt werden."15
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Von grundlegender Bedeutung ist die 

Frage, ob die bisher vorgesehenen 

Teilreformen zur Verbesserung des 

Investitionsprozesses in innerer Uber- 

einstimmung mit der gesamten Re- 

formpolitik stehen. 1988 muBte die 

zentrale Fuhrung (nach 1980 und 1985 

zum drittenmal) vom Einsatz bkono- 

mischer Hebei zur Bekampfung des 

allgemein verbreiteten "Wachstums- 

fetischismus" ablassen, um die Ent

wicklung wieder unter Kontrolle zu 

bekommen. Die Griinde sind einleuch- 

tend: Zum einen wird ein betrachtli- 

cher Teil der Roh- und Halbmateria- 

lien sowie der Energieressourcen im- 

mer noch durch administrative Instan- 

zen kontrolliert und verteilt. Politische 

Faktoren sind also von mindestens 

ebenso groBer Bedeutung wie bkono- 

mische Kriterien. Zum anderen miis- 

sen bkonomische Hebei solange wir- 

kungslos bleiben, als das nationale 

Preissystem seine irrationalen Relatio- 

nen beibehalt. Mbglicherweise behalt 

die kritische Schule recht, die eine Po- 

litik zur Aufhebung der groBen Dis- 

proportionen und Gefalle zwischen 

den verschiedenen Teilbereichen der 

Volkswirtschaft als zeitlich und inhalt- 

lich vordringlich ansieht. Solange kein 

echtes "bewegliches Gleichgewicht" in 

der Volkswirtschaft herrsche, kbnne 

die Reformpolitik nicht nur nicht er- 

folgreich sein, sondern trage zwangs- 

laufig zur Vertieftmg der bestehenden 

Ungleichgewichte bei. Auf dieser Ar- 

gumentationskette beruht der Vor- 

wurf, die Reformer seien ihrer eigenen 

Losung, "die Wahrheit in den Tatsa- 

chen zu suchen", nicht treu geblieben. 

Die Wirklichkeit der chinesischen Un- 

temehmen sei nicht so, wie sie sein 

miisse, um die reformpolitischen Ziel- 

vorstellungen kurzfristig realisieren zu 

konnen.

Die Reformer miissen die Grenzen er- 

kennen, die kurz- bis mittelfristig of- 

fensichtlich nicht uberwindbar sind. 

Symptomatisch ist die Tatsache, daB 

die grundlegende Reform des Preissy- 

stems als Voraussetzung fur wirtschaft- 

liches Verhalten der Betriebe vorerst 

notgedrungen ausgesetzt worden ist. 

Die erhofften positiven Effekte stellten 

sich nicht ein, wahrend sich zugleich 

die Inflationstendenzen von Jahr zu 

Jahr beschleunigten und 1988 einen 

kritischen Hbhepunkt erreichten. Ein- 

zelne polemische Stimmen sprachen 

bereits davon, daB Maos niedrige Ein- 

kommen besser gewesen seien als 

Dengs hohe Preise. Der "Stabilisie- 

rungszwang" wurde nachdriicklich an- 

erkannt. Zwar ist ein GroBteil der 

Fuhrung auch weiterhin der Ansieht, 

daB die Reform des Preissystems den 

Schlussel zur Reform aller anderen 

Bereiche darstelle, aber die Praxis 

zeigt, daB "viele Fabriken und Unter- 

nehmen so ineffizient und schlecht ge- 

fiihrt werden, daB sie auf die Aufhe

bung der Preiskontrollen einfach nicht 

wie erwartet reagierten ... Wir muBten 

feststellen, daB die Unternehmen ge- 

gentiber Preisveranderungen nicht sehr 

sensitiv sind. Die Unternehmen ma- 

chen sich nicht viel aus erhbhten Pro- 

duktionskosten. Sie fordem einfach ei

ne Erhbhung der Preise der Produkte, 

die sie verkaufen ... Die Schwierigkei- 

ten und Komplikationen der Reform 

sind viel groBer, als wir vorausgesehen 

haben."16

Die nur begrenzt erfolgreichen Bemii- 

hungen, die Unternehmen zu wirt- 

schaftlichem und gewinnorientiertem 

Verhalten zu veranlassen, werfen zwei 

Fragen auf. Zum einen geht es um die 

Frage, ob angemessene Voraussetzun- 

gen existieren, die Bereitschaft der Un

ternehmen zu eigenverantwortlichem 

Wirtschaften zu starken, und zum an

deren: Sind die politisch-administra- 

tiven Hindemisse beseitigt, die es den 

Unternehmen iiberhaupt erst ermbgli- 

chen, eigenverantwortlich zu handeln? 

Beide Fragen miissen iiberwiegend mit 

nein beantwortet werden. Es sei nur 

daran erinnert, daB die chinesischen 

Betriebsleitungen seit drei Jahrzehnten 

in die "Verwaltung von Kennziffern" 

eingebunden sind. Es fehlt der groBen 

Mehrheit an jener fachlichen Qualifi- 

kation und Mentalitat, die zur Leitung 

wirklich autonomer Betriebe nbtig 

sind. Die meisten Betriebsleiter sind zu 

Fachleuten im System der Kennziffern 

geworden. Der ungarische Wirt- 

schaftswissenschaftler Kornai hat diese 

Fertigkeit einmal als Kunst der Speku- 

lation in der Planwirtschaft bezeichnet. 

Er bezog sich damit auf die Fertigkeit, 

"Nutzen aus den in den Plankennzif- 

fem verborgenen bkonomischen Wi- 

derspriichen und Vieldeutigkeiten" zu 

ziehen. Im Vergleich zu diesem kom- 

fortablen Zustand erhbht sich unter 

den z.Z. angestrebten Bedingungen 

der Autonomie der Betriebe einseitig 

das Risiko, wahrend die Anreize un- 

zureichend sind. Ferner ist es der Re

formpolitik bisher nicht gelungen, die 

Betriebe nicht nur formairechtlich, 

sondern in der wirtschaftlichen Praxis 

aus der Abhangigkeit von der unteren 

Wirtschaftsburokratie zu Ibsen. Die 

Art und Weise, in der brtliche Partei- 

organe und Wirtschaftsverwaltungen 

die Betriebsleitungen in ihren EinfluB- 

bereich zu "disziplinieren" vermbgen, 

ist von reformorientierten chinesischen 

Autoren mit dem magischen eisernen 

Kopfband verglichen worden, das den 

beriihmten Affen Sun Wukong 

schmerzvoll in den Gehorsam zwang, 

wenn er den Unwillen seines buddhi- 

stischen Meisters erregte. Der Druck 

des eisernen Bandes hat nur wenig 

nachgelassen. Das System der alleini- 

gen Verantwortung des Fabrikdirek- 

tors (changzhang fuzezhi) hat allenfalls 

der Form nach Anerkennung gefun- 

den. In der Praxis existiert weiterhin 

mehr oder weniger stark das alte Sy

stem der "Verantwortung des Fabrikdi- 

rektors unter der Fuhrung des Partei- 

komitees". Zu unterscheiden ist aller- 

dings zwischen staatlichen, kollektiven 

und einzelwirtschaftlichen Untemeh- 

men. Die einzelwirtschaftlichen und 

auch die kleineren Kollektivbetriebe 

weisen naturgemaB ein hbheres MaB 

an untemehmerischer Entscheidungs- 

freiheit auf, aber auch sie konnen sich 

nicht immer der Intervention der brtli- 

chen Wirtschaftsverwaltungen entzie- 

hen. Insbesondere wird die weitver- 

breitete burokratische Mentalitat der 

"zha de banfa" (Methode der Olpresse) 

beklagt. Gemeint ist die willkiirliche 

Erhebung einer Vielzahl von Steuern, 

Gebuhren und anderen Abgaben, die 

zwangslaufig zur Dampfung der Initia

tive beitragen. Da diese Betriebe fer- 

ner nicht zum "kleinen Kbnigreich" ei

ner Verwaltungseinheit gehbren, zie

hen sie in der Regel beim Wettbewerb 

um knappe Materialien, Kredite und 

Ausriistungen den kiirzeren. Anders 

sieht die Situation fur die staatlichen 

Unternehmen aus, insbesondere fur 

die groBen und mittleren. Sie haben 

sich, wie bereits geschildert, nur sehr 

unvollstandig aus der Bevormundung 

iibergeordneter Instanzen zu Ibsen 

vermocht, und zumindest im Faile der 

zahlreichen staatlichen Unternehmen, 

die permanent in der Verlustzone ran- 

gieren, ist nicht davon auszugehen, daB 

sie das Bedurfnis entwickeln, sich die

ser Vormundschaft, die zugleich auch 

Schutz bedeutet, zu entziehen. Anders 

gesagt, die gegebene Situation spricht 

dafiir, daB ein GroBteil der Unter- 

nehmensleitungen weiterhin darum 

bemiiht sein wird, eine Art gemeinsa- 

mer Leitung mit den brtlichen Partei- 

komitees und Wirtschaftsverwaltungen 

auszuiiben. In diese ambivalente Be-
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ziehung bringen die Betriebsleiter ihre 

praktisch-technische Produktionserfah- 

rung ein. Die Partei- und Verwal- 

tungsorgane sind fiir die Aufrechter- 

haltung des Netzwerkes von vielfalti- 

gen personlichen Beziehungen zu den 

iibergeordneten Wirtschaftsverwaltun- 

gen zustandig. Persbnlicher Natur 

- kritisch gesehen "feudaler" Natur - 

sind diese Beziehungen, weil es sich im 

Normalfall nicht um Kontakte zwi- 

schen Instanzen handelt, sondern um 

individuell aufgebaute Beziehungen 

des "peer group'-Beziehungstypus. Die 

Reformpolitik scheint diesem Tatbe- 

stand insofern Rechnung zu tragen, als 

die Bemiihungen um eine Verbesse- 

rung der Informations- und Signalsy- 

steme (insbesondere Preise nach 

Knappheitsrelationen) vorerst zugun- 

sten der Verbesserung der fachlichen 

Kompetenz des Managements selbst 

zuriickgestellt worden sind. Verein- 

facht gesagt, man hat anerkannt, daB 

Signale nur dann empfangen werden 

konnen, wenn die Betriebsleitungen 

empfangsfahig und -willig sind.

Als Zwischenfazit drangt sich die 

Vermutung auf, daB Reformen, die auf 

eine vollstandige Freisetzung der Be- 

triebe hinzielen, auf absehbare Zeit 

zum Scheitem verurteilt sind. Erfolgs- 

aussichten bestehen wahrscheinlich nur 

dann, wenn es zu einem Interessenaus- 

gleich zwischen der biirokratischen 

Sphare und der Untemehmenssphare 

kommt. Dazu muBte die gegenwartige 

chinesische Biirokratie in ihrem Hand- 

lungsbewuBtsein und Wirtschaftsaus- 

blick wesentlich sachorientierter wer

den, was keineswegs unmoglich er- 

scheint. Es soli hier nicht das Hohe 

Lied der chinesischen Kaderschaft ge- 

sungen werden, das tut heute nicht 

einmal mehr die Propagandaabteilung 

des Zentralkomitees, die uber die chi

nesischen Medien ihre Kritik an "zehn 

negativen Verhaltensweisen, die die 

Reform behindem", verbreiten laBt. 

Als besonders verhangnisvoll gilt die 

kleinbauerliche Mentalitat, ein extre

mes Merkmal der "Uberreste des Feu- 

dalismus", aber auch das "Clan-Den- 

ken" und "individuelle Verantwortungs- 

wie Risikoscheu" sind weitverbreitet. 

Erganzt wird diese Skala entwicklungs- 

feindlicher Haltungen durch den 

"Hang zinn hohlen Geschwatz", der 

sich durch konstante Zustimmung und 

Lobpreisung der Reformen auszeich- 

net, "aber durch mangelnde Entschlos- 

senheit bei konkreten Problemen". 

Gleich welche Beschliisse gefaBt wer

den, es wird nicht gehandelt. Dieser 

Art von Leuten haben die Massen zwei 

Reime gewidmet. Der erste Reim be- 

sagt: Sie tagen heute, morgen und je- 

den Tag. Der zweite Reim besagt: Ich 

rede, du redest, jedermann redet. Die 

Gegenzeile heiBt: Niemand handelt."17

Trotz dieser wenig schmeichelhaften 

Beschreibung der chinesischen Kader

schaft muB festgehalten werden, daB 

ihr Weltausblick zumindest in den 

wirtschaftlich fortgeschritteneren Re- 

gionen des Landes wahrend der letzten 

zehn Jahre deutlich wirklichkeitsnaher 

geworden ist. Dazu heiBt es:

"Wahrend der letzten Jahre sind die 

Kader in den Provinzen und Bezirken 

der bstlichen Gebiete in standigem 

Kontakt mit den bekanntesten und 

hervorragendsten Kadem des ganzen 

Landes gewesen. Sie haben einen 

GroBteil des talentierten Personals 

fiir die Zentrale Verwaltung gestellt. 

Aber die unterentwickelte Produktion 

und das stagnierende kulturelle Ni

veau der westlichen Regionen haben 

dazu gefiihrt, daB diese Gebiete ein 

ungiinstiges Umfeld fur die Entwick

lung von Talenten geworden sind."18

Setzt man voraus, daB sich das ge- 

hemmte EntwicklungsbewuBtsein der 

chinesischen Kaderschaft wahrend der 

nachsten Jahrzehnte angemessen "be- 

freien" laBt, dann konnte sich das jetzi- 

ge widerspriichliche Mischsystem von 

Wirtschaftsverwaltung und Betrieben 

zu einem Verfahren entfalten, das kei

neswegs leistungsschwacher sein muB 

als Volkswirtschaften mit iiberwiegend 

marktwirtschaftlichen Verkehrsfor- 

men. Richtungsweisend konnten die 

benachbarten ostasiatischen Lander, 

insbesondere Japan sein. Auch im Fai

le Japans laBt sich kaum iibersehen, 

daB liberalwirtschaftliches Ideengut 

trotz standiger verbaler Bekenntnisse 

nicht zum Hauptstrom des nationalen 

Denkens gehbrt. Dies gilt sowohl fiir 

die staatHche Wirtschaftsadministra- 

tion als auch fur die Wirtschaft selbst. 

Man hat in diesem Zusammenhang 

von einem besonderen Ordnungstypus 

als "informelles, unsichtbares und ver- 

borgenes integriertes nationales Sy

stem" gesprochen.19 Dieses integrierte 

nationale System - Fachausdruck "gyo- 

sei shido" (administrative guidance) - 

wiirde in China wahrscheinlich wesent

lich starker administrativ gepragt und 

gelenkt sein (und bleiben) als in Japan. 

Die besonderen historischen, entwick

lungs- und machtpolitischen Rahmen- 

bedingungen sprechen dafiir. Es beste

hen berechtigte Aussichten - und auch 

die absolute Notwendigkeit -, daB sich 

die Funktionsbedingungen der chinesi

schen Wirtschaft deutlich verbessern 

werden (und miissen), aber eine 

grundsatzliche Auflosung der beste- 

henden Entscheidungsstrukturen, d.h. 

eine "Ausbettung" der Wirtschaft aus 

der Politik, erscheint historisch unrea- 

listisch. Die Reformen konnen erfolg- 

reich sein, solange sie die gewachsenen 

Bedingungen beriicksichtigten, nicht 

jedoch, wenn sie sie mit Macht iiber- 

winden wollen.

4.

Zukunftsausblick

Im Hintergrund der dargestellten Pro- 

blematik steht die Frage, ob es moglich 

ist, ein hierarchisch-dirigistisches Sy

stem mit einer Volkswirtschaft, in der 

das Prinzip der Einzelinitiative und der 

(begrenzten) wirtschaftlichen Bewe- 

gungsfreiheit von Betrieben und unte- 

ren Ebenen der Wirtschaftslenkung 

gilt, erfolgreich zu kombinieren. Eine 

solche Kombination ist im Faile Chinas 

durchaus denkbar. Es gilt von der Vor- 

stellung Abschied zu nehmen, daB es 

in China jemals eine Marktwirtschaft 

ohne staatliche Steuerungs- und Kon- 

trollinstitute geben wird. Das heiBt 

nicht, daB "alles beim Alten" bleiben 

kann. Methoden und AusmaB der 

Steuerung miissen sich andem, und die 

politische Elite wird gezwungen sein, 

in ihrem HandlungsbewuBtsein und 

"Arbeitsstil" wesentlich flexibler und 

berechenbarer zu werden. Sie wird 

ferner nicht umhin konnen, die fiir das 

Funktionieren einer modernen Wirt- 

schaftsgesellschaft notwendige Intelli- 

genz in den bisher "geschlossenen Eli- 

tekreis" zu integrieren. Das wird - am 

heutigen politischen BewuBtsein ge- 

messen - ein schwieriger ProzeB sein, 

in dessen Verlauf es immer wieder zu 

Riickschlagen kommen kann. Das ist 

jedoch etwas anderes, als kategorisch 

die Unvereinbarkeit einer ideolo- 

gisch-biirokratischen Ordnung mit ei

ner funktionsfahigen Wirtschaft zu po- 

stulieren. Politische Ideale diirfen nicht 

mit wirtschaftlicher Effizienz verwech- 

selt werden. Die Tatsache, daB die bis- 

herigen Verfahrensweisen nicht zuletzt 

wegen des ausgesprochen starken 

Willkiirelementes unzureichend waren, 

um einen grundlegenden Modernisie- 

rungsdurchbruch des Landes zu er-
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moglichen, darf nicht zu dem Umkehr- 

schluB verleiten, daB eine marktorien- 

tierte Wirtschaftsform (Stichwort Kon- 

kurrenzsoziahsmus) in jedem Fall er- 

folgreich sein miisse. Mit Sicherheit 

wiirde eine Fiille gegenwartig beste- 

hender wirtschaftlicher Deformationen 

beseitigt. Wahrscheinlich entstande je- 

doch zugleich eine Reihe neuer Kon- 

fliktaufladungen. Die Entwicklung der 

letzten beiden Jahre weist in diese 

Richtung. Theoretisch hat die liberate 

Wirtschaftswissenschaft fur alle diese 

Faile Losungen gefunden, um Fehl- 

entwicklungen zu bereinigen, aber the- 

oretische Konsistenz ist nicht prakti- 

sche Relevanz.

Konkret lassen sich drei groBe Pro- 

blemfelder erkennen, in denen ein 

Ausgleich zwischen reformerischer 

Konsequenz und den iibergeordneten 

Selbsterhaltungsanforderungen des 

Gesamtsystems notwendig erscheint. 

Es handelt sich dabei um den dauer- 

haften Zwang zum Regionalausgleich 

(Eindammung der gewaltigen Zentri- 

fugalkrafte), um die Notwendigkeit, ei- 

nen Ausgleich zwischen einem tradi- 

tionell gewachsenen und verfestigten 

ideologisch-burokratischen Herr- 

schaftsverstandnis und wirtschaftlicher 

Notwendigkeit zu fmden und um die 

Sicherung eines ertraglichen Interes- 

senausgleichs zwischen den groBen 

Teilkraften der chinesischen Gesell

schaft.

Unter regionalen Gesichtspunkten 

muB vor allem kritisch angemerkt 

werden, daB China zwar politisch ge- 

eint, wirtschaftlich aber "segmentiert" 

ist. Es gibt im eigentlichen Sinn des 

Wortes keine (voll ausgebildete) chi- 

nesische Volkswirtschaft. Statt dessen 

existiert eine Reihe von Regionalwirt- 

schaften. Das MaB ihrer Integration 

liegt unterhalb dessen, was z.B. in der 

Europaischen Gemeinschaft bereits er- 

reicht worden ist. Es existiert ein klei- 

ner Bereich zentralstaatlicher Unter- 

nehmen, d.h. ein begrenztes Funda

ment fiir uberregionales Wirtschaften, 

ansonsten jedoch verstehen es die ver- 

schiedenen Regionen, ihre Wirtschaf

ten durch ein vielfaltiges Mixtum nicht- 

tarifarer Hemmnisse vor unerwiinsch- 

ten Einflussen weitgehend zu bewah- 

ren. Eine regionale Wirtschaftspolitik, 

die auf das Ziel eines iibergeordneten 

gesamtwirtschaftlichen Wachstumsop- 

timums hinwirkt, ist bisher weitgehend 

an schwerwiegenden nichtokonomi- 

schen Interessenkonstellationen auf 

der Ebene der Regionen gescheitert. 

Es ist nicht gelungen, die Forderungen 

nach wirtschaftlicher Leistungsfahig- 

keit mit nichtokonomischen Zielset- 

zungen (soziale, politische und kultu- 

relle) auszubalancieren. Wirtschaftlich 

konsistente Muster raumlicher "Spezia- 

lisierung und Zusammenarbeit" (Prin- 

zip der arbeitsteiligen Entwicklung) 

sind nur in unbefriedigenden Ansatzen 

zu erkennen. Nach wie vor scheinen 

viele Regionen die gesamtwirtschaft- 

liche Integration abzulehnen, da letzte- 

re aus Sicht der Betroffenen vor allem 

fiir die riickstandigen Gebiete Abhan- 

gigkeitsverhaltnisse unterschiedlicher 

Intensitat beinhaltet. Die Anerkennung 

unterschiedlicher regionaler Aus- 

gangsbedingungen und die Beriicksich- 

tigung entsprechend unterschiedlicher 

Entwickhmgsansatze scheitert bisher 

sowohl an "Vollstandigkeitsvorstellun- 

gen" der regionalen Wirtschaftsfiihrun- 

gen als auch an einem Konzeptions- 

mangel der zentralen Wirtschaftsfiih- 

rung. Es stehen dem ProzeB der inter- 

provinziellen Wirtschaftsintegration 

nach wie vor deutlich einschrankende 

Krafte gegeniiber. Ein wirklicher Ab- 

bau des Widerstandes ist zumindest 

auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. 

Dariiber hinaus miiBte auf der zentra- 

len Ebene das BewuBtsein wachsen, 

daB die wirtschaftlich unterschiedlich 

entwickelten Regionen Chinas unter

schiedlicher Entwicklungsansatze be- 

diirfen. Wahrend sich fiir die wirt- 

schaftlichen Spitzengebiete des Landes 

eine Erweiterung des Spielraums fur 

Eigenentwicklung mit starken Markt- 

elementen geradezu aufdrangt, miiBten 

die groBen Riickstandsgebiete, denen 

es eindeutig an Eigendynamik fehlt, 

verstarkt durch zentrale Impulsgebung 

gestiitzt werden. Bisher lassen sich in 

dieser Richtung alienfalls erste Denk- 

ansatze erkennen. So heiBt es unter 

ordnungspolitischen Gesichtspunkten:

"Die Reform des politischen Systems 

in den entwickelten Gebieten kann 

sich verhaltnismaBig reibungslos und 

in regelmaBigen Schritten auf der 

Grundlage der wirtschaftlichen Ent

wicklung und der wirtschaftlichen Re

form entfalten. In den westlichen Ge

bieten jedoch sind diese Bedingungen 

gegenwartig nicht gegeben. Sie miis- 

sen ein Ubergangsstadium von einem 

verhaltnismaBig geringen Niveau des 

Anfangsstadiums des Sozialismus zu 

einem normaleren Niveau durchlau- 

fen. Aus diesem Grund muB eine 

Reihe von SondermaBnahmen zusatz- 

lich zu den MaBnahmen, die fiir das 

Land als ganzes beschlossen worden 

sind, in Betracht gezogen werden. 

Wenn wir den ortlichen Bedingungen 

keine Beachtung schenken und vor- 

zeitig die Reform des politischen Sy

stems in gleichem AusmaB wie im 

Osten durchfiihren wollen, und das 

bei Bedingungen, unter denen die 

Wirtschaftsreform weit zuriickhangt, 

dann ist es durchaus moglich, daB wir 

es nicht schaffen werden, egal wie 

sehr wir uns darum bemuhen, das 

Tempo zu erhohen."20

Um eine nach ordnungs- und entwick- 

lungspolitischen Gesichtspunkten dif- 

ferenzierte Modernisierungsstrategie 

der verschiedenen Regionen Chinas zu 

betreiben, fehlt es der zentralen Fiih- 

rungsebene bisher - wie bereits ausge- 

fiihrt - an der entsprechenden Durch- 

setzungsfahigkeit. Man kann ihr im 

Prinzip nicht absprechen, daB sie um 

eine Balance der Interessen der gro

Ben Regionen und um eine den ortli

chen Bedingungen angemessene regio- 

nalwirtschaftliche Entwicklung alter 

groBen Gebiete bemuht ist. In der Pra

xis sind diese Bemuhungen jedoch bis

her weitgehend am Widerstand der 

Provinzen gescheitert. Ob die Wider- 

stande und Schwachstellen, die einer 

verbesserten regionalen Zusammenar

beit entgegenstehen, in Zukunft uber- 

wunden werden kbnnen, und wenn ja, 

in welchem Zeitraum, laBt sich heute 

nicht absehen. Mit Sicherheit wird eine 

Losung nur langfristig und schrittweise 

moglich sein. Gegenwartig herrscht 

immer noch der folgende Zustand vor:

"Die Ersetzung der wirtschaftsbezoge- 

nen Gliederung durch die administra

tive Gliederung fuhrt nicht nur zu 

Durcheinander in der Zirkulation von 

Waren und Material und zu unver- 

niinftigem Anwachsen der Lagerbe- 

stande, sondem behindert sogar hau- 

fig verniinftige Wirtschaftsbeziehun- 

gen, errichtet kiinstlich wirtschaftliche 

Schranken und Blockaden, behindert 

die Warenzirkulation und Produkten- 

verteilung und beeintrachtigt die ge- 

sunde Entwicklung der Wirtschaft.21

Wirtschaftsreformen, die nicht nur den 

Hang zur bloBen Wortmagie wider- 

spiegeln, miissen ferner auf einen Aus

gleich mit dem ideologisch-burokra

tischen Herrschaftsanspruch ausgerich- 

tet sein. Um es zu wiederholen, es geht 

um den ideologisch-burokratischen








