
CHINA aktuell
- 290 -

April 1987

OSKAR WEGGEL

Gesetzgebung und 

Rechtspraxis im 

nachmaoistischen 

China

Teil VIE 

Das Offentliche Recht

- Das Landwirtschaftsrecht -

Gliederung:

1.

Die Pionierfunktion des Landwirt- 

schaftsrechts

2.

Die Gesetzgebung zum Landwirt

schaftsrecht seit Reformbeginn

2.1.

MiBstande, die es zu iiberwinden 

gait

2.2.

Die reformerischen Rechtsgrundla- 

gen fur die Landwirtschaft

2.2.1.

Die beiden grundlegenden Reform- 

dokumente des ZK zur Entwick

lung der Landwirtschaft

2.2.1.1.

Der "BeschleunigungsbeschluB"

2.2.1.2.

Die "Neuen 60 Punkte" - und ihre

Vorgangerregelung

2.2.2.

Die Abschaffung - und Verurtei- 

lung - des Dazhai-Modells

2.2.3.

Die Dokumenten-Gesetzgebung des 

ZK

2.2.4.

Weitere Normen zum Landwirt

schaftsrecht

2.2.5.

Das Jahr 1984 als Exemplifizierung 

fiir die Intensitat der landwirt- 

schaftlichen "Gesetzgebung"

2.2.6.

Zwischenbilanz: Die Reformen als 

Impulsgeber fiir 

die Rechtsent- 

wicklung

3.

Die vier groBen ReformmaBnah- 

men

3.1.

"Verantwortlichkeitssystem" - das 

reformerische Ei des Kolumbus

3.1.1.

Typen von Verantwortlichkeitssy- 

stemen

3.1.1.1.

Arbeitsgebundene Systeme

3.1.1.2.

Ertragsgebundene Systeme

3.1.2.

Hauptanwendungsgebiete fiir das 

Verantwortlichkeitssystem

3.1.2.1.

Die "spezialisierten Haushalte"

3.1.2.2.

Landwirtschai tiiche Kombinate

3.1.3.

Die zwei rechtlichen Hauptkonse- 

quenzen der Einfiihrung des Ver- 

antwortlichkeitssystems

3.1.3.1.

Koordination von Einzelbau- 

er(nhaushalt) und Kollektiv (Pro- 

duktionsmannschaft - statt der bis- 

herigen Subordination

3.1.3.2.

Demontage der Dorfkader

3.1.4.

Die Segnungen des Verantwortlich- 

keitssystems

3.1.5.

Vom praktischen Nutzen des Ver- 

antwortlichkeitssystems

3.1.5.1.

Das Verantwortlichkeitssystem fbr- 

dert die Diversifizierung der 

Landwirtschaft und den Abschied 

von der einseitigen Getreidepolitik 

("Getreide als Hauptkettenglied")

3.1.5.2.

Das Verantwortlichkeitssystem fbr- 

dert die Intensivierung der Land

wirtschaft

3.1.5.3.

Das Verantwortlichkeitssystem fbr- 

dert die Industrialisierung - Die 

Dorffabriken

3.1.5.4.

Verantwortlichkeitssystem und 

Dienstleistungswesen in der Land

wirtschaft

3.1.5.5.

Verantwortlichkeitssystem und 

technologische Innovation

3.2.

Die Lockerung des staatlichen Ge- 

treidevertriebs-Monopols - als 

zweite GroBmaBnahme bei der 

Neugestaltung des Landwirtschafts- 

rechts

3.3.

Die Entflechtung der Volkskom- 

mune und die Neuordnung des Ei- 

gentumsrechts

3.3.1.

Die maandrische Entwicklung der 

Eigentumsvorstellungen im Land- 

wirtschaftsbereich

3.3.1.1.

Ideologic und Praxis

3.3.1.2.

Die Eigentumsentwicklung in der 

"Gesetzgebung"

3.3.2.

Die Entflechtung der Volkskom- 

mune

3.3.2.1.
Vom Trager staatlicher Macht zur 

"Holding"

3.3.2.2.

Die Rekollektivierung (und z. 1. 

Reprivatisierung) der Vertnebs- 

und Kreditkooperativen

3.4.

Die Begrundung von Mittelpunkt- 

Stadten auf dem Land

4.

Rechtliche Absicherung der Rah- 

menbedingungen fiir die gedeihli- 

che Weiterentwicklung der land- 

wirtschaftlichen Reformpolitik

Ein neues Planungssystem

4.2.

Kampf gegen die Bodenverschwen- 

dung

4.3.

Schutzbestimmungen fiir Weideland

4.4.

Hilfe fiir riickstandige Gebiete

4.5.

Dbrfliche Bildungspolitik und Kul- 

turarbeit

4.6.

Dbrfliche Sozialpolitik? Pensions- 

zahlungen an Bauern

5.

Dezentralisierungseffekte 

1.

Die Pionierfunktion des Landwirt- 

schaftsrechts

Bei der Landwirtschaft geht es um 

das unmittelbare Wohl von nicht 

weniger als 800 Millionen Landbe- 

wohnern. Kein Wunder, daB auch 

dem Landwirtschaftsrecht ein ho- 

her Stellenwert zukommt, und zwar 

in gleich zweifacher Hinsicht: Es 

hat einmal solide Rahmenrichtli- 

nien zu gewahrleisten, die den - 

von bitteren Erfahrungen sensibili- 

sierten - Bauern das Gefiihl geben 

sollen, daB morgen nicht schon 

wieder eine andere Politik stattfin- 

den kann, und es hat zweitens die 

einzigartige Funktion eines weit- 

laufigen Versuchsfelds, auf dem 

"juristische Pionierpflanzen" her- 

anwachsen, die dann, wenn sie sich 

hier bewahrt haben, auf Industrie, 

Dienstleistungsbereich und andere 

Sektoren hiniiberversetzt werden. 

Angesichts dieser Sonderstellung 

des Landwirtschaftsrechts darf es 

nicht verwundern, wenn auch das 

Gesetzgebungsverfahren hier anders 

zu verlaufen pflegt als im stadti- 

schen Bereich. Zwei "Rechtsquel- 

len" stehen allemal im Vorder- 

grund, namlich "ZK-Richtlinien , 

die zumeist als "Dokument Nr.l" 

den jahrlichen Reigen der ZK-Er- 

lasse einleiten, und gleichzeitig das 

Dauerexperiment auf den verschie- 

densten Gebieten, das, wo es er- 

folgreich ist, zur Herausbildung 

von Modellen fiihrt, deren Attrak- 

tivitat im chinesischen Kontext be- 

kanntlich wirksamer ist als ein 

noch so gutes Gesetz!
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Wo die Einzelheiten dann freilich 

einer praziseren Formulierung be- 

diirfen, hilft der Staatsrat auf dem 

"Erklarungs"- Oder "Verordnungs"- 

Weg nach; formelie Gesetze ande- 

rerseits sind die groBe Ausnahme!

Auch noch aus einem anderen 

Grunde erweist es sich als zweck- 

maBig, das Landwirtschafts- vor 

dem Industrierecht zu behandeln. 

Wie unten noch naher auszufiihren, 

gehdren zwei umfangreiche, die 

Landwirtschaft betreffende ZK- 

Beschliisse zu den "Urdokumenten" 

der allesentscheidenden Reformsit- 

zung des 3.Plenums des XI.ZK, 

wahrend das Industrierecht erst mit 

sechsjahrigem Abstand nachfolgte. 

In dem bekannten Zehn-Punkte- 

BeschluB des ZK vom Oktober 

1984 hieB es denn auch, daB die 

Reform der Stadte und der stadti- 

schen Industrie dem auf den Dor- 

fern entwickelten Schema folgen 

solle!

2.

Die Gesetzgebung zum Landwirt- 

schaftsrecht seit Reformbeginn

2.1.

MiBstande, die es zu uberwinden 

gait

Ausgangspunkt fur die reformeri- 

sche Gesetzgebung waren die Ne- 

gativerfahrungen mit der Kultur- 

revolution, die in dem unten noch 

ausfiihrlich zu zitierenden "Be- 

schleunigungsbeschluB" des ZK 

vom Dezember 1978 aufgezahlt 

waren. Dort hieB es, daB zwischen 

1957 und 1977 die Bevolkerung 

zwar um 300 Millionen Menschen 

angewachsen, daB der Ackerboden 

im gleichen Zeitraum aber nicht 

etwa mitgewachsen, sondern im 

Gegenteil um liber 100 Mio.Mu 

(15 Mu = 1 ha) reduziert worden 

sei, weil die Bodenkontrolle versagt 

habe und die Stadte sich deshalb zu 

unkoordiniert hatten ausdehnen 

kdnnen. Hauptfolge dieser er- 

schreckenden Entwicklung sei es 

gewesen, daB rd. 100 Millionen 

Menschen in den landlichen Gebie- 

ten nicht geniigend zu essen hatten. 

Uberdies habe das durchschnittli- 

che Jahreseinkommen i.J. 1977 bei 

kaum 60 Yuan pro Kopf gelegen.

Vielleicht schlimmer noch als die 

Bodenverschwendung habe sich das 

Zickzack in der Landwirtschaftspo- 

litik ausgewirkt: niemals habe es 

klare Linien gegeben. Verschiedene 

Male auch sei ein "ultralinker" 

Kurs verfolgt worden: Wahrend des 

GroBen Sprungs i.J. 1958 z.B. habe 

sich eine Politik des vorzeitigen 

Ubergangs zum Kommunismus, der 

"exzessiven Beschlagnahmung" und 

des "blinden Kommandos" durchge- 

setzt. Wahrend der Kulturrevolu- 

tion hatten Lin Biao und die "Vie- 

rerbande" mit ihrer "ultralinken, 

konterrevolutionaren und revisioni- 

stischen Linie" der Landwirtschaft 

erneut Schaden zugefiigt. Bezeich- 

nend auch, daB man zwar der Prio- 

ritat des landwirtschaftlichen Sek- 

tors stets das Wort geredet, daB 

man in der Praxis aber fast immer 

gegensatzlich gehandelt habe.

Aus all diesen Fehlern miiBten un- 

bedingt Konsequenzen gezogen 

werden - auch rechtlicher Art!

2.2.

Die reformerischen Rechtsgrundla- 

gen fur die Landwirtschaft

2.2.1.

Die beiden grundlegenden Reform- 

dokumente des ZK zur Entwick

lung der Landwirtschaft

Beim 3.Plenum des XI.ZK im De

zember 1978 ergingen zwei land- 

wirtschaftliche Grundsatzdekrete, 

namlich der "BeschluB liber einige 

Fragen zur beschleunigten Land- 

wirtschaftsentwicklung" (jiakuai 

nongye fachan) und "Regeln liber 

die Arbeit der landlichen Volks- 

kommunen, Entwurf zur versuchs- 

weisen Anwendung". Beide Be- 

schliisse wurden am 22.12.1978 ge- 

faBt und als "Zhongfa" (1979) Nr.4" 

am 14.1.1979 veroffentlicht (1). 

Hinzu kam ein "BeschluB liber die 

schrittweise Starkung und Verbes- 

serung des landwirtschaftlichen 

Verantwortungssystems" (jinyibu 

jiajiang he wansha nongye sheng- 

chang cirenzhi) (2).

Wegen der grundlegenden Bedeu- 

tung dieser Beschllisse seien hier 

die wichtigsten Einzelheiten erlau- 

tert.

2.2.1.1. Der "Beschleunigungsbe- 

schluB"

- Teil I tragt die Uberschrift "Ver- 

einheitlichung der Ansichten in- 

nerhalb der Partei liber die Land- 

wirtschaftsprobleme". Hier findet 

sich ein einziges groBes Mea culpa 

liber das Versagen der bisherigen 

Landwirtschaftspolitik. Die Einzel

heiten wurden oben 2.1. referiert.

- Teil II bringt "25 MaBnahmen" 

fur die Entwicklung der landwirt

schaftlichen Produktivitat: (1) Bei- 

behaltung des dreistufigen Eigen- 

turns, namlich der Volkskommune, 

der Produktionsbrigade und der 

Produktionsmannschaften. (2) Kei- 

ne zusatzliche Belastung der Land- 

wirtschaftskollektive und der Ein- 

zelbauern! (3) "Jedem nach seiner 

Leistung". (4) Privatparzellen und 

landwirtschaftliches Nebengewerbe 

sowie Dorfmarkte sind integrieren- 

de Elemente der sozialistischen 

Wirischaft, in die grundsatzlich 

keine Einmischung eriaubt ist. 

(5) Die Produktionsmannschaften 

sollen weiterhin Grundeigentlimer 

und Grundverrechnungseinheiten 

bleiben. (6) In den nachsten drei 

bis flinf Jahren sollen die Investi- 

tionen des Staates in die Landwirt

schaft auf 18% der gesamten In- 

vestbaumittel ansteigen. (7) Bis 

1986 sollen die Kredite an die 

Landwirtschaft verdoppelt werden.

(8) Der Preis fur die vom Staat 

aufzukaufenden Nahrungsmittel ist, 

beginnend mit der Sommerernte 

1979, um 20%, derjenige fur Son- 

derkaufe um 50% anzuheben. Bis 

1980 sollen die Preise fiir landwirt- 

schaftliche Gerate und Produkte 

um 10-15% reduziert werden.

(9) Beginnend mit dem Jahr 1979 

soli die Nahrungsmittelmenge, die 

vom Staat aufgekauft wird, um 

5 Mrd. chin. Pfund = catties 

(1 catty = 1 jin = 0,56 kg) redu

ziert werden. (10) Bis 1985 soil die 

Bewasserungsflache von gegenwar- 

tig 700 Mio.Mu auf 900 Mio. und 

die landwirtschaftliche Hochlei- 

stungsflache von 500 Mio. auf 

700 Mio.Mu erhoht werden.

(11) Bis 1985 soil die landwirt

schaftliche Kulturflache um uber 

120 Mio.Mu ausgeweitet werden.

(12) Staatsfarmen sollen kiinftig 

besser bewirtschaftet werden und 

dilrfen ihre Gewinne zu Eigeninve- 

stitionen verwenden. Gleichzeitig 

sollen im Rahmen der Staatsfarmen 

Landwirtschaft, Industrie und 

Handel integriert werden, so daB 

hier Vorbilder fiir die landwirt

schaftliche Modernisierung entste- 

hen. (13) Bis 1985 ist die Diinge- 

mittelproduktion auf uber 80 Mio.t 

anzuheben. (14) Um besseres Saat- 

gut zu erhalten, solle jede Provinz 

und jeder Kreis "Saatgutproduk- 

tionszentren" errichten. (15) Bis 

1985 sollen 80% der Hauptarbeits- 

gange, also das Aussaen und Ern- 

ten, mechanisiert sein, wahrend die 

Zwischenpflege nach wie vor mit 

traditionellen Mitteln erfolgt. Zu 

diesem Zweck werden das Ministe- 

rium fiir Landwirtschaftsmaschinen 

sowie die Traktorstationen wieder 

errichtet - letztere sowohl durch 

die Kollektive als auch durch den 

Staat, wobei der ersteren Methode 

der Vorzug gebiihrt. (16) Bis 1985 

ist die Baumwollproduktion auszu- 

weiten, und zwar auf 72 Mio.tan 

(1 tan = 100 catties). (17) Auch die 

Aufforstung ist verstarkt zu betrei-



CHINA aktuell - 292 - April 1987

ben - bis 1985 sollen 400 Mio. 

chin. Morgen (Mu) (15 Mu = 1 ha) 

aufgeforstet werden, wobei fiinf 

Schliisselprojekte zu bevorzugen 

sind, vor allem ein groBer Schutz- 

waldgiirtel, der sich liber mehrere 

Zehntausend Meilen von Nord- 

west- bis Nordostchina ziehen soli. 

(18) Verstarkte Betonung der Vieh- 

zucht. (19) Steigerung der Fisch- 

produktion von gegenwartig 4 auf 

7 Mio.t i.J. 1985, wobei sowohl 

SUB- als auch Meerwasserfischerei 

betrieben werden soil. (20) Ausbau 

der Kommune-, Brigade- und 

Mannschafts-Fabriken. Bis 1985 

solle der Gesamtproduktionswert 

dieser Unternehmen am Einkom- 

men der Volkskommunen (aller 

drei Ebenen) von gegenwartig 28% 

auf liber 50% steigen. (21) Verstar- 

kung des Dorfhandels. (22) Erho- 

hung der Produktion exportfahiger 

Gliter, wobei ein Teil des Devisen- 

gewinns der Landwirtschaft zuflie- 

Ben solle. (23) Unterstlitzung fiir 

die Landwirtschaft in gebirgigen 

und Grenzgebieten. Der Staatsrat 

solle hierfiir ein Sonderkomitee 

einrichten. (24) Der Bevblkerungs- 

zuwachs soli ab 1980 bei unter 1% 

pro Jahr liegen; dafiir sind die nd- 

tigen medizinischen, sozialen und 

kommunikativen Einrichtungen zu 

schaffen. (25) Auch weiterhin solle 

die Produktionsbrigade von Dazhai 

als Vorbild dienen.

- Teil III legt Einzelheiten fiir die 

landwirtschaftliche Modernisierung 

fest, namlich (1) Planungsarbeiten 

in der l.Jahreshalfte 1979; (2) Aus- 

arbeitung langfristiger Plane fiir 

die Landwirtschaftsmodernisierung; 

(3) Ausarbeitung von statistischen 

Ubersichten innerhalb von drei 

Jahren; (4) Einrichtung von Pro- 

duktionsbasen fiir die Verarbeitung 

von Viehzucht-, Forst- und Fi- 

schereiprodukten; (5) Verbesserung 

des Industrie- und Transportnetz- 

werks zur Unterstlitzung der 

Landwirtschaft; (6) Errichtung mo- 

derner Verarbeitungsindustrien;

(7) systematischer Aufbau von 

Kleinstadten und von Netzwerken 

zwischen Stadten und Dorfern und

(8) Konzentration der Entwicklung 

auf bestimmte Schwerpunktgebiete 

anstelle der bisherigen GieBkan- 

nen-Politik.

- In Teil IV werden Fiihrungsme- 

thoden vorgeschlagen: (1) Land

wirtschaft als Schliisselsektor; 

(2) Interventionen auf das Notigste 

beschranken; (3) genaue Zustandig- 

keitsbereiche fiir die Landwirt- 

schaftsverwaltung und (4) klare 

Abgrenzungen zwischen der Zu- 

standigkeit zentraler und provinzia- 

ler Behbrden im Bereich der 

Landwirtschaftsverwaltung.

In nuce enthalt dieser BeschluB be- 

reits samtliche MaBnahmen, die im 

Laufe der nachfolgenden Jahre 

durchgefiihrt wurden. DaB es aller- 

dings noch einiges zu verbessern 

gab, zeigt die Tatsache, daB das 

"Drei-Stufen-Eigentum" in der 

Zwischenzeit stark relativiert wor- 

den ist, daB einige der Zielvorga- 

ben, z.B. der hohe Mechanisie- 

rungsgrad, iiberzogen waren, und 

daB die Landwirtschaft inzwischen 

nicht mehr "von Dazhai lernen" 

muB.

Die Grundziige der nachfolgenden 

Landwirtschaftspolitik aber, nam

lich verstarkte Diversifizierung, 

Bewasserung und Mechanisierung 

im Bereich der "Produktivkrafte" 

sowie erweiterte Autonomie der 

Betriebe im Bereich der "Produk- 

tionsverhaltnisse" finden sich be- 

reits klar vorgezeichnet.

2.2.1.2.

Die "Neuen 60 Punkte" - und ihre 

Vorgangerregelung

Das zweite Dokument, namlich die 

"Regeln liber die Arbeit in den 

Volkskommunen, Entwurf" ist be- 

kanntgeworden unter der Bezeich- 

nung "60 Punkte" (liushi tiao) (3) 

Oder aber als "Neue 60 Punkte", im 

Gegensatz zu jenen "alten 60 Punk- 

ten", wie sie vom VIII.ZK im Sep

tember 1962 verabschiedet worden 

waren.

Die "Neuen 60 Punkte" sind eine 

iiberarbeitete Fassung der Vorgan

gerregelung von 1962. Im Gegen

satz zu ihr sind sie anders geglie- 

dert. Die 60 Paragraphen von 1962 

erschienen unter 9 Kapiteln. Kap.l: 

Charakter, Organisation und GrbBe 

der Volkskommune, Kap.2: Die 

Volkskommune, Kap.3: Die Pro

duktionsbrigade, Kap.4: Die Pro- 

duktionsmannschaft, Kap.5: Hausli- 

ches Nebengewerbe, Kap.6: Die 

VK-Mitglieder, Kap.7: Die Kader, 

Kap.8: Kontrollorgane, Kap.9: Par- 

teiorganisation in den Volkskom

munen (4).

Die "Neuen 60 Punkte" enthalten 

demgegenliber 15 Abschnitte: 

Kap.l: Wesen und Grundaufgaben 

der Volkskommunen in der gegen- 

wartigen Phase, Kap.2: Das Ver- 

waltungssystem, Kap.3: Umfassen- 

de Entwicklung von Feld- und 

Forstwirtschaft, Viehzucht, Neben

gewerbe und Fischerei, Kap.4: In- 

vestbau, Kap.5: Landwirtschaftliche 

Mechanisierung, Kap.6: Agrikultu- 

relle Wissenschaft, Kap.7: Die Be

triebe in den Volkskommunen und 

Produktionsbrigaden, Kap.8: Ver- 

sorgung, Vermarktung und Kredi- 

te, Kap.9: Verwaltung, Kap.10: 

Einkommensverteilung, Kap.l 1: 

Kulturelles und Wohlfahrt, Kap.12: 

Hausliches Nebengewerbe der 

Volkskommunenmitglieder, Kap.13: 

Die Volkskommunenmitglieder, 

Kap.14: Die Kader, Kap.15: Politi- 

sche Arbeit und "Erganzungsvor- 

schriften".

In Kap,l wird der Fortbestand der 

Volkskommunen, aber auch des 

Dazhai-Modells (§ 4) unterstellt. 

Auch wird in § 2 noch die Doppel- 

natur der Volkskommune als Ei- 

gentiimerin von Produktionseigen- 

tum und als unterste Stufe der 

staatlichen Gewalt hervorgehoben. 

Niemand konnte offensichtlich En- 

de 1978 daran denken, daB schon 

vier Jahre spater die Administra- 

tivgewalt feinsauberlich aus den 

Volkskommunen herausgeldst sein 

wiirde. Moglicherweise aber hielten 

es die Protagonisten der Reform 

fiir ratsam, ihre kiinftigen Plane 

einstweilen noch geheimzuhalten. 

Jedenfalls ist den 60 Punkten noch 

lange nichts vom kiinftigen Schick- 

sal der Volkskommune anzumer- 

ken! Dasselbe gilt fiir Kap.2 ("Sy

stem der Verwaltung").

Ein ganz neuer Ton aber wird in 

Kap.3 zum Thema Diversifizierung 

(§§ 12-17) angeschlagen. Im Ge

gensatz zur alten maoistischen Poli- 

tik, das "Getreide als Hauptket- 

tenglied" zu betrachten, sollten von 

nun an fiinf Sektoren gleichmaBi- 

ger zueinander entwickelt werden, 

namlich Getreide, Viehzucht, 

Forstwirtschaft, Fischerei und 

landwirtschaftliches Nebengewerbe.

Kap.4 behandelt einen weiteren 

Schwachpunkt der bisherigen Poli- 

tik, namlich den "landwirtschaftli- 

chen Investbau". Dies ist der Ober- 

begriff fiir die Umgestaltung der 

landlichen Infrastruktur. Die Ter- 

rassierung bisher ungeniitzter Berg- 

hange, die Bandigung von Fliissen 

durch BegradigungsmaBnahmen, 

die Anlegung von Dammen und 

Stauvorrichtungen, die Ameliorisie- 

rung von Boden (schlammige und 

kalte Erde, verursacht durch Nas- 

sestaus und niedrige Bodentempe- 

raturen werden drainiert) und die 

Anlage von Teichen, elektrischen 

Pumpstationen, kleinen Wasser- 

kraftwerken und nicht zuletzt auch 

von Pisten oder gar asphaltierten 

StraBen. All dies gehort zum 

"landwirtschaftlichen Investbau", 

der nach Moglichkeit nicht durch 

isolierte TeilmaBnahmen, sondern 

durch eine Gesamtplanung mbg- 

lichst auf Kreisebene in Angriff 

genommen werden soil. Nach § 19
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sollen nach Moglichkeit auch Son- 

dereinsatzgruppen fur den Invest- 

bau aufgestellt werden, die etwa 

5% der Arbeitskraft einer landwirt- 

schaftlichen Einheit, hochstens aber 

10% absorbieren soli.

Im Geist der Modernisierung sind 

auch bereits die Kap.5 (Landwirt- 

schaftliche Mechanisierung,

§§ 21-23) und 6 (Landwirtschafts- 

wissenschaft) abgefaBt. Von der 

"Mechanisierung" war bereits oben 

im Zusammenhang mit dem "Be- 

schleunigungsbeschluB" die Rede. 

Unter dem Thema "Agrikulturelle 

Wissenschaft" wird die alte "Acht- 

Punkte-Charta fur die Landwirt- 

schaft" wiederaufgenommen und 

(in § 24) ausfiihrlich referiert. Die 

Acht Punkte lauten: Bodenverbes- 

serung, Dungemitteleinsatz, Bewas- 

serung, Saatgutverbesserung, mo- 

dernere Gerate, Schutz durch In- 

sektizide und Herbizide, Kampf 

gegen Naturkatastrophen und tech- 

nische Innovationen. Die Volks- 

kommunen sollen Wissenschaftssta- 

tionen, die Brigaden Wissenschafts- 

sektionen und die Mannschaften 

Wissenschaftsgruppen einrichten 

(§ 25). AuBerdem sind Schulungs- 

statten fur die Einfiihrung moder- 

ner Technologien zu etablieren 

(§ 26).

In Kap.7 (Kollektivbetriebe, 

§§ 27-29) finden sich ebenfalls be

reits Vorboten spaterer Entwick- 

lungen, so z.B. die Bestimmung, 

dab Kollektivbetriebe, die nicht in 

den staatlichen Wirtschaftsplan ein- 

geschlossen sind, ihre Produkte 

selbst herstellen und selbst ver- 

markten diirfen (§ 27). "Modern" 

auch die Bestimmung, daft die ein- 

zelnen Unternehmen mit ihren Be- 

zugseinheiten Vertrage abzuschlie- 

Ben und "Verantwortung zu tragen" 

haben; des weiteren seien "inte- 

grierte Komplexe" zu errichten.

In Kap.8 (§§ 30-32) taucht die 

Forderung nach der Errichtung 

landlicher Markte auf. § 31 regt die 

Belebung des Kreditgeschafts an, 

wofiir die "landlichen Kreditkoope- 

rativen" als Bankorgan der Volks- 

kommunen zustandig seien. In § 32 

heiBt es, daB landliche Markte eine 

"notwendige Erganzung des soziali- 

stischen Handels" sind - ebenfalls 

eine hochst "moderne" Formulie- 

rung! Die einzelnen Kommunemit- 

glieder hatten das Recht, ihre 

UberschuBprodukte auf diesen 

Markten zu verkaufen. Keine Ein

heit und keine Einzelperson diirf- 

ten sich hier einmischen.

In Kap.9 (Verwaltung, §§ 33-41) 

finden sich erste Ansatze zur Au- 

tonomie der landwirtschaftlichen 

Einheiten, wobei allerdings immer 

nur an Kollektive, noch nicht je- 

doch an Haushalte gedacht ist! 

Uberall miiBten prazise Zustandig- 

keiten ("Verantwortlichkeiten") 

festgelegt werden (§ 35). Es ist 

auch bereits die Rede von "Ar- 

beitswettbewerb" (§ 37), von der 

Reduzierung "nichtproduktiven 

Personals" (§ 38) und von einer ef- 

fizienteren und "demokratischeren" 

Buch- und Finanzfiihrung (§ 39).

Kap.10 (Verteilung des Einkom- 

mens, §§ 42-45) und Kap.ll (Kul- 

tur- und Sozialeinrichtungen, 

§§ 46-48) sind demgegeniiber wie- 

der mehr vergangenheitsorientiert, 

insofern namlich hier lediglich an 

die Distribution im Kollektivrah- 

men gedacht ist, nicht jedoch an 

die Haushaltsproduktion! Demge- 

maB ist vom Gesamteinkommen des 

betreffenden Kollektivs zuerst der 

Staatsanteil (Steuern und "Ver- 

kaufsgetreide" etc.) abzuziehen, so- 

dann folgen die Abziige fur das 

Kollektiv, d.h. fur den Reinvesti- 

tions-, fur den Katastrophen- und 

fur den Sozialfonds etc., und erst 

am SchluB wird der dann noch 

verbleibende Rest unter den ein

zelnen Kollektivmitgliedern nach 

der Zahl der Arbeitspunkte ver- 

teilt, wobei Naturalien und Geld in 

einem bestimmten Verhaltnis, z.B. 

3:7 oder 4:6, stehen sollen (§ 44). 

Auch die Kultur- und Sozialein

richtungen sind noch sehr stark 

kollektiv ausgerichtet - wobei die 

Mitglieder ubrigens bestimmt nicht 

schlechtfuhren, denn fur medizini- 

sche, padagogische und Freizeit- 

Zwecke wurde damals mehr getan 

als heute, wo die Haushalte sich 

immer mehr autonomisiert haben.

Ebenfalls "riickwartsgewandt" sind 

die Kap.12 (§ 49), 13 (§§ 50-52), 

14 (§§ 53-56) und 15 (§§ 57-59). In 

Kap.12 ist die alte Privatparzelle 

angesprochen, die ja bereits zur 

maoistischen Zeit erlaubt war und 

deren Gesamtzahl etwa 5-7% des 

Ackerbodens der jeweiligen Pro- 

duktionsmannschaft einnahm. Auf 

diesem zur Privatnutzung iiberlas- 

senen Boden konnten die Kommu- 

nemitglieder Gemuse oder aber 

Schweine, Schafe, Hiihner, Enten 

usw. ziehen. Des weiteren war es 

ihnen erlaubt, sich mit Fischerei, 

Seidenzucht, Stickerei etc. ein Zu- 

brot zu verdienen. Das (13.) Kapi- 

tel uber die "Kommunemitglieder" 

wirkt heute wie ein Fossil, zumal 

in § 52 davon die Rede ist, daB 

"Grundherren, Reiche Bauern, 

Konterrevolutionare, Schlechte 

Elemente und andere neubiirgerli- 

che Elemente" nach wie vor unter 

der Aufsicht der Massen umerzo- 

gen werden sollen. Wie an anderer 

Stelle dieser Serie bereits ausge- 

fiihrt, kam dieses "Politrecht" be

reits wenige Wochen spater, und 

zwar bei einer Konferenz im Ja- 

nuar 1979, zum Erliegen (C.a., No

vember 1986, S.713 f.). In den 

restlichen Kapiteln ist dann noch 

viel von "politischer Arbeit", von 

der Verantwortlichkeit der "Revo- 

lutionskomitees" etc. die Rede.

Sieht man von den Kap.3 bis 8 ab, 

so sind die "60 Artikel" nicht zu 

jener Magna Charta geworden, als 

die sie offensichtlich gedacht wa- 

ren. Verglichen mit den 60 Arti- 

keln erweist sich der "Beschleuni- 

gungsbeschluB" riickwirkend als 

weitaus zukunftstrachtiger!

Riickwirkend wurden denn auch 

vor allem drei ReformmaBnahmen 

als besonders wirkungsvoll geprie- 

sen, die hauptsachlich im "Be- 

schleunigungsbeschluB" aufgefiihrt 

sind, namlich

- die Erleichterung der bauerlichen 

Belastungenen durch Erhbhung der 

Ankaufspreise um 20 bzw. 50% bei 

gleichzeitiger Senkung der von den 

Bauern zu zahlenden Preise fur 

Landmaschinen, Kunstdiinger, In- 

sektizide und Pestizide um 10-15% 

zwischen 1979 und 1980;

- die Forderung der Diversifizie- 

rung, die nicht nur der Getreide- 

monokultur ein Ende bereitet, son- 

dern zugleich auch neue Arbeits- 

platze geschaffen habe;

- vor allem aber das neue Verant- 

wortungssystem in der Produktion, 

das dem Leistungsprinzip erst so 

richtig zum Durchbruch verholfen 

habe (5).

Auch jene sechs grundlegenden 

Veranderungen, die heute als ei- 

gentliches Ergebnis des 3.Plenums 

des XI.ZK gelten (6), sind AusfluB 

des "Beschleunigungsbeschlusses", 

namlich (1) die Verwirklichung des 

Leistungsprinzips; (2) die Verbin

dung von zentraler und dezentraler 

Wirtschaftsfiihrung; (3) die Diver- 

sifizierung im Rahmen einer um- 

fassenden Entwicklungspolitik; 

(4) die Verbindung von Plan und 

Markt; (5) die intensivierte Ar- 

beitsteilung und (6) der starkere 

Einsatz von moderner Technik und 

moderner ausgerichtetem Personal.
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2.2.2.

Die Abschaffung - und Verurtei- 

lung - des Dazhai-Modells

Im oben erwahnten ZK-"Beschleu- 

nigungsbeschluB" vom Dezember 

1978 war Dazhai noch als verbind- 

lich anerkannt worden. Dies sollte 

sich jedoch schon bald andern; 

konnten doch die neuen Reformre- 

gelungen nur greifen, wenn vorher 

die bisher verbindlichen MaBstabe 

abgeschafft waren. Vor allem seit 

der Kulturrevolution hatte sich die 

Landwirtschaft nach dem Schema 

der "Produktionsbrigade von Da

zhai" zu richten. Keine Dorfmauer 

und kein Scheunentor, an dem 

nicht bis 1979 noch der Anschlag 

"Nongye xue Dazhai" ("Die Land

wirtschaft lernt von Dazhai") ge- 

standen hatte! Dazhai war ein Mo- 

dell, das von Mao Zedong hbchst- 

personlich hochstilisiert worden 

war. Doch nunmehr, Ende 1979, 

begann die Demontage des bisheri- 

gen Vorbilds. Zwei groBe Vorwiir- 

fe tauchten vor allem auf, die sich 

unter dem Stichwort "Falschung" 

und "ultralinks" wiedergeben lassen:

Dazhai habe jahrelang mit falschen 

Zahlen operiert und sei iiberdies 

heimlich mit staatlichen Mitteln 

unterstiitzt worden (7).

Im Oktober 1979 zog der Kreis Xi- 

jiang, in dem die Dazhai-Brigade 

liegt, einige Konsequenzen aus der 

bisher so "ultralinken" Politik Da- 

zhais: (1) Die Bauern sollten von 

jetzt an ihre Privatparzellen selbst, 

und nicht mehr kollektiv bebauen;

(2) die Dazhaier Methode, Arbeits- 

punkte nach "Selbsteinschatzung 

und Diskussion mit den Massen" (in 

Wirklichkeit aber "Selbsteinschat

zung ohne die Massen"!) festzule- 

gen, solle durch eine echte Lei- 

stungsbewertung ersetzt werden;

(3) Dorfmarkte sollten wieder er- 

laubt sein; (4) Obstbaume und Pri- 

vathauser milBten vom Kollektiv 

wieder an die Bauern zurlickgege- 

ben werden; (5) das Verbot der in- 

dividuellen und der Nebener- 

werbswirtschaft sei aufgehoben und 

(6) die Entlohnung der Verwal- 

tungsangestellten solle nicht mehr 

mit einem festen Gehalt, sondern 

nach Leistung erfolgen (8).

2.2.3.

Die Dokumenten-Gesetzgebung des 

ZK

Die eigentliche landwirtschaftliche 

"Gesetzgebung" liegt, wie erwahnt, 

nicht beim NVK und primar auch 

nicht beim Staatsrat, obwohl gerade 

von diesem die meisten Verord

nungen ausgehen. Vielmehr kom- 

men die eigentlichen Impulse, wie 

ja schon die oben zitierten Grund- 

satzdokumente vom Dezember 1978 

gezeigt haben, aus dem ZK, dem 

sich der Staatsrat in aller Regel an- 

zuhangen pflegt.

Bezeichnenderweise tragen die im- 

pulsgebenden ZK-Dokumente stets 

die "Nr.l" jeden Jahres. Schon dar- 

aus wird die Sonderstellung deut- 

lich, die der Landwirtschaft in der 

Wirtschaftspolitik, aber auch im 

politischen System der VR China 

zukommt!

- Das "Dokument Nr. 1/1983" 

brachte eine offizielle Absegnung 

des "Verantwortungssystems". 

Uberschrieben ist die Regelung mit 

"Einige Fragen liber die laufende 

Landwirtschaft", im Alltag wird es 

jedoch schlicht als "Dokument Nr.l 

von 1984" bezeichnet.

Es ruft zur Durchsetzung des ver- 

traglichen Verantwortungssystems 

auch in den Bereichen Forstwirt- 

schaft, Viehzucht und Fischerei 

sowie bei der ErschlieBung von 

Odland, Berghangen und ungenutz- 

ten Wasserreserven auf. Weiterhin 

miisse am Prinzip des bffentlichen 

Eigentums an Boden und anderen 

grundlegenden Produktionsmitteln 

festgehalten werden sowie an der 

"Verbindung selbstandiger Be- 

triebsfiihrung durch Bauernhaus- 

halte (oder Gruppen von Bauern) 

und vereinheitlichter Fiihrung 

durch die Kollektive" - je nach 

den brtlichen Bedingungen.

Die Bauern sollten dariiber hinaus 

versuchen, ihre finanziellen Mittel 

und ihre Erfahrung mit Dienstlei- 

stungsunternehmen zusammenzule- 

gen und Versorgungs- und Ver- 

marktungs-, Transport- und tech- 

nische Dienste einzurichten. Die 

vielgestaltige und auf vielen Ebe- 

nen sich vollziehende Kooperation 

der zahlreichen bauerlichen Einzel- 

unternehmen bildeten einen orga- 

nischen Bestandteil der sozialisti- 

schen Wirtschaft.

AuBerdem solle noch ein "Netz- 

werk fur die Agrarforschung und 

fur die Verbreitung der For- 

schungsresultate" ausgebaut werden. 

SchlieBlich solle die Schulpflicht so 

bald wie moglich auf den Dbrfern 

eingefiihrt werden.

Wer bisher noch Zweifel an der 

Legitimitat und Dauerhaftigkeit des 

Verantwortlichkeitssystems gehabt 

haben sollte - mit diesem "Ukas" 

diirften sie als ausgeraumt gegolten 

haben!

- Das "Dokument Nr. 1/1984" ging 

noch einen Schritt weiter (9). Es 

brachte, in zehn Abschnitten, vor 

allem vier wichtige Neuerungen, 

namlich (1) die Ausdehnung der 

Vertragsdauer fur die Bodenliber- 

lassung an Einzelhaushalte, Einzel- 

personen oder Einzelgruppen fiir 

eine Zeit von "liber 15 Jahren" (!) 

und in gewissen Fallen (Landneu- 

erschlieBung, Obstgarten etc.) sogar 

"noch langer". Offensichtlich hatte 

das ZK eingesehen, daB klirzere 

Fristen zu einer Raubwirtschaft 

flihren konnten, da die Bauern in 

diesem Fall nur daran interessiert 

waren, soviel herauszuholen wie 

moglich, aber nichts an Investitio- 

nen hineinzustecken. Aus diesem 

Grunde heiBt es auch, daB "eine 

verniinftige Aufwendungserstat- 

tung" fiir alle Investitionen entrich- 

tet werden miisse, die in den Bo

den gesteckt worden seien.

(2) Das "Dokument" erlaubt ferner 

die Anstellung von Arbeitskraften,

(3) fordert zur Verbesserung der 

Kreditvergabe auf (4) und legt 

fest, daB Baume, Gras oder sonsti- 

ge Ertrage, die aus der Bearbeitung 

von Odland gewonnen werden, dem 

ErschlieBer gehbren sollen. Dieses 

Recht kbnne auch vererbt werden.

- Das "Dokument Nr. 1/1985" (10) 

schlieBlich brachte zehn wichtige 

Neuregelungen, von denen die 

Aufhebung des liber dreiBig Jahre 

alten staatlichen Vertriebsmonopols 

fiir Landwirtschaftsprodukte die 

wichtigste war. Die Einzelheiten zu 

diesem ersten und wichtigsten 

Punkt sind unten unter 3.2. naher 

zu erlautern.

In Punkt 2 wird die Fortsetzung 

der Diversifizierungspolitik gefor- 

dert, ohne daB dabei allerdings die 

Getreideproduktion zu vernachlas- 

sigen sei! Den Baumwoll- und Ge- 

treideproduzenten werde deshalb 

finanzielle und materielle Hilfe bei 

der Entwicklung der brtlichen Ver- 

arbeitungsindustrie fiir Agrarpro- 

dukte, Futter und Nahrungsmittel 

sowie fiir die Zucht von Wassertie- 

ren und -pflanzen gewahrt.

In Punkt 3 wird angeordnet, daB 

Hange mit einer Neigung von mehr 

als 25% mittelfristig in Walder oder 

Weiden verwandelt werden sollen. 

Ferner werden die Beschrankungen 

des freien Verkaufs von Nutzholz 

aufgehoben. Staatliche Forstbetrie- 

be konnten ihren Arbeitern und 

Angestellten die Bewirtschaftung 

der Forsten per Vertrag iiberant- 

worten. Ferner wird der freie Ver- 

kauf von Heilkrautern erlaubt.
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Punkt 4 regelt eine beschleunigte 

Entwicklung des Verkehrswesens. 

Der Bau von LandstraRen soil vom 

Staat und von den lokalen Behdr- 

den finanziell unterstiitzt werden. 

Ferner sollen kiinftig staatliche 

Lkws und Schiffe an Einzelperso- 

nen verpachtet werden; des weite- 

ren soil der Verkauf von Lastwa- 

gen an kollektiveigene Transport- 

unternehmen beschleunigt fortge- 

setzt werden.

In Punkt 5 werden Vorzugskredite 

und -steuern an die landliche In

dustrie zugesagt. Des weiteren wer

den die Bauern aufgefordert, iiber- 

all dort Bergbau zu treiben, wo die 

Lagerstatten fur einen groRange- 

legten Abbau nicht ergiebig genug 

sind.

Punkt 6 kiindigt einen beschleunig- 

ten Technologietransfer von der 

Stadt aufs Land und Punkt 7 eine 

Verbesserung des Kredit- und 

Versicherungswesens fiir die land

lichen Gebiete an. Die brtlichen 

Kreditgenossenschaften sollen 

kiinftig unabhangig arbeiten. Die 

Geldmittel, die sie erwirtschaften, 

stehen bis auf einen bestimmten 

Betrag, der auf den Reservefonds 

der Chinesischen Bank fiir Land- 

wirtschaft einzuzahlen ist, zur ei- 

genen Verfiigung.

Baogan und Baochan sollen, gemaR 

Abschnitt 8, beibehalten und vor 

allem dem weiteren Ausbau der 

spezialisierten Bauernhaushalte 

dienstbar gemacht werden.

Punkt 9 ordnet den beschleunigten 

Ausbau der Kleinstadte und Mark- 

te an (dazu Naheres unten 3.4.) und 

Punkt 10 fordert kiistennahe 

Landwirtschaftsbetriebe dazu auf, 

sich Kontakte mit auslandischen 

Partnern zunutze zu machen.

2.2.4.

Weitere Normen zum Landwirt- 

schaftsrecht

In dem Nachschlagewerk "Katalog 

der Gesetze und Vorschriften der 

VR China (1949-1982)" (11) wer

den unter den 56 Hauptkategorien 

nur zweimal landwirtschaftliche 

Belange angesprochen, namlich un

ter dem Abschnitt "Bodenrecht" 

(S.163 f.) und unter dem Abschnitt 

"Landwirtschaft" (nongye) (S.192- 

195).

Da es sich hier um grundlegende 

Bestimmungen handelt, seien sie im 

einzelnen angefiihrt. Hierbei wird 

auch, soweit identifizierbar, jeweils 

die Fundstelle in der "Sammlung 

von Rechtsbestimmungen der VR 

China" Oder im Amtsblatt des 

Staatsrats angegeben.

- "Satzung fiir die Entwicklung der 

gesamtstaatlichen Landwirtschaft"

(13) .

- "BeschluR des StA/NVK liber die 

vorzeitige Verwirklichung der 

Satzung zur Entwicklung der 

Landwirtschaft" vom 10.4.1960

(14) nda, Bd.XI, S.88).

- "Einstweilige Bestimmungen iiber 

die Arbeit zur Verbreitung von 

Staatsgiitern durch Setzen von 

Beispielen" (Entwurf) vom 

10.5.1964, erlassen vom Finanz- 

und vom Getreideministerium.

- "Versuchsweise Bestimmungen 

iiber die Arbeit von staatlichen 

Saatgutstationen" (Entwurf) vom 

24.4.1979, erlassen vom Land- 

wirtschafts-, Finanz- und Han- 

delsministerium.

- "Arbeitsbestimmungen fiir die 

Staatsgiiter" (Versuchsentwurf) 

vom 1.8.1979.

- "Vorlaufiger Entwurf iiber den 

Schutz von Wasser und Boden" 

vom 24.5.1957, erlassen vom 

Staatsrat (15).

- BeschluR des Staatsrats iiber 

Pramierungen bei der Durchfiih- 

rung des Wasser- und Boden- 

schutzes in Volkskommunen vom

19.6.1962 (16).

- Methoden zur Verbesserung des 

Managements bei der Durchfiih- 

rung des Boden- und Wasser- 

schutzes vom Marz 1964.

- "Bestimmungen des Staatsrats 

iiber den Wasser- und Boden- 

schutz" vom 30.6.1982 (17).

- "BeschluR des ZK und des 

Staatsrats iiber die Intensivierung 

der Saatgut-Arbeit" vom

22.11.1962 (18).

- "Vorschriften zur versuchsweisen 

Ausfiihrung der Beurteilung von 

bauerlichen Produkten" vom Mai 

1982 (19).

- "Mitteilung des Staatsrats iiber 

die Festlegung einiger Richtli- 

nien zur Baumwollproduktion" 

vom 4.4.1978.

- Mitteilung des Staatsrats iiber die 

Pramierung des Anbaus von ge- 

niigend und geniigend guter 

Baumwolle fiir die Durchfiihrung 

von Uberankaufen an Baumwol

le" vom 6.4.1979.

- Mitteilung des ZK und des 

Staatsrats zur Bekanntmachung 

der Mitteilung des Staatlichen 

Bauernausschusses "iiber die ak- 

tive Entwicklung der diversifi- 

zierten Wirtschaft auf den Dor- 

fern" vom 30.3.1981 (20).

- "Methoden iiber die Durchfiih

rung der Vereinheitlichung von 

Ackergeraten neuen Stils" vom 

29.9.1945 (21).

- Versuchsweise Methode zur Un- 

tersuchung von Krankheiten an 

Pflanzgut" vom 22.10.1957, erlas

sen vom Staatsrat (22).

- "Bestimmungen iiber die Unter- 

suchung von Krankheiten am 

Pflanzgut beim Im- und Export" 

vom 4.6.1982, erlassen vom 

Staatsrat (23).

- "Provisorische Bestimmungen fiir 

den Umgang mit Pharmazeutika, 

die von wildlebenden Tieren ge- 

wonnen werden" vom 26.8.1980, 

herausgegeben vom Staatsrat 

(24).

- "Bestimmungen iiber die Regi- 

strierung bauerlicher Chemika- 

lien" vom 10.4.1982, herausgege

ben vom Landwirtschafts-, 

Forst-, Chemie-, Gesundheitsund 

Handelsministerium (25).

- "Bestimmungen iiber die Hand- 

habung der Sicherheit beim Um

gang mit Chemikalien fiir die 

Landwirtschaft" vom 5.6.1982, 

herausgegeben vom Landwirt

schafts- und Gesundheitsministe- 

rium (26).

- "Bestimmungen iiber einige Fra- 

gen bei der Entwicklung von 

Produktionsmannschafts-Betrie- 

ben" (Entwurf zur versuchswei

sen Anwendung) vom 3.7.1979, 

herausgegeben vom Staatsrat

(27) .

- "Einige Bestimmungen iiber den 

Kurs, den die Ausrichtung der 

Produktionsmannschafts-Betriebe 

bei Durchfiihrung der Volkswirt- 

schaft nimmt" vom 4.5.1981, 

herausgegeben vom Staatsrat

(28) .

2.2.5.

Das Jahr 1984 als Exemplifizierung 

fiir die Intensitat der landwirt- 

schaftlichen "Gesetzgebung"

Um einen Eindruck von der Inten

sitat der "Gesetzgebung" fiir den 

bauerlichen Bereich zu geben, sei 

hier eine Ubersicht der einschlagi- 

gen "Mitteilungen", "Methoden" und 

Verordnungen aus dem Jahre 1984 

gegeben. Auch bei dieser Ubersicht 

fallt erneut auf, daR formelie Ge

setze nur im Ausnahmefall erlassen 

werden, daR der Lowenanteil aller 

Regelungen also iiber die Verwal- 

tungsbiirokratie erfolgt - und zwar 

fast ausnahmslos unter Beteiligung 

des Staatsrats, und daR das ZK je

weils die groRen Vorgaben liefert.

- Am 1.3.1984 erlieRen ZK und 

Staatsrat gemeinsam einen Be- 

richt iiber die neue Lage hin- 

sichtlich der Begriindung von 

Kollektivbetrieben (kaichuang 

shedui qiye) (29), in dem gefor- 

dert wird, daR mehr Gemeinde- 

und Markt-Betriebe (xiangchen 

qiye) gefbrdert werden sollten. 

Sie seien nach dem Prinzip aus- 

zugestalten, daR "die Industrie 

die Landwirtschaft erganzt" (yi 

gong pu nong).
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- UbermaBige Getreideankaufe: In 

einem Kreis der Provinz Hubei 

z.B., in dem das Getreideankaufs- 

ziel auf 79.000 t Reis festgelegt 

worden war, wurde die Pflichtquo- 

te, nachdem die Bauern eine noch 

uber diesem Ziel liegende Ernte 

eingebracht hatten, auf 100.000 t 

angehoben, muBte also zu Preisen 

abgegeben werden, die weit unter 

dem Marktwert lagen; Leistung 

wurde hier m.a.W. bestraft.

- Willkiirliche Unterbezahlung: In 

einem anderen Kreis wurden den 

Bauern 124 Schweine abgekauft, 

davon nur 21 zu Preisen fur I.Qua- 

litat, 81 zu Preisen fiir II. und die 

restlichen 22 sogar nur fiir III.Qua- 

litat. Als dieselben Tiere jedoch in 

den Export gingen, wurden 47 von 

ihnen unter dem Siegel der I.Quali- 

tat verkauft.

- Uberdies waren wahrend der 

Kulturrevolution einzelne Produk- 

tionsmannschaften und Bauern- 

haushalte ohne Entgelt vom Staat 

dienstverpflichtet worden, z.B. 

beim Bau von StaatsstraBen, die in 

der Nahe der betreffenden Produk- 

tionsmannschaften vorbeifiihrten. 

Die Betroffenen wiesen dabei - er- 

gebnislos - darauf hin, daB es sich 

hier um einen VerstoB gegen die in 

der Verfassung festgelegten (kol- 

lektiven und individuellen) Eigen- 

tumsgarantien handle (45).

- SchlieBlich hatte es bei den Bau

ern vielfach boses Blut gemacht, 

daft sie ihre Landwirtschaftspro- 

dukte zu Niedrigstpreisen abliefern 

muBten, wahrend sie andererseits 

Industriegiiter zu Maximalpreisen 

anzukaufen hatten.

(3) Entflechtung der Volkskom- 

mune durch Riickiibertragung der 

Administrativrechte auf die Xiang 

und Einengung der Volkskommune 

auf reines Wirtschaftsmanagement.

(4) Einfiihrung eines neuen Ver- 

waltungssystems unter dem Schlag- 

wort "Stadte fiihren die Kreise" seit 

Marz 1983.

Die Einzelheiten wurden mit Hilfe 

folgender rechtlicher MaBnahmen 

durchgefiihrt:

3.1.

"Verantwortlichkeitssystem" - das 

reformerische Ei des Kolumbus

Wie schon Anfang der sechziger 

Jahre sollte auch nach 1978 das 

Verantwortlichkeitssystem (zeren 

zhi) fiir eine Neuordnung des Ver- 

haltnisses zwischen Einzelbau- 

er(nhaushalt) und Kollektiv sorgen. 

Beide mochten doch bitte, so der 

Wunsch der Reformer, nicht mehr 

in einem sub-, sondern in einem 

ko-ordmativen Verhaltnis zueinan- 

der stehen.

Damit war das so lange Zeit in 

Vergessenheit geratene Vertragsin- 

strumentarium wieder auf den Plan 

gerufen. Da die Bauern freilich mit 

allzuviel Vertragsfreiheit kaum et- 

was hatten anfangen konnen, gait 

es bestimmte Vertragstypen zu 

entwickeln. Der Gesetzgeber griff 

hier nicht direkt ein, sondern woll- 

te sich auf die normative Kraft der 

taglichen Praxis verlassen. Er be- 

schrankte sich konsequenterweise 

darauf, die Bauern zu Einzelexpe- 

rimenten zu ermuntern, so z.B. im 

ZK-BeschluB vom 7.November 

1980 mit dem Titel "Einige Pro- 

bleme hinsichtlich der weiteren 

Starkung und Verbesserung des 

landwirtschaftlichen Produktions- 

verantwortlichkeitssystems" (46). 

Man miisse, wie es dort heiBt, sein 

"Denken befreien", mit bisherigen 

Tabus brechen und Verantwort- 

lichkeitssysteme dergestalt ausfor- 

mulieren und durchfiihren, daB sie 

wirtschaftliche Effizienz garantier- 

ten.

Vereinzelt werden die Produktions- 

verantwortlichkeitssysteme auch 

von Regionalgremien rahmenhaft 

vorskizziert.

Hier das Beispiel einer Regelung 

des Parteikomitees der norddstli- 

chen Provinz Heilongjiang vom 

24.Dezember 1982 (47) (in Stich- 

worten):

(1) Provinzbehdrden miissen das 

Finanzgebaren der Stadte und 

Kreise iiberwachen; auf dieser H6- 

he auch beginnt die "Verantwor- 

tung"; (2) ineffiziente Unternehmen 

sind in Zukunft fiir ihre Verluste 

selbst verantwortlich; (3) unfahige 

Betriebsfiihrungen werden ausge- 

wechselt; (4) kleine Staatsbetriebe 

diirfen auf vertraglichem Wege in 

Kollektivverwaltung iibergefiihrt 

werden; (5) staatliche Kleinbetriebe 

wie Restaurants, Fotostudios, Fri- 

seurladen, Badehauser und Repara- 

turwerkstatten konnen, unter Bei- 

behaltung des staatlichen Eigen- 

turns, kollektiver Betriebsfiihrung 

iiberantwortet werden. Die neue 

Betriebsfiihrung tragt die Verant- 

wortung fiir Gewinn und Verlust 

und kann auch mit ihren Ange- 

stellten Produktionsverantwortlich- 

keitskontrakte aushandeln. (6) Im 

leichtindustriellen Bereich sollen 

die Betriebe zunehmend selbstver- 

antwortlich werden; ebenso (7) im 

Verkehrs-, Kommunikations- und 

Baubereich; (8) die landlichen 

Aufkaufs- und Vermarktungsko- 

operativen sollen ebenfalls durch 

Vertrage in bestimmte Verantwort- 

lichkeiten eingebunden werden; 

(9) Staatsfarmen und Staatsvieh- 

zuchtbetriebe sollen das System der 

fixen Entlohnung aufgeben und 

mit ihren Arbeitern neue (vertrag- 

lich zu fixierende) Entlohnungsmo- 

dalitaten einfiihren, die nach dem 

MaB der Arbeit Oder aber nach 

dem Ertrag gestaffelt sind; (10) in 

alien Betrieben muB ein internes 

wirtschaftliches Verantwortlich

keitssystem eingefiihrt werden.

Vertrage sind eine Rechtsmaterie, 

die an und fiir sich zum Privat- 

recht gehort, also prima facie kei- 

nen Platz innerhalb der vorliegen- 

den Untersuchung haben diirfte, 

die doch dem Offentlichen Recht 

gewidmet ist.

Doch sollte man nicht vergessen, 

daB das in sich ganz gewiB "privat- 

rechtliche Vertragssystem" durch 

obrigkeitliche Verfiigungen in die 

Landwirtschaft hineingetragen 

worden ist; insofern geht es also 

dann doch wieder letztlich um eine 

subordinative MaBnahme, die auch 

theoretisch jederzeit wieder auf- 

gehoben werden kann - zumindest 

geschah dies Mitte der sechziger 

Jahre, nachdem auch damals fiir 

kurze Zeit das Vertragssystem in 

der Landwirtschaft hatte Wurzel 

schlagen konnen.

Dem Vertragsinstrument kommt die 

Aufgabe zu, zwischen den struktu- 

rell und instanziell verschiedensten 

Behorden, Danweis und Ebenen 

Verbindungsglieder herzustellen - 

auch insofern greift es weit liber 

den urspriinglich "koordinativen" 

Bereich hinaus!

3.1.1.

Typen von Verantwortlichkeitssy- 

stemen

Seit 1980 haben sich im Wege tag- 

licher Praxis mehrere Typen von 

Verantwortlichkeitssystemen her- 

ausgebildet, die sich nach zwei 

Hauptgruppen einteilen lassen, 

namlich nach Arbeitsleistungs- und 

nach Ertragsorientierung.

Vorweg einige terminologische Be- 

griffsklarungen: Vier Ausdriicke 

sind es vor allem, die das Grund- 

baukastensystem fiir die "Verant- 

wortlichkeits"-Terminologie abge- 

ben, namlich "bao", "chan", "gan" 

und "gong".
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"Bao" heiBt urspriinglich so viel wie 

"einwickeln, einpacken", in iiber- 

tragenem Sinne aber "mit wahr- 

nehmen, ubernehmen".

Die Bedeutung von "chan" ist "Er- 

zeugnis, Ertrag" und die von "gong 

ist "Arbeit".

Am kompliziertesten ist der Begriff 

"gan", der in etwa die Bedeutung 

"begehen, betreiben" hat, z.B. "gan 

fan": "Untaten begehen", "gan she": 

"Einmischung begehen", "gan rao": 

"Stdrung begehen" oder "gan xiu": 

"Schlichtung, Versohnung begehen", 

also "schlichten".

"Baogan" heiBt deshalb wortlich - 

und zwar in einer Nominativ-Ak- 

kusativ-Folge: "ubernehmen: etwas 

zu begehen". Im Wdrterbuch wird 

dafiir die Ubersetzung "eine Arbeit 

in Akkord ubernehmen" angefiihrt 

- doch ist dies etwas schief: Erstens 

einmal versteht man im Deutschen 

unter Akkordarbeit im allgemeinen 

abhangige Arbeit und zweitens ist 

mit dem chinesischen Begriff etwas 

viel WeitgefaBteres gemeint, nam- 

lich die pauschale und globale 

Ubernahme einer Aufgabe in Ei- 

genregie.

Fur die Grundtermini des Verant- 

wortlichkeitssystems seien deshalb 

folgende deutsche Ubersetzungen 

vorgeschlagen: fur "Baogong" der 

Ausdruck "arbeitsgebunden", fur 

die beiden Typen der Ertragsge- 

bundenheit dagegen die Doppelum- 

schreibungen "ertragsgebunden und 

in Fremdregie" bei "Baochan" sowie 

"ertragsgebunden und in Eigenre- 

gie" fur "Baogan".

Nun die Einzelheiten:

3.1.1.1.

Arbeitsgebundene Systeme

Beim Baogong zhi ("arbeitsgebun- 

denen System") wird ein Vertrag 

abgeschlossen, durch den sich der 

Vertragsnehmer (namlich eine 

"Gruppe" von Bauern (zu), ein 

Haushalt (hu) oder ein Einzelarbei- 

ter (lao)) dem Vertragsgeber (i.d.R. 

eine Produktionsmannschaft) ge

geniiber zu bestimmten landwirt- 

schaftlichen Arbeitsleistungen (z.B. 

bei der Aussaat, bei der Umpflan- 

zung, bei der Ernte etc.) verpflich- 

tet, wobei der Vertragsnehmer den 

Weisungen des Vertragsgebers un- 

terworfen bleibt. Als Gegenleistung 

erhalt der Vertragsnehmer Arbeits- 

punkte, die ihn berechtigen, an der 

Verteilung des Nettoprodukts der 

Produktionsmannschaft teilzuneh- 

men.

Ertragsgebundene Systeme

Das ertragsgebundene System (lian- 

chan zhi: "System, das verbunden 

ist mit dem Arbeitsresultat"; lian 

heiBt "binden") pflegt, wie oben 

bereits erwahnt, in zwei Spielfor- 

men praktiziert zu werden, namlich 

als Baochan zhi und als Baogan zhi.

Beide Ertrags-"Systeme" gleichen 

sich darin, daB sie keine Anderung 

des kollektiven Eigentums an 

Grund und Boden sowie anderen 

wichtigen Produktionsmitteln her- 

beifiihren und daB die vereinbarten 

Leistungen unter Einsatz der eige- 

nen Arbeitskraft - d.h. "ohne Aus- 

beutung anderer" - erbracht wer

den; insofern sei, wie es immer 

wieder heiBt, ihr "sozialistischer 

Charakter" sichergestellt (48).

Beide unterscheiden sich anderer- 

seits darin, daB beim Baochan-Sy- 

stem die "einheitliche" (tongyide) 

Bewirtschaftung durch die Produk

tionsmannschaft und die "einheitli

che" Verteilung beibehalten wird, 

wahrend im Baogan-System die 

Haushaltsbewirtschaftung (fenhu) 

an die Stelle der "einheitlichen" 

Kollektivbewirtschaftung tritt und 

daB hier auch keine einheitliche, 

sondern eine "Haushalts"-Verteilung 

erfolgt (49).

Hierzu muB man wissen, daB die 

Ausdriicke "tongyi" ("einheitlich") 

und "fenhu" ("nach Haushalten ge- 

trennt") die Scheide zwischen kol

lektiven und individualwirtschaftli- 

chen (geti jingjide) Systemen auch 

terminologisch prazise verdeutli- 

chen sollen!

Als weiterer Unterschied zwischen 

beiden "Systemen" wird manchmal 

noch erwahnt (50), daB der Haus

halt beim Baochan kollektive Be- 

triebsmittel erhalt, wahrend der 

Baogan-Partner mit eigenen Mit- 

teln arbeiten miisse. Nach allem 

freilich, was man weiB, ist dies 

heute kein ausschlaggebendes 

Merkmal mehr!

Im Zusammenhang mit dem Bao- 

chan-System ist iibrigens auch bis- 

weilen von den "Drei Unverander- 

baren" (san bu bian) die Rede, in

sofern hier namlich weder das Ei- 

gentum an den kollektiven Produk

tionsmitteln noch die Danwei- 

Grundverrechnungsfunktion der 

Produktionsmannschaft noch die 

einheitliche Verteilung durch die 

PM geandert wird (51). Unter dem 

alten System waren bekanntlich et

wa 5% des Einkommens einer Pro

duktionsmannschaft an den Staat 

(in Form von Steuern, Ablieferun- 

gen etc.) und etwa 3% an den 

Wohlfahrts- und Akkumulations- 

fonds des eigenen Kollektivs ent- 

richtet worden; weitere 30% pfleg- 

ten auf gemeinsame kollektive Pro- 

duktions- und Verwaltungskosten 

zu entfallen, so daB im allgemeinen 

nur etwa 60% unter die PM-Mit- 

glieder verteilt werden konnten, 

und zwar nach MaBgabe der von 

ihnen erworbenen "Arbeitspunkte".

Dieses "einheitliche Verteilungssy- 

stem" ist prinzipiell auch beim 

Baochan beibehalten worden. Hier 

verpflichtet sich der Vertragsneh

mer, eine bestimmte Ertragsquote 

unter Anleitung einer Produk

tionsmannschaft zu erbringen, und 

dafiir eine bestimmte Arbeitspunk- 

tezahl zu erhalten, die ihn dazu be

rechtigen, an der "einheitlichen 

Verteilung" teilzunehmen!

Welch ein Unterschied zum Bao

gan-System! Dort verpflichtet sich 

der Vertragsnehmer zur Erbringung 

bestimmter Ertragsquoten, die er 

allerdings nicht mehr unter PM- 

Leitung, sondern in eigener Regie 

erarbeitet und fiir die er vom Ver

tragsgeber eine bestimmte Bezah- 

lung versprochen erhalt, die sich 

nicht mehr nach Arbeitspunkten 

richtet und auch keinen Bezug zum 

Verteilungssystem innerhalb der 

Produktionsmannschaft mehr hat!

Was die Vertragspartner anbelangt, 

so stehen sich auf der einen Seite 

(als "Vertragsgeber") ein Kollektiv 

(meist eine Produktionsmann

schaft), auf der anderen Seite da

gegen wahlweise eine Gruppe (zu, 

manchmal auch zuoye zu = "Ar- 

beitsgruppe" genannt), ein Haushalt 

(hu) oder ein einzelner (lao = "Ar- 

beitender") gegeniiber.

Im Rahmen des Baogong(d.h. also 

des arbeitsbezogenen)-"Systems" 

sind im allgemeinen gebrauchlich: 

das "Baogong dao zu" und das 

"Baogong dao lao", also arbeitsge

bundene Verantwortlichkeitsver- 

haltnisse mit einer Gruppe oder 

mit einzelnen Arbeitern. Unge- 

brauchlich dagegen ist das "Bao

gong hu", also das arbeitsgebundene 

Vertragsverhaltnis mit einem Haus

halt.

Beim Baochan dominieren ebenfalls 

Vertragssysteme mit Gruppen und 

mit Einzelarbeitern, wobei beides 

manchmal kombiniert ist und dann 

die Bezeichnung "Lianchan dao zu, 

dao lao" ("ertragsgebundenes Ver- 

haltnis gegeniiber Gruppen und ge- 

geniiber Einzelarbeitern"). In die- 

sem Faile sind Gruppen und ein-
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zelne gleichzeitig tatig, wobei die 

Einzelpersonen zusStzliche Sonder- 

leistungen ubernehmen, die i.d.R. 

Spezialkenntnisse erfordern.

Fur Haushalte hat das Baochan da- 

gegen inzwischen nur noch unter- 

geordnete Bedeutung. Bei ihnen 

dominiert heutzutage ganz klar das 

Baogan-System, das auf Ertrags- 

bindung und Herstellung in eigener 

Regie abzielt. Ein "Baogan dao zu" 

oder ein "Baogan dao lao" laBt sich 

dagegen aus der Praxis nicht ent- 

nehmen, obwohl beides theoretisch 

durchaus denkbar ware!

Spatestens seit 1985 werden nur 

noch langfristige Baogan-Beziehun- 

gen vereinbart. Das frtiher ubliche 

"Xiao duan baogan" ("kurzfristiges 

Baogan") ist aus der Mode gekom- 

men - vielleicht sollte man sagen, 

ist vom Rad der Entwicklung 

uberrollt worden.

In diesem Zusammenhang sollte 

man noch erwahnen, daft die am 

"kapitalistischen System" so haufig 

gescholtene Akkordarbeit neuer- 

dings auch in China wieder auf- 

taucht - allerdings unter dem 

harmlosen Etikett "Baochan dao 

zu/lao"!

Langst sind diese verschiedenen 

"Verantwortlichkeitssysteme" zu 

Alltagserscheinungen geworden, fur 

die sich eine unterschiedliche Skala 

der Beliebtheit entwickelt hat: Die 

Bauern haben namlich schnell her- 

ausgefunden, daB das ertragsge- 

bundene System im allgemeinen 

wesentlich profitabler ist als das 

arbeitsgebundene, und daB inner- 

halb der ertragsgebundenen Ver- 

tragsverhaltnisse wiederum das 

Baogan dem Baochan vorzuziehen 

ist. Fur "spezialisierte Haushalte" 

kommt praktisch iiberhaupt nur 

noch das Baogan in Betracht.

Da das Baogan iibrigens bisher die 

hbchsten Ertragszufliisse beschert 

hat, wurde es durch das ZK-Do- 

kument Nr.1/1984 (Abschnitt 3) 

nochmals ausdriicklich belobigt und 

neu bestatigt. Dort heiBt es auch, 

daB in Zukunft eine so weit wie 

moglich spezialisierte Landwirt- 

schaft bevorzugt werden solle. Im 

Rahmen des vertragsgebundenen 

Verantwortlichkeitssystems sollten 

dariiber hinaus, wie bereits er- 

wahnt, die Bodeniiberlassungszeiten 

auf "ilber 15 Jahre" ausgedehnt 

werden! Einen noch deutlicheren 

Beweis fur das schon fast unge- 

nierte Effizienzdenken der Refor

mer hatte es kaum geben kbnnen!

3.1.2.

Hauptanwendungsgebiete fur das 

Verantwortlichkeitssystem

3.1.2.1.

Die "spezialisierten Haushalte"

Hoffnungstrager fur die schnelle 

Umwandlung der landlichen Pro- 

duktions- und Beschaftigungsstruk- 

tur sind die "spezialisierten Haus

halte", die nicht mehr die ganze 

Breite der herkommlichen Bauern- 

arbeit, sondern nur noch einen 

schmalen Sektor wahrnehmen und 

damit fur Spezialisierung und Ar- 

beitsteilung auf den Dbrfern sor- 

gen. Sie konzentrieren sich also 

beispielsweise auf Vieh-, Pelztier-, 

Perlmuschel- und Hausgefliigel- 

zucht, Fischerei und Forstwirt- 

schaft, verarbeiten Agrarprodukte, 

produzieren Kunststoffprodukte, 

Baustoffe Oder Zubehorteile fur 

Fahrrader, betreiben Transport- 

und Handelsgeschafte oder gehen 

anderen Dienstleistungen nach. Be

reits Ende 1983 hatte die Zahl der 

spezialisierten Haushalte 24,82 Mio. 

erreicht - dies waren 13% aller 

Bauernhaushalte in China.

Im Dienstleistungsbereich stand das 

besonders expandierende Trans- 

portwesen im Mittelpunkt. Nach- 

dem 1982 erstmals ein Bauer als 

besonders vorbildlich herausgestellt 

worden war, der einen eigenen 

Lkw erworben und damit anschlie- 

Bend einen hochst effiziente 

Transportdienst aufgezogen hatte, 

nahm die Zahl der privatorgani- 

sierten Transportbetriebe schnell zu 

und umfaBte schon Ende 1984 uber 

eine Million solcher "Spezialhaus- 

halte". Hier war m.a.W. eine der am 

schnellsten anrollenden Entwick- 

lungslawinen in Bewegung gekom- 

men! An Nachfrage nach solchen 

Diensten ist in China ja nirgends 

Mangel!

Die spezialisierten Haushalte moch- 

ten zwar dem Gesetzgeber gefallen, 

nicht immer jedoch den Verwal- 

tungskadern an der Basis; diese 

gingen nicht selten, wie eine Fiille 

von Klagen zeigt, gegen die z.T. 

prosperierenden Familienbetriebe 

vor, indem sie sich schikandser 

oder "parasitarer" Methoden be- 

dienten. Besonders beliebte Schika- 

nemethoden waren die Verweige- 

rung der Geschaftslizenz unter fa- 

denscheinigen Vorwanden, die Ein- 

forderung von vielfaltigen, z.T. 

hochst unsinnigen, im ganzen aber 

stets illegalen "Gebiihren" oder 

schlimmstenfalls sogar die Zer- 

triimmerung der Geschaftseinrich- 

tungen durch die staatlichen Kon- 

kurrenzbetriebe. "Parasitar" waren 

einige Methoden insofern, als die 

zustandigen Funktionare in privat 

betriebenen Restaurants groBe 

R.echnungen machten, ohne auch 

nur einen Augenblick lang an das 

Zahlen zu denken (52).

Was ist ein "spezialisierter Haus- 

halt"?

Der Begriff war lange Zeit unklar 

- mit der Folge, daB in den ver

schiedenen Provinzen unterschied

liche Kriterien angelegt wurden. 

Mitte 1985 gab daraufhin das 

Staatliche Statistikamt Richtlinien 

heraus, die einheitliche MaBstabe 

fur die gesamte Volksrepublik 

schufen. Vier Kriterien wurden 

hervorgehoben: (1) Die Hauptver- 

diener des betreffenden Haushalts 

miissen mindestens 60% ihrer Ar- 

beitszeit dem von ihnen betriebe

nen "Spezialgeschaft" widmen.

(2) Aus der Spezialproduktion miis- 

sen ilber 60% des Haushaltsgesamt- 

einkommens bezogen werden.

(3) Uber 80% der Produkte aus 

dem Spezialgewerbe miissen zum 

Verkauf angeboten werden, aller

dings nur 60% bei Haushalten, die 

auf die Getreideproduktion spezia- 

lisiert sind. (4) Das Einkommen ei- 

nes "spezialisierten Haushalts" aus 

dem Produktverkauf muB doppelt 

so hoch sein wie das Durch- 

schnittseinkommen, das ein "nor- 

maler Haushalt" aus dem Verkauf 

seiner Produkte erhalt.

1984 entsprachen 4.256.000 Haus

halte den obengenannten Kriterien 

(dies sind 2,3% aller landlichen 

Haushalte). Das Durchschnittsein- 

kommen eines "spezialisierten 

Haushalts" lag bei 4.624 Yuan jahr- 

lich und war damit 81% hoher als 

das Durchschnittseinkommen eines 

"normalen" bauerlichen Haushalts.

Ferner gab es mehr Haushalte, die 

sich auf einen industriellen oder 

Dienstleistungszweig als solche, die 

sich auf Wirtschaft und Viehzucht 

spezialisiert hatten (53).

3.1.2.2.

Landwirtschaftliche Kombinate

Bereits im ZK-BeschluB (1979, 

Nr.4, "Uber einige Fragen der be- 

schleunigten Entwicklung der 

Land wirtschaft" vom Dezember 

1978) (oben 2.2.1.1.) hatte es in 

Abschnitt III/IV geheiBen, daB ei

ne "Anzahl von Basen fur Marktge- 

treide, Industriepflanzen, Vieh

zucht, Fischerei und Forstwirt- 

schaft" geschaffen werden solle, 

und zwar entweder auf der Grund- 

lage bereits bestehender GroBbe- 

triebe oder aber durch Biindelung 

mehrerer Betriebe.
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Ganz in diesem Sinne waren 1979 

die ersten 38 Kombinate entstan- 

den, die gleichzeitig landwirt- 

schaftliche, industrielle und Han- 

delsaufgaben wahrnahmen. Kombi

nate dieser Art sollten zu Aus- 

gangsbasen neuer, an Effizienzge- 

sichtspunkten orientierter GroBein- 

heiten werden (55).

Auch wurde, wie sich spater zeigte, 

die Landwirtschaft beispielhaft ftir 

die Industrie, insofern der hier auf 

den Dorfern erprobte Kombinats- 

gedanke auf den Bereich der Han

dels- und Industriebetriebe uber- 

ging und seinen rechtlichen Nie- 

derschlag in den "Provisorischen 

Bestimmungen uber die Forderung 

wirtschaftlicher Zusammenschlusse" 

vom l.Juli 1980 fand.

Die Herstellung "horizontaler Ver- 

bindungen" diirfte nicht immer 

leicht zu verwirklichen sein, da 

chinesische Organisationen be- 

kanntlich zu Vertikalldsungen ten- 

dieren: Unter dem Protektorat einer 

anerkannten Fiihrungspersdnlich- 

keit pflegt sich eine Reihe von 

Unterfiihrern zu versammeln, die 

zueinander in einem engen Loyali- 

tatsverhaltnis stehen, so daB die 

Fiihrungsstruktur, bildlich gespro- 

chen, die Form eines umgekehrten 

"V" annimmt. Horizontale Betriebs- 

verbindungen, wie sie uberall im 

Westen so selbstverstandlich auf- 

tauchen, sind den Chinesen nach 

alledem nicht gerade auf den Leib 

geschrieben! Sie sollen aber, wie 

die "Bestimmungen" vom l.Juli 

1980 vorsehen, vor allem zwischen 

Produzenten und Lieferanten von 

Rohmaterialien oder zwischen Pro

duzenten und Verkaufern entste- 

hen, um auf diese Weise den um- 

standlichen Weg uber die staatli- 

chen Handels- und Verteilungsun- 

ternehmen zu umgehen. Sie sollen 

auch "Verbindungskomitees" schaf- 

fen.

Bedeutsam sind horizontale Zu

sammenschlusse vor allem bei der 

Industrialisierung des Dorfes, weil 

solche neuartigen "Wirtschaftsverei- 

nigungen" die Spezialisierung und 

Differenzierung der Arbeitsgange 

fdrdern. Aus traditidnellen Bauern 

werden dann z.B. Pilzzuchter, 

Schweinefutterhersteller, "Veteri- 

narmediziner" und Reparaturunter- 

nehmer. Ideal ware der Zusammen- 

schluB mehrerer spezialisierter 

Haushalte zu Produktions-, Ver- 

marktungs- und Transportringen. 

Die Hofe A, B und C betreiben 

etwa Schweinezucht, Hofe D und E 

liefern dafiir das notige Futter, 

Hof F ubernimmt die anfallenden 

"veterinarmedizinischen" Dienste 

und Hof G sorgt fur den Transport 

der Tiere zum Markt Oder iiber- 

nimmt die Funktion eines 

Schlachthofes etc.

Diese Form der landlichen Vereini- 

gung hat sich im Wege zahlreicher 

Experimente seit Anfang der acht- 

ziger Jahre herausgebildet und 

bringt drei Vorteile mit sich, nam- 

lich Arbeitsteilung und Spezialisie

rung auf freiwilliger Grundlage, 

Beschaffung der Geldmittel und 

des Produktionskapitals aus priva- 

ten Kanalen und Ausrichtung der 

Produktion nach den Marktanfor- 

derungen.

Die Vereinigungen sind durch Ver- 

trage zwischen den einzelnen 

Haushalten, Individuen oder bereits 

bestehenden Wirtschaftsvereinigun- 

gen auf die Beine zu stellen.

3.1.3.

Die zwei rechtlichen Hauptkonse- 

quenzen der Einfuhrung des Ver- 

antwortlichkeitssystems

Um die rechtliche Fundierung des 

neuen Verantwortlichkeitssystems 

hatte es ein jahrelanges Tauziehen 

gegeben, dessen Anfange bis in die 

friihen sechziger Jahre zuriickge- 

hen, als die Vorganger der heutigen 

Reformer - unter Leitung Liu 

Shaoqis - im AnschluB an die kata- 

strophalen Auswirkungen des Gro- 

Ben Sprungs eine hbchst erfolgrei- 

che neue Landwirtschaftspolitik 

durchzusetzen vermochten, der al- 

lerdings aus ideologischen Griinden 

nur ein kurzes Leben beschieden 

war.

3.1.3.1.

Koordination von Einzelbau- 

er(nhaushalt) und Kollektiv (Pro- 

duktionsmannschaft) - statt der 

bisherigen Subordination

Anstelle der bisherigen Subordina

tion, die darin bestand, daB der 

einzelne Bauer den Anweisungen 

des Produktionsmannschaftsfuhrers 

zu gehorchen hatte, trat nunmehr 

die Koordination, namlich die 

Festlegung konkreter Rechte und 

Pflichten zwischen Produktions- 

mannschaft einerseits und Gruppe 

(zu), Einzelhaushalt (hu) oder gar 

Einzelpersonen (geren) andererseits.

Die Beziehungen waren so festzule- 

gen, daB jede Seite genau wuBte, 

woran sie war.

Ein solcher Vertrag enthalt im all- 

gemeinen folgende Grundbestim- 

mungen:

§ 1: Die PM iibergibt dem Haus- 

halt A die Parzellen XYZ sowie 

folgende... Gerate und Zugtiere.

§ 2: Der Haushalt A verpflichtet 

sich dafiir, am Ende der Erntesai- 

son... soundsoviele Tonnen Getreide 

(Art, Qualitat), ...kg Schweine- 

fleisch, ...Stuck Hiihnereier an die 

PM (oder an die Absatz-Produk- 

tionsgenossenschaft) zu verkaufen, 

wofiir folgende Preise... gezahlt 

werden.

§ 3: Die Produkte sind am ...(Da

tum) in ...(Ablieferungsort) mit 

...(Transportmittel) abzuliefern.

§ 4: Produkte, die uber die Pflicht- 

ablieferungsquote hinaus erzeugt 

wurden, durfen vom Haushalt A 

entweder selbst verbraucht oder 

aber auf dem Markt verauBert 

werden...

§ 5: Haushalt A erhalt fur Produk- 

tionszwecke soundsoviele kg Diin- 

gemittel, Insektizide, Pestizide zu 

staatlichen Vorzugspreisen.

§ 6: Haushalt A verpflichtet sich 

zur Ein-Kind-Politik.

§ 7: Sollte Haushalt A die oben 

eingegangenen Pflichten nicht er- 

fiillen, so hat er die Grundstiicke 

innerhalb ...Wochen an die Produk- 

tionsmannschaft zuriickzugeben 

und dariiber hinaus...

§ 8: Sollte die PM ihrer Verpflich- 

tung nicht nachkommen, so werden 

die Ablieferungspflichten des 

Haushalts A entweder aufgehoben 

oder in folgender Weise reduziert...

Und dergleichen mehr (zu weiteren 

Klauseln vgl. oben 2.2.5. ("Bestim

mungen des Staatsrats" vom 

23.1.1984)).

An dieser Stelle sollte noch einmal 

ausdriicklich darauf hingewiesen 

werden, daB es sich hier nur um 

obligatorische Abmachungen, nicht 

dagegen um dingliche Ubertragun- 

gen handelt. Das Eigentum an 

Grund und Boden bleibt vielmehr, 

wie eh und je, bei der Produk- 

tionsmannschaft. Da die Uberlas- 

sungsfristen freilich im Laufe der 

vergangenen Jahre immer weiter - 

und zwar seit 1985 auf iiber 15 

Jahre - ausgedehnt wurden, erlang- 

te der Grundstucksubernehmer eine 

schon fast eigentumerahnliche Stel- 

lung. Macht er sich namlich einer 

nicht gerade torichten Vertragsver- 

letzung schuldig, so kann er mit 

dem Grundbesitz fast genauso 

schalten und walten als ware er 

selber Eigentiimer!
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Fur die Bewirtschaftung auf Indi

vidual- oder Haushaltsbasis eignen 

sich vor allem Pflanzen- und Vieh- 

zucht sowie Produktveredelung.

Fur Gruppen (zu) andererseits 

scheinen Arbeitsbereiche wie Be- 

wasserungswesen, Pflanzenschutz, 

Materiallieferung, Absatz und La- 

gerung, Transport und Informa- 

tionsaustausch angemessener. Ginge 

es den Idealvorstellungen der Re

former nach, so entwickelten sich 

aus solchen vertraglichen Koopera- 

tionsverhaltnissen heraus regelrech- 

te Produktions- und Dienstlei- 

stungsringe, die jeweils als Pflanz- 

statten einer neuen Dorfindustrie 

dienten - man denke etwa an einen 

"industrialisierten" Viehzuchtbe- 

trieb, wie er durch die oben 

(3.1.2.2.) erwahnten horizontalen 

Betriebszusammenschlusse mehrerer 

Haushalte ermoglicht wird. Zumin- 

dest die Halfte der an einem sol

chen Ring beteiligten Haushalte 

kbnnte Grund und Boden ohne 

Schwierigkeiten an die Produk- 

tionsmannschaft zuriickgeben, so 

daB in dem betreffenden Dorf 

zwar immer noch einige Bauernbe- 

triebe verbleiben, daB die anderen 

aber Sekundar- und Tertiar-Tatig- 

keiten aufnehmen.

Es liegt auf der Hand, daB solche 

neuen und flexiblen Formen der 

Arbeitsteilung mit dem schlichten 

alten Grobraster der "zwei Eigen- 

tumsformen an Produktionsmitteln" 

nicht mehr vereinbar sind und daB 

es hier zu vielfachen "ideologischen 

Bauchschmerzen" kommt. Ein Blick 

zuriick in die sechziger Jahre zeigt, 

daB die neuen Entwicklungen alles 

andere als selbstverstandlich sind; 

hatte es doch schon damals, unter 

der Fiihrung Liu Shaoqis, Ansatze 

fiir ahnlich gelagerte "Vertragssy- 

steme" gegeben, die jedoch von den 

maoistischen Dogmatikern am Ende 

wieder eliminiert werden konnten. 

Am deutlichsten tritt die damalige 

Ideologiekonfrontation in den sog. 

"Lianjiang-Dokumenten" hervor - 

einem Biindel von sechzig parteiin- 

ternen Urkunden, die beim Uber

fall eines Guomindang-StoBtrupps 

auf das kiistennahe Kreisamt von 

Lianjiang in der Provinz Fujian am 

4.Marz 1964 erbeutet worden wa- 

ren. Der Autor hat die Einzelheiten 

dieses Streits an anderer Stelle aus- 

fiihrlich dargestellt (56).

Heutzutage wird das Verantwort- 

lichkeitssystem vor allem mit fiinf 

Argumenten verteidigt: Es "fordere 

die Leistungsbereitschaft der Bau- 

ern", sei "fortschrittlich" im Sinne 

der "optimalen Ausschbpfung der 

Produktivkrafte", verleihe der 

"Demokratisierung" Aufschwung, 

schaffe Arbeitsplatze und fordere 

nicht zuletzt auch den Sozialismus, 

indem es namlich kraft seiner Effi- 

zienz den Stand der Produktivkraf

te anhebe und damit auch einen 

Fortschritt in den Produktionsver- 

haltnissen, d.h. dem Sozialisie- 

rungsniveau, zulasse (sic!). Die 

Hauptwesensziige des Sozialismus 

bestiinden im Gemeineigentum an 

Produktionsmitteln und in der Ver- 

teilung nach Leistung. Soweit nicht 

an diesen beiden Pfeilern geriittelt 

werde, konne der Kapitalismus auf 

Distanz gehalten werden. Man 

miisse freilich zugeben, daB das 

neue System auch gewisse Mangel 

aufweise. So erschwere es bei- 

spielsweise die Erledigung typi- 

scher Gemeinschaftsaufgaben, alien 

voran die Bekampfung von Natur- 

katastrophen. Doch gelte es zu- 

nachst iiberhaupt einmal, den Ar- 

beitselan der Bauern anzureizen 

und die Grundbediirfnisse zu be- 

friedigen; einen sozialistischen Per- 

fektionismus konne man sich unter 

den gegenwartigen Umstanden 

noch nicht leisten (57).

Weitere Nachteile bestehen darin, 

daB das Verantwortlichkeitssystem 

den Wunsch nach zusatzlichen Ar- 

beitskraften in der Familie weckt, 

also der Familienplanung und der 

militarischen Rekrutierung nicht 

gerade giinstig ist! Doch gibt es, 

wie die Reformer meinen, nirgends 

lupenreine Losungen: Hauptsache, 

die wirtschaftliche Effizienz 

stimmt!

3.1.3.2.

Demontage der Dorfkader

Eine zweite Folge der Zulassung 

des "Vertragssystems" bestand dar

in, daB ein GroBteil jener Dorfbu- 

rokratie iiberflussig wurde, die 

einst den Bauern die taglichen Ar- 

beiten zugewiesen und dabei nicht 

selten "Kommandismus" geiibt hat- 

ten.

Ein fruhes Beispiel der Reduzie- 

rung des biirokratischen Apparats 

im Dorfrahmen lieferte die Pro- 

duktionsbrigade Liuhe der Tanhe- 

Volkskommune im Kreis Xin- 

yang/Provinz Henan. Dieses Kol- 

lektiv, dem 850 Mu Ackerland 

(15 Mu = 1 ha) und 6.000 Mu 

Bergwald gehoren, hatte in der 

Vergangenheit unter zuvielen Ka- 

dern, zuvielen Sitzungen, vor allem 

aber unter viel zu hohen Belastun- 

gen fiir die Unterhaltung nichtpro- 

duktiven Kaderpersonals klagen 

miissen. Aus diesem Grunde wurde 

bereits Mitte 1981 der Personalbe- 

stand auf ein Viertel, namlich auf 

fiinf Kader, reduziert. Ubrig blie- 

ben nur noch der Sekretar der Par- 

teigliederung, der Brigadeleiter, der 

Rechnungsfiihrer, der Techniker 

und der Sicherheitsbeauftragte (58).

Kader-"Demontagen" dieses Stils 

gingen noch radikaler vor sich, 

nachdem den Volkskommunen die 

Administrativbefugnisse genommen 

worden waren.

3.1.4.

Die Segnungen des Verantwortlich- 

keitssystems

Das "Verantwortlichkeitssystem" 

brachte den Ddrfern eine schnelle 

Einkommenssteigerung. Ende 1986 

lag das durchschnittliche Einkom- 

men bei 424 Yuan pro Kopf - eine 

Zunahme von nominell 6,7% ge- 

geniiber dem Vorjahr; zieht man 

allerdings den Preiserhohungsver- 

lust ab, so lag die Steigerung real 

nur noch bei 3,2%.

Gleichzeitig ging der Anted der 

Armen Bauern (mit einem Pro- 

Kopf-Nettoeinkommen von weni- 

ger als 200 Yuan) an der Gesamt- 

zahl der Bauernfamilien von 12,2% 

i.J. 1985 auf 11,3% i.J. 1986 zu

riick. Der Anteil der "wohlhaben- 

den" Bauernfamilien andererseits, 

deren durchschnittliches Pro-Kopf- 

Nettoeinkommen mehr als 

500 Yuan betrug, stieg im gleichen 

Zeitraum von 22,3% auf 25,2%. 

Die 1.000-Yuan-Bauern machten 

3,4% aus; wenngleich diese Zahl 

noch nicht iiberragend ist, laBt sie 

doch eine schnelle Entwicklung der 

Einkommensdifferenzierung erken- 

nen, wie sie zu Maos Zeiten noch 

undenkbar - und unerwiinscht! - 

gewesen ware!

Der Erfolg heiligt die Mittel: Kein 

Wunder, daB auch linke Kritiker 

sich inzwischen mit dem "Verant

wortlichkeitssystem" abgefunden 

haben, wenn auch murrend. Das 

"System" gilt mittlerweile als eine 

ideale Kombination von einheitli- 

chen (staatlich/kollektiven) Vorga- 

ben und dezentralisierter (privater) 

Bewirtschaftung und honoriere 

obendrein Leistung, da sich der 

Gewinn eines Vertragsnehmers 

nach der Hohe des von ihm erwirt- 

schafteten Produkts richtet.

Das neue Verantwortlichkeitssystem 

unterscheidet sich in einer Reihe 

von Punkten vom friiheren Einzel- 

wirtschaftssystem, wie es noch An- 

fang der funfziger Jahre bestanden 

hatte:
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- Die wichtigsten Produktionsmit- 

tel (Grund und Boden, Wasserbau- 

einrichtungen, Verwaltungsgebaude 

und GroBmaschinen etc.) gehdren 

nach wie vor dem Kollektiv, kon- 

nen also vom einzelnen Vertrags- 

nehmer nicht verauBert werden.

- Ferner wird die Nutzung der 

iiberlassenen Produktionsmittel 

durch den Vertragsnehmer im Ver- 

trag genau vorgeschrieben.

- Nicht zuletzt aber werden die 

Vertrage so abgefaBt, daB bei der 

Verteilung des Produkts die "drei 

Seiten" Staat, Kollektiv und Haus- 

halt so weit wie moglich adaquat 

bedient werden.

3.1.5.

Vom praktischen Nutzen des Ver- 

antwortlichkeitssystems

3.I.5.I.

Das Verantwortlichkeitssystem for- 

dert die Diversifizierung der 

Landwirtschaft und den Abschied 

von der einseitigen Getreidepolitik 

("Getreide als Hauptkettenglied") 

Hatten die Bauern friiher noch 

weitgehend fur den Eigenbedarf 

produziert, so sind sie inzwischen 

groBtenteil zur Vermarktung iiber- 

gegangen. So wurde beispielsweise 

die Vermarktungsrate fiir die ge- 

samte landliche Produktion bis 

1985 immerhin schon auf nahezu 

60% gesteigert - eine Entwicklung, 

die zwangslaufig zu einer Verande- 

rung der Produktions- und Ar- 

beitskraftestruktur ftihrte. Betrug 

der Produktionswert des landwirt- 

schaftlichen Primarsektors i.J. 1980 

noch 68,9% des Bruttoproduktions- 

werts gegeniiber 31,1% des sekun- 

daren und tertiaren Sektors, so hat- 

te sich dieses Verhaltnis 1985 auf 

57,1:42,9% verlagert - ebenfalls ei

ne Folge des neuen "Verantwort- 

lichkeitssystems".

Auf das Verantwortungssystem 

auch setzt die Fiihrung, wenn es 

um die weitere Verlagerung vom 

Ackerbau auf die Forst-, Neben- 

gewerbe- und Viehzuchtwirtschaft 

sowie um einen giinstigeren Pro- 

duktionsmix (z.B. mehr Industrie- 

ernten) geht.

- Gerade im Bereich der Forst- 

wirtschaft besteht riesiger Nach- 

holbedarf. Die Waldflache der 

Volksrepublik betragt nur 

115 Mio.ha, der Holzbestand 

10,26 Mrd.cbm und der prozentuale 

Anteil der aufgeforsteten Flache 

nur 12%. Die Waldflache und der 

Holzbestand pro Kopf der Bevbl- 

kerung machen ein Achtel des

Weltdurchschnitts in diesem Be

reich aus. Dieser Waldmangel zahlt 

u.a. zu den Hauptgrunden fiir die 

haufigen Wind- und Sandsturmka- 

tastrophen (59).

Die Fiihrung geht davon aus, daB 

durch Erneuerung und Pflege der 

bestehenden Walder rd. 20-30 Mio. 

neue Arbeitsplatze geschaffen wer

den konnen. Zwischen 1983 und 

1987 haben sich rd. 200 Millionen 

Menschen an der "Nationalen Auf- 

forstungskampagne" jeweils im 

Marz beteiligt (60).

- Um die Ernahrung aufzuwerten, 

muB kiinftig die Vieh- und Geflii- 

gelzucht verstarkt werden. Bis zum 

Jahr 2000 sollen etwa 70% mehr 

Fleisch produziert werden als 1986. 

Gleichzeitig soli die Beschaftigten- 

zahl in diesem Erwerbsbereich um 

20 Millionen steigen.

- China besitzt angesichts seiner 

langen Kiistenzone und seiner zahl- 

reichen Inlandseen und Fliisse ein 

betrachtliches Fischereipotential. 

Welch schnelle Zuwachse hier er- 

zielt werden konnen, zeigt ein Ver- 

gleich zwischen 1980 und 1985: in 

dieser Zeit wurde das Fischerei- 

produktionsvolumen um gleich 

56,7% erhoht; auch neue Arbeits

platze wurden in diesem Sektor ge

schaffen.

- Was schlieBlich die landwirt- 

schaftliche Industrie anbelangt, er- 

wartet die Fiihrung von ihr die ei- 

gentliche Antwort auf fast alle 

Produktionszuwachs- und Arbeits- 

beschaffungsfragen. Schon 1986 ar- 

beiteten in einigen Provinzen rd. 

40% der dbrflichen Arbeitskrafte in 

landlichen Fabriken. Die Fiihrung 

mbchte den Bruttoproduktionswert 

der landlichen Betriebe in den fiinf 

Jahren zwischen 1985 und 1990 

verdoppelt und i.J. 2000 gegeniiber 

1990 um weitere zwei Drittel ver- 

mehrt sehen. Gleichzeitig sollen 

diese Betriebe bis zur Jahrhun- 

dertwende in der Lage sein, zusatz- 

liche 170 Millionen Arbeitskrafte 

aufzunehmen - dies ware ein An- 

stieg um 110 Millionen gegeniiber 

1986! (61)

Generelles Ziel ist eine "neue Indu- 

striestruktur" auf dem Land" (62).

3.1.5.2.

Das Verantwortlichkeitssystem for- 

dert die Intensivierung der Land

wirtschaft

Mit bloBer Extensivierung kann 

China langfristig seinen Agrarbe- 

darf nicht decken, da ja die Bevol- 

kerung immer noch in raschem 

Wachstum begriffen ist, die Nach-
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frage nach landwirtschaftlichen 

Gutern also steigt. Da die Bodenre- 

serven fast erschopft sind, muB das 

gesamte Augenmerk auf die Inten

sivierung gelegt werden. Zu diesem 

Zweck gilt es, die bewasserte Fla

che auszudehnen. Obwohl solche 

Hochleistungsflachen von 19 96 

Mio.ha i.J. 1952 auf 44,65 Mio’ha 

i.J. 1986 yergroBert worden waren, 

machten sie immer noch nicht die 

Halfte des gesamten chinesischen 

Ackerlands aus. Hier gibt es also 

noch ein lohnendes Potential! Auch 

der Kunstdiingemitteleinsatz muB 

weiter erhoht werden; zwischen 

1978 und 1985 stieg er bereits von 

17,76 Mio.t auf 18,84 Mio.t; was 

die Mechanisierung anbelangt, so 

stieg sie im gleichen Zeitraum von 

160 Mio.PS auf 284 Mio.PS und 

der Stromverbrauch in den landli

chen Gebieten von 25,3 Mrd.kWh 

auf 51,2 Mrd.kWh - auch hier be

steht freilich noch ein machtiger 

Nachholbedarf. Ferner gilt es, in 

Zukunft mehr Insektizide und Pe- 

stizide sowie besseres Saatgut ein- 

zusetzen; schlieBlich ware auch die 

Vermarktungsrate des Getreides 

noch weiter zu steigern (63).

Die Fiihrung ist aufgrund friiherer 

Erfahrungen geneigt zu glauben, 

daB all diese Verbesserungen nur 

durch weitere Konsolidierung des 

Verantwortlichkeits- und Vertrags- 

systems zu erreichen sind. Not 

macht m.a.W. erfinderisch - und 

hbchst flexibel!

3.1.5.3.

Das Verantwortlichkeitssystem for- 

dert die Industrialisierung - Die 

Dorffabriken

Am 4.Mai 1981 erlieB der Staatsrat 

"Bestimmungen uber die Arbeit der 

Kommunen- und Brigadebetriebe", 

in denen zu dieser Zeit immerhin 

bereits 30 Millionen Menschen be- 

schaftigt waren. Es wurde empfoh- 

len, daB diese Betriebe mit staatli- 

chen Unternehmen Verbindungen 

eingehen und zu diesem Zwecke 

Vertrage schlieBen sollen. U.a. solle 

vereinbart werden, daB Uberplan- 

erzeugnisse von den Betrieben ein- 

behalten und frei verauBert werden 

durfen. Landliche Maschinenbau- 

unternehmen sollten sich auf die 

Herstellung, die Reparatur und die 

Instandhaltung von Landmaschinen 

konzentrieren. Alle Betriebe seien 

von den Kreisen zu genehmigen. 

Fruchtbares Land diirfe nicht mehr 

fiir Industriezwecke verwendet 

werden. Vor allem sei auch darauf 

zu achten, daB die Umwelt nicht 

unnbtig belastet wird (64).
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Welche Bedeutung den landlichen 

Kleinbetrieben kiinftig zukommen 

soil, geht aus einem Rundschreiben 

des ZK und des Staatsrats vom 

17.3.1984 hervor. Von den 450 

Millionen Arbeitskr^ften, die es bis 

zum Jahr 2000 auf dem Lande vor- 

aussichtlich gibt, sollen in der ei- 

gentlichen Landwirtschaft nur noch 

30% beschaftigt sein, wahrend 20% 

voraussichtlich in die Forstwirt- 

schaft, Viehzucht und Fischerei 

gehen und etwa 10% in die Stadte 

oder Bergwerksregionen abwan- 

dern. Die verbleibenden 40% (also 

nahezu 200 Millionen Bauern) sol

len in die Dorfindustrien (Trans

port, Handels-, Bau- und Dienst- 

leistungswesen) iiberwechseln - ein 

Hinweis darauf, welch eminente 

Bedeutung der landlichen Industrie 

von den Planern schon heute bei- 

gemessen wird.

Die Industrialisierung des Dorfes 

soli vor allem durch horizontale 

Betriebszusammenschlusse gefordert 

werden, wie sie oben (3.1.2.2.) na- 

her beschrieben sind.

Diese neue Form der "Wirtschafts- 

vereinigung" tritt mittelfristig an

stelle des iiberkommenen Drei-Stu- 

fen-Systems, dessen einzelne Teile 

(Volkskommunen, Produktionsbri- 

gaden und Produktionsmannschaf- 

ten) lediglich nach geographischen 

Zugehdrigkeits-, nicht jedoch nach 

wirtschaftlichen Effizienzgesichts- 

punkten zusammengebaut worden 

waren.

Diese Umorganisation zog zahlrei- 

che Konsequenzen nach sich:

- Anstelle der bisherigen Partei- 

gremien in Mannschaften, Brigaden 

und Kommunen muBten nun ein 

Xiang-Komitee sowie Zellen in 

den neuentstandenen Verbundun- 

ternehmen gegriindet werden.

- Anstelle der bisherigen Kom- 

muneregierung trat, wie erwahnt, 

die neue Xiang-Regierung.

- Die einzelnen Betriebe waren 

nun nicht mehr (nur) Mann- 

schafts-, Brigade- oder Kommune- 

betriebe, sondern konnten sich zu 

privaten Unternehmen organisieren 

und zu den bisherigen Kollektivbe- 

trieben in Konkurrenz treten.

- SchlieBlich wurden auch die ein

zelnen Kollektivorganisationen, un- 

ter ihnen vor allem die Produk- 

tionsmannschaften, vom Sog dezen- 

traler Wirtschaftsbildungen erfaBt 

und z.T. aufgezehrt, sei es nun von 

Individual-, von Haushalts- oder 

von den neuen Gruppenbetrieben.

Das Schicksal der Volkskommune 

zeigte besonders deutlich, wie die 

Reformer mit dem Erbe Maos urn- 

zugehen gedenken. Hier, im Land- 

wirtschaftsbereich, wird am unver- 

hohlensten experimentiert und 

nachgedacht!

3.1.5.4.

Verantwortlichkeitssystem und 

Dienstleistungswesen in der Land

wirtschaft

Besonders vielversprechend fur die 

Lbsung des landlichen Arbeitslo- 

senproblems ist in den Augen der 

Reformer der Dienstleistungssektor, 

der denn auch durch das oben er- 

wahnte ZK-Dokument Nr.1/1984 

(Abschnitt 4) als besonders forde- 

rungswiirdig angesprochen wurde 

(65).

Die chinesische Fiihrung tat sich 

mit dem Begriff des "tertiaren Sek- 

tors" (di san chanye) besonders 

schwer, seit sie das stalinistische 

Modell ubernommen hat, das ja 

bekanntlich dem Dienstleistungsbe- 

reich keine produktive Funktion 

zuerkennen will.

Obwohl es nicht nur in den Stad- 

ten, sondern auch auf den Dbrfern 

seit langem zahlreiche Dienstlei- 

stungsbetriebe gab, herrschte doch 

bis in die achtziger Jahre hinein 

die Meinung vor, daB Dienstlei- 

stungen zur nichtproduktiven 

Sphare gehoren und keine volks- 

wirtschaftlichen Werte erzeugen. 

Aus diesem Grunde tauchte der 

tertiare Sektor auch in den Statisti- 

ken nicht (offiziel!) auf - vor allem 

gab es keine BSP-Berechnungen im 

westlichen Sinn.

Erst Anfang der achtziger Jahre 

setzte hier langsam eine Diskussion 

ein, die dann 1984 in offizielle Po- 

litik umgemunzt wurde, als der 

Staatsrat namlich entschied, den 

Dienstleistungsbereich als eigen- 

standigen Wirtschaftssektor anzuer- 

kennen. 1985 begann das Staatliche 

Statistikamt offizielles Zahlenma- 

terial uber den tertiaren Sektor zu- 

sammenzustellen und verbffentlich- 

te zum ersten Mai den Brutto- und 

Nettoproduktionswert des tertiaren 

Sektors von 1985. Aus praktischen 

Griinden wird der Tertiarsektor 

dabei nach vier Gruppen unterteilt: 

(1) Verkehrs- und Transport-, 

Post- und Fernmeldewesen, Ga

stronomic, Handel und Lagerwirt- 

schaft; (2) Finanz- und Versiche- 

rungswesen, geologische Erschlie- 

Bung, Immobilienwesen, bffentliche 

Dienstleistungseinrichtungen, 

Dienstleistungen fur Haushalte, 

Tourismus, Beratungs- und Infor- 

mationsdienste und technische 

Dienstleistungen; (3) Bildungswe- 

sen, Kultur, Rundfunk und Fern- 

sehen, Wissenschaft und Technik, 

Gesundheitswesen, Sport und So- 

ziales; (4) Arbeiten der Regie- 

rungs- und Parteiorgane, der Mas- 

senorganisationen, der Armee und 

der Polizei.

Die Anteile des Tertiarsektors am 

gesamten Bruttoproduktionswert 

unterlagen im Laufe der Jahre hef- 

tigen Schwankungen. Sie betrugen, 

nach inoffiziellen Berechnungen, 

1952: 26,3%, 1957: 27,1%, 1970: 

22,5%, 1980: 19% und 1985: 21,8% 

- welch ein Unterschied zwischen 

1957 und 1980! (66)

China ist sich bewuBt, daB der An

ted des Tertiarsektors weitaus zu 

niedrig liegt - verglichen etwa mit 

den hochentwickelten Landern, bei 

denen die Dienstleistungen 61% des 

BPW ausmachen.

Auf dem Lande erhofft man sich 

besonders kraftige Dienstleistungs- 

zuwachse, vor allem im Handels- 

und Transportsektor; auch hier er- 

weist sich das Verantwortlichkeits- 

und Vertragssystem als schlechthin 

unentbehrlich! Dies ist auch bei der 

Erweiterung der "Zirkulationskana- 

le" der Fall, die ebenfalls im ZK- 

Dokument Nr.1/1984 (Abteilung 5) 

gefordert wird. Die bisherigen Zir- 

kulationskanale seien allzu begrenzt 

und konnten mit der schnellgestie- 

genen bauerlichen Nachfrage nach 

Industrieprodukten und Dienstlei

stungen, aber auch mit dem gestie- 

genen Ablieferungsvolumen der 

Bauern nicht schritthalten. Deshalb 

seien sowohl kollektive (sog. Ver- 

sorgungs- und Marketing-Genos- 

senschaften) als auch Individual- 

Geschafte erlaubt - und zwar unter 

drei Bedingungen, daB sie namlich 

registriert sind, daB ordnungsge- 

maB Steuern entrichtet und daB 

nur die vom Staat genehmigten 

Waren vertrieben werden.

3.I.5.5.

Verantwortlichkeitssystem und 

technologische Innovation

Im Zeichen des neuen Vertragssy- 

stems begann auch die "Ware" Wis

senschaft und Technologic auf an- 

derem Wege in die Dbrfer und 

Haushalte Einzug zu halten, als es 

bisher der Fall gewesen war. Pro- 

duktionsmannschaften, Brigaden 

oder aber Mischbetriebe neuen Stils 

schlossen mit wissenschaftlichen 

Institutionen oder aber mit Be- 

triebsberatern Vertrage, die den 

InnovationszufluB (im Austausch 

fur Geld- oder Naturalienzahlung) 

fbrdern sollten.
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In diesem Zusammenhang kam es 

auch zu "Markten neuen Typs" in 

den landlichen Gebieten, die den 

Namen "Markt fur Wissenschafts- 

verbreitung" erhielten. 1982 bei- 

spielsweise fanden in den Vororten 

Tianjins 33 derartige Markte statt, 

die von 150.000 Bauern besucht, 

auf denen 34.000 Bucher uber 

Agrotechnik verkauft und 350 Be- 

ratungs- oder Wissenschaftsvertrage 

abgeschlossen wurden (67).

Das ZK-Dokument Nr.1/1985 ge- 

stattet es Technikern in den Stad- 

ten, ihre Arbeitsplatze voriiberge- 

hend zu verlassen und auf ihr Ge- 

halt zu verzichten, um in den land

lichen Gebieten zu arbeiten. Allen 

Technikern, mit Ausnahme von 

Regierungsangestellten, ist es ge- 

stattet, in ihrer Freizeit den Bauern 

zu helfen.

3.2.

Die Lockerung des staatlichen Ge- 

treidevertriebs-Monopols - als 

zweite GroBmaBnahme bei der 

Neugestaltung des Landwirtschafts- 

rechts

Seit 1979 tauchten zahlreiche 

dienstinterne Direktiven auf, die 

vorschrieben, daB nicht nur Kon- 

sum-, sondern auch die meisten 

Produktionsmittel kiinftig verstarkt 

als "Ware" zu betrachten und zu 

behandeln seien. Von den vier Pro- 

duktionsfaktoren Kapital, Wissen- 

schaft, Boden und Arbeit sollten 

die beiden ersteren so schnell wie 

mbglich Warencharakter annehmen, 

wahrend Boden und Arbeit auf 

langere Sicht noch sorgfaltig aus 

dem Kreislauf von Angebot und 

Nachfrage herausgehalten werden 

sollten - der Boden aus altehrwiir- 

diger Gewohnheit, aber auch aus 

praktischen Anti-Verschwendungs- 

gesichtspunkten, die Arbeit dage- 

gen aus Uberlegungen, die mit so- 

zialistischer Glaubhaftigkeit zu- 

sammenhangen (Naheres dazu C.a., 

Februar 1986, S.113 ff.).

Dem Gesetz von Angebot und 

Nachfrage war lange Zeit auch das 

Getreide entzogen gewesen. 1953 

hatte die Volksrepublik ein Staats- 

monopol fur den Ankauf von Ge

treide, Baumwolle, Olpflanzen so- 

wie Nutzholz eingefiihrt und An- 

kaufsquoten fur rd. hundert weite- 

re Agrar- und Nebenprodukte fest- 

gelegt. Baumwolle und Baumwoll- 

stoffe waren seit damals fur aus- 

nahmslos alle Verbraucher ratio- 

niert, Haupt- und Nebennahrungs- 

mittel dagegen nur fur die stadti- 

sche Bevolkerung. Rechtsgrundlage 

dieser Sozialisierung des Handels 

war ein BeschluB der Regierung 

vom 23.11.1953 liber die Verwirk- 

lichung des "geplanten Einkaufs 

und der geplanten Lieferung von 

Getreide" (liangshi de jihua shou- 

gou he jihua gongying) (68). Spater 

sprach man auch von "vereinheit- 

lichtem Ankauf" (tonggou). Drei 

Giitergruppen fielen unter diesen 

vereinheitlichten Handel:

- Da waren einmal Getreide, 

Baumwolle, Zucker und Kohle, die 

"dreifach festgelegt" (sanding) wa

ren, namlich in der Produktion, im 

Ankauf und im Verkauf.

- Die zweite Gruppe der staatlich 

klassifizierten Produkte umfaBte 

die Giiter des "einheitlichen Auf- 

kaufs"; zu ihnen gehbrten u.a. Ta- 

bak, Eier und Schweinefleisch. 

Hier wurden, wie die Bezeichnung 

schon sagt, nur die Aufkaufs-, 

nicht dagegen die Produktionsquo- 

ten festgelegt.

- SchlieBlich gab es noch Rohma- 

terialien, z.B. Nuklearbrennstoffe, 

die staatlich zugewiesen wurden.

Alle drei Umlaufmengen sollten 

jedoch, wie von vornherein festge

legt wurde, wieder dem freien 

Spiel der Krafte iiberlassen werden, 

sobaid nur einmal die Knappheit 

iiberwunden, also Angebot und 

Nachfrage wieder ins Gleichge- 

wicht gekommen sein sollten.

Der schwerwiegendste Mangel die

ses Staatsmonopols bestand darin, 

daB es die Produzenten vom Markt 

trennte und die landliche Wirt- 

schaft abkapselte. Unter dem Sy

stem des zentralisierten und quo- 

tenmaBigen Ankaufs hatten die 

Bauern keine andere Wahl als ihre 

Agrarprodukte einzig und allein an 

die staatlichen Ankaufsabteilungen 

zu verauBern. Die Waren wurden 

auch nicht durch den Markt ge- 

siebt, so daB die Produzenten auf 

die Qualitat keine besondere Riick- 

sicht zu nehmen brauchten. Auch 

der technische Fortschritt wurde 

durch dieses Verfahren nicht gera- 

de gefbrdert!

Statt den Weg schnell zum Ver

braucher zu finden, hatte der Wa- 

renstrom lange und umstandliche 

biirokratische Kanale zu durchflie- 

Ben: Biirokratie, Verschwendung 

und hohe Kosten waren die Folge 

dieser marktfremden Methodik.

Als 1979 die Ankaufspreise fur die 

landwirtschaftlichen Produkte er- 

hbht wurden, blieben uberdies die 

Absatzpreise unverandert. Dies hat

te verheerende Wirkungen fur die 

Staatskasse, da der Fiskus Preiser- 

hdhungen zu subventionieren hatte. 

AuBerdem nahm Anfang der acht- 

ziger Jahre die Schweinefleisch- 

und die Getreideproduktion so 

stark zu, daB der Staat nicht mehr 

geniigend Lagerkapazitaten hatte. 

Trotzdem war der Staat, wie sich 

aus seinem Ankaufsmonopol lo- 

gisch ergab, verpflichtet, alles auf- 

zukaufen, was ihm von den Bauern 

angeboten wurde. Der chinesische 

Fiskus befand sich hier m.a.W. in 

den Jahren 1983/84 in einer Situa

tion, wie sie der EG im Bereich 

von Milch- und Rindfleischpro- 

dukten schon seit Jahren Kummer 

bereitet. 1982/83 sah sich der Staat 

unter diesen Umstanden gezwun- 

gen, das "Volkslagersystem" (mindai 

chu) einzufiihren (69). Hierbei kam 

es zum AbschluB von Vertragen, 

denen zufolge die Bauern das iiber- 

schiissige Getreide bei sich selbst 

einlagern und dafiir vom Fiskus 

Lagergebiihren erhalten sollten. 

Angesichts der Haushaltsknappheit 

war hier schnell eine Grenze er- 

reicht. Andererseits konnte man 

den Bauern aber auch nicht zumu- 

ten, ihr Getreide frei zu verkaufen; 

denn die Zeiten des Mangels waren 

langst voriiber (70).

Dies war der Hintergrund fur den 

damals sensationell wirkenden Be

schluB von Staatsrat und ZK "Uber 

einige politische MaBnahmen zur 

schrittweisen Belebung der bauerli- 

chen Wirtschaft" (guanyu jinyibu 

huohui nongcun jingji de shixiang 

zhengce), das im allgemeinen 

Sprachgebrauch schlicht als "Do- 

kument Nr.l von 1985" bezeichnet 

wird (71). Die wichtigsten Punkte 

wurden bereits oben (2.2.3.) refe- 

riert. Hier soli nur von der neuen 

Getreidebeschaffungsregelung die 

Rede sein.

Mit Ausnahme weniger Produkte 

sollen in Zukunft keine einheitli

chen Ankaufquoten fur landwirt- 

schaftliche Produkte mehr festge

legt werden. Statt dessen wird der 

Staat sich diejenigen Mengen, die 

er benbtigt, per Vertrag beschaffen 

oder aber auf dem Markt kaufen. 

Landwirtschaftliche Produkte wer

den vom Staat kiinftig also nicht 

mehr auf subordinative, sondern 

auf koordinative Weise besorgt, 

d.h. also, daB an die Stelle der (be- 

schlagnahmeahnlichen) zentralen 

Beschaffung von Getreide, Baum

wolle usw. in Zukunft die vertrag- 

liche Beschaffung treten soil. Zu 

diesem Zweck schlieBen die staatli

chen Handelsabteilungen mit den 

Bauern vor der Pflanzsaison bereits 

Vertrage ab. Die hierbei festgeleg- 

ten Preise bestimmen sich nach ei

ner "umgekehrten Drei-Sieben-Pro-



CHINA aktuell - 305 - April 1987

zent-Rate" (daosan qi). Dies lauft 

darauf hinaus, daB 30% nach dem 

staatlichen Listenpreis und 70% 

nach dem Preis fur Uberquoten- 

kaufe bezahlt werden. Will der 

Staat mehr ankaufen als vertraglich 

vereinbart wurde, so kbnnen die 

Preise dafiir ausgehandelt werden. 

Sollten andererseits die Marktpreise 

fur Nahrungsmittelgetreide unter 

die staatlichen Listenpreise sinken, 

so wird der Staat das vorhandene 

Marktgetreide gleichwohl zum Li

stenpreis aufkaufen, um die bauer- 

lichen Einkommen zu stabilisieren 

- eine der EG-Regelung ahnliche 

Sicherung! Die Preise fur Vertrags- 

Baumwolle werden nach der "um- 

gekehrten Drei-Sieben-Prozent- 

Rate" in Nordchina und nach der 

"normalen Vier-Sechs-Prozent-Ra- 

te" (zheng si liu) in Siidchina fest- 

gesetzt.

(Von 1985 an muBte iibrigens auch 

die Landwirtschaftssteuer nicht 

langer in Naturalien ("offentlichem 

Getreide") gezahlt, sondern konnte 

statt dessen auch in Geld erbracht 

werden.) (72)

Vertragspartner beim "vertragsma- 

Bigen Ankauf" (hetong dinggou) 

sind normalerweise die lokalen Ge- 

treideabteilungen (liangshi bumen) 

auf der einen und die "Vertreter 

der Getreidebauern" (liangnong 

daibiao) bzw. "kooperative Wirt- 

schaftsgruppen" (hezuo jingji zu- 

zhi) oder Staatsfarmen (guoying 

nongchang) auf der anderen Seite. 

Notfalls soli hier auch der einzelne 

Haushalt als Vertragspartner ange- 

sprochen werden - dies ist eine 

theoretische Forderung; in der 

Praxis treten die Haushalte in die- 

ser Beziehung immer mehr in den 

Vordergrund.

Die Aufhebung der einheitlichen 

Ankaufspolitik fiihrte zu einem ra- 

schen Riickgang der Getreidepro- 

duktion. Die Bauern hatten begrif- 

fen, daB sich Getreideanbau nicht 

mehr so sehr lohne, und hatten 

deshalb auch ihre Investitionen zu- 

riickgestuft (73).

1985 wurde neben der Abschaffung 

des einheitlichen Aufkaufsystems 

auch noch die staatliche Ankauf- 

summe auf ein Maximum von 

150-160 Mrd.Jin begrenzt (74).

(Erste Lockerungen des bisher so 

streng gehandhabten staatlichen 

Getreidemonopols hatten bereits 

Anfang 1983 stattgefunden. Damals 

namlich hatte das Handelsministe- 

rium eine Regelung verabschiedet, 

derzufolge die Uberquotenmengen 

von landlichen Absatz- und Ver- 

marktungskooperativen und sogar 

von den Einzelhaushalten selbst 

vermarktet werden durften. 

Gleichzeitig war es weiterverarbei- 

tenden Betrieben, Regierungsinsti- 

tutionen, Armee-Einheiten, Schu- 

len und Fabriken damals gestattet 

worden, Getreide auch bei nicht- 

staatlichen Agenturen aufzukaufen 

(75). Der hier bereits deutlich wer- 

dende Ansatz wurde sodann im 

ZK-Dokument Nr.1/1985 voll 

"ausgereizt".)

Als besonders kompliziert bei den 

UmstellungsmaBnahmen erwies sich 

das Preisproblem. Mitte 1985, als 

die Neuregelung eingefiihrt wurde, 

subventionierte der Staat den Ver- 

kauf von je 1 kg Getreide mit 

20 Fen und von je 1 kg Speisebl 

mit 1,6 Yuan - in der Tat eine 

schwere finanzielle Belastung!

Um durch die Preisreform keine 

jahen Einbriiche zu verursachen, 

beschloB die Regierung, nur Schritt 

fur Schritt vorwartszugehen. Zuerst 

wurden die Ankaufs- und Absatz- 

preise fur Fisch, Gefliigel, Eier, 

Gemuse, Fleisch und andere 

Frisch- und Lebendwaren sukzessi- 

ve freigegeben. Da ein Preisanstieg 

letztlich unvermeidbar war, gait es, 

den stadtischen Verbrauchern 

Preisbeihilfen zu leisten.

Drei Arten von Preisen sind heute 

zu unterscheiden, namlich der 

Richtpreis, der vereinbarte Preis 

und der Marktpreis.

- Richtpreise gelten fur Getreide, 

Speisebl, Baumwolle, Zucker und 

andere wichtige Produkte, die vom 

Staat aufgrund von Vertragen mit 

bauerlichen Produzenten aufge- 

kauft werden.

- Fur UberschuBprodukte, die 

uber den Vertragsquoten liegen, 

kbnnen Preise auch zwischen den 

staatlichen Handelsabteilungen und 

den bauerlichen Produzenten aus

gehandelt werden. Im allgemeinen 

liegt der vereinbarte Preis hbher als 

der Richtpreis, weshalb die Han

delsabteilungen diese zusatzlichen 

Produkte zu einem hbheren Preis 

an die Verbraucher weitergeben. 

Sollten die vereinbarten Preise frei- 

lich unter die Richtpreise fallen, so 

stellt der Staat sicher, daB Min- 

destpreise gesichert sind, damit die 

Bauern keine unannehmbaren Ver- 

luste erleiden.

- SchlieBlich gibt es noch die 

Marktpreise, die zustande kommen, 

wenn Bauern ihre UberschuBpro

dukte nicht an den Staat, sondern 

direkt an den Endverbraucher ab- 

setzen. Diese Preiskategorie wird 

ganz von Angebot und Nachfrage 

bestimmt.

Es gibt also nunmehr, im Gegen- 

satz zu friiher, fur Landwirt- 

schaftsprodukte keinen Einheits- 

preis, sondern verschiedene Preise.

Mitte 1986 lag der Ankaufspreis 

der Kategorie Zwei fur 100 kg 

Weizenmehl bei 44 Yuan, wahrend 

der Verkaufspreis (Kategorie Eins) 

bei der gleichen Menge nur 

37 Yuan betrug - der Staat hatte 

also nicht weniger als 7 Yuan an 

Subventionen hinzuzuschieBen!

Der Preis auf dem freien Markt 

(Kategorie Drei) schwankte zu die- 

ser Zeit zwischen 30 und 50% liber 

dem der Kategorie Zwei, so daB 

das "freie" Geschaft nur stockend 

lief - und die Bauern ihr Interesse 

an zusatzlichem Getreideanbau ver- 

loren, zumal die Gesamtmenge des 

vom Staat durch Vertrage aufge- 

kauften Getreides in Zukunft ge- 

ringer werden dlirfte - 1985 lag sie 

bei 75 Mio.t. Allerdings bekommen 

Industrie-, Dienstleistungs- und 

Pharmabetriebe ihre Rohstoffliefe- 

rungen in Zukunft nicht mehr liber 

(subventionierte) staatliche Kanale, 

sondern haben sich auf dem Markt 

zu bedienen - fur die Produzenten 

ein Tropfen auf dem heiBen Stein!

Langfristig gilt es also Uberlegun- 

gen anzustellen, wie angesichts der 

immer noch wachsenden Bevolke- 

rung auch in Zukunft eine Getrei- 

de-Pro-Kopf-Menge von 400 kg 

pro Jahr sichergestellt werden 

kann, ohne daB man auf teure Ge- 

treideimporte zuriickgreifen muB.

Die Anderung des bisherigen Mo- 

nopolsystems wird von der chinesi- 

schen Flihrung als zweiter groBer 

Reformschritt seit Dezember 1978 

gewertet. Der erste Schritt gait der 

Regelung des Verhaltnisses zwi

schen Einzelproduzent und Kollek- 

tiv und brachte die Entkollektivie- 

rung auf dem Wege liber die Ein- 

fiihrung des "Verantwortlichkeits- 

systems". Der zweite Schritt zielte 

demgegeniiber auf die Regelung 

des Verhaltnisses zwischen Produ

zenten und Staat ab und brachte 

das System des Kaufs nach Bestel- 

lung anstelle des bisherigen ein

heitlichen staatlichen Getreidean- 

kaufs.

Gleichmacherei und Uberzentrali- 

sierung sollen durch diese MaB- 

nahme beseitigt und gleichzeitig 

die Initiative der Bauern gefbrdert 

werden.
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Die Entflechtung der Volkskom- 

mune und die Neuordnung des Ei- 

gentumsrechts

3.3.1.

Die maandrische Entwicklung der 

Eigentumsvorstellungen im Land- 

wirtschaftsbereich

3.3.1.1.

Ideologic und Praxis

Die Einfiihrung des Verantwort- 

lichkeitssystems brachte unterder- 

hand auch eine Auflockerung des 

Eigentumsbegriffs mit sich, den die 

maoistische Fiihrung im Laufe der 

Jahre immer starrer gehandhabt 

hatte.

Da es sich hier urn ein Ereignis 

handelt, das die chinesische Gesell

schaft langfristig grundlegend ver- 

andern diirfte, sei dieser Wandlung 

der Eigentumsverhaltnisse hier eine 

etwas eingehendere Betrachtung 

gewidmet.

Vorweg so viel: Vom Standpunkt 

eines dogmatischen sozialistischen 

Eigentumsverstandnisses her laBt 

die Entwicklung der verschiedenen 

Eigentumsformen seit 1949 (im 

Landwirtschaftsbereich) an eine 

Hyperbel denken: sie steigt von 

1949 bis 1958 standig an (Landre

form - Gruppen gegenseitiger Hil- 

fe - einfache LPGs - hbhere LPGs

- Volkskommunen), um sodann in 

der Organisationsdichte Stufe um 

Stufe wieder abzubauen, und zwar 

in der Reihenfolge Volkskommune

- Produktionsbrigaden - Produk- 

tionsmannschaften - Produktions- 

gruppen - Einzelhaushalte - Ein- 

zelpersonen.

Im einzelnen:

- Nach Ausrufung der Volksrepu- 

blik i.J. 1949 gab es noch fiinf 

Formen des Eigentums, namlich 

das "imperialistische Eigentum" 

(Anlagefonds von Auslandern in 

China), ferner das "biirokratisch- 

kapitalistische Eigentum" (Eigen- 

tumsanteile, die sich friihere Guo- 

mindang-Funktionare unter Aus- 

nutzung ihrer Amtsstellung zueigen 

gemacht hatten), das "Feudaleigen- 

tum" (damit ist der GroBgrundbe- 

sitz gemeint), das "national-kapita- 

listische Eigentum" (Produktions- 

mittel des "Nationalen Biirgertums") 

und das "Eigentum der einzelnen 

Werktatigen".

Fiinf Jahre spater wurden in der 

("neudemokratischen") Verfassung 

von 1954 nur noch drei Formen 

des Eigentums an Produktionsmit- 

teln anerkannt, namlich Volks-, 

Kollektiv- und Individualeigentum 

(Art.5).

Diese Zahl reduzierte sich in den 

"sozialistischen" Verfassungen von 

1975 und 1978 auf nur noch zwei 

Formen, namlich das Volks- und 

das Kollektiveigentum. Nach Art.9 

der Verfassung von 1975 kamen als 

Privateigentum von nun an nur 

noch "legal erworbenes Eigentum, 

Ersparnisse, Hauser und andere 

Verbrauchsgiiter" in Frage. Quelle 

des individuellen Einkommens soll- 

te nur noch der Hande Arbeit sein.

Schon vorher hatte sich auf den 

Dbrfern ebenfalls eine Dogmatisie- 

rung des Eigentumverstandnisses 

durchgesetzt. Dies ging besonders 

deutlich aus der Mustersatzung der 

Sputnik-Volkskommune von 1958 

(76) hervor, derzufolge diese neue 

land wirtschaf tliche GroBorganisa- 

tion durch "fiinf Eigenschaften" 

gekennzeichnet sein sollte: (1) "groB 

und sozialistisch"; (2) Zusammenle- 

gung von Staatsverwaltung und 

Wirtschaf tsmanagement; (3) Ver- 

schmelzung von Industrie, Land- 

wirtschaft, Handel, Erziehung und 

Militarwesen zu sog. "Fiinf-in- 

Eins-Kombinationen"; (4) Sanhua 

(3-"ierungen"), d.h. Kollektivierung 

des Lebens, Militarisierung der Or

ganisation und Institutionalisierung 

des "Kampfes gegen die Natur" so- 

wie (5) Verbindung von Produk- 

tionsarbeit und Milizausbildung 

(sog. "Zweierverbindung").

Hier deutete sich bereits eine Ten- 

denz an, daB die Volkskommune 

mbglichst schnell vom (Kollek- 

tiv)Eigentum der Kommunarden in 

das noch "hbherwertige" Staats/ 

Volkseigentum transponiert werden 

solle. Hauptkriterium fiir die Bo- 

nitat von Eigentum war also ein 

mbglichst hoher Grad an Sozialisie- 

rung; Privateigentum an Produk- 

tionsmitteln kam nun ohnehin nicht 

mehr in Frage, aber auch das Kol

lektiveigentum sollte "angehoben" 

werden. Dieses Wunschdenken wird 

besonders plastisch durch zwei 

Schlagworte ausgedriickt, die da- 

mals iiblich waren, namlich "Je 

grbBer, desto sozialistischer" und 

"Je mehr der Volkskommune ge- 

hbrt, umso besser, je mehr der 

Produktionsmannschaft gehbrt, um

so schlechter" (77).

Am liebsten hatten die kulturrevo- 

lutionaren Dogmatiker aber auch 

das "allerhbchste" Kollektiveigen

tum in Staatseigentum verwandelt, 

um damit dem idealen Gesell- 

schaftszustand des Kommunismus, 

der ja durch Aufhebung jeglichen 

Eigentums charakterisiert ist, einen 

weiteren Schritt naherzukommmen. 

Wandelt man freilich einen Kollek

tiv- in einen Staatsbetrieb um, so 

hat dies zur Folge, daB die Genos- 

sen nun plbtzlich wie Staatsbeamte 

dastehen, also gleiche Lbhne und 

Sozialbedingungen erhalten wie 

diese, wobei auf die konkreten brt- 

lichen Bedingungen keine Riick- 

sicht mehr zu nehmen ist; ist es 

doch fiir Staatsbedienstete charak- 

teristisch, daB ihre Einstellungsmo- 

dalitaten vom tropischen Guang

zhou bis hinauf zum sibirischen 

Harbin grundsatzlich gleich sind!

Individualbetriebe wurden damals 

also liquidiert, Kollektivbetriebe 

geschwacht und Mischbetriebe un- 

mbglich gemacht. Auf dem Lande 

verwandelten sich zahlreiche kol- 

lektiveigene Danweis de facto in 

Staatsbetriebe.

Da es nirgends mehr klare Abgren- 

zungen zwischen Administrativ- 

funktionen und Wirtschaf ts

management gab, wurden zahlrei

che genossenschaf tliche Einrichtun

gen zu bloBen Anhangseln der 

staatlichen Verwaltungsapparatur, 

womit sie praktisch gezwungen wa

ren, sich den Bewirtschaftungsfor- 

men staatseigener Betriebe zu un- 

terwerfen. Vor allem die landlichen 

Versorgungs- und Absatzgenossen- 

schaften wurden schnell zu De- 

facto-Staatsbetrieben, in denen die 

bauerlichen Genossen nichts mehr 

zu reden hatten und die nur noch 

auf das Kommando von Staatska- 

dern hbrten.

Dieses System der Prioritat des 

Volkseigentums hatte eine Reihe 

schwerer Nachteile:

- Zum einen fiihrte es, wie gesagt, 

zu einer kruden Vermischung von 

Staats- und Einzelbetriebsverwal- 

tung. Die Staatsorgane beschrank- 

ten sich m.a.W. nicht mehr auf die 

Makrosteuerung der Wirtschaft 

durch Plane Oder Hebei, sondern 

mischten sich in den mikrowirt- 

schaftlichen SteuerungsprozeB un- 

mittelbar ein - mit der Folge, daB 

Betriebs- und Volkswirtschaft 

gleichgesetzt wurden und wirt- 

schaftliche Uberlegungen politisch- 

administrativen Entscheidungen zu 

weichen hatten. Dies begiinstigte 

den Schwerindustriesektor und 

fiihrte zur Vernachlassigung der 

Leichtindustrie, vor allem aber der 

Landwirtschaft, die ja keine "biiro- 

kratische Lobby" hinter sich hatte. 

Ferner miBachtete diese Strategic 

die simple Tatsache, daB es in Chi

na unzahlige Betriebe gab, die 

hbchst primitiv ausgeriistet und da- 

her fiir eine Behandlung nach 

Volkseigentumsgesichtspunkten un- 

geeignet waren.
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- Ferner wurden die Arbeitsplatze 

immer knapper. Nach den Erfah- 

rungen der sp^ten siebziger Jahre 

bendtigten Kollektivbetriebe im 

Durchschnitt rd. 2.000 Yuan an In- 

vestitionen, um einen Arbeitsplatz 

zu schaffen, wahrend staatliche Be- 

triebe fur den gleichen Zweck zwi- 

schen 9.000 und 10.000 Yuan auf- 

bringen muBten (78). Arbeitsplatze 

in Privatbetrieben kosten die df- 

fentliche Hand sugar iiberhaupt 

nichts!

- SchlieBlich aber brachte die Ver- 

herrlichung des Volkseigentums 

noch eine auBerordentliche Erstar- 

rung in das betriebliche Denken. 

Gegenstande des Volkseigentums 

sind ja besonders geschiitzt: sie 

konnen nicht verauBert, ersessen 

Oder durch guten Glauben erwor- 

ben werden. Als staatliches Eigen- 

tum ist ein Betrieb grundsatzlich 

durch Staatsfunktionare zu verwal- 

ten, darf also prinzipiell nicht "an 

Privat" verpachtet werden und 

kann grundsatzlich auch nicht Ge- 

genstand marktwirtschaftlicher 

Uberlegungen sein.

Reformen waren hier dringend ge- 

boten - und wurden dann in der 

Tat auch schnell durchgefiihrt.

Es waren Liu Shaoqi und Deng 

Xiaoping, die schon in den sechzi- 

ger Jahren erkannt hatten, daB eine 

Reform des von der Sowjetunion 

iibernommenen und als hochst un- 

flexibel empfundenen Systems nur 

erfolgreich sein konnte, wenn ne- 

ben dem Umbau der Verwaltungs- 

strukturen auch die Starre an der 

Eigentumsfront iiberwunden wurde.

Anstelle der Beschrankung von 

Produktionseigentum auf zwei Ei- 

gentumsformen forderten sie wie- 

der einen neuen Eigentumsplura- 

lismus, d.h. also auch die Wieder- 

zulassung von Individual- und 

Mischeigentum an Produktionsmit- 

teln.

Auch der Nestor der chinesischen 

Wirtschaftstheorie, Xue Muqiao, 

setzte sich seit Anfang der achtzi- 

ger Jahre energisch fur Eigentums- 

vielfalt ein (79). Wann in der Ge- 

schichte habe es schon je lupenrei- 

ne Zustande gegeben!? Dies sei 

weder in der "Ur"- noch in der 

"Sklavenhalter"-, "Feudal"- oder 

"kapitalistischen Wirtschaft" der 

Fall gewesen: auch im "Feudalis- 

mus" habe es noch zahlreiche Ein- 

zelbauern und im "Kapitalismus" 

viele Kleinproduzenten gegeben. 

Jede dieser Gesellschaften sei 

hochst "durchw’achsen" gewesen, 

ohne daB deshalb ihr jeweiliger 

Grundcharakter in Frage zu stellen 

gewesen ware! Warum sollte nun 

ausgerechnet die sozialistische Ge

sellschaft "rein" planwirtschaftlich 

ausgerichtet sein!? Marktelemente 

kbnnten hier genausowenig ent- 

behrt werden wie iibrigens umge- 

kehrt gewisse planerische Rahmen- 

strukturen in einer "kapitalisti

schen" Gesellschaft! Entscheidend 

fiir die Grundstruktur einer Gesell

schaft sei nicht die "Reinheit", son- 

dern ihr vorherrschender Charak- 

ter.

Anstelle des alten "Entweder-Oder" 

sei ein "Sowohl-Als auch" zu set- 

zen.

Einen weiteren Schritt zur Aner- 

kennung eines "pluralistischen" Ei- 

gentumsdenkens brachte ein Artikel 

von Yu Guangyuan in der Volks- 

zeitung (80). Habe man friiher die 

"Uberlegenheit" des Eigentums 

durch zwei Eigenschaften, namlich 

GrbBe und "Hbhe" des Kollekti- 

vierungsniveaus beurteilt, so miisse 

man nunmehr die Effizienz des be- 

treffenden Gegenstands im konkre- 

ten Produktionszusammenhang als 

maBgebend anerkennen (81).

Eigentum lebt ja von der Partizipa- 

tion seiner Inhaber; doch zeigte die 

Erfahrung, daB die Mitbestimmung 

umso geringer zu sein pflegte, je 

hdher die Eigentumsstufe war. In 

den Jahren des Spat-Maoismus gar 

begann schon beim Kollektiveigen- 

tum das Mitspracherecht zu 

schwinden - vom Volkseigentum 

ganz zu schweigen. Nur noch we- 

nige einfluBreiche Kader hatten 

das Sagen, wahrend die so pausen- 

los als "Herren" beschworenen 

"Massen" zur bloBen Beifallskulisse 

herabsanken. "Machtkonzentration", 

"Amterhaufung", "Untergrabung des 

demokratischen Lebens", "Uberzen- 

tralisierung", "Privilegienwirtschaft" 

und "Kaderwillkiir" waren denn 

auch die haufigsten Scheltworte, 

mit denen die Reformer ex post 

die Zustande in den Jahren vor

1978 iiberhauften. Dies alles sollte 

in Zukunft anders werden - getreu 

der Erkenntnis, daB materielle An- 

reize und die "Nahe eines Betrei- 

bers" zu "seinem" Betrieb immer 

noch die wichtigsten Garantien fiir 

wirtschaftliche Effizienz sind! Mit 

dieser Erkenntnis aber standen die 

Zeichen auf partielle Reprivatisie- 

rung kollektiven und Rekollekti- 

vierung bisher staatlichen Eigen

tums.

In der Praxis begann dieser ProzeB

1979 in den landlichen Gebieten 

und wurde dann durch den Zehn- 

Punkte-BeschluB des ZK vom Ok- 

tober 1984 auch auf stadtische Be- 

triebe ausgedehnt.

Am Anfang stand die Einfiihrung 

des sog. "vertragsgebundenen Ver- 
antwortlichkeit^v^tem*:  
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haltsbasis", das die Eigentumsstruk- 

tur zwar nicht direkt, wohl aber 

indirekt veranderte, und das an die 

Stelle des zwei Jahrzehnte lang vor 

allem im Rahmen der Volkskom- 

mune praktizierten "Systems der 

Verquickung von Verwaltungs- 

und Wirtschaftsfunktionen" trat.

3.3.1.2.

Die Eigentumsentwicklung in der 

"Gesetzgebung"

Eigentumsfragen an Grund und 

Boden waren vor allem in zahlrei- 

chen Regelungen der fiinfziger 

Jahre angesprochen worden, so z.B.

- Bodenreformgesetz vom

30.6.1950 (82). Dieses Gesetz regel- 

te in 40 Paragraphen (Abschnitt I: 

"Allgemeines"; II: "Konfiszierung 

und Requirierung von Boden" 

(§§ 2-9); III: "Verteilung von Land" 

(§§ 10-15); IV: "Behandlung von 

Sonderfallen" (§§ 16-27); V: "Orga- 

nisationen und Methoden zur 

Durchfiihrung unserer Landreform" 

(§§ 28-34) und VI: "Zusatzliches" 

(§§ 35-40)) die Abschaffung des 

"feudalen" Eigentumssystems. 

"Grundbesitzer" und Reiche Bauern 

sollten ihren Boden, ihr Zugvieh, 

ihre Landwirtschaftsgerate und ihr 

UberschuBgetreide an die Pfliiger 

abfiihren miissen. Auch aller Bo

den, der zu Ahnenschreinen, Tem- 

peln, Kidstern, Kirchen, Schulen 

und sonstigen Organisationen ge- 

horte, sollte requiriert werden 

(§ 3). Entschadigung war nicht 

vorgesehen. Empfanger sollten die 

Xiang-Bauernorganisationen sein, 

die den Bestand an ihre Einheiten 

und Einzelmitglieder weitervertei- 

len sollten (§ 11). Sonderregelungen 

wurden fiir Fischteiche, Plantagen, 

Maulbeerfelder, Bambushaine, 

Obstgarten, Grasland, Bewasse- 

rungsanlagen, Forsten, Wissen- 

schaftsgelande, Grundstiicke von 

Uberseechinesen getroffen. Zustan- 

dig fiir die Durchfiihrung waren 

die Landreformkomitees, deren 

Mitglieder aus der brtlichen Bevol- 

kerung zu wahlen waren (§ 28), 

denen aber auch, wie man aus da- 

maligen Berichten weiB, Agitatoren 

der KPCh anzugehbren pflegten, 

die dafiir sorgten, daB bei den 

UmschichtungsmaBnahmen ein 

scharfer Kurs gefahren wurde. Im 

Zuge der Landreform kamen auch 

mehrere Millionen ehemaliger 

Grundbesitzer urns Leben - die ge- 

naue Zahl ist nie bekanntgeworden!

Im Endergebnis wurden die bishe- 

rigen Armen und Mittelbauern Pri- 

vateigentiimer.
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- Beschliisse uber die "Differenzie- 

rung des Klassenstatus auf den 

Dorfern" (huafen nongcun jieji 

chengfen) vom 4.8.1950 (83). Hier 

wird im einzelnen festgelegt, wer 

"Grundbesitzer" (dizhu), "Reicher 

Bauer" (funong), "Mittelbauer" 

(zhong nong), "Armer Bauer" (pin 

nong) und "Arbeiter" (gongren) ist. 

Hauptkriterien dafiir waren die Be- 

sitzverhaltnisse, die Arbeitsleistung, 

die der einzelne aufbringt, sowie 

das AusmaB "konterrevolutionarer 

Aktivitaten". "Intellektuelle" sollten 

eine eigene Klasse bilden (84). Ein 

"Grundbesitzer" war auch dann als 

solcher zu behandeln, wenn er in- 

zwischen schon bankrott gegangen 

war. Ferner gait es eine Reihe von 

heiklen Randfragen zu regeln. Wel- 

chen Klassenstatus beispielsweise 

nahm ein Grundbesitzer oder Rei

cher Bauer ein, wenn er einen Ar

beiter oder Armen Bauern geheira- 

tet hatte - und umgekehrt? Wie 

war es hier vor allem urn den Sta

tus von Frauen bestellt?

Da diese Klassendifferenzierung im 

Rahmen der Bodenreform vorge- 

nommen wurde - und diese ja zu- 

nachst nur die Umverteilung "an 

Privat" zum Ziel hatte -, wurden 

hier aber noch keine Signale fur 

kollektives oder staatliches Eigen- 

tum gesetzt.

- Auch die "Allgemeinen Regeln 

uber die Organisation von Bauern- 

vereinigungen" vom 14.7.1950 

brachten hier keinen Einschnitt, da 

die Vereinigungen ja, wie oben 

erwShnt, lediglich bei der Neuver- 

teilung des Bodens behilflich sein 

sollten.

Neue Akzente setzten dagegen die 

Genossenschaftssatzungen und -re- 

gelungen von 1955, 1956 und 1958. 

Zu erwahnen sind hier:

- die "Mustersatzung fur landwirt- 

schaftliche Produktionsgenossen- 

schaften" (nongye shengchan 

hezuoshe shifan zhangcheng) vom 

17.3.1956 (85);

- des weiteren die Mustersatzung 

fur fortgeschrittene (gaoji nongye) 

Produktionsgenossensjchaften (86) 

sowie

- die "Vorlaufige Satzung der 

Sputnik(weixing)-Volkskommune" 

vom 7.8.1958 (87). Bereits seit 1960 

wurden die urspriinglich auBerst 

"linken" Bestimmungen dieser Sat

zung entscharft, vor allem durch 

das "Drei-Stufen-Eigentum". Durch 

die "60 Punkte" (zu den alten und 

zu den neuen 60 Punkten vgl. oben

2.2.1.1. ) sowie durch Art.7 der 

Verfassungen von 1975 und 1978 

wurden die Kommunebestimmun- 

gen von 1958 z.T. neu bestatigt.

Nachdem die Bauern im Zuge der 

Landreform zunachst fur kurze 

Zeit privates Eigentum an Grund 

und Boden erworben hatten - die 

Verteilung lag damals bei durch- 

schnittlich etwa 1 ha pro Familie -, 

begann dann mit dem ZK-Be- 

schluB vom 11.10.1955 die kaum 

mit Begeisterung begriiBte Kollek- 

tivierung. Das Tempo der Kollekti- 

vierung zumal muBte die meisten 

Bauern, die sich vorher schnell fur 

die "Revolution" hatten gewinnen 

lassen, befremden: in der rasenden 

Geschwindigkeit von nur dreiein- 

halb Jahren (1955-1958) wurde die 

Kollektivierung formlich durchge- 

peitscht. Erst die Wirtschaftskata- 

strophe der "drei schlimmen Jahre" 

(1959-1961) fiihrte zu einer Riick- 

besinnung und zu einer Drosselung 

des Tempos sowie zu ersten Versu- 

chen des Liu-Shaoqi-Fliigels, mo- 

difizierte Produktions- und Vertei- 

lungsstrukturen aufzubauen - u.a. 

kam es damals zur Errichtung er- 

ster Vertrags- und Verantwortlich- 

keitssysteme.

Diese durch die Kulturrevolution 

unterbrochene Entwicklung wurde 

nach 1978 wieder aufgenommen. 

Es folgten die oben (2.) wiederge- 

gebenen Gesetze und ZK-"Doku- 

mente".

3.3.2.

Die Entflechtung der Volkskom- 

mune

3.3.2.1.

Vom Trager staatlicher Macht zur 

"Holding"

Zwischen 1950 und 1958 hatte die 

maoistische Fiihrung drei groBe 

Schritte vollzogen, namlich die 

"Landreform", die "landwirtschaft- 

liche Kollektivierung" und die Er

richtung von Volkskommunen. Der 

letzte Schritt endete, da er allzu 

schnell erfolgt war, in einer Kata

strophe, namlich in den drei Hun- 

gerjahren 1959-61.

Diese auch fur die Fiihrung trau- 

matische Erfahrung fiihrte zu zahl- 

reichen Anderungen an der allzu 

rigiden Kommunestruktur, die da

mals in drei Stufen aufgegliedert 

wurde: ungefahr 35 Haushalte wur

den nun zur Produktionsmann- 

schaft umorganisiert, die Boden, 

Zugtiere, Gerate u.dgl. zu Eigen

tum erhielt; etwa sechs bis acht 

Produktionsmannschaften wiederum 

bildeten eine Produktionsbrigade, 

die als Eigentum mittelgroBe Ak- 

kergerate, Transportausriistungen, 

kleinere Bewasserungsvorrichtungen 

und eine Volksschule zugewiesen 

bekam; durchschnittlich zehn Pro- 

duktionsbrigaden wiederum wurden 

zu einer Volkskommune zusam- 

mengeschlossen, die nicht nur Ei- 

gentiimerin landwirtschaftlicher 

Fabriken und grbBerer Bewasse- 

rungsanlagen war und ein Kran- 

kenhaus, ein Theater oder eine 

Mittelschule und Verkaufsladen 

etc. betrieb, sondern dariiber hin- 

aus auch die Verwaltungsaufgaben 

des Staates auf der untersten Stufe 

erledigte.

Aufgrund der Beschliisse der Bei- 

daihe-Konferenz vom 29.8.1958 

wurden die bis dahin entstandenen 

789.000 LPGs in rd. 25.000 Volks

kommunen zusammengefaBt - und 

das ganze in nicht einmal einem 

Vierteljahr!

Die Revisionsbeschliisse von 1962 

hatten dann zu einer Reorganisa

tion und zur Herausbildung von 

75.000 Volkskommunen gefiihrt, 

womit die VK wieder in etwa der 

alten Marktgemeinde (zhen) ent- 

sprach.

Weitere Umorganisationen fiihrten 

dazu, daB die Zahl der Volkskom

munen Anfang der achtziger Jahre 

bei etwa 54.000 lag. Gleichzeitig 

gab es 5,1 Mio. Produktionsmann

schaften und 699.000 Produktions- 

brigaden.

Die Reformer kamen bei der 

Uberpriifung des Volkskommune- 

systems Anfang der achtziger Jahre 

zu einem hochst ambivalenten Er- 

gebnis: einerseits stuften sie die 

Leistungen der Volkskommune im 

Bereich von Wasserbauten, bei der 

Feldbestellung, bei der Entwick

lung der landlichen Industrie und 

des Nebengewerbes durchaus posi- 

tiv ein, andererseits aber fiel ihr 

Urteil hochst kritisch aus, wenn es 

um die Bewertung der administra- 

tiven Machtbefugnisse ging. Vor 

allem war die zunehmende Selb- 

standigkeit der Produktionsgruppen 

und Haushalte mit der bisherigen 

administrativen Einmischungsbe- 

fugnis der Volkskommune nicht 

mehr vereinbar.

AuBerdem beklagten die Bauern 

die Ineffizienz der Volkskommune 

sowie die Kostenlast, die von ihrer 

Biirokratie ausging. In jeder Kom- 

mune der Provinz Gansu beispiels

weise gebe es, so eine Klage i.J. 

1981, zusatzlich zu den zwanzig bis 

dreiBig regularen Kadern auch
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noch acht bis zehn "Dienstalteste", 

die sich aus der Produktion "abseil- 

ten" und auf Kosten der Bauern 

lebten, indem sie sich beispielswei- 

se auf den Posten von Buchhal- 

tungsberatern, Landwirtschafts-, 

Forstwirtschafts- und Bewasse- 

rungstechnikern etc. niederlieBen. 

Meistens handle es sich hier um 

Personen, die durch Guanxi (Be- 

ziehungen) zu solchen Privilegien 

gekommen seien. In manchen 

Kommunen habe jede Produk- 

tionsmannschaft mit ihren wenigen 

Haushalten fur den Unterhalt von 

immerhin bis zu drei Kadern auf- 

zukommen. Unter diesen Umstan- 

den sei es hochste Zeit, die allzu 

iippige Dorfbiirokratie - und mit 

ihr auch gleich das ganze Volks- 

kommunensystem - abzuschaffen 

(Naheres dazu C.a., Marz 1981, 

U 37).

An anderer Stelle wurden die 

"Drei-Zu-Viele" beklagt: zu viele 

Kader, zu viele Sitzungen, zu viele 

Lasten. Die Zahl der Kader in ei- 

ner Produktionsbrigade solle kiinf- 

tig auf ftinf (Sekretar der Partei- 

gliederung, Brigadeleiter, Rech- 

nungsfiihrer, Techniker und Si- 

cherheitsbeauftragter), die der Pro- 

duktionsmannschaften aber auf drei 

(Gruppenleiter, Rechnungsfiihrer 

und Lagerverwaiter) reduziert wer- 

den (88).

1982 folgte dann der entscheidende 

Schritt - zuerst durch den Abande- 

rungsentwurf und dann den 

SchluBentwurf der neuen Verfas- 

sung, die die alte Gemeinderegie- 

rung, d.h. die Administration des 

Xiang, wieder einfiihrte, welche 

1958 im Zuge des Aufbaus der 

Volkskommune abgeschafft worden 

war.

Voriiberlegungen zu einer solchen 

Neuordnung waren seit 1981 gelau- 

fen. In der zweiten Jahreshalfte 

entsandte die Rechtskommission 

des NVK Ermittlungsbeamte in 

verschiedene Provinzen, die dort 

die Meinungen der Kommunemit- 

glieder und der lokalen Kader ein- 

holen sollten. Im Endergebnis stell- 

ten sie fest, daB die Uberkonzen- 

tration der Macht an der Kommu- 

nespitze mit den neuen Tendenzen 

zur Entfaltung des Selbstentschei- 

dungsrechts (im Rahmen des Ver- 

antwortlichkeitssystems) und der 

Starkung der politischen Macht der 

Basis nicht mehr vereinbar sei. Die 

wichtigsten Modellerfahrungen lie- 

ferten hier drei Kreise der Provinz 

Sichuan, wo die Integration von 

Wirtschaftsfiihrung und Staatsmacht 

aufgelost und die Gemeinde (xiang) 

als Basismachtorgan wieder aufge- 

baut worden war.

Seit dem ErlaB der Verfassung von 

1982 existiert die Volkskommune 

zwar weiter, aber nur noch als 

Wirtschaftsorganisation und Eigen- 

tiimerin von Fabriken oder Bewas- 

serungsanlagen. Sie hat damit etwa 

gleichen Rang wie Agro-Industrie- 

Kombinate oder aber Agro-Vieh- 

zucht-Genossenschaften.

Vereinfacht ausgedriickt kbnnte 

man sagen, daB die Volkskommune 

heute eine Art "landliche GmbH" 

oder "Holding" geworden ist. Als 

Wirtschaftsform des sozialistischen 

Kollektiveigentums auf dem Lande 

soil sie ihre Rolle auch in Zukunft 

weiterspielen.

3.3.2.2.

Die Rekollektivierung (und z.T. 

Reprivatisierung) der Vertriebs- 

und Kreditkooperativen

Hand in Hand mit der Entflech- 

tung der Volkskommunen begann 

auch eine Rekollektivierung der rd. 

35.000 Versorgungs- und Absatz- 

kooperativen, die Mitte der fiinfzi- 

ger Jahre als Kollektive, d.h. von 

den Bauern finanzierte und geleite- 

te Organisationen geschaffen, 1977 

aber in Staatseigentum iiberfuhrt 

worden waren.

Bereits Anfang 1982 begann eine 

Verwaltungsreform, in deren Ver- 

lauf mehrere Tausend Bauern 

wieder zu Leitern dieser Koopera- 

tiven eingesetzt und das Vermogen 

dieser Institutionen anteilsmaBig 

auf die friiheren Grunder zuriick- 

uberschrieben wurde. AuBerdem 

wurden die Bauern ermuntert, An- 

teilsscheine im Werte von 2-5 Yuan 

zu kaufen. Aufgabe der Kooperati- 

ven sollte es kiinftig sein, den An- 

kauf landwirtschaftlicher Produkte 

durchzufiihren und im Gegenzug 

industrielle Giiter sowie Rohmate- 

rialien auf die Dorfer zu liefern 

(89). Hierbei treten sie als Vertre- 

ter der staatlichen An- und Ver- 

kauforganisationen auf.

Parallele Anderungen gab es bei 

den 55.000 landlichen Kreditko

operativen, die ebenfalls Anfang 

der fiinfziger Jahre von den Bauern 

als Einrichtungen zur gegenseitigen 

Hilfe gegriindet, spater aber der 

staatlichen Landwirtschaftsbank 

unterstellt worden waren, so daB 

sie von nun an als deren unselb- 

standige Filialen fungierten, keine 

Anteilsscheine mehr ausgaben und 

keine Dividenden mehr ausschiitte- 

ten.

Anfang 1983 wurden diese Koope- 

rativen nach dem Schema des "Ver- 

antwortlichkeitssystems" umstruk- 

turiert. Ziel der neuen MaBnahmen 

war es, die urspriingliche Organisa

tion wiederherzustellen. Die Ko- 

operativen sollten m.a.W. wieder 

nach eigenem Ermessen Kredite an 

Einzelbauern oder an Gruppen ver- 

geben und dafiir variabel gestaltete 

Zinsen erheben durfen, deren Pa

rameter von der Landwirtschafts

bank festzusetzen waren. AuBer

dem sollten die Inhaber der Anteil- 

scheine wieder Dividenden erhalten 

(90).

Die landlichen Versorgungs- und 

Absatz-Genossenschaften verfiigen 

heutzutage uber ein ausgedehntes 

nationales Netz, das mehr als 

600.000 Geschafte und Vertei- 

lungsstellen umfaBt und z.B. Mitte 

1984 rd. vier Millionen Menschen 

beschaftigte, die 62% des gesamten 

Einzelhandels auf dem Land be- 

waltigten.

Allein zwischen 1982, als die ge- 

nossenschaftlichen Einrichtungen 

wieder aus dem Staatsverband her- 

ausgetrennt wurden, und 1984 ha- 

ben mehr als 130 Mio. Haushalte 

(= rd. 70% aller Bauernfamilien) in 

die Versorgungs- und Absatz-Ko- 

operativen neu investiert - und 

zwar in der Erwartung, daB in Zu

kunft auch die Dividenden wieder 

steigen (91).

3.4.

Die Begrundung von Mittelpunkt- 

Stadten auf dem Land

Fur die Industrialisierung des fla- 

chen Landes haben sich seit An

fang der achtziger Jahre mehrere 

Modelie herausentwickelt, die die 

alten Dazhai- und Daqing-Vorbil- 

der endgiiltig in Vergessenheit ha

ben geraten lassen, namlich das 

landesweit bekannte "Siidjiangsu- 

Modell", das fur die Industrialisie

rung gemeinde- und dorfeigener 

Betriebe steht, und das "Wenzhou- 

Modell", das Hinweise auf die 

Entwicklung des landlichen Hand- 

werks liefert.

Hier ist vor allem das "Siidjiangsu- 

Modell" zu behandeln, das auf ei

ner Kleinstadtkonzeption beruht, 

die vom Altmeister der chinesi- 

schen Soziologie, Fei Xiaotong, seit 

Jahrzehnten verfochten worden 

war. Fei hatte in dem am Taihu- 

See liegenden Dorf Kaixiangong 

bereits 1936 eine erste systemati- 

sche Dorfstudie erstellt, hatte den- 

selben Ort 1957 und 1981 wieder 

besucht und im gleichen Jahr - 

1981 - auch eine erneute Studie 

von Mitarbeitern des Soziologischen 

Instituts der Chinesischen Akade- 

mie fur Sozialwissenschaften erstel- 

len lassen (92). Kaixiangong ist ei

ne Ortschaft, die in einem beson- 

ders dichtbesiedelten Gebiet Siid- 

jiangsus liegt.
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Obwohl der Boden dort extrem 

fruchtbar ist, konnte die Landwirt- 

schaft allein die Bevblkerung weder 

ernahren noch beschaftigen. Die 

Dbrfler muBten sich also nach an- 

deren Wirtschaftsmoglichkeiten 

umschauen - und stieBen dabei auf 

die Moglichkeit, Kleinindustriebe- 

triebe aufzubauen, wobei die Sei- 

den- und die SiiBwasserperlenpro- 

duktion eine besondere Rolle spiel- 

te. Fei war von den Erfolgen dieser 

Kleinindustrie sowie auch von den 

positiven Auswirkungen des land- 

wirtschaftlichen Nebengewerbes 

(z.B. der Schaf- und Kaninchen- 

zucht) so beeindruckt, daB er zum 

Hauptverfechter der Kleinindustrie 

und des Nebengewerbes wurde - 

damit allerdings bei den Linken 

immer wieder auf heftige Kritik 

und Verurteilung stieB (93). Dorf- 

industrie und dorfliches Nebenge- 

werbe seien geradezu der "Schlussel 

fur die Ldsung der landlichen 

Wirtschaftsprobleme" (94).

Zwei Arten von Dorfindustrie 

muBten unterschieden werden, 

namlich jene Betriebe, die an Ort 

und Stelle lokale Landwirtschafts- 

produkte verarbeiten, wofiir die 

Seidenindustrie in Kaixiangong ein 

gutes Beispiel sei, und sodann noch 

ein zweiter Typ, der sich in Dor- 

fern herausentwickelt habe, die im 

Nahbereich von Stadten liegen, wo 

groBere stadtische Fabriken mit 

dorflichen Kleinbetrieben Vertrage 

fur die Zulieferung von Teilen ab- 

zuschlieBen pflegen, z.T. fur Fahr- 

rader, Nahmaschinen, Radiogerate 

u.dgl. Gerade dieser letztere Typ 

habe eine besonders "glanzende 

Zukunft" (95). Unter dem Stich- 

wort "Industrialisierung der landli

chen Gebiete" sei deshalb fiir eine 

kraftigere Durchsprenkelung bau- 

erlicher Areale mit Kleinstadten zu 

sorgen.

Es gebe zwei unterschiedliche Wege 

der Entwicklungspolitik. Einen da- 

von habe der "kapitalistische" We

sten im 18. und 19.Jhdt. beschrit- 

ten. Dort sei die Industrialisierung 

auf Kosten des Dorfes erfolgt. Die 

Bauern seien an den Rand des 

Bankrotts getrieben worden, hatten 

Grund und Boden aufgeben, ihre 

Heimat verlassen und in die Stadte 

abzuwandern miissen, wo sie eine 

machtige "Arbeitskraftreserve fiir 

die aufkommende Industrie" gebil- 

det hatten.

Fiir das sozialistische China sei ein 

solcher Weg indiskutabel. Hier gel- 

te der Grundsatz: "Den Acker, je- 

doch nicht das Dorf verlassen". Die 

Bauern hatten nicht zu den Indu- 

strien zu wandern, sondern es habe 

der umgekehrte ProzeB stattzufin- 

den, daB namlich die Industrie zu 

den Bauern auf die Dorfer kommt. 

Die drei Sektoren Landwirtschaft, 

Nebenerwerbstatigkeit und Indu

strie miiBten hier simultan und ko- 

ordiniert entwickelt werden.

Siidjiangsu, das inzwischen zum 

Modell fiir die Industrialisierung 

des chinesischen Dorfes geworden 

ist, hat seit den siebziger Jahren 

gezeigt, welches Potential in der 

Entwicklung der Gemeindeindu- 

strien steckt. Wahrend namlich die 

Zuwachsrate der Landwirtschafts- 

produktion bei durchschnittlich 4% 

stehenblieb, schoB der Produk- 

tionswert der Gemeindeindustrien 

um gleich 90% an (ein genauer 

Zeitraum ist dafiir allerdings nicht 

angegeben) (96). Die Gemeindein- 

dustrie Siidjiangsus entstand An- 

fang und Mitte der siebziger Jahre 

und erhielt durch die "Liberalisie- 

rungs"-Beschliisse des 3.Plenums 

des XI.ZK vom Dezember 1978 ih

re entscheidenden Impulse. Gegen- 

iiber dem Stand von 1970 war der 

Industrieproduktionswert i.J. 1982 

um das 49fache gestiegen (97). 

Lange Zeit habe man leider die 

Losung "Getreide als Hauptketten- 

glied" befolgt - wo doch die Pro- 

Kopf-Grundstiicksflache in Siid

jiangsu allzu gering war! Erst 

nachdem man zur Industrialisie- 

rungspolitik iibergegangen war, sei 

frischer Wind aufgekomen, da man 

nunmehr den Realitaten Chinas 

Rechnung trug! Um den Wider- 

spruch zwischen einer groBen Be- 

volkerung und einer kleinen Bo- 

denflache zu losen, habe Siid

jiangsu in vorbildlicher Weise die 

hauslichen Handwerke entwickelt. 

Die Sage vom "Kuhhirt und der 

Weberin" spiegle die Arbeitsteilung 

und Zusammenarbeit zwischen 

Mann und Frau wider und zeige 

die organische Verbindung der 

Landwirtschaft und des Handwerks 

innerhalb einer Familie.

Was den zweiten Industrietypus an- 

belangt, so habe die Wiederbele- 

bung friiherer Markt- und Indu- 

strieorte, die durch die rein admi- 

nistrativen MaBnahmen nach 1958 

allzu sehr an den Rand des Ge- 

schehens gedrangt worden waren, 

auch zu einem schnellen Wieder- 

aufschwung der Industrie gefiihrt.

Diese von Fei Xiaotong seit Jahr- 

zehnten betonte "Kleinstadt"-Theo- 

rie, die iibrigens auch einem besse- 

ren Gleichgewicht zwischen gro

Ben, mittleren und kleinen Ansied- 

lungen das Wort redet, war auch 

der Ausgangspunkt fiir die Staats- 

ratsrichtlinien vom Dezember 1984, 

Kleinstadte und Marktorte bevor- 

zugt zu entwickeln.

Ginge es den Idealvorstellungen der 

Reformer nach, so ergabe sich in 

den nachsten Jahren ein Drei-Stu- 

fen-ProzeB, der folgende Phasen 

durchlauft:

- Zunachst sollen sich die einzel- 

nen Bauernfamilien nach dem "Sy

stem der vertragsgebundenen Ver- 

antwortlichkeit auf der Basis der 

Haushalte unter Zugrundelegung 

des Leistungsprinzips" organisieren, 

also jenes "Verantwortlichkeitssy- 

stem" praktizieren, wie es oben 

(3.1.) im einzelnen beschrieben 

wurde.

- Sodann sollten sich solche inner- 

lich umstrukturierten Haushalte zu 

Betriebsringen zusammenschlieBen, 

wie sie oben (3.1.2.2.) unter dem 

Stichwort "horizontale Betriebsver- 

einigungen" beschrieben wurden. 

Die Reformer erhoffen sich von 

solchen Zusammenschliissen bessere 

Produktionsergebnisse, die Schaf- 

fung neuer Arbeitsplatze, die Ent- 

stehung von landlichen Kleinindu- 

strien, die Zunahme der "Begeiste- 

rung fiir agrarwissenschaftliche 

Entwicklungen", die Riickgabe der 

von solchen "Industriebetrieben" 

nicht mehr benotigten "Vertragsak- 

ker" an die Produktionsmannschaf- 

ten, die nunmehr den Boden an 

solche Familien weitervergeben 

kdnnen, die entschlossen sind, Bau

ern zu bleiben und, sechstens, die 

Verhinderung der Landflucht.

- In der dritten Stufe entstehen 

dann - immer den Vorstellungen 

der Reformer nach - neue iiber- 

dbrfliche Kristallisationspunkte in 

Form von "Marktgemeinden" (zhen 

Oder jizhen), wo sich Angebot und 

Nachfrage der Haushalte, der Be- 

triebsringe u.dgl. treffen, wo fiir 

Absatz und Anlieferung Sorge ge- 

tragen wird und wo vor allem jene 

industriellen Kleinstadt/Dorf-Ver- 

bindungen entstehen kdnnen, die 

von Fei Xiaotong als so heilsam fiir 

die Wirtschaftsentwicklung geprie- 

sen wurden.

Nach den Richtlinien des Staatsrats 

vom Dezember 1984 kdnnen Ort- 

schaften, in denen iiber 10% der 

Gesamtbevolkerung nichtlandwirt- 

schaftlich tatig sind, zu solchen 

"Marktgemeinden" erhoben werden. 

Wie miihelos sich dieser neue Pro

zeB durchsetzen kann, zeigen einige 

Zahlen: Gab es z.B. Anfang 1984 

gerade erst 2.800 Zhen im ganzen 

Land, so waren es am Ende dessel- 

ben Jahres bereits 10.000.



CHINA aktuell - 311 - April 1987

1986 gab es in ganz China uber 

8.000 Kleinstadte und rd. 50.000 

Ortschaften, denen angesichts der 

Entwicklung der landlichen Wirt- 

schaft besondere Bedeutung zu- 

kommt. U.a. ist es den auf den 

Dorfern beschaftigten Arbeitskraf- 

ten heutzutage erlaubt, sich in die

sen Ortschaften niederzulassen, ei- 

ne eigene Firma zu eroffnen, sich 

einem bereits bestehenden Betrieb 

zur Verfiigung zu stellen Oder aber 

Dienstleistungen zu ubernehmen. 

Die Kleinstadte sollen m.a.W. wie 

ein Schwamm auf die arbeitslose 

landliche Bevolkerung wirken.

Wenn dieser ProzeB mit solcher 

Leichtigkeit vor sich gehen konnte, 

so hing dies schlicht damit zusam- 

men, daB hier groBtenteils alte 

Marktzentren, die seit Ende der 

funfziger Jahre durch konkurrie- 

rende biirokratische Strukturen 

dem Dornrbschenschlaf iiberant- 

wortet gewesen waren, lediglich 

wiederbelebt werden muBten.

Die ganze Bewegung steht, wie be

reits erwahnt, unter der Parole 

"Den Acker verlassen, aber nicht 

das Dorf" und "Vom Dorf in die 

Fabrik". Ihr Erfolg kann sich vor 

allem in den fortgeschritteneren 

Teilen des Landes sehen lassen!

Im Bereich des wirtschaftlich pro- 

sperierenden Yangzi-Deltas bei- 

spielsweise hat das Industrialisie- 

rungstempo beachtliche Dimensio- 

nen erreicht. In einigen Dorfern 

und Kleinstadten dieser Region 

verringerte sich, nach Angaben 

Zhao Ziyangs, die rein landwirt- 

schaftlich tatige Bevolkerung von 

70 auf 20% der betreffenden 

Marktorte. Ob diese Zahlen nun 

genau stimmen oder nicht, jeden- 

falls zeigen sie, daB in den aktiven 

Kiistenbereichen ein ganz anderes 

Tempo herrscht als im Hinterland, 

wo bisher noch wenig Bewegung in 

die bauerlichen Reihen gekommen 

ist - auch dies ein Ausdruck des 

Ost-West-Gefalles in der VR Chi

na! (98)

Sowohl der maoistische als auch 

der reformerische Kurs zielten/zie- 

len zwar darauf ab, modernisie- 

rungsfahige GroBeinheiten in den 

landlichen Gebieten zu schaffen; 

doch wie unterschiedlich sind am 

Ende ihre Methoden! Waren unter 

Mao Zedong hauptsachlich noch 

Danwei-feindliche Strukturen 

(Volkskommunen) gefordert wor- 

den, wobei administrative Steue- 

rung gang und gabe war, so wer

den heutzutage horizontale Ver- 

flechtungen nach dem Muster der 

oben beschriebenen drei Stufen be- 

vorzugt, wobei diesmal vorwiegend 

wirtschaftliche Triebkrafte bestim- 

mend sein sollen (vgl. auch C.a., 

Oktober 1985, S.700 f.).

Mit der Notifikation des Staatsrats 

vom 13.Oktober 1984 (99) erhielten 

die Bauern iiberdies die Erlaubnis, 

in den benachbarten Stadten einer 

neuen wirtschaftlichen Tatigkeit 

nachzugehen. Bis dahin waren ihre 

Aktivitaten prinzipiell streng auf 

die eigene Danwei, d.h. in der Re

gel die Produktionsmannschaft, be- 

schrankt gewesen.

AuBerdem waren in der Vergan- 

genheit die Bauern an ihre bauerli- 

che Tatigkeit gekettet, d.h., sie 

durften prinzipiell keiner nicht- 

landwirtschaftlichen Aufgaben jen- 

seits ihrer Volkskommune nachge- 

hen.

Auch diese Einschrankung ist auf- 

gehoben worden, und zwar durch 

das ZK-Dokument Nr.1/1984, in 

dem es heiBt, daB Kapital, das 

Bauern oder Kollektiven gehbrt, in 

Zukunft "ohne geographische Re- 

striktionen... frei flieBen soil". Den 

Bauern war es von nun an erlaubt, 

in alle fur sie interessanten Unter- 

nehmen zu investieren oder zu- 

sammen mit anderen Bauern und 

Kollektiven Kapital zu akkumulie- 

ren, um damit Gemeinschaftsun- 

ternehmen zu griinden.

Die Bauern wurden durch Bestim- 

mungen dieser Art also nicht nur 

vom uberkommenen "Kommando- 

system" befreit, sondern auch von 

der bisherigen Ortsbindung fur 

wirtschaftliche Aktivitaten, von 

Kreditbeschrankungen und nicht 

zuletzt auch vom staatlichen An- 

kaufsmonopol fur Landwirtschafts- 

produkte.

4.

Rechtliche Absicherung der Rah- 

menbedingungen fur die gedeihli- 

che Weiterentwicklung der land- 

wirtschaftlichen Reformpolitik

4.1.

Ein neues Planungssystem

Die neue Planung unterscheidet 

sich vor allem in vier Punkten von 

dem heute als allzu unflexibel ein- 

geschatzten Vorgangersystem:

(1) Sie sieht nur noch gesamtwirt- 

schaftliche Rahmenvorschriften, 

nicht mehr jedoch betriebswirt- 

schaftliche Einzelregelungen vor.

(2) Die direkte Regulierung mit 

administrativen Eingriffen geht in 

eine indirekte Regelung mit Hilfe 

von Hebeln (steuerlicher u.a. Art) 

liber. Die bisherige "imperative" 

wird m.a.W. durch eine "indikative" 

Planung ersetzt, die nur noch eine 

obrigkeitliche Makrokontrolle, im 

iibrigen aber die Feinregulierung 

durch den Markt vorsieht. Popular 

geworden ist in diesem Zusammen- 

hang der Vergleich des Plans mit 

einem Kafig und des Markts mit 

dem Vogel: je weiter der Kafig, 

desto freier die Flugbahn des Vo

gels!

(3) Das im neuen Planungsrecht 

verankerte Leistungsprinzip ersetzt 

den "Egalitarismus", der so viele 

Jahre lang durch politisch-ideolo- 

gische Gesichtspunkte motiviert 

gewesen war. Vor allem wahrend 

der Kulturrevolution wurde weni- 

ger die Leistung als vielmehr das 

politische Engagement belohnt.

(4) SchlieBlich findet eine Funk- 

tionstrennung zwischen staatlicher 

Administration und betrieblichem 

Management statt, die beide lange 

Zeit, sehr zum Schaden der Einzel- 

betriebe, allzu sehr miteinander 

verquickt gewesen waren!

All diese Einzelheiten zeigen, daB 

das friihere Modell des zentralisier- 

ten Planens, das obendrein noch 

mit Elementen der Kriegswirtschaft 

gespickt war, inzwischen durch ein 

Modell der geplanten Warenwirt- 

schaft ersetzt wird, das durch eine 

enge Verquickung von Plan und 

Markt gekennzeichnet ist. Diese 

Politik einer "geplanten Warenwirt- 

schaft" (man denke an das Kafig- 

Vogel-Gleichnis) wurde in der 

Landwirtschaft schon seit Beginn 

der achtziger Jahre praktiziert und 

im Oktober 1984 durch den Zehn- 

Punkte-BeschluB auch fur die 

stadtische Industrie verbindlich 

gemacht.

Unter der Regie des alten Pla- 

nungssystems hatten die landlichen 

Kollektive vom Staat (fur das 

Landwirtschafts- und das Binnen- 

handelsministerium) genau vorge- 

schrieben bekommen, was, wieviel 

und wie die Bauern anzubauen hat- 

ten. Die Plane schrieben vor, wel- 

che Menge an Agrarprodukten an 

den Staat verkauft werden muBte 

und determinierten damit auch. be

reits den "Rest", der fur die ein- 

heitliche Verteilung im Kollektiv 

verblieb.

Schon das 3.Plenum des XI.ZK 

vom Dezember 1978 hatte hier eine 

gewisse Flexibilisierung mit sich 

gebracht, insofern es den Bauern 

seit damals gestattet war, Uber- 

schuBprodukte, die liber die ver- 

tragliche Ablieferungspflicht hinaus 

erzielt wurden, frei auf dem Markt 

zu verkaufen.
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Durch das ZK-Dokument Nr.l/ 

1985 wurde das "Zirkulationssystem 

fur Agrarprodukte" grundlegend 

reformiert und das bisherige staat- 

liche Getreidemonopol durch 

Marktmechanismen ersetzt (Naheres 

dazu oben 3.2.). Die Bauern konn- 

ten also von jetzt an ihre Produk- 

tion entsprechend der Marktnach- 

frage planen.

Seitdem schreiben die Planungsab- 

teilungen der Zentral- und der 

Provinzregierung(en) keine detail- 

lierten Planziffern mehr vor, son- 

dern konzentrieren sich auf die 

Ausarbeitung mittel- und langfri- 

stiger Plane fur den Zeitraum von 

fiinf Oder sogar noch mehr Jahren 

und auf die Herausgabe von "Emp- 

fehlungen". AuBerdem verlagern sie 

den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf 

die Marktforschung, auf die Pro- 

gnostizierung des Gesamtbedarfs, 

auf die Ausarbeitung von Entwick- 

lungsstrategien und im ubrigen auf 

die globale Planung der Landwirt- 

schaft. Sie ubernehmen m.a.W. eine 

Tatigkeit, wie sie beispielsweise in 

der Bundesrepublik Deutschland 

einerseits vom Landwirtschafts- 

und Wirtschaftsministerium, ande- 

rerseits von den Wirtschaftsinstitu- 

ten wahrgenommen wird.

Einzelheiten sind zwar in inner- 

dienstlichen Anweisungen vorge- 

schrieben, doch laBt die Praxis ei- 

nen VierstufenprozeB erkennen: 

z.B. Jahresproduktionsplane werden 

zunachst einal von den Landwirt- 

schafts-Planungsabteilungen auf 

Kreisebene nach MaBgabe der 

Globalvorgaben des staatlichen 

Fiinfjahresplans ausgearbeitet, wo- 

bei die lokalen Bedingungen der 

jeweiligen Landwirtschaftsregion 

zu beriicksichtigen sind.

Diese Kreisplane werden sodann, 

in einem zweiten Schritt, den Pla- 

nungsabteilungen fur Landwirt- 

schaft auf Provinzebene und dann, 

drittens, den zentralen Planungsab- 

teilungen vorgelegt, die nun ihrer- 

seits in der Lage sind, die gesamt- 

staatlichen Plane zu erstellen.

Von dort ausgehend werden die 

Plane sodann wieder nach unten 

weitergegeben und s'chlieBlich in 

die Realitat umgesetzt.

Das heutzutage wichtigste und ef- 

fizienteste Mittel der Planumset- 

zung ist das seit 1985 abgesegnete 

"System des vertraglichen Ankaufs 

von Agrarprodukten".

In seinem Rahmen beauftragen die 

zentralstaatlichen Planungsabteilun- 

gen die Provinzen, Kreise und 

Gemeinden (xiang), dafiir zu sor- 

gen, daB die staatlichen Produk- 

tions- und Ankaufsplane jeweils in 

ihrem Bereich erfiillt werden.

Bevor die Bauernhaushalte ihre 

Produktion beginnen, schlieBen die 

ortlichen staatlichen Handelsabtei- 

lungen mit ihnen Ankaufsvertrage 

ab, in denen folgende Einzelheiten 

festgelegt werden: Quantitat und 

Qualitat der anzukaufenden Agrar

produkte; die Preise; die Preisge- 

staltung fur die uber die Ankaufs- 

quote hinausgehenden Kaufe; die 

Menge der zu Staatspreisen an die 

Bauernhaushalte zu verkaufenden 

Produktionsmittel wie Kunstdiin- 

ger, Insektizide und Dieselol sowie 

die Hohe der Vorauszahlung fur 

die anzukaufenden Agrarprodukte 

(100).

(Bei der Planungsarbeit gibt es im 

ubrigen noch eine weitere Unter- 

scheidung: Wahrend die Gesamt- 

planung fur Bereiche wie Land- 

wirtschaft, Industrie, Handel, Kul- 

tur, Erziehung und Gesundheitswe- 

sen sowie Verkehr und Transport 

von den iibergeordneten Einheiten 

erstellt werden soil, bleibt die Pla

nung des Baus von Dorfern und 

Wohnhausern untergeordneten Ein

heiten iiberlassen.)

Das "System des vertraglichen An

kaufs von Agrarprodukten" ist nur 

eines von mehreren Mitteln der 

Globalsteuerung. Sollten die Bauern 

namlich auf die Idee kommen, nur 

noch solche Produkte anzubauen, 

die schnellen Gewinn bringen, so 

sind sie mit einer Reihe weiterer 

"Hebei" zur Raison zu bringen, 

namlich durch entsprechend do- 

sierte Preise, Steuern und Kredite.

Die Preise spielen erwartungsgemaB 

die mit Abstand wichtigste Rolle. 

Als sich beispielsweise 1984 ein 

"Baumwollberg" anzuhaufen be- 

gann, senkte die Regierung Anfang 

1985 den Ankaufspreis fur Baum- 

wolle - eine MaBnahme, die so- 

gleich zur Reduzierung der Anbau- 

flache fiir Baumwolle und zum 

Riickgang der Baumwollproduktion 

i.J. 1985 um ein Drittel gegeniiber 

1984 fiihrte.

Das neue flexible Planungssystem 

kann verstandlicherweise nur dann 

wirklich funktionieren, wenn zu- 

verlassige Wirtschaftsinformationen 

vorliegen und wenn auch die Ver- 

trage rechtzeitig vor der Aussaat- 

saison geschlossen werden. Weiteres 

Kopfzerbrechen bereitet auch die 

Getreideproduktion, die vielen 

Haushalten offensichtlich nicht 

mehr "rentabel genug" erscheint. 

Will die Regierung hier gegensteu- 

ern, so muB sie den Getreidean- 

kaufspreis hochhalten - dies aber 

treibt wiederum die Subventions- 

ausgaben in die Hohe!

Eine Alternative zur Subventionie- 

rung ist langfristig der Aufbau von 

regularen Marktgetreidebasen, die 

auf Kreisebene entstehen sollen. 

Wahrend der Laufzeit des 7.Fiinf- 

jahresplans (1986-1990) will die 

Regierung jedes Jahr 1 Mrd.Yuan 

speziell zum Aufbau solcher 

Marktgetreidebasen-Kreise bereit- 

stellen. Wahrend des 6.Fiinfjahres- 

plans (1981-1985) waren fiir diesen 

Posten lediglich insgesamt 600 

Mio.Yuan landesweit vergeben 

worden.

Bis zum Ende des 7.Fiinfjahres- 

plans sollen 500 Marktgetreideba

sen-Kreise entstanden sein - dies 

ware ein Viertel der rd. 2.000 

Kreise in der VR China.

4.2.

Kampf gegen die Bodenverschwen- 

dung

China ist zwar flachenmaBig das 

drittgroBte Land der Welt, doch 

kdnnen hochstens zwei Drittel der 

insgesamt 9,6 Mio.qkm fiir land- 

wirtschaftliche Zwecke verwendet 

werden. Der iibrige Boden besteht 

aus Wiisten und kahlen Bergen. 

1,2 Mio.qkm sind insgesamt von 

Bodenerosion betroffen. In den 

letzten dreiBig Jahren sind jahrlich 

durchschnittlich rd. 1.600 qkm im 

urspriinglichen Sinne des Wortes 

"verwiistet" worden.

Diese objektiven Knappheitstatbe- 

stande werden erganzt durch sub- 

jektive Fehler, wie Verschwendung 

und unzweckmaBige Verwendung 

von Boden, Abholzung von Wal- 

dern, Zerstbrung von Weideland, 

Beeintrachtigungen des bkologi- 

schen Gleichgewichts und wach- 

sende Umweltverschmutzung. 

Wohngebiete und Fabriken hatten 

sich immer weiter ins Griine hin- 

eingefressen! Kein Wunder, daB 

manche Provinzen in einem einzi- 

gen Jahr die Bodenflache eines et- 

wa mittelgroBen Kreises verlieren. 

Mehr als 10 Millionen Bauern ha- 

ben uber Bodenmangel zu klagen.

Wahrend die Bevblkerung laufend 

zunimmt, nimmt die Ackerflache 

also ab - ein ernst zu nehmendes 

"Scheren"-Problem (101).

Sogar in der Parteizeitschrift 

Hongqi (102) finden sich zahlreiche 

Klagen iiber die Bodenverschwen- 

dung: Es seien zuviele Hauser ge- 

baut worden; iiber 40% des Acker-
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bodens, der zwischen 1978 und 

1980 verlorenging, sei mit neuen 

Hausern bestellt worden, die oben- 

drein viel zu groB seien; in der 

Nordchina-Ebene beispielsweise 

seien viele Hauser um 50%, ja 

manche bis zu 200% groBer ange- 

legt worden, als es bisher der Fall 

war. Neue Hauser im Norden be- 

deckten durchschnittlich zwischen 

80 und 90 qm, im Siiden zwischen 

70 und 80 qm; sei es den Bauern 

eigentlich noch bewuBt, daB "Bo

den wertvoller ist als Gold"!? Sogar 

auf den Durchschnittsinder treffe 

heutzutage eine groBere Pro-Kopf- 

Kulturflache als auf den Durch- 

schnittschinesen. Uberall die glei- 

che "blinde Entwicklung" und oft 

sinnlose "Requirierung" fur irgend- 

welche unrationalen Objekte!

Wahrend auf den Dorfern in den 

letzten Jahren immer mehr Boden 

fur Bauzwecke verwendet wurde, 

"fressen sich" die GroBstadte in das 

umliegende Ackerland hinein oder 

aber lassen die innerhalb der Stadt- 

gebiete noch bestehenden Acker- 

flachen immer kleiner werden. Be- 

reits heute betragt der nicht land- 

wirtschaftlich genutzte Kulturbo- 

den in China 14% der chinesischen 

Gesamtflache - in den USA liegt 

dieser Anteil demgegeniiber bei nur 

4%! Die chinesische Regierung geht 

unter diesen Umstanden davon aus, 

daB in China von Industrieunter- 

nehmen generell etwa 2-3mal so 

groBe Bodenflachen beansprucht 

werden wie in hochentwickelten 

Landern. Aufgrund dieser Unacht- 

samkeit sei die landwirtschaftliche 

Nutzflache in den letzten 25 Jahren 

jahrlich um etwa 7 Mio.Mu (15 Mu 

= 1 ha) gesunken. Falls dies so 

weitergehe, kbnnte die Ackerflache 

i.J. 2000 von gegenwartig 1,49 Mu 

auf 1,13 Mu pro Kopf zuriickge- 

gangen sein. Um jedoch eine an- 

gemessene Ernahrungsbasis zu er- 

halten, muBte die landwirtschaftli

che Nutzflache bis zur Jahrhun- 

dertwende bei 1,7 Mrd.Mu liegen, 

d.h., es miiBten, da die Flache Mit- 

te der achtziger Jahre auf 1,35 

Mrd.Mu zuriickgegangen ist, bis 

dahin rd. 350 Mio.Mu fur den 

Feldbau zuriick- oder aber neu 

hinzugewonnen werden (103).

Voraussetzung fur eine Besserung 

der Lage und vor allem fiir eine 

sinnvollere Nutzung des Bodens 

war auch ein genaueres Verzeichnis 

der vorhandenen Bestande, an dem 

es freilich angesichts des vor allem 

wahrend der Kulturrevolution zer- 

schlagenen Statistik-Apparats 

schmerzlich fehlte.

1978 begannen die nachkulturrevo- 

lutionaren Untersuchungen in den 

2.300 Kreisen, wobei sowohl die 

Quantitaten als auch die Qualitaten 

im Visier standen.

Wichtigste Ergebnisse waren fol- 

gende:

- Nahrstoffarmut: 57% der Acker 

waren phosphor- und 20% kalium

arm; 5% waren von Sanddiinen 

verschlungen worden.

- Im ilbrigen war es zu statisti- 

schen Mogeleien vieler ortlicher 

Behorden gekommen: Um ansehnli- 

che Ernteergebnisse vorweisen zu 

konnen, hatten sie die Flachen ih- 

rer Gebiete kleiner angegeben als 

sie eigentlich waren. U.a. hatten 

amerikanische Untersuchungen, die 

z.T. auf Satellitenaufnahmen ba- 

sierten, die Zentralbehorden stutzig 

gemacht.

- AuBerdem stellte sich heraus, 

daB vom stadtischen und landlichen 

Investbau mehr Boden in Anspruch 

genommen als gleichzeitig neu hin

zugewonnen worden war (104).

Unter diesen Umstanden erwies 

sich ein Gesetz gegen Bodenver- 

schwendung als iiberfallig (vgl. da- 

zu bereits den Artikel "Boden und 

Rechtssystem" (tudi yu fazhi) in 

der Volkszeitung von 1981 (105).

Nach jahrelanger Vorarbeit war es 

dann so weit. Der StA/NVK erlieB 

am 25.6.1986 ein Bodenverwal- 

tungsgesetz, das am 1.1.1987 in 

Kraft trat. Es umfaBt 57 Paragra- 

phen, die in 7 Abschnitte eingeteilt 

sind (Allgemeines, Eigentum und 

Nutzung, Bodenschutz, Verwen- 

dung fiir staatliche Bauten, Ver- 

wendung fiir Dorfbauten, Haf- 

tungsfragen, Erganzendes). Weitaus 

am griindlichsten geht Abschnitt IV 

vor, in dem die Beschaffung von 

Boden fiir staatliche Bauten gere- 

gelt ist. Insofern konnte man eher 

von Bodenenteignungs- als von Bo- 

denverwaltungsgesetz reden!

Die wichtigsten Bestimmungen sind 

folgende:

Es bleibt beim Grundsatz des df- 

fentlichen Eigentums (§ 2). Damit 

wird die praktisch seit 1956 gelten- 

de Politik bestatigt, daB es an 

Grund und Boden kein Privatei- 

gentum mehr geben kann.

Fiir die Bodenverwaltung sind, je 

nach Belegenheit der Grundstiicke, 

entweder das Staatliche Amt fiir 

Bodenverwaltung (eingerichtet im 

Marz 1986) (106) oder die Boden- 

verwaltungsabteilungen der ortli- 

chen Volksregierungen sowie die 

Volksregierungen auf Gemeinde- 

ebene zustandig (§ 5).

Was das Bodeneigentum anbelangt, 

so ist es in den Stadten grundsatz- 

lich staatlich, auf den Dorfern 

grundsatzlich kolletiv. Nahere An- 

gaben sind in einem Register nie- 

derzulegen (§ 9).

Nach § 12 kann kollektives oder 

staatseigenes Land verpachtet wer

den.

Streitigkeiten sind durch Verhand- 

lungen, notfalls durch das Volksge- 

richt zu entscheiden (§ 13).

Die Bodennutzung erfolgt innerhalb 

geplanter Leitlinien, die von den 

Volksregierungen der einzelnen 

Ebenen jeweils auszuarbeiten sind. 

Nach § 20 ist auf sparsamen Um- 

gang mit dem Boden zu achten.

In den §§ 21-36 befinden sich Ein- 

zelheiten iiber die Enteignung kol- 

lektiven Bodens zugunsten staatli- 

cher Vorhaben, also z.B. beim Bau 

von Eisenbahnen, StraBen und 

Rohrleitungen. Die Enteignung er

folgt gegen Entschadigung sowohl 

fiir den Bodenwert als auch fiir die 

Auslagen, die angesichts der Neu- 

beschaffung von Arbeitsplatzen an- 

f alien.

Im 5.Kapitel (§§ 37-42) wird der 

bisher besonders leichtfertige Um- 

gang mit Ackerboden beim Bau 

dorflicher Wohnhauser oder dorfli- 

cher Betriebe geregelt. Die Boden- 

genehmigung soil hier erst nach 

besonders griindlicher Priifung 

durch die Dorf- oder durch die 

Kreisregierung erteilt werden.

Wird Boden rechtswidrig in An

spruch genommen, so sind Riickga- 

be, AbreiBen (von darauf errichte- 

ten Gebauden), Konfiskation und 

BuBen die normalen Regelungsfol- 

gen (§§ 43-54). Genehmigungen, 

die gegen das Bodengesetz versto- 

Ben, sind nichtig (§ 48).

Fiir chinesisch-auslandische Joint 

Ventures gelten Sonderregelungen.

4.3.

Schutzbestimmungen fur Weideland 

Am 18.Juni 1985 wurde vom 

StA/NVK das "Graslandgesetz" er- 

lassen, das mit seinen 23 Paragra- 

phen dem Ziele dient, der Vieh- 

zucht starker auf die Spriinge zu 

helfen und damit vor allem den 

nationalen Minderheiten, die ja den
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Lowenanteil aller Viehzucht betrei- 

ben, bessere wirtschaftliche Bedin

gungen zu bieten. Insofern handelt 

es sich z.T. auch um eine Art Mi- 

noritatengesetz. Zustandig fur die 

Kontrolle aller einschlagigen Fra- 

gen soil nach § 3 die Staatsratsab- 

teilung fiir Landwirtschaft und 

Viehzucht sein, die ihre Unteror- 

ganisationen auf Kreisebene ein- 

richtet. GemaB § 4 gehdren samtli- 

che Viehweiden dem Staat, mit 

Ausnahme jener Gebiete, die im 

Rahmen der Gesetze den Kollekti- 

ven uberantwortet worden sind. 

Allerdings kdnnen staatliche Wei- 

den "auf lange Frist" an Kollektive 

verpachtet werden (§ 4). Die Wei- 

degebiete sind in Register einzutra- 

gen (§ 4, Abs.2). Streitigkeiten sol- 

len durch Verhandlungen geldst 

werden (§ 6). Besonders strenge Si- 

cherheitsmaBnahmen sind gegen 

Grasland-Feuer zu treffen (§ 16). 

Autofahrer haben besondere Riick- 

sicht walten zu lassen (§ 15). Stren

ge MaBnahmen sind gegen Perso- 

nen oder Einheiten zu verhangen, 

die sandabhaltende Graser, Baume 

oder sonstige Anlagen zerstoren 

(§ 20).

Erganzt wird das Weidegesetz 

durch weitere Vorschriften, die der 

Fbrderung der Viehzucht dienen 

sollen. Schon heute beispielsweise 

darf ein Teil des Getreides verfiit- 

tert werden. Von den 450-500 

Mio.t Getreide, die in den Jahren 

zwischen 1990 und 2000 jahrlich 

erwartet werden, sollen etwa 

150 Mio.t (oder rd. 30%) des Ge- 

samtertrags zu Futterzwecken ver- 

wendet werden. Dies ist eine von 

vielen MaBnahmen, um den Speise- 

zettel zu verbessern. Bis zum Jahr 

2000 sollen pro Kopf und Jahr 

25 kg Fleisch, 12,5 kg Eier, 25 kg 

Milchprodukte und 9 kg Fischpro- 

dukte zur Verfiigung stehen. Der 

Anteil des tierischen EiweiBes am 

EiweiBgehalt der Nahrung soil von 

heute etwa 10% auf 20-25% stei- 

gen. Gleichzeitig wird sich die 

Verwendung des Getreides erheb- 

lich verandern. Mais und ein Teil 

der Knollengewachse, Sorghum und 

Gerste sollen hauptsachlich als Fut- 

ter dienen (107).

4.4.

Hilfe fur ruckstandige Gebiete

Im Juni 1986 wurde vom Staatsrat 

eine "Fuhrungsgruppe fiir die wirt

schaftliche Entwicklung riickstan- 

diger Gegenden" eingerichtet. Als 

"arm" wurden solche Gebiete de- 

finiert, bei denen das durchschnitt- 

liche Jahreseinkommen pro Kopf 

der Bevblkerung unter 150 Yuan 

und 200 kg Getreide liegt.

Eine vor einigen Jahren von chine- 

sischen Wissenschaftlern durchge- 

fiihrte Untersuchung der 14 unter- 

entwickelten Gebiete Chinas, ein- 

schlieBlich der nordwestlichen 

L6B-Hochebene und der Yunnan- 

Guizhou-Hochebene in Siidwest- 

china, zeigte, daB 15% der "armen 

Dbrfer" mit etwa zehn Millionen 

Einwohnern aufgrund staatlicher 

Hilfe die Armutsgrenze iiberwin- 

den konnten (108).

Die Reformer gehen davon aus, 

daB diesen Gebieten weniger durch 

Geldzuwendungen als vielmehr 

durch eine systematische Gesamt- 

entwicklungspolitik zu helfen sei. 

Zu diesem Zweck miiBten, neben 

der Bereitstellung staatlicher Fonds, 

vor allem MaBnahmen auf dem 

Gebiet des Ausbildungswesens, der 

Absatzwege sowie der horizontalen 

Zusammenarbeit zwischen Einhei

ten armer Gebiete und wirtschaft- 

lich fortgeschrittenen Gebieten u.a. 

getroffen werden (109).

Nach offiziellen Angaben vom Mai 

1985 gibt es in der Volksrepublik 

nach wie vor 14 Mio. "arme Bau- 

ernhaushalte" (= 70 Millionen Per- 

sonen), deren Elend durch fehlende 

Arbeit, fehlende Ausriistungen, 

durch Naturkatastrophen oder aber 

durch personliches MiBgeschick 

verursacht worden sei. Fur diesen 

Bevolkerungsanteil, der immerhin 

8% der Landbewohner ausmacht, 

will die Regierung die Steuern 

entweder reduzieren oder ganz 

streichen. Zusatzlich sollen diese 

Haushalte niedrig verzinsliche Kre- 

dite erhalten (110).

4.5.

Dorfliche Bildungspolitik und Kul- 

turarbeit

Wenn die Industrialisierung des 

Dorfes greifen soil, so mussen da- 

fur, neben einem wohlfunktionie- 

renden Verantwortlichkeitssystem, 

auch gewisse infrastrukturelle Vor- 

aussetzungen erfiillt sein, u.a. die 

Ausbildung der Bauern, unter de

nen es immer noch eine hohe An- 

alphabetenrate gibt. Durch die 

Volkszahlung vom Juli 1982 bei

spielsweise wurden 253 Millionen 

"Analphabeten oder Halbanalpha- 

beten" ermittelt.

Inzwischen gibt es Bemiihungen um 

eine langfristig angelegte "Kultur- 

arbeit auf dem Lande". Bereits An- 

fang 1982 waren im Zuge dieser 

Politik 2.400 Kulturzentren auf 

Kreisebene, 23.000 Kulturzentren 

auf Kommuneebene, 83.000 Film- 

vorfiihrgruppen, 1.600 Biichereien 

und 140.000 Dorfclubs entstanden 

- eine beachtliche Zahl, fiir das 

riesige China allerdings nur ein 

Tropfen auf den heiBen Stein!

Innerdienstlich gibt es eine Reihe 

von Anweisungen uber die "richtige 

Handhabung der Kulturarbeit", wo 

Detailhinweise fiir die Machart von 

Filmen, Dramen, Liedern und Bii- 

chern gegeben werden, die vor al

lem fiir Bauern verstandlich sein 

sollen und wo sich auch Empfeh- 

lungen fiir die Ausgestaltung von 

Kulturzentren finden (111).

4.6.

Dorfliche Sozialpolitik? Pensions- 

zahlungen an Bauern

Das staatliche Sozialsystem steckt 

noch in den Kinderschuhen. Wo es 

iiberhaupt existiert, tragt es Dan- 

wei-Charakter.

Im August 1982 gab das Ministe- 

rium fiir Landwirtschaft, Vieh

zucht und Fischerei bekannt, daB 

in elf Provinzen an insgesamt 

426.000 Bauern Alterspensionen 

gezahlt werden, und zwar von ih- 

ren ehemaligen Kollektiven. Man

ner iiber 65 und Frauen uber 60 

konnten solche Pensionen erhalten, 

falls sie mehr als zehn Jahre in der 

betreffenden Danwei gearbeitet ha

ben. Die monatlichen Zahlungen 

erfolgen zumeist in Deputaten mit 

zusatzlichen Bargeldzahlungen 

zusammen rd. 20 Yuan.

In der Regel freilich nehmen altere 

Bauern dieses Pensionsbezugsrecht 

nicht in Anspruch, sondern lassen 

sich lieber leichte Arbeit zuweisen, 

die entsprechende Lohnzahlungen 

nach sich zieht. Dies ist ein Modus 

vivendi, wie er sich zumindest in 

einer vorindustriellen Arbeitswelt 

noch bewerkstelligen laBt (weitere 

Einzelheiten in: C.a., August 1982, 

U 30).

Eins der sozialen Hauptprobleme 

des neuen Kurses bleibt der wach- 

sende Einkommensunterschied. Die 

Geriichte um die "10.000-Yuan- 

Haushalte" wurden schon nach kur- 

zer Zeit so intensiv, daB sich die 

Volkszeitung (112) veranlaBt sah, 

die bei den Stadtern herrschende 

"exzessiven" Vorstellungen iiber 

Reiche Bauern aufs Korn zu neh

men. In Wahrheit handle es sich 

dabei nur um ein "paar Tropfen in 

einem Ozean".

5.

Dezentralisierungseffekte

Seit Grundung der Volksrepublik 

haben drei groBe Kursanderungen 

in der Landwirtschaftspolitik statt- 

gefunden, die erste 1950-52 

("Landreform"), die zweite zwi

schen 1955 und 1958 (Vergenossen- 

schaftlichung und "Volkskommu- 

nalisierung" der Landwirtschaft), 

die dritte in den Jahren 1978-85, 

als die Bauernhaushalte wieder in
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die "Unabhangigkeit" entlassen 

wurden. Marksteine fiir Stufe Drei 

sind nicht nur die unter Ab- 

schnitt 3 erwahnten EinzelmaB- 

nahmen, sondern auch die Tatsa- 

che, daB sogar auf den Staatsfar- 

men, die rd. 4% der gesamten Ak- 

kerflache der VR China bewirt- 

schaften, rd. fiinf Millionen Perso- 

nen ("Arbeiter", nicht "Bauern" ge- 

nannt) beschaftigen, weitgehend 

fiir den Export produzieren und so 

gar nicht fiir Verantwortlichkeits- 

systeme pradestiniert zu sein schei- 

nen, gewisse "Unabhangigkeits"- 

Modalitaten eingefiihrt wurden. 

Der "BeschluB uber Fragen zur 

Verwaltung von Staatsfarmen" vom 

September 1979 beispielsweise sieht 

vor, daB einzelne Arbeitsgruppen 

mit der Farmverwaltung Vertrage 

iiber bestimmte Arbeits- Oder Er- 

tragsleistungen abschlieBen konnen. 

Dieses "unabhangige Wirtschaften" 

griff schnell um sich. 1984 bei

spielsweise waren in der Provinz 

Heilongjiang bereits 3.000 solche 

Vertragsverhaltnisse geschlossen 

worden (113). In der Provinz Hubei 

wurden etwa 210.000 "Arbeiter" 

(auf Staatsfarmen) zu individuellen 

Bauern, die sich vor allem auf 

Neulandgewinnung spezialisierten. 

An Vertragshaushalten gab es dort 

Anfang Januar 1984 bereits 58.067 

(114).

Die wachsende "Selbstandigkeit" der 

Bauern zeigt sich nicht nur bei den 

oben beschriebenen "Verantwort- 

lichkeitssystemen", sondern beginnt 

sich dariiber hinaus auch auf ande- 

ren Gebieten bemerkbar zu ma- 

chen!

- Bei Wirtschaftskatastrophen ver- 

lieBen sich die Bauern friiher fast 

ganz auf die Hilfe des Staates, 

wahrend sie heutzutage immer 

mehr zur Eigenhilfe und -vorsor- 

geversicherung iibergehen (115).

- Auch der Wasserbau, friiher fast 

ausschlieBlich Sache der jeweiligen 

Provinzregierungen, wird neuer- 

dings auf mehrere Schultern ver- 

teilt, wobei Kollektive, Gruppen 

und Haushalte sich zu bestimmten 

"selbstverantwortlichen" Leistungen 

verpflichten (116).

- Wahrend ferner friiher die Schu- 

len in den landlichen Gebieten im 

allgemeinen vom Staat betrieben 

wurden, begannen 1983 erstmals in 

der Provinz Hebei Versuche, den 

Betrieb der Grund- und Unteren 

Mittelschulen den landlichen Kol- 

lektiven anzuvertrauen. Den Bauern 

steht das Recht zu, Lehrer fiir ihre 

Schulen auszuwahlen und anzustel-

len. Der Staat verpflichtet sich 23< 

demgegeniiber zu erhbhten Kapazi- 

taten bei den Schwerpunktschulen 26' 

und Oberen Mittelschulen sowie 27' 

bei den landlichen Fachschulen. ^8 

Viele dieser MaBnahmen werden 

im Vertragswege erledigt (117).

- Des weiteren schlieBen Kollekti- 30^ 

ve Oder Haushaltsringe Vertrage 31 

mit Forschungsinstitutionen iiber 32 

die Bereitstellung popularwissen- 

schaftlicher Informationen ab. Als 35< 

Vertragspartner kommen dabei 36< 

auch Wissenschaftler jener 33 37< 

Zweiginstitute der Akademie der 

Wissenschaften in Betracht, die 40* 

iiber ganz China verteilt sind und 41' 

1986 10.600 Mitarbeiter beschaftig- 4^ 

ten. AuBerdem verpflichten man- 44< 

che Kollektive "dbrfliche Bera- 45' 

tungsdienste". 46'

Bis 1978 war fast alles "von oben 47) 

herab" angeordnet worden, was die 

Bauern aus ihrer praktischen Er- 48) 

fahrung eigentlich besser wuBten: 

wie, was, wieviel, welche Sorten 

angebaut, wieviel Kunstdiinger ge- 49) 

braucht, was ausgesat und wann 

geerntet werden sollte - dies alles 52 

geschah ohne Mitsprache der Bau- 53) 

ern! Vieh- und Gefliigelzucht, ein 

traditionelles Nebengewerbe der 55j 

Bauern, gait als "kapitalistisch"! 56)

Durch das neue Landwirtschafts- 

recht sind diese Zustande, wie die 57) 

Reformer meinen, endlich vom 58) 

Kopf auf die FiiBe gestellt worden.
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YU-HSI NIEH

Politische Liberalisierung 

in Taiwan

Ruckblick auf das Jahr des Tigers 

und Ausblick auf 

das Jahr des Hasen

I. Weichen fur den Liberalisie- 

rungskurs

Das Neujahr nach dem traditionel- 

len chinesischen Mondkalender fiel 

in diesem Jahr auf den 29.Januar. 

Volkstiimlich wird in China jedes 

Jahr mit dem Namen eines Tieres 

bezeichnet; insgesamt sind es zwblf 

Tiere, die einen Zyklus ergeben, 

und zwar in der Reihenfolge: Rat- 

te, Ochse, Tiger, Hase, Drache, 

Schlange, Pferd, Schaf, Affe, 

Hahn, Hund und Schwein. 1984 

war wieder der Anfang eines neuen 

Reigens. Nach Ratte, Ochse (1985) 

und Tiger (1986) wird 1987 durch 

den Hasen symbolisiert.

Aus diesen Tierkreiszeichen ist 

auch das chinesische Horoskop 

entwickelt worden. Danach wird 

nicht nur das Schicksal des einzel- 

nen Menschen, sondern auch der 

Ausgang aller Ereignisse wahrend 

des Jahres vom Charakter des je- 

weiligen Tieres positiv Oder negativ 

bestimmt. Mag dies auch ein Aber- 

glaube sein, so hat doch auch der 

Aberglaube manchmal einen psy- 

chologischen EinfluB im Leben. So 

scheint, Zufall Oder nicht, das Ho

roskop fiir Taiwan, wo der tradi- 

tionelle Glaube mit dem steigenden 

sozialen Wohlstand merklich wie- 

derbelebt worden ist, im Ablauf 

der letzten beiden Jahre nicht ganz 

unzutreffend zu sein.

Politisch wie wirtschaftlich befand 

sich die Insel noch 1985, im Jahr 

des Ochsen, infolge einer Reihe 

von Problemen und Skandalen auf 

einem Tiefpunkt. Es war von Ver- 

trauenskrise die Rede, da die Re

gierung bei der Uberwindung der 

dringenden Probleme buchstablich 

"wie der Ochs vorm Berge" stand.

Im Jahr des Tigers, 1986, gewann 

die Entwicklung iiberraschend wie

der an Kraft. Sowohl im wirt- 

schaftlichen als auch im politischen 

Bereich wurden die Weichen fiir 

einen neuen liberalen Kurs gestellt. 

Im Hinblick auf das laufende Jahr 

wird erwartet, daB der Hase auch 

gut lauft, aber er hat ganz be

stimmt nicht die Schwungkraft wie 

der Tiger. Denn der Hase ist ja 

"hasenfiiBig". Mit anderen Worten, 

die Weichen fiir die Liberalisierung 

sind zwar gestellt, doch ist der 

Kurs noch nicht ganz stabil. Es 

geht immer noch um eine Probe- 

fahrt; so sind auch Pannen nicht 

ausgeschlossen.

II. Innenpolitik

Die grbBten Ereignisse auf der In

sel im Jahr des Tigers waren die 

Ankiindigung einer baldigen Auf- 

hebung des fast 40 Jahre lang an- 

dauernden Ausnahmezustands und 

die Geburt der Oppositionspartei 

"Minzhu-jinbu Dang" (Demokrati- 

sche Fortschrittspartei, nachfolgend 

MJD). Damit ist ein Umbruch der 

politischen Landschaft eingetreten.

Noch vor dem Riickzug der Guo- 

mindang-Regierung (Kuomintang, 

nachfolgend GMD) nach Taiwan 

hatte das Oberkommando auf der 

Insel angesichts der bedrohlichen 

Lage im Biirgerkrieg gegen die 

Kommunisten auf dem chinesi

schen Festland den Ausnahme- 

zustand uber die Region Taiwan 

verhangt, und am 2.November des- 

selben Jahres erklarte der Exeku- 

tivyuan (Kabinett der Republik

China) das Gesamtgebiet Chinas 

einschlieBlich Taiwans zum Kriegs- 

gebiet (Jiezhan-diqu). Da der Biir- 

gerkrieg praktisch langst zum Waf- 

fenstillstand gekommen und das 

soziale Leben zusammen mit dem 

steigenden Wirtschaftswohlstand 

standig stabiler geworden ist, hiel- 

ten viele den "ewigen" Ausnahme- 

zustand fiir ein groBes politisches 

Ubel, das dem Ruf der GMD- 

Regierung im Inland wie im Aus- 

land sehr schadete. Zwar ist das 

alltagliche Leben der meisten Ein- 

wohner, wie die Regierung argu- 

mentiert, nicht besonders ein- 

geengt, doch gab und gibt es Pres- 

sezensur und "Parteiverbot" (Unter- 

sagung neuer politischer Parteien). 

Vor allem wurde das Notstandsge- 

setz des haufigen als Mittel zur 

Unterdriickung von Regierungskri- 

tikern miBbraucht.

1986 folgte die politische Wende 

auf die Riickschlage des Vorjahres: 

Anfang 1985 wurde die Verwick

lung des Geheimdienstes Taiwans 

in einen Mord in den USA an 

Henry Liu, dem Autor einer kriti- 

schen Biographic liber President 

Jiang Jingguo (Chiang Ching-kuo) 

offiziell bestatigt; die Zahlungsun- 

fahigkeit der zehnten Kreditgenos- 

senschaft infolge wiederholt skan- 

dalbser Geldmanipulationen, die




