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war, begann Macau mit der Ausar- 

beitung des Offshore-Bankengeset- 

zes. Nachdem sich die Lage in 

Hongkong nach der Unterzeich- 

nung des sino-britischen Abkom- 

mens von 1984 wieder stabilisiert 

hat und Macau selbst nach dem 

sino-portugiesischen Abkommen 

vom 13.April 1987 am 2O.Dezember 

1999 - nur knapp zweieinhalb Jah- 

re nach Hongkong - ebenfalls an 

China zuriickgegeben werden soil, 

ist der Gedanke der portugiesischen 

Kolonialregierung, Hongkongs Rol

le als das internationale Finanzzen- 

trum Siidostasiens einnehmen zu 

konnen, kaum noch realistisch. 

Andererseits, angesischts der Satti- 

gung und Hochentwicklung der 

Hongkonger Geldinstitute, glaubt 

man in Bankkreisen der portugiesi

schen Kolonie, daft Macau mit sei

ner giinstigen geographischen Lage, 

seinen niedrigen Investitionskosten 

und grbBeren Liberalitat bei Devi- 

senregelungen einen Erganzungsort 

fur Hongkong bei internationalen 

Finanzierungen in der Region dar- 

stellen kbnnte.

Zur Zeit sind auf Macau 23 Ban- 

ken vertreten, davon bieten nur 

vier portugiesische Offshore-Ge- 

schafte an. Die Verbindlichkeiten 

der Offshore-Finanzierung aller 

Banken Macaus beliefen sich 1986 

auf 1,4 Mrd.USS, d.h. auf 40% der 

Gesamtfinanzierungsverbindlich- 

keiten der Kolonie. -ni-
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Zweitens sollen die Stadte wieder 

zu Wirtschafts- und Dienstlei- 

stungszentren innerhalb ihrer je- 

weiligen Region werden; Wissen- 

schaftliche Innovationen und In- 

formationen sollen von dort aus in 

die Dbrfer flieBen; auBerdem sollen 

die Stadte fur die Belebung des 

Handels, der Erziehung und des 

Finanzwesens in ihrem jeweiligen 

"Netzwerk" sorgen.

Preisreform: Das bisher so starre 

und von Machtgesichtspunkten be- 

stimmte Preissystem soli durch fle

xible Preise auf Regierungs-, Be- 

triebs- und Marktebene ersetzt 

werden; zweitens waren die Preise 

fur Agrar- und landwirtschaftliche 

Nebengewerbeprodukte sowie fur 

bestimmte Industrieerzeugnisse neu 

festzulegen, drittens die Preise fur 

sog. "kleine Bedarfsartikel" freizu- 

geben und, viertens, fur eine Reihe 

von Produkten Floating-Preise ein- 

zufiihren.

Die Handelsreform soli nach dem 

Grundsatz "Drei mehr, eins weni- 

ger" flexibilisiert werden: "vielfalti- 

gere Wirtschaftsformen", "vielfftlti- 

gere Zirkulationskanale" und "viel- 

faltigere wirtschaftliche Methoden" 

sowie "weniger Burokratismus".

Bei der Arbeitsreform sind die bis

her subordinativen Personaluber- 

stellungen durch koordinative 

"Verantwortungssysteme" zu erset- 

zen. so daB eine Mitbestimmung 

sowohl der Belegschaften als auch 

der Betriebsleitungen sichergestellt 

wird. Nur der Direktor wird "von 

oben" ernannt. Vor allem aber soli 

der verbeamtete durch den (kilnd- 

baren) "Vertrags"-Arbeiter ersetzt 

werden.

Im Rahmen der Finanzreform geht 

es hauptsachlich um eine Neude- 

finition der Einnahmen und Aus- 

gaben. Die Stichworte lauten hier: 

"Kredite statt Subventionen", Ver- 

gabe durch Banken statt durch die 

Ministerien, Recht des Betriebs zur 

partiellen Deviseneinbehaltung.

Die Steuerreform hatte das Haupt- 

ziel, die bisherige Gewinnabliefe- 

rung durch Steuerzahlung zu erset- 

zen und das Steuerwesen neu zu 

ordnen.

Die Bankenreform umfaBt im we- 

sentlichen drei Bereiche, namlich 

die Neugestaltung des Banken- und 

Versicherungswesens, die Kontrolle 

und Finanzierung der betrieblichen 

Umlauffonds sowie die Vergabe 

von Darlehen fur die Anlagefonds.

Hatten die Banken bisher Gelder 

einseitig vergeben - und haufig 

auch nach dem GieBkannenprinzip 

verteilt - so soli dieses "System der 

einseitigen Bewilligung" durch ein 

"System der Kreditgewahrung" sei- 

tens der Banken ersetzt werden.

Die Planungsreform zielt auf Erset- 

zung der uberkommenen imperati- 

ven durch eine "indikative" Rah- 

menplanung.

Mit der Standardisierungsreform 

werden einheitlich (metrische) 

MaBsysteme, statistische Regeln, 

Qualitatsnormen, Buchfuhrungsbe- 

stimmungen sowie Wirtschaftsprii- 

fungsgremien u.dgl. eingefiihrt.

1.2.

Prioritaten bei der Wirtschafts- 

reform?

Unter den obengenannten zehn Re- 

formbereichen wurde lange Zeit 

der Reform des Preissystems die 

Schliisselrolle ("zentrales Ket- 

tenglied der Reformen des Wirt- 

schaftssystems") fur alle anderen 

Sektoren zugesprochen (1).

Die schmerzhaften, von der Bevdl- 

kerung meist mit Unwillen regi- 

strierten Preisanstiege einerseits 

und das Unvermdgen vieler Be- 

triebsfiihrungen, auf die geanderte 

Preissituation flexibel zu reagieren 

andererseits, haben jedoch zu einer 

Schwerpunktverlagerung gefiihrt. 

Spdtestens seit Anfang 1987 gilt die 

Betriebsreform als Zugpferd fur 

das iibrige Wirtschaftsreformrecht 

(2). Es ist die "Belebung der Be- 

triebe", die nun im Mittelpunkt 

steht (3).

1.3.

Die groBen Herausforderungen der 

alten Wirtschaftspolitik 

Reformbedurftig war vor allem das 

"System hochzentralisierter Plan- 

wirtschaft", wie es sich seit dem 

1 .Funfjahresplan (1953-1957) ange- 

lassen hatte und wie es dann - 

trotz zunehmender "Ausdiinnung" 

des Planungsgeschehens - im we- 

sentlichen bis 1978 beibehalten 

worden war.

Vor allem fiinf Nachteile waren 

mit diesem "System" verbunden:

Es fehlte erstens an einer klaren 

Abgrenzung zwischen Regierungs- 

und Betriebszustandigkeiten. Die 

Behbrden mischten sich allemal di- 

rekt in das Betriebsmanagement 

ein.

Zweitens stellte die Regierung - 

eine Konsequenz aus Punkt 1 - die 

Betriebsplane auf, teilte die Roh- 

stoffe zu, kaufte alle Produkte ein

heitlich auf und wies zentral die 

Arbeitskrafte zu. Dieses Prinzip der 

Direktplanung und Direktzuteilung 

widersprach den Bediirfnissen einer 

immer komplexer werdenden Wirt- 

schaft.

Die Uberbetonung der Planung bei 

gleichzeitiger Vernachlassigung des 

Marktes fiihrte, drittens, dazu, daB 

Angebot und Nachfrage nicht mehr 

ubereinstimmten.

Besonders verheerend wirkte sich, 

viertens, die "Gleichmacherei" in 

der Verteilung aus. Der Lowenan- 

teil der Betriebsgewinne war an die 

Regierung abzuliefern und wurde 

dann von oben nach unten, zumeist 

nach dem GieBkannenprinzip, wie

der verteilt, wobei u.a. die Verluste 

leistungsunfahiger Betriebe ausge- 

glichen - und damit Subventions- 

beitrage geleistet wurden. Die effi- 

zienten Betriebe wurden m.a.W. 

bestraft, die leistungsunfahigen da- 

gegen belohnt. Auch bei der Lohn- 

verteilung wurde die Leistung nicht 

adaquat berilcksichtigt; alle aBen 

vielmehr, wie es in der offiziellen 

Ausdrucksweise heiBt, aus dem 

"groBen Topf" des Staates, und die 

Arbeiter und Angestellten aus dem 

"groBen Topf der Betriebe.

Fiinftens wurde die staatliche Wirt- 

schaft einseitig gegenilber der Kol- 

lektivwirtschaft gefordert, wahrend 

gleichzeitig die Individualwirtschaft 

unterdriickt wurde - dies alles aus 

ideologischen Griinden und ohne 

Riicksicht auf die konkrete Lei- 

stungsfahigkeit der einzelnen Wirt

schaftsformen.

Die Folgen der "Uberkonzentra- 

tion", die aus diesen Fehlern resul- 

tierten, zeigten sich in einem Teu- 

felskreis: je starker die Zentralisie- 

rung, desto rigider die Vorschrif- 

ten; je rigider die Vorschriften, 

desto geringer die Eigeninitiative; 

je geringer die Eigeninitiative, de

sto geringer die Effizienz und je 

geringer die Effizienz, desto star

ker wiederum die Zentralisierung.

Der MiBerfolg dieser Politik laBt 

sich aus einigen Vergleichszahlen 

ablesen: Wahrend namlich der Ge- 

samtwert des Anlagevermbgens 

zwischen 1953 und 1980 gleich um 

das 26fache gestiegen war, hatte 

sich der industrielle und landwirt

schaftliche Bruttoproduktionswert 

nur um das 8fache vermehrt, das 

Nationaleinkommen gar nur um das 

4fache und der tatsachliche Le- 

bensstandard des Volkes um sage 

und schreibe nur um das 2fache! 

(4)
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GroB waren also die Herausforde- 

rungen - imposant aber auch die 

reformerischen "Zehn Punkte" vom 

Oktober 1984.

1.4.

Wirtschaftliche Zielvorgaben, die 

den ReformprozeB unaufschiebbar 

machen

Das wirtschaftliche Leitziel, von 

dem die so zahlreichen neuen 

Rechtsbestimmungen motiviert 

sind, lautet "Vervierfachung des 

Bruttoproduktionswerts von Indu

strie und Landwirtschaft" im Zeit- 

raum zwischen 1980 und 2000 - 

das heiBt also von 710 Mrd.Yuan 

RMB (1980) auf 2.800 Mrd.Yuan, 

womit nach chinesischem Ver- 

standnis bereits ein "Wohlstandsni- 

veau" erreicht ware.

Bis zum Jahre 2021, das heiBt also 

bis zum lOO.Griindungsjahr der 

KPCh, soli China dann den Ent- 

wicklungsstand einer Mittelmacht 

erreichen und, drittens, bis zum 

Jahr 2049, dem lOO.Griindungsjahr 

der Volksrepublik, zu einem "mo- 

dernen und starken sozialistischen 

Staat" herangewachsen sein, der 

auch den reichsten und machtigsten 

Staaten der heutigen Welt Paroli 

bieten konne (5).

Auch wenn zur Erreichung des 

"Vervierfachungs"-Ziels nur eine 

durchschnittliche jShrliche Wachs- 

tumsrate von 7% erforderlich ist, 

die bisher noch jedes Jahr iiberer- 

fiillt wurde, glaubt die Fiihrung 

doch bereits auf lange Sicht vor- 

sorgen zu miissen, indem sie die 

viele Jahrzehnte hindurch betriebe- 

ne Politik einer bloBen Extensivie- 

rung der Produktionsmittel (Boden, 

Arbeit, Kapital, Technologic) 

durch eine Intensivierung ersetzt.

Damit Ansatze in dieser Richtung 

nicht nur Eintagsfliegen bleiben, 

gilt es, ein rechtliches Rahmenwerk 

auszubauen, das die Perpetuierung 

der Zuwachsraten institutionell ab- 

sichert.

1.5.

Die Magna Charta der Wirtschafts- 

reform: Der "Zehn-Punkte"-Be- 

schluB des ZK vom 20.Oktober 

1984

Das Landwirtschaftsrecht ist, wie 

bereits im vorangegangenen Teil 

dieser Untersuchung betont, als ei

ne Art Zugpferd fur das Recht der 

stadtischen Wirtschaft eingespannt 

worden. Wahrend die maBgebenden 

Reformrichtlinien fiir das Land

wirtschaftsrecht bereits im Dezem- 

ber 1978 ausgegeben worden wa

ren, dauerte es immerhin bis Okto

ber 1984, bis auch das stadtische 

Wirtschaftsrecht voll mit in 

Schwung kam.

Es ware freilich unzutreffend, 

wollte man annehmen, es sei in den 

dazwischenliegenden sechs Jahren 

iiberhaupt nichts geschehen. Wie 

die unten (2.1.1.) naher aufgezahl- 

ten Regelungen zu erkennen geben, 

wurde immerhin einiges an Vorbe- 

reitungsarbeit geleistet. Doch "rich

tig los" ging es, wie gesagt, erst ab 

Oktober 1984. Bezeichnenderweise 

war es auch jetzt wieder ein ZK- 

BeschluB - und nicht etwa ein 

formelies Gesetz - das die neue 

Phase einleitete. Eine Parallele in 

der Bundesrepublik lage etwa vor, 

wurden grundlegende Reformen 

hier nicht durch Parlament und 

Regierung, sondern durch eine re- 

gierende Partei, d.h. also etwa 

durch die CDU/CSU Oder die SPD, 

eingeleitet!

Die Zehn Punkte vom 20.Oktober 

1984, deren Einzelheiten weiter 

unten noch zu erlautern sind, sollen 

hier im Interesse eines schnellen 

Uberblicks nur in Schlagworten 

wiedergegeben werden:

- Das Dorf ist Reformvorbild fiir 

die Stadte - eine typisch chinesi- 

sche Anordnung!

- Mehr Markt, weniger Staat.

- Betriebs(teil)autonomie bei der 

Planung, der Produktion, der Roh- 

stoffbeschaffung, der Preisgestal- 

tung, der Personalpolitik sowie bei 

den Finanzen.

- "Geplante Marktwirtschaft ohne 

Kapitalismus". Befehlsplane sollen 

auf ein Minimum zuriickgeschraubt 

und so weit wie moglich durch nur 

rahmenhafte Leitplane ersetzt wer

den.

- "Wirtschaftliche statt politischer 

Preise". Dreieinhalb Jahrzehnte lang 

waren die Preise ja nicht nach 

okonomischen Kriterien (Angebot 

und Nachfrage, Kostenansatz etc.), 

sondern nach Machtgesichtspunkten 

festgelegt worden. Nicht die 

Tauschwert-, sondern die Ge- 

brauchswertorientierung hatte vor- 

geherrscht. Da die Schwerindustrie 

liber die durchsetzungsfahigste Bii- 

rokratie verfiigt hatte, wahrend die 

Landwirtschaft ohne eigentliche 

Interessenvertretung geblieben war, 

waren die Preise fiir Industriegiiter 

in betrachtliche Hdhen geklettert, 

wahrend die Bauern mehr oder 

weniger "fiir die Revolution" hatten 

arbeiten miissen!

- "Management statt Biirokratis- 

mus" und Zulassung von Wettbe- 

werb, der allerdings, wie es immer 

wieder heiBt, "sozialistisch" zu sein 

habe - was immer das heiBt.

- Leistungsprinzip statt Gleichma- 

cherei. Einige Regionen, einige Be- 

triebe und einige Einzelpersonen 

sollten, wie expressis verbis betont 

wird, "zuerst reich werden", urn 

dann die iibrigen nachzuziehen. 

Gleichzeitig sei dem jahrelang so 

sehr vernachlassigten Konsum ein 

gebiihrender Platz einzur&umen.

- "Wirtschaftlicher Pluralisms": 

Neben den staatseigenen und den 

kollektiven Betrieben miisse in Zu- 

kunft auch dem Privatunternehmen 

ein angemessener Platz eingeraumt 

werden. Notfalls sollten sogar 

staatliche oder kollektive Betriebe 

an Privat verpachtet werden. Zu 

fordern seien Joint Ventures zwi

schen den verschiedenen Eigentii- 

mern.

- Beschleunigte Ausbildung von 

Fachpersonal.

- Fiihrung dieses Reformprozesses 

durch die KPCh. Leninistisch aus- 

gelegt lauft dieser Punkt auf eine 

Ermunterung der Partei zum 

Schaufeln ihres eigenen Grabes 

hinaus, konfuzianisch interpretiert 

bedeutet er dagegen nicht weniger, 

aber auch nicht mehr, als daB die 

Partei leuchtendes Vorbild beim 

Vollzug des neuen Kurses sein sol- 

le.

1.6.

Die organisatorische Ausstattung 

der Wirtschaftsreformen

"Reform des Wirtschaftssystems" 

(jingji tizhi gaige) ist ein Schliis- 

selbegriff in der neueren Politter- 

minologie, der vor allem seit ErlaB 

der "Zehn Punkte" in keinem Auf- 

satz und in keiner politischen Er- 

klarung fehlen darf. Um es nicht 

nur bei Worten zu belassen, war 

bereits im Marz 1982 die Zentrale 

Kommission fiir die Reform des 

Wirtschaftssystems (guojia jingji 

tizhi gaige weiyuanhui) mit Mini- 

sterprasident Zhao Ziyang als Vor- 

sitzendem gegriindet worden. 

Gleichzeitig damit wurde auch das 

Amt des "Staatsratskommissars" 

eingefiihrt, das im Rang dem Amt 

eines Stellvertretenden Ministerpra- 

sidenten entspricht; neue "Kommis- 

sare" iibernehmen, je nach Bediirf- 

nislage, bestimmte Aufgaben - eine ’ 

MaBnahme, die ebenfalls der Fle- 

xibilisierung im Rahmen des Er- | 

neuerungsprozesses dienen sollte.
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Manche ReformmaBnahmen kbn- 

nen nur auf einer bestimmten ad- 

ministrativen "Hbhe", z.B. von der 

Provinzebene her, vorgenommen 

werden. Damit hier dutch die star- 

ren administrativen Vorgaben keine 

Blockaden entstehen, greifen die 

Reformer manchmal zu Fiktionen 

und verleihen beispielsweise einer 

grbBeren Stadt zum Zweck der 

Durchfiihrung von Reformen ad 

hoc den Provinzstatus. Dies geschah 

i.J. 1984 vor allem mit drei grbBe- 

ren Industriemetropolen, namlich 

Chongqing (Provinz Sichuan), Wu

han (Provinz Hubei) und Shenyang 

(Provinz Liaoning). Diese drei 

GroBstadte konnten von jetzt an 

also wie eine Provinz Planungen 

entwerfen, im AuBenhandel auftre- 

ten und iiberhaupt mehr Eigen- 

standigkeit und damit Flexibility - 

entfalten. Insofern waren sie, wenn 

auch nur vorubergehend, den seit 

Jahrzehnten direkt der Zentralre- 

gierung unterstellten Stadten Bei

jing, Tianjin und Shanghai gleich- 

gestellt (6).

Kame es nur auf Gesetze und 

Rechtsverordnungen an, so brauch- 

te sich niemand um die Reformen 

Sorge zu machen - sie sind inzwi- 

schen Legion! Doch fehlt es an der 

Basis oft an der wiinschenswerten 

Reformmotivation - vor allem aber 

an zureichendem juristischen Sach- 

verstand.

Angesichts der Inflation von Rege- 

lungen - und von zwischenbetrieb- 

lichen Vertragsverhaltnissen - be- 

ginnen zwei Negativ-Tatbestande 

besonders deutlich zu werden, 

namlich einerseits die Zunahme 

von Streitigkeiten, die sich nicht 

immer nur im Wege "freundschaft- 

licher Verhandlungen" Ibsen lassen, 

und andererseits der Mangel an 

Wirtschaftsjuristen. Einer Zahl von 

etwa 1 Mio. staatseigener Unter- 

nehmen und von rd. 3,6 Mio. Kol- 

lektivunternehmen steht (i.J. 1986!) 

ein bescheidenes Angebot von nur 

rd. 20.000 Voll- Oder Teilzeitjuri- 

sten gegeniiber. Selbst wenn ein 

einziger dieser Fachleute fur zehn 

Betriebe ausreichte, brauchte man 

bereits 460.000 - in der Tat ein 

MiBverhaltnis zwischen Angebot 

und Nachfrage, zumal die meisten 

heute tatigen Wirtschaftsjuristen 

auch nicht mehr zu den Jiingsten 

rechnen: die meisten sind Hoch- 

schulabsolventen aus den fiinfziger 

und sechziger Jahren, deren Arbeit 

wahrend der Kulturrevolution zu 

ruhen hatte und deren Kenntnisse 

daher luckenhaft sind - vor allem 

auf dem Gebiet des neugeschaffe- 

nen Wirtschaftsrechts!

Mittelfristig will man dem Mangel 

dadurch abhelfen, daB einstweilen 

nicht nur Juristen mit abgeschlos- 

senem Staatsexamen, sondern auch 

Praktiker mit einigermaBen verlaB- 

lichen Rechtskenntnissen herange- 

zogen werden. Ferner sollen die 

grbBeren Unternehmen eigene 

Rechtsabteilungen aufbauen und in 

diesem Rahmen bereits ihren eige- 

nen juristischen Nachwuchs ausbil- 

den (7).

Zwischen RechtserlaB und poten- 

tiell korrekter Rechtsanwendung 

klafft also eine weite Lucke. Dies 

muB man sich vor Augen halten, 

ehe man auf die nachfolgenden 

Einzelheiten eingeht!

2.

Die Zehn groBen Reformen

2.1.

Betriebsreform

2.1.1.

Die rechtlichen Entwicklungen seit 

1979

Einschneidende Strukturverande- 

rungen im Industriebereich began- 

nen, wie oben (1.5.) erwahnt, ei- 

gentlich erst mit dem Zehn-Punk- 

te-BeschluB vom Oktober 1984.

Von dieser generellen Regel gab es 

jedoch eine Ausnahme, namlich die 

Durchfiihrung langwieriger Expe- 

rimente im Bereich der staatlichen 

Wirtschaftsbetriebe. Ziel war die 

Herbeifiihrung der Betriebsauto- 

nomie.

Bereits 1979 waren zu diesem 

Zwecke rd. 100 handverlesene Ver- 

suchsunternehmen ins Rennen ge- 

schickt worden. Gleichzeitig hatte 

der Staatsrat fiinf Verordnungen 

uber die Erweiterung der Entschei- 

dungsbefugnisse staatseigener Indu- 

strieunternehmen verbffentlicht; sie 

sollten gelten fur - die Bewirt- 

schaftung und Verwaltung;

- die Einbehaltung eines gewissen 

Gewinnanteils;

- die Erhebung von Steuern auf 

Anlagevermbgen;

- die Erhbhung der Abschrei- 

bungsrate und

- die Einrichtung von Kreditfonds.

(8)

Bis 1980 war die Zahl der von die

sen Regelungen profitierenden 

Versuchsbetriebe bereits auf 6.600 

gestiegen.

Am 10.5.1984 schlieBlich verkiin- 

dete der Staatsrat auf der Grundla- 

ge der Erfahrungen dieser Betriebe 

die "Vorlaufigen Bestimmungen 

liber die Ausweitung der Entschei- 

dungsbefugnisse staatseigener Indu- 

strieunternehmen" (9), die den Un

ternehmen weitere Entscheidungs- 

befugnisse in zehn Bereichen ge- 

wahrten (im einzelnen unten

2.1.2. ).

Bisher hatten die Behorden (z.B. 

die einzelnen Biiros und Abteilun- 

gen des Maschinenbauministeriums) 

den nachgeordneten Betrieben 

(beim Maschinenbauministerium 

sind dies etwa 10.000 Einheiten) 

"Befehle" erteilt, hatten Material 

und Arbeitskrafte einseitig zuge- 

teilt und waren auch sonst hochst 

subordinativ aufgetreten.

Die Reformer suchten hier mehr 

koordinative Verfahrensweisen ein- 

zufiihren und griffen zu diesem 

Zweck u.a. auch auf ihre "All- 

zweckwaffe" zuriick, die sich be

reits bei der Neugestaltung der 

Landwirtschaft hervorragend be- 

wahrt hatte, namlich auf das "Ver- 

antwortlichkeitssystem" (zerenzhi). 

(Weitere Einzelheiten unten 2.1.4.)

Diese Verantwortlichkeitssysteme 

wurden erstmals 1980 bei einigen 

Experimentierbetrieben eingefiihrt 

und dann ab 1981 auf alle staatsei- 

genen Betriebe ausgeweitet. Von 

jetzt an sollte es keine "Militar- 

kommandosysteme" mehr geben, 

sondern ein vertraglich vereinbartes 

Zusammenarbeiten zwischen den 

zustandigen Ministerialabteilungen 

einerseits und den Unternehmen 

andererseits, aber auch zwischen 

Unternehmen und Werkhallen, 

zwischen Werkhallen und Arbeits- 

schichten, zwischen Arbeitsschich- 

ten und Arbeitsgruppen u.dgl.

1984 wurde das System der vollen 

Verantwortung der Direktoren in 

2.913 Staatsbetrieben versuchsweise 

eingefiihrt. Vier Punkte standen 

dabei im Vordergrund:

- die Einstellung der Betriebsdi- 

rektoren auf Zeit;

- die Vereinfachung der Betriebs- 

strukturen;

- die Reform der Arbeitsverwal- 

tung sowie des Lohn- und PrS- 

miensystems und

- die Einfiihrung eines modernen 

Managementsystems. Das "System 

der wirtschaftlichen Verantwort- 

lichkeit" und das "System der 

vollen Verantwortung des Be- 

triebsdirektors" waren damit of- 

fiziell geworden. (Einzelheiten 

unten 2.1.3.)

2.1.2.

Das "Grundgesetz" des Reform- 

betriebs

Zum "Grundgesetz" des chinesi- 

schen Reformbetriebs sind die am 

10.5.1984 vom Staatsrat verkiinde-
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ten "Vorlaufigen Bestimmungen 

iiber die Ausweitung der Entschei- 

dungsbefugnisse staatseigener Indu- 

strieunternehmen" geworden (10).

Die "Betriebsautonomie" (qiye zi- 

zhuquan) soil das Ergebnis von 

Selbstentscheidungsbefugnissen in 

folgenden zehn Bereichen sein:

- Bei den Produktions- und Be

triebs ver waltungspDnen (shengchan 

jingying jihua), wobei allerdings 

zunachst einmal die Staatsplane und 

die Vertrage iiber die Lieferung 

von Waren erfiillt sein miiBten. Die 

freie Entscheidung gilt also im we- 

sentlichen fur Uber- und AuBer- 

planprodukte.

- Beim "Produktabsatz" (chanpin 

xiaoshou): Frei verkauft werden 

kbnnen grundsatzlich alle Uber- 

planprodukte, alle versuchsweise 

hergestellten neuen Produkte und 

alle vom staatlichen Handel nicht 

iibernommenen Waren.

- Bei den Produktpreisen (chanpin 

jiage): Uberplan- und Selbstabsatz- 

Produkte kbnnen zu freien Preisen 

verkauft werden, die jedoch nicht 

mehr als 20% von den staatlichen 

Standardpreisen abweichen durfen, 

sei es nun nach oben oder nach 

unten. Innerhalb festgesetzter Mar- 

gen durfen die Verkaufspreise dar- 

iiber hinaus mit den Abnehmern 

ausgehandelt werden. Konsum- 

und landwirtschaftliche Produkte 

miissen jedoch zu den vom Staat 

festgesetzten Preisen gehandelt 

werden.

- Bei der "Auswahl und beim An- 

kauf von Materialien" (wuzi xuan- 

gou): Der Betrieb muB nicht mehr, 

wie noch kurze Zeit vorher, jedes 

Angebot "schlucken". Vielmehr soil 

er das Recht haben, eine Auswahl 

unter den Liefer-Danweis und un- 

ter den angebotenen Materialien zu 

treffen.

- Bei der Fondsverwendung (zijin 

shiyong): Die Betriebe miissen sich 

also nicht mehr vorschreiben las- 

sen, in welche Fonds sie ihre Be- 

triebsmittel zu stecken haben. Sie 

kbnnen vielmehr einen Produkt- 

entwicklungsfonds, einen For- 

schungs-, einen Reserve-, einen 

Wohlfahrts- oder einen Bonusfonds 

errichten und die vorhandenen 

Mittel nach eigenem Ermessen auf 

diese verschiedenen "Tbpfe" auftei- 

len. Sie kbnnen ferner auch die er- 

steren drei Fonds mit dem Ab- 

schreibungs- und dem Uberho- 

lungsfonds einheitlich zusammen- 

fassen, wenn sie es fiir sachgemaB 

halten. SchlieBlich durfen sie die 

Mittel des Produktionsentwick- 

lungsfonds auch fiir den Einstieg in 

ein Joint Venture, in eine Gemein- 

schaftsproduktion oder in ein 

Kompensationshandelsgeschaft 

verwenden. Auch steht es ihnen 

frei, das Geld fiir die technische 

Umgestaltung ihres Betriebs zu 

verwenden.

- Bei der Auslagerung von Vermb- 

gen (zichan chuzhi): Soweit ein Be

trieb fiir seine Maschinen oder An- 

lagen keine Verwendung hat, kann 

er sie an andere Betriebe weiter- 

vermieten oder verleihen. Nur bei 

besonders hochentwickelten Gera- 

ten ist eine Genehmigung der vor- 

gesetzten Behbrde einzuholen. Das 

aus dem Mietzins erzielte Einkom- 

men kann fiir die technische Um

gestaltung des eigenen Betriebs 

verwendet werden.

- Bei der organisatorischen Ausge- 

staltung (jigou shezhi): Soweit der 

staatliche Betrieb nicht gegen den 

von der vorgesetzten Abteilung de- 

kretierten Stellenplan verstbBt, 

kann er seine Organisation frei ge- 

stalten und auch das Personal ent- 

sprechend den betrieblichen Beson- 

derheiten einsetzen.

- Bei der "Personal- und Arbeits- 

verwaltung" (renshi laodong guanli): 

Mit Ausnahme des Spitzenperso- 

nals, das vom Staat oder vom Par- 

teiapparat eingesetzt wird (u.a. der 

Fabrikdirektor und der Sekretar 

des Parteikomitees), werden die 

Personalangelegenheiten grundsatz

lich vom Betrieb (d.h. in aller Re

gel vom Direktor selbst - und von 

der Belegschaft) geregelt. Der Be

trieb kann auch bffentlich Stellen 

ausschreiben, um auf diese Weise 

an das geeignete Personal heranzu- 

kommen.

- Bei der Arbeits- und Lohnge- 

staltung (gongzi jiangjin): Soweit 

die vom Staat vorgeschriebenen 

Lohnleitlinien eingehalten werden, 

kann jeder Staatsbetrieb die seinen 

Besonderheiten entsprechenden 

Lohnformen selbst bestimmen. Dies 

gilt nicht zuletzt auch fiir die Pra- 

mien.

- Bei der (Gestaltung von) Verbin- 

dungen (lianhe jingying): Staatsei- 

gene Betriebe haben demnach das 

Recht, abteilungs- und regional- 

iiberschreitende Gemeinschaftsver- 

bindungen mit anderen Betrieben 

herzustellen, soweit sie dabei nicht 

ihre Eigentumsform und "ihr Fi- 

nanzamt" andern. (Zu den "hori- 

zontalen Verbindungen" vgl.

2.2.1.5.2.)

2.1.3.

Die Neuordnung der Betriebslei- 

tung

Ein wichtiger Bestandteil der Be- 

triebsreform ist auch die Neurege- 

lung des Betriebsmanagements.

2.1.3.1.

Drei neue Regelungen

Jahrzehntelang hatten ja in jedem 

Betrieb zwei Kommandozentralen 

nebeneinander fungiert. Gab es 

Fehlschlage, pflegte der Parteise- 

kretar die Verantwortung dem Di

rektor zuzuschieben, wahrend die- 

ser umgekehrt auf die falschen 

Entscheidungen des Parteiausschus- 

ses verwies; die Mitglieder des 

Ausschusses wiederum, die ja ei- 

gentlich kollektiv tatig werden sol- 

len, entschuldigten sich damit, daB 

sie den Ratschlagen des Parteise- 

kretars oder aber des Direktors ge- 

folgt seien. Im Endeffekt war also 

niemand so recht zur Verantwor

tung zu ziehen.

Dies gab den AnlaB dafiir, daB die 

Reformer, in der Absicht, klare 

Zustandigkeiten zu schaffen, das 

System der vollen Verantwortung 

des Fabrikdirektors einfiihrten. 

Dadurch solite zugleich sicherge- 

stellt werden, daB Entscheidungen 

ausschlieBlich von wirtschaftlichen 

Effizienzgesichtspunkten getragen 

wurden.

Zu diesem Zweck haben ZK und 

Staatsrat am 15.9.1986 gemeinsam 

drei Bestimmungen erlassen, nam- 

lich eine iiber die Arbeit der Fa- 

brikdirektoren in staatlichen Be

trieben, eine zweite iiber die Ar

beit der Basisorganisationen der 

Partei und eine dritte iiber die Ar

beit der Belegschaftsversammlun- 

gen der Arbeiter und Angestellten 

(H).

Zugleich erging ein Rundschreiben, 

das die staatlichen Experimentier- 

betriebe auffordert, ab l.Oktober 

1986 mit der Durchfiihrung dieser 

Neuregelungen zu beginnen.

2.1.3.2.

Die Stellung des Fabrikdirektors

Aufgrund der neuen Regelung er- 

hiilt der Betriebsdirektor eine do- 

minierende Stellung. Er ist verant- 

wortlich fiir die Leitung der Pro- 

duktion und der Betriebsfiihrung 

sowie fiir die Durchfiihrung der 

Parteidirektiven (§ 3) und steht im 

Zentrum des Dreiecks Staat, Be

trieb und Belegschaft (§ 4). Er hat 

dem Parteikomitee des Betriebs 

standig Bericht zu erstatten und 

sich dessen KontrollmaBnahmen zu 

unterwerfen (§ 6). Dasselbe gilt ge-
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iiberwachung zu sorgen (§ 17). Da- 

neben hat es die KP-Mitglieder zu 

erziehen (§§ 18-22) und ideolo- 

gisch-politische Arbeit zu leisten, 

d.h., immer wieder die Ziele der 

Partei zu verdeutlichen (§§ 23-26).

Aus einem wirklichen Machtorgan 

innerhalb des Betriebs ist das Par- 

teikomitee also nunmehr eher zu 

einer Randerscheinung mit gewis- 

sen Zeremonialfunktionen gewor- 

den!

2.1.3.4.

Die Stellung der Belegschaftsver- 

sammlung

Und die Belegschaftsversammlung 

(zhigong daibiao da hui)? Die ein- 

schlagigen Regeln bestehen aus 29 

Paragraphen und sollen vorder- 

griindig deutlich machen, daft die 

Arbeiter und Angestellten "Herren 

des Staates und des Betriebs" sind 

(16). Die Belegschaftsversammlung 

gilt als Ausdruck der demokrati- 

schen Steuerung des Betriebs.

Arbeitsorgan der Versammlung, 

durch das die laufende Arbeit der 

Belegschaft erledigt wird, ist der 

betriebliche Gewerkschaftsaus- 

schuB.

In einem sozialistischen Betrieb be- 

steht angeblich zwischen Direktor 

und Arbeitern kein Widerspruch, 

sondern nur eine Arbeitsteilung. 

Die Belegschaftsversammlung gilt 

als Machtorgan, durch das die Ar

beiter und Angestellten ihr Recht 

auf demokratische Verwaltung aus- 

iiben kbnnen, das neben dem Sy

stem der vollen Verantwortlichkeit 

des Direktors einen gleichberech- 

tigten Platz haben soli.

GemaB § 7 hat die Belegschaftsver

sammlung folgende Aufgaben und 

Rechte: (1) regelmaBige Anhorung 

der Arbeitsberichte des Fabrikdi- 

rektors sowie Uberpriifung der 

verschiedenen Betriebsplane und 

Abrechnungen; (2) Genehmigung 

der Plane fiir Lohnanderungen, 

Bonusverteilung, Arbeitsschutz- 

maBnahmen, Belobigungen und Be- 

strafungen sowie andere MaBnah- 

men, die vom Fabrikdirektor vor- 

geschlagen werden; (3) Entschei- 

dung uber Plane zur Verwendung 

der Wohlfahrtsfonds', zur Wohn- 

raumzuweisung und zu anderen so- 

zialpolitischen Fragen; (4) Perso- 

naliiberwachungsmaBnahmen; (5) 

Stellungnahmen zu Personalent- 

scheidungen der vorgesetzten Be- 

hbrden.

Kommt es zu Meinungsverschie- 

denheiten zwischen Fabrikdirektor 

und Belegschaftsversammlung, so 

kann die Versammlung dem Direk

tor sowie der Gewerkschaftsorga- 

nisation der hbheren Stufe Vor- 

schlage unterbreiten (§ 8). Im 

Ernstfall freilich kann sich der Di

rektor uber solche Widerspriiche 

hinwegsetzen: dies steht zwar nicht 

in den Regeln, ergibt sich aber aus 

der insgesamt iiberragenden Posi

tion des Direktors.

Die neuen Bestimmungen schaffen 

also keineswegs ein Gleichgewicht 

zwischen Direktorium, Parteiorga- 

nisation und Belegschaft (sowie 

Massenorganisationen), sondern ha

ben die Gewichte hochst einseitig 

zugunsten des Direktors geregelt.

Alles andere lauft auf demokrati

sche Fassade und Kosmetik hinaus!

Bis Anfang 1987 hatten rd. 380.000 

Arbeitseinheiten - darunter fast 

samtliche staatseigenen Betriebe - 

ihren eigenen BelegschaftskongreB 

gegriindet. l.J. 1986 waren aus der 

Mitte der Belegschaftskongresse rd. 

6,77 Mio. Antrage gekommen, wo- 

von sich 43,1% auf die Verbesse- 

rung der Betriebsfiihrung bezogen.

Die amtliche Propaganda beeilt sich 

auch, zu betonen, daB die Beurtei- 

lung von Personen durch Beleg

schaftskongresse immer groBere 

Bedeutung fiir die Befbrderung, 

Entlassung, Auszeichnung oder Be- 

strafung von Betriebskadern habe’.

An einigen Stellen werde auch das 

Experiment unternommen, die Fa- 

brikdirektoren auf demokratischem 

Weg zu wahlen (17) - wie dies al- 

lerdings in der Praxis vonstatten 

geht, wird nirgends dargelegt; nach 

den neuen, oben zitierten Bestim

mungen wird der Fabrikdirektor ja 

von den iibergeordneten Behorden 

ernannt. Wie die Entscheidung 

wohl ausfallt, wenn es zu Wider- 

spriichen zwischen Fabrikdirekto- 

ren-Wahlen durch die Basis einer- 

seits und Ernennung durch die Be- 

hbrden andererseits kommt!?

Durchaus vorstellbar freilich ist die 

Mbglichkeit einer "demokratischen 

Zugelung" des Direktors. Angeblich 

haben bis Anfang 1987 nicht weni- 

ger als 57.000 Betriebe Vertrage 

zwischen Belegschaft einerseits und 

Fabrikdirektor andererseits abge- 

schlossen, in denen die Rechte und 

Pflichten der Gewerkschaften und 

Belegschaftskongresse sowie Ein- 

zelheiten liber Sozialleistungen fiir 

die Arbeiter, liber Produktionspla- 

ne u.dgl. festgelegt sind. Mit gutem 

Beispiel war hier die Armbanduh- 

renfabrik von Shijiazhuang voran- 

gegangen, die 1981 dieses "kollekti- 

ve Vertragssystem" erstmals an- 

wandte (18).

Bei der Direktwahl aller anderen 

Spitzenkader (mit Ausnahme des 

Fabrikdirektors) haben die Beleg- 

schaften aber sehr wohl ein Mitbe- 

stimmungsrecht. Diese Tradition 

geht zuriick auf die Beschliisse des 

IX.Nationalen Gewerkschaftskon- 

gresses vom Oktober 1978, der 

festgelegt hatte, daB Werkhallendi- 

rektoren, Abteilungsleiter und Vor- 

arbeiter in den Industriebetrieben 

kiinftig von den Arbeitern direkt 

gewahlt werden sollten (19).

Bereits im Nachklang zu den Vor- 

gangen um die polnische Solidar- 

nosz hatte der Allchinesische Ge- 

werkschaftsbund im Juli 1981 

"Vorlaufige Regelungen fiir Beleg

schaftskongresse in staatlichen In

dustriebetrieben" herausgegeben, in 

denen den Arbeiterkongressen ge- 

wisse Kontrollrechte (in Manage-, 

ment-, Sozial- und Personalfragen), 

zugestanden worden waren (20). ■ 

Offensichtlich waren diese Bestim

mungen als eine Art Vorsorgeventil' 

erlassen worden. Schon damals al- 

lerdings stand fest, daB dem Direk

tor eine liberragende Stellung ein- 

gerSumt bleiben sollte. >

Diese Vorschriften sind inzwischen 

gesetzlich neu bestatigt worden.

2.1.4.

Die Praxis des Modellbetriebs 

Shoudu

Bei der Umstrukturierung ist vor 

allem auf zweckmaBigere Ausrich- 

tung der Organisation, auf Einflih- 

rung innovativer Technologien, auf 

Energieeinsparung, auf Schulung 

des Personals, auf Modernisierung 

des Maschinenapparats, auf bessere 

Qualitatskontrolle u.dgl. zu achten.

In all diesen Fragen gingen die 152 

volksrepublikanischen Eisen- und 

Stahlkombinate seit 1982 mit z.T. 

gutem Beispiel voran, so z.B. das 

Kombinat Anshan, die Kombinate 

Panzhihua und Maanshan, vor al

lem aber das Beijinger Kombinat 

Shoudu.

Seit die Fabriken nicht mehr bloBe 

"Wurmfortsatze hbherer Stellen" 

sind und seit sie auch nicht mehr 

nur auf die staatlich verordneten 

AusstoBziffern, sondern vielmehr 

auf Kosten, QualitSt und Vermark- 

tungsfahigkeit ihrer Produkte ach

ten miissen, sind auch innerbe- 

triebliche Konsequenzen gezogen 

worden, die sich, wie beispielswei- 

se beim Shoudu-Stahlwerk in Bei

jing, in Form von "Verantwortlich- 

keitssystemen" manifestieren. In 

sSmtlichen Untergliederungen und 

Werkhallen gibt es dort seit 1983
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spezifische Leistungsnormen, die 

Menge, Qualitat, Kosten, Sicher- 

heitsbestimmungen, Instandhaltung 

der Maschinerie u.a. vorschreiben. 

Fur die Arbeitsdisziplin, besonders 

die Anwesenheitspflicht, wurden 

ebenfalls verscharfte Regeln einge- 

fiihrt.

Gerechnet wird nach Punkten. Je 

nachdem, wie ein Arbeiter seine 

Quoten erfiillt, erhalt er zwischen 

maximal 100 und minimal 0 Punk- 

te. VerstbPt er gegen die Disziplin, 

kann er schlimmstenfalls seine ge- 

samte Pramie verlieren, so z.B., 

wenn er mehrere Male zu spat bei 

der Arbeit erscheint Oder wenn er 

wahrend der Arbeitszeit liest Oder 

herumtrddelt.

Das Punktesystem ist mit zusatzli- 

chen Indices fur die jeweiligen 

(insgesamt acht) Gehaltsklassen 

versehen, so daB die Arbeiter mit 

grbBerer Verantwortung fur die 

gleiche Zahl von Punkten eine hd- 

here Pramie erhalten (21).

Ein anderer wichtiger leistungsfor- 

dernder Teil der neuen Shouduer 

Bestimmungen ist das Befdrde- 

rungssystem. Danach werden 20% 

der Arbeiter und Angestellten, die 

sich besonders verdient gemacht 

haben, um eine Stufe befbrdert 

und erhalten dann einen entspre- 

chend hoheren Lohn. Friiher waren 

demgegenuber die Arbeiter im 

ganzen Land unabhangig von ihrer 

Leistung periodisch befbrdert wor- 

den. Inzwischen herrscht m.a.W. 

nicht mehr das Senioritats-, son- 

dern das Leistungsprinzip.

Umgekehrt kbnnen leistungsunwil- 

lige Oder -unfahige Mitarbeiter ei

ne Oder mehrere Leitersprossen 

herabgestuft (22), seit neuestem 

auch gefeuert werden.

Mit der genormten "Verantwort- 

lichkeit" des einzelnen Arbeiters 

steigt die Mehrarbeit der Personal- 

abteilung. Sie hat nun namlich Ta- 

bellen uber die Leistung jeder 

Danwei zu fuhren, um feststellen 

zu kbnnen, ob die jeweiligen Ziel- 

setzungen erreicht worden sind.

In Shoudu wurde auch mit kiirze- 

ren Abschreibungszeiten experi- 

mentiert. Lange Zeit hatte sich der 

Abschreibungssatz fiir Gebaude 

und Maschinen dort auf jahrlich 

3,3% des gesamten Anlagevermb- 

gens belaufen. Da von diesem Be

trag teilweise wiederum 50% an 

den Staat abgeliefert werden muB- 

ten, blieben am Ende de facto nur 

1,65% - mit der Folge, daB die Er- 

neuerung und Umgestaltung der 

Ausriistungen theoretisch sechzig 

Jahre in Anspruch nahm! Sun Ye- 

fang, der 1983 verstorbene Pionier 

der chinesischen Wirtschat'tstheorie, 

forderte demgegenuber in einem 

seiner letzten Artikel die schritt- 

weise Steigerung der Abschrei- 

bungsrate auf 10%, so daP sich am 

Ende die Erneuerungszyklen auf 

zehn Jahre verkiirzen und China 

eine wirklich moderne Industrie 

erhalten kbnne (23).

In Shoudu wurde denn auch mit 

entsprechenden Erhbhungen expe- 

rimentiert, doch haben diese Er- 

fahrungen bisher noch keinen ge- 

setzlichen Niederschlag gefunden.

2.1.5.

Firmenname und Firmenregistrie- 

rung

Je selbstandiger das Unternehmen, 

desto mehr gewinnt es Eigencha- 

rakter - und desto wichtiger wer

den Firmenindividualitat und Fir

menname.

Um dieser Entwicklung Rechnung 

zu tragen, erlieP der Staatsrat am 

7.7.1982 "Bestimmungen" (tiaoli) 

zur Handhabung der Registrierung 

(dengji) von Industrie- und Han- 

delsunternehmen (24) sowie am 

23.5.1985 die "Vorlaufigen Regeln" 

(guiding) uber die "Handhabung 

der Namensregistrierung von Indu

strie- und Handelsunternehmen" 

(gongshang qiye mincheng dengji 

guanli) (25).

Nach den Bestimmungen vom 

7.7.1982 miissen sich staatliche und 

genossenschaftliche Industrie- und 

Handelsunternehmen sowie staatli

che Dienstleistungsunternehmen 

(Eisenbahn-, Zivilluftfahrt-, Post- 

und Nachrichtenabteilungen etc.) 

registrieren lassen (§ 2), und zwar 

bei den Industrie- und Handels- 

verwaltungsamtern der Zentrale, 

der Provinzen sowie der Stadte und 

Kreise (§ 3). Fiir Registrierungen 

beim Zentralamt kommen nur sol- 

che Unternehmen in Betracht, die 

gesamtstaatliche Bedeutung haben; 

die iibrigen Eintragungen erfolgen 

je nach der lokalen oder iiberloka- 

len Bedeutung. Zu registrieren sind 

die Firmenbezeichnung, der Name 

der verantwortlichen Person, der 

Tag des Betriebsbeginns, der Ge- 

schaftszweck, das Betriebskapital, 

die Zahl der BeschSftigten u.dgl. 

(§ 5). Bei VerstbBen werden Sank- 

tionen verhangt.

Fiir die Registrierung von Privat- 

betrieben sind besondere Bestim

mungen vorgesehen (§ 20).

In den "Regeln" vom 23.5.1985 

heiPt es, daP ein Firmenname nur 

dann geschiitzt wird, wenn er auch 

registriert ist. Eine Registrierung 

andererseits kommt nur dann in 

Frage, wenn der Name zulassig ist. 

Dies ist nicht der Fall bei Bezeich- 

nungen, die den Interessen des 

Staates, der Gesellschaft Oder der 

Offentlichkeit abtraglich sind, bei 

der Ubernahme von Namen frem- 

der Lander oder internationaler 

Organisationen, bei Bezeichnungen, 

die aus auslandischen Worten ge- 

bildet, nur im chinesischen phone- 

tischen Alphabet (also im Pinyin) 

abgefaBt oder bloP aus Zahlen ge- 

bildet sind. Soweit eine Firma das 

Wort "chinesisch" (zhongguo oder 

zhonghua) benutzen will, muP sie 

im gesamten volksrepublikanischen 

Gebiet tatig sein (§ 6). Ein Unter- 

nehmensname ist iibertragbar, al- 

lerdings nur aufgrund eines 

schriftlichen Vertrags und nach 

Zustimmung der Verwaltung fiir 

Industrie und Handel. Bei Streitig- 

keiten uber einen Firmennamen 

behalt dasjenige Unternehmen 

Prioritat, das die Registrierung zu- 

erst beantragt hat.

Am 14.8.1985 erlieB der Staatsrat 

zusatzliche "Einstweilige Bestim

mungen" uber die Handhabung der 

Registrierung von "Firmen" (gongsi) 

(26).

In dieser Regelung sind die wich- 

tigsten Voraussetzungen einer 

"Firma" festgelegt, u.a. das Vor- 

handensein einer Firmensatzung 

(gongsi zhangcheng), ein bestimm- 

ter Firmenort, ein bestimmtes Fir- 

menkapital, produktionsadaquates 

Firmenpersonal, eine Firmenfi- 

nanzordnung und eine angemessene 

Firmenorganisation (§ 5).

In der Firmensatzung miissen der 

Firmenname und der Standort, die 

Firmenzielsetzung, die wirtschaftli- 

che Ausrichtung, das registrierte 

Kapital, der Geschaftsbereich, der 

Organaufbau, die Gewinnvertei- 

lungsmodalitaten u.dgl. angegeben 

sein (§ 6).

Das Umlaufvermbgen einer Pro- 

duktionsfirma muP mindestens 

100.000 Yuan betragen (§ 7). Bei 

der Registrierung sind Angaben zu 

machen, die in § 9 ndher aufge- 

zahlt sind.

Die Einzelheiten konnen hier nicht 

aufgefiihrt werden; doch sollte mit 

den hier vorgebrachten Beispielen 

bereits deutlich geworden sein, daP 

das Innenleben der einzelnen Be- 

triebe in Zukunft nicht mehr das
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Geheimnis einzelner "Systeme", d.h. 

also der jeweils zustandigen Mini- 

sterialburokratie bleiben darf, son- 

dern dab fur die Offentlichkeit 

mehr Transparenz herzustellen ist - 

ein Postulat, das angesichts der 

wachsenden Selbstandigkeit der Be- 

triebe und angesichts der zuneh- 

menden Konkurrenz durchaus 

sachlogisch erscheint!

2.1.6.

Konsequenzen der Betriebsautono- 

mie

Weitere Konsequenzen der Verselb- 

standigung des Betriebsmanage- 

ments, wie Wettbewerb, Ausschrei- 

bung, Werbung, Personalhoheit, 

Kapitalbeschaffung, Direktkontakte 

im Handel usw. sind in Abschnitt 2 

zu behandeln.

2.1.7.

Entwicklungsdefizite

Trotz der unmiBverstiindlichen Re- 

gelungen vom 10.5.1984 steht die 

Trennung zwischen staatlicher und 

betrieblicher Fuhrung vielerorts 

noch auf dem Papier.

In einem Artikel der Volkszeitung 

(27) beispielsweise werden die brt- 

lichen Verwaltungsbehbrden aufge- 

fordert, doch nun endlich einmal 

die Kontrolle uber die Wirtschafts- 

unternehmen einzustellen. Regie- 

rungskader sollten sich doch bitte 

aus den Betriebsfiihrungen zuriick- 

ziehen, damit eine wirkliche De- 

zentralisierung der Fuhrung und 

eine Rationalisierung der Betriebs- 

fiihrung Platz greifen kbnne. Die 

lokalen Regierungen sollten sich 

gefalligst darauf beschranken, die 

Wirtschaftsunternehmen mit Infor- 

mationen, Wissenschaft und Tech- 

nik zu versorgen und ihnen Richt- 

werte fur die Planung und fiir die 

Koordination an die Hand zu ge- 

ben, statt sich in die Alltagsent- 

scheidungen der Unternehmen ein- 

zumischen.

Die lokalen Regierungen sehen sich 

hier also aufgefordert, nicht mehr 

Betriebskontrolle auszuiiben, son- 

dern den Betrieben statt dessen mit 

Dienstleistungen zur Hand zu ge- 

hen.

Andere Klagen machen deutlich, 

daB die Betriebsautonomie auch 

von den Betriebsleitern selbst miB- 

braucht - und damit gefahrdet 

wird. In diesem Zusammenhang ist 

von "Fraktionierung und Liberali- 

sierung" die Rede (28). MiBstande 

zeigten sich besonders im Horten 

von Rohmaterialien durch egoisti- 

sche Einzelbetriebe. Die Folge ei- 

nes solchen unsozialistischen Ver- 

haltens bestehe in der Verknappung 

des Angebots an anderer Stelle. 

Falls es hier nicht schnell zur Bes- 

serung komme, miiBten von den 

Ministerien verstarkt Inspektions- 

gruppen ausgesandt werden (29).

Diese Forderungen lassen Riick- 

schlusse auf die Praxis zu. Defizite 

gibt es aber nicht de lege lata, son- 

dern auch de lege ferenda.

Seit mehreren Jahren bereits lauft 

die Diskussion uber den Gesetzes- 

entwurf fiir die volkseigenen Indu- 

striebetriebe, der bei der 2O.Sitzung 

des Standigen Ausschusses des 

VI.NVK (10.-19.Marz 1987) ei- 

gentlich verabschiedet werden soll- 

te. Doch es kam anders: Auch 

diesmal widersetzte sich die Mehr- 

heit des Gremiums der Empfehlung 

seines Rechtsausschusses: dies wohl 

vor allem deshalb, weil die Rolle 

des Betriebsparteisekretars noch 

nicht geklart ist. Hier geht es urn 

eine Kernfrage der Reformdiskus- 

sion von betrachtlicher politischer 

Brisanz, mit der verglichen die 

Rechtsproblematik weit in den 

Hintergrund tritt.

Eines der wichtigsten Anliegen 

Deng Xiaopings, das bereits in sei

ner Wissenschafts-Rede von 1978 

zum Ausdruck kam (30), bestand ja 

darin, die Funktionen zwischen 

Danwei-Management und Danwei- 

Parteifilhrung starker als bisher 

voneinander zu trennen und vor 

allem zu verhindern, daB sich die 

Parteiausschiisse weiterhin direkt in 

Leitungsangelegenheiten fachlicher 

Art einmischen. Wbrtlich hieB es 

damals: "Die elementare Aufgabe 

der wissenschaftlich-technischen 

Institute geht dahin, Forschungser- 

gebnisse zu erzielen und Fachleute 

auszubilden... Das Hauptkriterium 

fiir die Einschatzung der Arbeit 

des Parteikomitees eines For- 

schungsinstituts besteht darin, ob 

diese elementare Aufgabe zufrie- 

denstellend erfiillt worden ist Oder 

nicht. Nur wenn dies der Fall ist, 

kann man sagen, daB das Parteiko- 

mitee wirklich seiner Pflicht fiir 

die Festigung der Diktatur des Pro

letariats und fiir den Aufbau des 

Sozialismus nachgekommen ist. Die 

Leitung durch das Parteikomitee ist 

hauptsachlich eine politische Lei

tung, welche die korrekte politische 

Orientierung, die Durchfiihrung 

der Richtlinien, der Prinzipien und 

der Politik der Partei sichern und 

die Initiative aller Seiten ins Spiel 

bringen soil. Die Leitung erfolgt 

zugleich auch mittels eines Plans. 

Um die Plane durchzufiihren und 

die wissenschaftliche Forschung 

voranzutreiben, ist es ebenfalls 

notwendig, die Versorgung der 

Wissenschaftler und Techniker zu 

garantieren und ihnen die notwen- 

digen Arbeitsbedingungen zu 

schaffen. Dies gehbrt ebenfalls zu 

den Aufgaben des Parteikomitees... 

Was die Fuhrung uber die fachliche 

Arbeit auf wissenschaftlichem Ge- 

biet betrifft, so sollten wir Leitern 

und stellvertretenden Leitern der 

Forschungsinstitute freie Hand bei 

ihrer Arbeit lassen. Die Parteiko

mitees sollten die Fachleute auf 

Verwaltungsposten - ob sie nun 

Parteimitglieder sind Oder nicht - 

bei ihrer Arbeit unterstutzen und 

es ihnen ermbglichen, ihre Fahig- 

keiten voll zu entfalten, damit, 

entsprechend ihrem Amt, Befug- 

nisse und Verantwortlichkeit si- 

chergestellt sind" (31).

Was in dieser Rede bereits unmiB- 

verstSndlich hervortritt, hat sich in 

der spateren Praxis noch starker 

verdeutlicht - die Tendenz nam- 

lich, Einmischungen von seiten des 

Parteikomitees auf Fachentschei- 

dungen zu verbieten. Diese Ziel- 

richtung wird iibrigens besonders 

verstandlich, wenn man Uberle- 

gungen solcher Art vor dem Hin

tergrund der Kulturrevolution be- 

greift, in deren Verlauf die All- 

macht des Politrucks ins Unendli- 

che wuchs, wahrend die des Fach- 

manns zur quantite negligeable ge- 

worden war.

Wahrend die Reformkrafte die 

Rolle der Betriebsparteiorganisatio- 

nen weitgehend einschranken wol- 

len, fordern orthodoxe Krafte, daB 

die betrieblichen Parteikomitees 

neben ihrer eigentlichen Parteiar- 

beit auch noch Mitbestimmungs- 

rechte in Fachfragen haben sollen.

An dieser Stelle der Reformen 

zeigt sich ein neuralgischer Punkt 

in den Auseinandersetzungen zwi

schen Reformern und "Konservati- 

ven" (oder Reformgegnern), wie es 

sie der offiziellen Sprachregelung 

zufolge ja eigentlich gar nicht ge- 

ben diirfte: In Abschnitt X des 

ZK-Beschlusses vom 20.0ktober 

1984 heiBt es ja ausdriicklich, daB 

man "die Kader und die Volksmas- 

sen nicht in ’Reformer’ und ’Kon- 

servative’ einteilen darf, sondern 

davon iiberzeugt sein soil, daB die 

Genossen, die zeitweilig mit der 

Situation nicht Schritt halten, ihr 

Verstandnis im Zuge der Reform

praxis erhbhen werden". Es sei ih

nen gegentiber am Prinzip der "ge- 

duldigen Erziehung festzuhalten" 

(32).
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Sowohl politisch wie juristisch ist 

Verabschiedung des Betriebsge- 

Setzes auch deshalb von Bedeutung, 

weil von seiner Inkraftsetzung u.a.

neue Konkursgesetz abhangt. 
inheres unten 2.2.2.4.)

2.2.

Koordinations- und Netzwerk- 

reform

2-2.1.

neue Unternehmensvielfalt
^atte es bis 1978 nur zwei stereo

type Betriebsformen, namlich den 

Staats- und den Kollektivbetrieb 

§egeben, so begann sich hier nach 

*979 ein neuer vielfaitiger Facher 

^szubreiten - in Stichworten: 

^aatsbetrieb, genossenschaftlicher 

°etrieb, Mischbetrieb, Pachtbetrieb 

Usw.

^jand in Hand mit dieser Plurali- 

s*erung begann auch ein bescheide- 

r’er "sozialistischer Wettbewerb", 

e*n erster Anfang von Wirtschafts- 

werbung, von bffentlicher Aus- 

Schreibung usw.

Ende 1985 gab es in China 

4-217.800 eingetragene Industrie- 

Ur*d Handelsunternehmen, die ins- 

§e$amt 144 Millionen Menschen 

beschaftigten. 833.400 Unterneh- 

wurden hierbei vom Staat be- 
trieben, 3.347.400 von Genossen- 

Schaften und 36.900 waren Ge- 

^einschaftsunternehmen (binnen- 

Wlrtschaftliche Joint Ventures), ho- 

^zontale Wirtschaftsverbindungen 

Wie schnell die Entwicklung 
*Uer verlaufen war, zeigt ein Ver

bich mit dem Vorjahr. Gegeniiber 

984 namlich hatten sich die Ge- 

ty’ssenschaftsbetriebe bereits um 

ypnierhin 17,6%, diejeniger der 

~erneinschaftsunternehmen sogar 
Ul* 38% erhbht (33).

der Neuordnung soil ein Bei- 

zur weiteren Vervollstandigung 

es Marktsystems geleistet werden. 

chon heute ist die Fiihrung stolz 

,3rauf, daB sich in vielen Stadten 

roduktionsmittel-, Kapital- und 

, rbeitskraftemarkte" herausgebildet 

aben und daB die "Konsumguter- 

^rkte bluhen" (34).

Jaatsbetriebe

owohl sich am Eigentumscharak- 

r der volkseigenen Betriebe nichts 

Jnderte, blieb bei genauerem Hin- 

, hen auch hier kein Baustein un- 

J?ruhrt, nachdem am 10.5.1984 die 

Jei) bereits beschriebenen "Vor- 

ufigen Bestimmungen des Staats- 

*s fur die staatlichen Betriebe" 

^gangen waren, in denen sich die

■ reformierenden Strukturen zu 

'aem Zehn-Punkte-Paket ver- 

hniirt fanden.

2.2.1.2.

Betriebe in Kollektiveigentum

Zu unterscheiden sind hier einer- 

seits landwirtschaftliche Betriebe in 

Volkskommune-, Produktionsbri- 

gaden- Oder Produktionsmann- 

schaftseigentum und andererseits 

stadtische Kollektivbetriebe, die 

sich ihrerseits wiederum in zwei 

Kategorien unterteilten lassen, 

namlich in "Stadtische Geschaftszu- 

sammenschlusse" (wbrtl.: kooperati- 

ve Unternehmen der Werktatigen 

in Stadten und Markten, zhengzhen 

laodongzhe hezuo jingying qiye) 

und in "Stadtische Kollektivunter- 

nehmen" (zhengzhen jiti suoyouzhi 

qiye).

Beide Formen sind durch den 

Staatsrat mit "Regelungen" (gui

ding) vom 30.4.1983 bzw. vom 

14.4.1983 erlassen worden (35).

Beide Betriebsarten gleichen sich 

darin, daB sie auf freiwilliger Basis 

zustande kommen, daB sie haupt- 

sachlich auf Dienstleistungen und 

einfache Guter (Handel, Reparatur, 

Transport, Verpflegung, Bearbei- 

tung iiberlassener Materialien nach 

bestimmten Mustern etc.) gerichtet 

sind, und daB sie nur kleineren 

Geschaftsumfang aufweisen; sie 

unterscheiden sich aber andererseits 

dadurch voneinander, daB die "Ge- 

schaftszusammenschlusse" eher lose 

Verbindungen sind, wahrend die 

"Kollektivunternehmen" einen hd- 

heren Integrationsgrad aufweisen 

und deswegen auch als juristische 

Personen anerkannt werden.

In Abschnitt 2 des Beschlusses vom 

14.4.1983 heiBt es erlauternd, daB 

das Kollektiveigentum (jiti suoyou) 

ein wichtiger Bestandteil des sozia- 

listischen Wirtschaftssystems sei, 

das einer bestimmten Anzahl von 

Personen gehdrt, die die Verwal- 

tung nach demokratischen Prinzi- 

pien innerhalb des gesetzlichen 

Rahmenwerks gestalten. Jede kol- 

lektive Danwei, die einen Gewer- 

beschein erhalten hat, nimmt die 

Eigenschaft einer juristischen Per

son (faren) an (Abschnitt 4). Sie 

kann den Behorden damit ahnlich 

gegeniibertreten wie eine staatliche 

Danwei. Die Kollektivunternehmen 

haben (so Abschnitt 9) Selbstent- 

scheidungsrechte, sei es nun in der 

Produktion, beim Kapitaleinsatz, 

bei der Rohmaterialbeschaffung, 

beim Verkauf der Fertigprodukte, 

bei der Personalpolitik u.dgl. Sie 

kbnnen auch im AuBenhandel 

selbstandig auftreten und dabei 

nicht nur An- und Verkaufsge- 

schafte, sondern auch Kompensa- 

tionshandel Oder aber Lohnverede- 

lung betreiben (Abschnitt 7).

Auf dem Lande wird zwischen 

Kollektivbetrieben der Volkskom- 

munen, der Produktionsbrigaden 

und der Produktionsmannschaften 

unterschieden. Die Volkskommunen 

wurden, wie bereits im vorigen 

Abschnitt dieser Serie erwahnt, 

durch ErlaB vom 4.Mai 1981 zwar 

nicht aufgehoben, wohl aber ihrer 

friiheren administrativen Funktio- 

nen entkleidet und haben jetzt nur 

noch Holding-Funktionen.

Wie bedeutsam die Kollektivbetrie

be sind, geht allein daraus schon 

hervor, daB 13% des industriellen 

BPW 1985 durch die landlichen 

Kollektivbetriebe erwirtschaftet 

wurden (36). Fur die stadtischen 

Kollektivbetriebe sind dem Autor 

zwar keine entsprechenden Anga- 

ben bekannt, doch wiirde es nicht 

verwundern, wenn sie mit den 

landlichen Kollektiven inzwischen 

gleichgezogen waren.

1986 gab es in China 283.000 kol- 

lektive Wirtschaftseinheiten mit 

3,45 Millionen Beschaftigten (37).

2.2.1.3.

Privatbetriebe

Ein gegeniiber den bisherigen Ver- 

haltnissen revolutionarer Schritt er- 

folgte am 7,Juli 1981, als der 

Staatsrat "Regelungen" erlieB, die 

unter einem recht harmlos klingen- 

den Titel ergingen, namlich "Einige 

Regeln politischen Charakters uber 

die nichtbSuerliche Individualwirt- 

schaft in den Stadten und Markten" 

(38).

In der Praxis freilich waren diese 

"nichtbauerlichen Privatunterneh- 

men" (feinongye geti jingji qiye) 

bereits 1979 ins Kraut geschossen, 

und zwar vor allem im Bereich des 

Dienstleistungs- und Gaststatten- 

gewerbes. Hier bestand in der Tat 

ein riesiger Nachholbedarf: Hatte 

es 1953 in Beijing beispielsweise 

noch 14.000 Gaststatten gegeben, so 

waren es am Ende der Kulturrevo- 

lution nur noch 600 gewesen - eine 

Folge des Wegfalls des Privatunter- 

nehmertums.

Mit der Duldung der Wiederauf- 

nahme von Privatunternehmen soll- 

te iibrigens nicht nur die Wirtschaft 

als Ganzes belebt, sondern auch das 

Problem der leidigen Arbeitslosig- 

keit angegangen werden. Aus die- 

sem Grunde auch waren, erstmals 

seit der Kulturrevolution, bereits 

im Oktober 1979 vom stadtischen 

"Biiro fur Handel und Industrie" 

300 private Unternehmen fur 

Handwerk und Dienstleistungen 

zugelassen worden (39). In ganz
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China gab es Mitte August 1980 

bereits wieder rd. 250.000 Privat- 

unternehmen (40).

In den Bestimmungen vom 

7.7.1981, die ubrigens auch in der 

Volkszeitung (41) kommentiert 

wurden, heiBt es, daB die "indivi- 

duelle Wirtschaft" (geti jingji) eine 

"notwendige Erganzung" (biyao bu- 

chong) der Staats- und Kollektiv- 

wirtschaft sei. Ausdriicklich wird 

ferner festgestellt, daB Privatunter- 

nehmer "sozialistische Arbeiter" 

seien. Das Eigentum an ihren Be- 

trieben stehe unter gesetzlichem 

Schutz. Die Unternehmen sollten 

die ublichen Steuern zahlen, doch 

sei es andererseits niemandem er- 

laubt, zusatzliche Gebiihren unter 

welchem Vorwand auch immer zu 

kassieren. Andererseits diirften sich 

die Privatbetriebe freilich auch 

nicht an Spekulationen oder an il- 

legaler Profitmacherei und Preis- 

treiberei beteiligen.

Zum Geschaftsumfang gehorten 

alle Arten von Kleinindustrie, Ein- 

zelhandel, Getranke- und Nah- 

rungsmittelherstellung, Dienstlei- 

stungen, Reparaturen, halbmotori- 

sierter Transport, Hausreparatur- 

und Erneuerungsgewerke und an- 

dere Unternehmen, an denen Man

gel bestehe.

Vor Geschaftserdffnung miisse von 

den zustandigen Behorden eine Li- 

zenz eingeholt werden. In Ab- 

schnitt 5 ist davon die Rede, daB 

ein Privatbetrieb zwei "Gehilfen" 

(bangshou) und zwei bis drei, 

hbchstens aber fiinf Lehrlinge 

(xuetu) einstellen diirften - also 

immerhin bereits sieben Angestell- 

te! Vorher hatten Betriebe dieser 

Art nur Familienmitglieder be- 

schaftigen durfen. Im iibrigen gibt 

es noch eine Reihe von technischen 

Regelungen, so z.B. liber die La- 

denfront, fiber die Gestaltung der 

Eingange, aber auch uber Waren- 

zuteilung und uber Nichteinmi- 

schung der Behorden.

Eine besonders wichtige Rolle im 

Zusammenhang mit den Privatun- 

ternehmen spielt der "Tertiarsektor" 

(di san chanye). Uber diesen Be- 

griff ist bereits im VI.Teil dieser 

Serie berichtet worden.

Die Privatbetriebe hatten sich 

schon vor der offiziellen Abseg- 

nung durch den Staatsrat zahlreiche 

Diskriminierungen gefallen lassen 

miissen. Geklagt wurde u.a. uber 

die "drei Zuviele", namlich zu viele 

Lizenzen, zu viele Kosten und zu 

viele uniibersichtliche Regelungen. 

Z.T. muBten Privatbetriebe Roh- 

materialien teurer bezahlen als an- 

dere Betriebe - und z.T. auch hd- 

here Steuern und "Sondergebiihren". 

Unter einer solchen Fehlbehand- 

lung hatten im iibrigen aber auch 

Kollektivbetriebe zu leiden (Ein- 

zelheiten dazu in: C.a., November 

1980, U 66).

Haufig gingen beispielsweise Ver- 

waltungskader gegen die z.T. gut- 

verdienenden Familienbetriebe 

entweder mit Schikanen vor oder 

aber nisteten sich dort als Parasiten 

ein, indem sie beispielsweise in 

privat betriebenen Restaurants gro- 

Be Rechnungen machten, ohne 

auch nur einen Augenblick an das 

Zahlen zu denken. Andere Kader 

erledigten das "Konkurrenzpro- 

blem" zwischen staatlichen und pri- 

vaten Betrieben einfach dadurch, 

daB sie die Einrichtung des priva- 

ten Wettbewerbers zertriimmern 

lieBen (42).

Ein privates Bauholztransportunter- 

nehmen in der Provinz Sichuan 

wurde bei der Durchfiihrung eines 

bestimmten Projekts mit nicht we- 

niger als elf Gebiihren belastet, die 

von den Bewertungskosten fiir den 

staatlichen VerkSufer liber VerspS- 

tungskosten und obskure "StraBen- 

bau- sowie Dienstleistungsgebiih- 

ren" bis hin zu "Aufforstungsge- 

biihren" reichten. Die Folge waren 

Verluste und hohe Verschuldung 

des Unternehmers (43).

Wenn sich die Fiihrung trotz aller 

Bedenken und vor allem trotz des 

marxistischen Caveats, daB namlich 

Privatunternehmertum im Nu zur 

Pflanzstatte "kleinbiirgerlichen 

Denkens" werde, zu der neuen Re- 

gelung durchrang, so nicht zuletzt 

aus Griinden der Arbeitsplatzpoli- 

tik.

Wahrend namlich Kollektivbetriebe 

im Durchschnitt rd. 2.000 Yuan an 

Investitionen benbtigen, um einen 

Arbeitsplatz zu schaffen, und 

staatliche Betriebe dabei im allge- 

meinen sogar auf 9.000 bis 10.000 

Yuan kommen (44), kosten auf der 

anderen Seite Arbeitsplatze in Pri- 

vatbetrieben die bffentliche Hand 

so gut wie nichts.

Dariiber hinaus fand die Volkszei

tung (45) aber auch noch weitere 

Rechtfertigungen: Es handle sich 

beim Individualbetrieb nicht ein

fach um "kapitalistische Warenwirt- 

schaft", sondern um "kleine Wa- 

renwirtschaft". Beide seien ihrem 

Wesen nach grundlegend verschie- 

den: Zunachst einmal sei die Zahl 

der erlaubten Angestellten auBerst 

niedrig; auch werde angesichts des 

sozialistischen Grundcharakters der 

chinesischen Gesellschaft eine Aus- 

beutung dieser Angestellten ver- 

hindert; des weiteren arbeite der 

Meister eigenhSndig im Betrieb mit 

und habe die Pflicht, Lehrlingen 

sein Kdnnen weiterzuvermitteln; 

zwischen beiden Seiten bestehe 

schlieBlich auch noch ein Vertrag' 

in dem die Arbeitszeit, das Ausbil' 

dungsverhaltnis und die Entloh- 

nung genau fixiert seien. Die For- 

mulierung des Vertrags miisse si' 

cherheitshalber vom brtlichen In' 

dustrie- und HandelsverwaltungS' 

amt gepriift und gebilligt werden.

In "kapitalistischen" Betrieben 

nehme demgegenilber der Unter- 

nehmer nicht an der Produktions- 

arbeit teil und entreiBe den Arbei' 

tern iiberdies die Friichte ihres 

Wirkens (sic!). GewiB diirfe man 

die Warnung Lenins nie in den 

Wind schlagen, daB die Kleinpro- 

duktion unausgesetzt, taglich, 

stiindlich, elementar und massen- 

weise Kapitalismus und Bourgeoisie 

erzeuge. Doch stamme dieser Satz 

Lenins aus dem Jahre 1920, als 

namlich in der Sowjetunion noch 

immer die Privatwirtschaft vor- 

herrschend war! Die Situation Chi

nas in den achtziger Jahren sei 

demgegenilber eine vdllig andere 

als die der Sowjetunion zu Anfang 

der zwanziger Jahre! Hier in Chin3 

dominiere die staatseigene und die 

Kollektivwirtschaft, so daB dem 

Individualbetrieb am Ende, wie g®' 

sagt, nur eine Erganzungsfunktion 

zukomme. Ein sozialistisches Land 

brauche sich bei Gott nicht vor ei- 

nem Schuhmacher zu fiirchten!

An einer anderen Stelle (46) hei^t 

es freilich, daB die BeschSftigung 

von mehr als zwei Angestellten 

zwar eine "winzige Ausbeutung 

(weixi boxue) sei, die aber - ge' 

geniiber dem so wohltuenden Pro' 

duktions- und Arbeitsplatzvorteil 

kaum ins Gewicht falle!

DaB mit der Wiederzulassung des 

Privatbetriebs eine Goldader ange- 

stoBen worden ist, beweisen einige 

Erfolgszahlen. Ende 1986 bei' 

spielsweise belief sich die Zahl der 

Privatbetriebe in Stadt und Land

bereits auf 12,11 Mio. mit einem 

gesamten GeschSftsvolumen (1986) 

von 91,42 Mrd.Yuan (= 24,6 

Mrd.USS) - 21,8% mehr als 1985. 

Dieser Umsatz entsprach irnrnerhm

einem Anteil von 11,8% am gesam- 

ten Einzelhandelsumsatz der 

Volkswirtschaft i.J. 1986! 12% der 

Privatbetriebe waren in der IndU'
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strie, 8% im Transportwesen, 0,4% 

im Baugewerbe, 53,1% im Handel, 

10,3% in der Gastronomic, 6% im 

Nebengewerbe und 7,2% im Repa- 

raturbereich tatig (47).

2.2.1.4.

Mischbetriebe: "Horizontale wirt- 

schaftliche Verbindungen"

Fur das Privatunternehmertum las- 

sen sich zwar viele gute Argumente 

finden; recht wohl scheint den Re- 

formern allerdings trotzdem nicht 

zu sein, und sie versuchen deshalb, 

die Vorteile des Einzelbetriebs mit 

der Orthodoxie des volkseigenen 

Oder kollektiveigenen Betriebs zu 

verbinden und die "Privatwirtschaft 

auf die Bahn der kooperativen Be- 

wirtschaftung oder der gemischten 

privat-staatlichen Bewirtschaftung 

mit staatlicher Kapitalbeteiligung 

zu lenken" (48).

Was dabei herauskommt, sind die 

in der offiziellen Propaganda so 

haufig geriihmten "horizontalen 

wirtschaftlichen Verbindungen": 

hengxiang jingji lianhe. "Einstwei- 

lige Regelungen" uber die Forde- 

rung solcher Zusammenschliisse 

waren bereits am l.Juli 1980 erlas- 

sen (49) und sind durch die Rege

lungen (guiding) des Staatsrats vom 

23.3.1986 novelliert worden (50).

Ihren Strukturgesetzen folgend nei- 

gen chinesische Organisationen zur 

Vertikalitat, d.h., es bilden sich 

unzahlige "Fahrstiihle" nebeneinan- 

der, die ohne Querverbindung von 

der Spitze bis zum Keller durchge- 

hen. Diese Vertikaltendenz ist im 

Zusammenhang mit der japani- 

schen Gesellschaft in iiberzeugen- 

der Weise von der Soziologin Na- 

kane Chie (51) dargestellt worden, 

gilt analog aber auch fiir die hier 

ahnlich gelagerte chinesische Ge

sellschaft. Der Herausbildung hori

zontaler Verbindungen, die wirt- 

schaftlich hochst sinnvoll waren, 

stehen m.a.W. fast uniiberwindliche 

Hindernisse entgegen. Wirtschaftli- 

che Hoffnungen lassen den Ver- 

such jedoch wiinschenswert er- 

scheinen, um vor allem, wie es be

reits in der Regelung von 1980 

heiBt, die "regionalen Blockaden" 

(fengxiao) und behbrdliche Gren- 

zen (fenge) zu "zerschlagen" (dapo). 

Gleichzeitig ermbglichten Horizon- 

talverbindungen, wie es heiBt, die 

industrielle Reorganisation durch 

"spezialisierte Zusammenarbeit" 

(zhuanyehua xiezuo) und die Ver- 

meidung so schlimmer Praktiken 

wie "Klein verdrangt GroB" (xiao ji 

da), "Fabriken werden doppelt ge- 

baut" (zhongfu jian chang) und 

"blinder Production" (mangmu 

shengchan).

Wirtschaftliche Verbindungen seien 

im allgemeinen von unten nach 

oben aufzubauen, doch kbnne aus- 

nahmsweise auch umgekehrt ver- 

fahren werden. Wirtschaftliche 

Verbindungen sollten sich nicht 

durch Territorial- und Fachbe- 

reichgrenzen, aber auch nicht 

durch die Verschiedenheit von Ei- 

gentum (privat, kollektiv, staatlich) 

behindern lassen. Entscheidend 

miisse letztlich immer die wirt

schaftliche Effizienz und damit der 

Nutzen fiir die gesamte Volkswirt- 

schaft bleiben. Auch bei der Be- 

schaffung von Rohmaterialien soll

ten nach Mbglichkeit direkte Be- 

schaffungsbeziehungen hergestellt 

werden, ohne daB erst die staatli- 

chen Verteilungsorgane einzuschal- 

ten sind.

Das fiihrende Unternehmen inner- 

halb einer solchen Verbindung 

wird "Drachenkopf" (longtou) ge- 

nannt (52).

Verbindungen sind also herzustel- 

len zwischen Produktionsunterneh- 

men und Forschungseinheiten, zwi

schen Zivil- und Militarbetrieben, 

zwischen industriellen, landwirt- 

schaftlichen und dienstleistungs- 

wirtschaftlichen Einheiten, zwi

schen Produktions- und Transport- 

betrieben sowie zwischen Rohma- 

terialerzeugern und -bearbeitern.

Stets ist der Grundsatz der Freiwil- 

ligkeit zu achten. Die Behorden 

diirfen zusammenschluBwillige Be- 

triebe lediglich unterstiitzen und 

ermuntern, sich in ihre Geschafte 

jedoch nicht einmischen. Auch die 

Planungs-, Kreditgewahrungs- und 

Steuerzahlungsmechanismen sind so 

auszurichten, daB der Verbin- 

dungsgedanke gefdrdert wird.

In den Regelungen von 1980 heiBt 

es, daB die Verbindungen einen 

"VerbindungsausschuB" (lianhe wei- 

yuanhui) errichten sollten, und daB 

die Einzelheiten der Zusammenar

beit durch vertragliche Vereinba- 

rungen festzulegen seien.

Im Gefolge dieser Regelungen gab 

es bereits 1984 rd. 1.000 solcher 

Mischbetriebe - dies waren 0,23% 

aller (damals 430.000) Industriebe- 

triebe Chinas; die Zahl der Be- 

schaftigten in solchen Verbindun

gen belief sich auf 370.000 (= 0,3% 

aller 118,9 Millionen Industriear- 

beiter); der Produktionswert der 

Mischbetriebe erreichte (ebenfalls 

1984) 8,6 Mrd.Yuan (= 1,2% des 

Bruttoproduktionswerts der Ge- 

samtindustrie des Landes in Hdhe 

von 703 Mrd.Yuan) (53).

Ende 1986 schlieBlich gab es sogar 

"uber 10.000 Produktions- und 

Forschungsgemeinschaften"; ferner 

waren Koordinationsnetze entstan- 

den, die sich bereits uber zwanzig 

Provinzen und Stadte ausgedehnt 

und damit den bisher so eifersiich- 

tig gehiiteten administrativen Zu- 

standigkeitsbereich iiberschritten 

hatten (54).

Mischbetriebe erfolgen zwischen 

staatlichen, kollektiven und priva- 

ten Unternehmen.

Zum Trustkonzept vgl. unten 

2.2.1.5.2.

2.2.1.5.

Experimente mit dem "Pacht-, 

Trust- und Aktiensystem"

2.2.I.5.I.

Verpachtung von Staatsbetrieben

Eingebiirgert hat sich inzwischen 

die Gewohnheit, staatliche Unter

nehmen an Einzelpersonen oder an 

Kollektive zu verpachten - ein 

weiteres Phanomen der Flexibilisie- 

rung, ja "Aufweichung" der ur- 

spriinglich so starren Eigentums- 

fronten.

Nach Angabe der Volkszeitung (55) 

sind in der Hauptstadt Beijing bis 

Mitte 1986 "Tausende" von staatli

chen Friseurladen, Reparaturwerk- 

statten und Restaurants auf diese 

Weise in private Verfiigung iiber- 

gegangen. Die neue Praktik ziele, 

wie es heiBt, darauf ab, die Initia

tive der "Werktatigen im Dienstlei- 

stungsbereich" zur Geltung zu 

bringen und nicht zuletzt auch das 

System der "Eisernen Reisschiissel" 

zu zerschlagen. Die Wirtschaftszei- 

tung spricht davon, daB Ende 1986 

bereits uber 60.000 staatseigene 

Geschafte im ganzen Land ver- 

pachtet worden seien (56).

In der Regel fdrdern, wie die bis- 

herigen Erfahrungen gezeigt haben, 

solche Uberlassungen an Privat 

bessere wirtschaftliche Resultate. 

Da von den 430.000 staatlichen In- 

dustrieunternehmen nur etwa 6.400 

als "groBe und mittlere Betriebe" 

gelten, besteht ein riesiges Potential 

fiir weitere Verpachtungen, die, 

wohlgemerkt, nicht mit Eigentums- 

uberlassung verwechselt werden 

diirfen.

Das erste Verpachtungsexperiment 

wurde im Januar 1982 in der Stadt 

Taiyuan gestartet, wo ein Bauer, 

der als Gelegenheitsarbeiter in der 

Stadt arbeitete, mit einem dortigen 

staatlichen Kupferverarbeitungsbe- 

trieb einen Vertrag iiber die Be-
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wirtschaftung einer Werkstatte fiir 

Industriesilizium abschloB. Dieser 

Werksteil hatte bis dahin nur mit 

Verlusten gearbeitet, doch kurze 

Zeit spater war er bereits in den 

schwarzen Zahlen! In dem so se- 

gensreichen Pachtvertrag war ver- 

einbart worden, dab das Eigen- 

tumsrecht an alien Ausriistungen 

und Anlagen der Werkstatte zwar 

bei der Fabrik - als dem Verpach- 

ter - verbleiben sollte. Der Pachter 

sollte aber das Recht auf die Lei- 

tung der Produktion sowie auf den 

Ankauf von Rohstoffen erhalten; 

er sollte ferner fiir die Produk- 

tionsmenge, fiir die Selbstkosten 

und die QualitSt der Produkte ver- 

antwortlich sein und auch den Ab- 

satz betreiben diirfen.

Das neue Privatmanagement erziel- 

te unter Ausnutzung dieser Vor- 

gaben bereits nach zwdlf Monaten 

den ersten Gewinn. Ende 1985, al

so vier Jahre nach AbschluB des 

Pachtvertrages, belief sich die Ge- 

samtgewinnsumme bereits auf 

4,18 Mio.Yuan.

Auch in anderen Stadten wurde 

experimentiert, so z.B. im zentral- 

chinesischen Wuhan, wo bis Ende 

1986 bereits 35 kleine oder mittel- 

groBe staatseigene Industriebetrie- 

be, die vorher mit Verlust oder mit 

nur geringem Gewinn gearbeitet 

hatten, an Einzelpersonen verpach- 

tet wurden.

In den acht Beijinger Randbezirken 

sind bis Ende 1986 sogar 1.288 von 

insgesamt 3.300 Betrieben und Ge- 

schaften im Dienstleistungs- und 

Versorgungsbereich verpachtet 

worden. Nach den Statistiken war 

der Gewinn dieser Betriebe im Ok- 

tober 1986 gegeniiber dem gleichen 

Monat des Vorjahres, in dem die 

Vertrage abgeschlossen worden wa- 

ren, um durchschnittlich 51,2% und 

die Monatslbhne der Angestellten 

um 41,2% gestiegen (57).

Die neue Verpachtungsmethode gilt 

inzwischen als eine Art Allheilmit- 

tel fiir die "Aktivierung" von Be

trieben, vor allem was die sechs 

Bereiche der Beschaffung von Ar- 

beitsplatzen, Geldmitteln und 

Rohmaterialien sowie die Produk

tion, Versorgung und den Absatz 

anbelangt.

Die neue Verpachtungspraxis ist 

eine weitere Konsequenz aus dem 

ZK-BeschluB vom Oktober 1984, 

in dem u.a. festgestellt worden war, 

daB nach der marxistischen Theorie 

Eigentums- und Bewirtschaftungs- 

recht durchaus voneinander ge- 

trennt werden kbnnen, wenn dies 

der Dynamik und Effizienz eines 

Betriebs zugute kommt.

In den Fachbetrieben werden die 

von den Pachtern und der Beleg- 

schaft erwirtschafteten Gewinne, 

abziiglich jenes Teils, der in Form 

der Pachtgebilhren an den Staat ab- 

zuliefern ist, unter Pachtern und 

Belegschaft aufgeteilt, womit so- 

wohl den Interessen der Belegschaft 

als auch denen des Betriebs gedient 

ist.

In der "Feudalgesellschaft" heiBt es, 

seien die VerpSchter Gutsbesitzer, 

das Pachtobjekt ein Stuck Boden 

und die Pachter Bauern gewesen; in 

der kapitalistischen Gesellschaft 

habe es sich beim Verpachter um 

einen Kapitalisten, beim Pachtob

jekt um Produktionsanlagen und 

beim Pachter um andere Kapitali

sten gehandelt. Im sozialistischen 

China sei es demgegeniiber der 

Staat, der als VerpSchter auftritt, 

wahrend die Pachter WerktStige - 

und zugleich "Herren des Landes 

und der Betriebe" - seien.

Und weiter heiBt es, daB das We- 

sen einer Gesellschaft hauptsachlich 

von der Art des Eigentums an den 

Produktionsmitteln und der Vertei- 

lungsform bestimmt werde (58). 

Freilich muB man hier sofort fra- 

gen, ob das "Volkseigentum" wirk- 

lich noch Eigentum des (daran par- 

tizipierenden!) Volkes ist, wenn es 

liber viele Jahre der freien Dispo

sition eines durchaus auf privaten 

Gewinn bedachten Individuums 

iiberlassen wird.

Auch in der norddstlichen Indu- 

striemetropole Shenyang hat sich 

das Pachtsystem, wie die Volkszei- 

tung (59) hervorhebt, hbchst viel- 

versprechend entwickelt. Hier seien 

ebenfalls urspriinglich verlustbrin- 

gende Staatsbetriebe in gewinn- 

trachtige Pachtbetriebe umgewan- 

delt worden. Zwischen dem 

l.Halbjahr 1984 und Ende 1986 

habe sich der Gewinn aller 248 

Pachtbetriebe verdreizehnfacht, die 

Pramien der Arbeiter seien um 50% 

angestiegen und auBerdem habe der 

Staat zweimal so viel Steuern ein- 

ziehen kbnnen wie vorher.

2.2.1.5.2.

Das Trust(Tuolasi)-Konzept

Oben war bereits von Mischbetrie- 

ben, "horizontalen Wirtschaftsverei- 

nigungen", "Verbindungsausschiis- 

sen", "Drachenkbpfen” sowie von 

der Horizontalisierungsproblematik 

die Rede gewesen (2.2.1.4.).

Solche Mischbetriebe kbnnen sich 

zu machtigen Kombinaten entwik- 

keln. Schon zu Beginn der sechzi- 

ger Jahre hatte es rd. ein Dutzend 

landesweit organisierter Trusts (tuo 

Iasi) gegeben, so z.B. die Alumi- 

niumgesellschaft, die China-Tabak- 

gesellschaft, die China-Gummige- 

sellschaft u.dgl. Die Aluminiumge- 

sellschaft war durch den Zusam- 

menschluB von fiinf Betrieben ent- 

standen. Durch diese Kombination 

konnten mehr als 115 Verwaltungs- 

organe abgeschafft und liber 5.000 

Arbeiter entlassen werden, ohne 

daB die Produktion litt - im Ge- 

genteil: angeblich ist die Arbeits- 

produktivitat durch den Zusam- 

menschluB bis zum Vorabend der 

Kulturrevolution auf 37% gestie

gen. Die Linken fiihrten gegen das 

vor allem von Liu Shaoqi vertei- 

digte Trustkonzept den Vorwurf 

ins Feld, daB solche Kombinate ei

ne groBe Mauer zwischen Partei 

und der Administration aufrichte- 

ten (60).

Mit dem Beginn der Reformen 

wurden, und zwar nach dem Vor- 

bild eines Belgrader Agro-Indu- 

strie-Kombinats, seit Mitte 1980 

landwirtschaftliche und industrielle 

Betriebe zu Joint Ventures zusam- 

mengelegt, die sowohl die Produk

tion als auch die Weiterverarbei- 

tung und den Absatz unter einem 

Dach ermbglichen sollten. Vorher 

hatten die Staatsfarmen nur Pro

dukte anbauen, sie jedoch nicht 

weiterverarbeiten oder gar absetzen 

diirfen. Dadurch waren die Zustan- 

digkeiten zersplittert und die Ver- 

triebswege ins Unendliche verlan- 

gert worden (61).

Die Grtindung innerchinesischer 

Gemeinschaftsbetriebe ging parallel 

zum Aufbau chinesisch-auslandi- 

scher Joint Ventures, die durch das 

entsprechende Gesetz vom Juli

1979 ermbglicht worden waren.

So wurden beispielsweise im Januar

1980 Vertrage zur Grtindung von 

vier gemeinsamen Textilbetrieben 

zwischen einer Beijinger Baum- 

wolltextilfabrik und einer Anzahl 

landlicher Volkskommunen sowie 

Staatsgiiter im Beijinger Stadtgebiet 

geschlossen. Die landwirtschaftli- 

chen Einheiten sollten ihren Anted 

von 40% in Form von Boden sowie 

durch Errichtung von Werk-, Ver- 

waltungs- und Wohngebauden ein- 

bringen, wahrend die Textilfabrik 

mit 60%, und zwar in Form von 

Maschinen und Anlagen, beteiligt 

war (62).

Besonders ausflihrlich ist die Orga

nisation der gesamtstaatlichen Sei- 

dengesellschaft geregelt (63).
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den Hauptkristallisationspunk- 

ten der nationalen Konzernpolitik 

Khoren die Schiffbau- und die 

^utomobilindustrie. Ganz in die- 

$ern Sinne wurde beispielsweise am 

•2.1982 die neue Dachgesellschaft 

Ur die chinesische Automobilindu- 

s?rie, namlich die China Automo- 

1Ve Industry Corp. (CAIC), ge- 

§rundet, unter deren Leitung sich 

rd- 150 Kfz- und Zuliefen’irmen 

nach gesamtnationalen Gesichts- 

Punkten reorganisierten. Die CAIC 

^rsuchte es zunachst mit der Bil- 

Uiing von Untergruppen, wobei je- 

,^ils eine grbBere Kfz-Fabrik den 

Chachenkopf" abgeben sollte. U.a. 

War die CAIC auch einer der Part

ly bei der Bildung des bekannten 

oint Ventures mit den VW-Wer- 

ken (64).

landwirtschaftlichen

Informationen und

diese Ausfiihrungen bereits er- 

*ennen lassen, sollen durch die 

Ueue Mischbetriebsgesetzgebung 

u°rizontale Wirtschaf tsverbindun- 

|en nicht nur zwischen einzelnen 

^etrieben, sondern zwischen ganzen 

^egionen entstehen. So wurde bei- 

^Pielsweise auf einer intraregiona- 

en Tagung im November 1981 

^ischen den Provinzen Hebei, 

uanxi, Innere Mongolei, Beijing 

u^d Tianjin eine Kooperation bei 

-8 Projekten vereinbart, die im 

^ereich der Milchwirtschaft, der 

^ahrungsmittelindustrie, der Holz- 

lndustrie u.dgl. stattfinden soli, 

w°bei die unterschiedlichsten Ko- 

u.Perationsformen, vom Kompensa- 

*°nshandel uber Joint Ventures bis 

ln zur Erledigung oder Vergabe 

§erneinsamer Veredelungsauftrage 

v°rgesehen waren (65).

April 1983 wurde die "Chinesi- 

$che Integrierte Gesellschaft fiir 

^nternehmen der Volkskommunen 

und Produktionsbrigaden" gegriin- 

die alle bis dahin entstandenen 
'd- .1,3 Mio.

CTiebe mit Hiiuiuiduuncu unu 

achkundigem Personal versorgen 

s°Hte (66).

2,2.1.5.3.

^aPitaIbeschaffung durch Schuld- 

^rschreibungen und Aktien

lnes der Hauptprobleme, mit dem 

^ch jedes Dritt-Welt-Land herum- 

j-uschlagen hat, ist der Mangel an 

nvestitionskapitaL Will man nicht 

,en "sudamerikanischen" Weg ge- 

yen und eine existenzgefahrdende 

. erschuldung gegeniiber dem Aus- 

arid in Kauf nehmen, so bleibt am 

nde nichts anderes iibrig, als alle 

erfugbaren Quellen der Binnen- 

lrtschaft anzuzapfen und die dar- 

us gewonnenen Gelder an die 

utwicklungsschwerpunkte heran- 

zuleiten, die entweder bei der 

Landwirtschaft oder - zumeist - 

bei der Industrie, und hier wieder- 

um bei der Schwerindustrie (sog. 

"Schlusselprojekte") liegen.

Die VR China hat statt dessen fast 

drei Jahrzehnte lang einen hbchst 

einseitigen Weg beschritten, indem 

sie der Landwirtschaft die Rolle 

der Melkkuh und der Schwerindu

strie die Rolle des Dauerempfan- 

gers zuwies. Spatestens seit dem 

"Proportionalisierungs"-BeschluB 

der Reformer, der ja mehr Gleich- 

gewicht zwischen Landwirtschaft, 

Leicht- und Schwerindustrie her- 

stellen sollte, schien dieser Weg 

nicht langer gangbar.

Ein Ausweg war gefragt. Doch in 

welcher Richtung?

Eine Volkswirtschaft, die Kapital 

braucht und ihre Fachleute mit der 

Wiinschelrute ausschickt, wird sehr 

bald auf eine Riesenquelle stoBen, 

die anzuzapfen freilich viel ideolo- 

gisches Kopfzerbrechen bereitet - 

namlich die Privatersparnisse, die 

sich in den Haushalten angehauft 

haben, weil der vorhandenen 

Geldmenge bisher noch keine aus- 

reichende Giiterangebotsmenge ge- 

geniibergetreten ist.

Da private Ersparnisse nach Art. 13 

der Verfassung von 1982 expressis 

verbis geschutzt sind, bleibt eigent- 

lich nur, will man die Schatze he- 

ben, der Weg der Wertpapierausga- 

be.

Die Reformer hatten bereits die 

Kreditmechanismen weiterentwik- 

kelt, die Kanale fiir den Geldum- 

lauf erweitert und im Ausland 

Geld aufgenommen; sollten sie nun 

nicht auch noch einen weiteren 

Schritt tun, namlich Aktien und 

Schuldscheine zur weiteren Er- 

schlieBung des Geldmarktes ausge- 

ben und damit zusatzliche auBer- 

etatmaBige Geldmittel erschlieBen?

Angesichts der Ausweitung der be- 

trieblichen Selbstentscheidungsbe- 

fugnisse erschien es eigentlich nur 

logisch, diese Betriebe kiinftig auch 

selbst Geld schbpfen zu lassen und 

sie nicht mehr auf die altmodische 

Methode zu verweisen, sich ihre 

Geldmittel doch bitte allein uber 

die wenigen Spezialbanken zu be- 

schaffen!

Es ist bezeichnend fiir die chinesi

sche Politik, daB auch hier zu

nachst einmal die Dorfer mit gutem 

Beispiel vorangingen. Bereits Ende 

1984 hatten die Bauern bei den 

Versorgungs- und Absatzgenossen- 

schaften immerhin schon 1,35 

Mrd.Yuan gezeichnet. Insgesamt 

besaBen damit 90% der 180 Mio. 

Bauernhaushalte Anteile an den rd. 

35.000 Versorgungs- und Absatz- 

genossenschaften, die ja, wie in 

Teil VI ausgefiihrt, lange Zeit nicht 

mehr genossenschaftlichen, sondern 

de facto bereits staatlichen Charak- 

ters gewesen und die erst nach Be- 

ginn der Reformen wieder in Ge- 

nossenschaften umgebildet worden 

waren. Diese Zuriickverwandlung 

mit Hilfe des Verkaufs von Antei- 

len hatte Anfang 1982 begonnen

(67) .

Als die Anteilsdiskussion schlieB- 

lich auch auf die Stadte iibergriff, 

bildeten sich schnell drei verschie- 

dene Denkschulen heraus, von de- 

nen die eine den Privatanleger zum 

Hauptanteilsnehmer machen wollte, 

wahrend die konservative Gegen- 

richtung nach wie vor ausschlieB- 

lich den Staat gern in dieser Fiih- 

rungsrolle gesehen hatte, wobei 

Hauptaufkaufer der Aktien staatli- 

che Betriebe oder aber Einheiten 

der Armee sein miiBten. Eine Zwi- 

schenposition wurde von den Ver- 

fechtern der dritten Richtung be- 

zogen, die das betriebliche Wertpa- 

pier/Aktien-Kapital am liebsten in 

den Handen der jeweiligen Be- 

triebsangehorigen gesehen hatten

(68) .

In einem BeschluB des Staatsrats 

vom 8.1.1982, durch den die Bege- 

bung einer Staatsanleihe in Hbhe 

von 4 Mrd.Yuan festgelegt wurde, 

tauchte erstmals die Klausel auf, 

daB nicht nur Staats- und kollek- 

tiveigene Betriebe sowie Massenor- 

ganisationen und VBA-Danweis 

etc. Anleihen erwerben kbnnten, 

sondern auch Privatpersonen (69).

Auch sonst vollzogen sich die Ent- 

wicklungen bezeichnenderweise 

wieder einmal ohne gesetzliche Re- 

gelungen. Einerseits hatte dies den 

Vorteil, daB frei experimentiert 

werden konnte, zum andern frei

lich war dies ein unkalkuliertes 

Spiel mit dem Feuer (70). Die neu- 

en Entwicklungen wurden nicht 

aktiv durch gesetzliche MaBnahmen 

gelenkt, sondern auf mehr oder 

weniger passivem Weg, namlich 

durch Lockerung bisheriger politi- 

scher Restriktionen angeregt. In 

diesem rechtlichen Freiraum ent- 

standen im Nu zahlreiche Unter- 

nehmen hbchst zweifelhafter Art - 

"Scheingesellschaften" und "Chama- 

leons" (71) - aber auch solide Kon- 

struktionen wie die am 28.Juli 1984 

gegriindete erste Beijinger Aktien-
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gesellschaft, die Tianqiao AG, die 

durch den ZusammenschluB staats- 

eigener, kollektiver und privater 

Unternehmen im Qianmen-Gebiet 

zustande kam, und zwar unter Fe- 

derfiihrung des Tianqiao-Waren- 

hauses. Um sich eine leistungsfahi- 

ge Infrastruktur, vor allem zwei 

gemeinsame Lagerhauser verschaf- 

fen und um die Gehalter der Ar- 

beiter und Angestellten interessan- 

ter gestalten zu konnen, gab die 

neue AG uber die Beijinger Indu

strie- und Handelsbank Aktien mit 

einem Gesamtwert von 3 Mio.Yuan 

aus, die innerhalb von sechs Tagen 

vergriffen waren.

Kaufer waren hierbei sowohl 

staatseigene Einheiten (u.a. das Si- 

chuaner Warmekraftwerk und eine 

Biirobedarfsstelle des VBA-Eisen- 

bahnbiiros) als auch Betriebsange- 

horige der AG. Von Privatanlegern 

war in diesem Zusammenhang noch 

nicht die Rede (72).

Wie innovativ solche Betriebsinitia- 

tiven wirken konnen, bewies nicht 

nur der Griindungsvorgang, son- 

dern auch die Geschaftsfiihrung 

der neuen AG: Die Entlohnung er- 

folgt dort streng nach Leistungskri- 

terien - sprich Pramien, die zusatz- 

lich zum Grundlohn gezahlt wer- 

den. Die nach Entrichtung der 

Steuern verbleibenden Gewinne 

gehen in den AG-Fonds ein und 

werden reinvestiert. AuBerdem hat 

die AG von vornherein auf staatli- 

che Subventionen im Faile von 

Verlusten verzichtet. Des weiteren 

hat sie inzwischen ihre eigenen 

Versorgungs- und Absatzkanale 

aufgebaut und ihre Geschafte mit 

Hilfe von Vertragen auf verschie- 

dene Regionen und Branchen aus- 

gedehnt. Zwischen 1984 und 1986 

hat sie Beziehungen mit uber 300 

Produktions- und Handelseinheiten 

in 22 Provinzen und Stadten aufge- 

nommen. Um ihre Konkurrenzfa- 

higkeit zu erhohen, hat sie des 

weiteren langfristige Vertrage mit 

Produzenten bekannter Markenarti- 

kel geschlossen. AuBerdem hat sie 

zusammen mit einem Cantoner Wa- 

renhaus eine Importwarenabteilung 

gegriindet, in die beide Seiten je- 

weils 1 Mio.Yuan investiert haben, 

um so den chinesischen Markt mit 

Einfuhrerzeugnissen zu versorgen. 

Hier ist m.a.W. viel Dynamik im 

Geschehen! Wer wollte diesen Vor- 

wartsdrang in der etwas biirokra- 

tisch verschlafenen Landschaft der 

chinesischen Volkswirtschaft schon 

gleich wieder bremsen!?

Am Beispiel der Tianqiaoner AG 

wird deutlich, daB es in China be- 

reits einen rudimentaren "sozialisti- 

schen Kapitalmarkt" gibt, dessen 

Fonds nicht nur, wie bisher, aus 

einer einzigen Quelle, sondern aus 

gleich vier Kanalen kommen, nam- 

lich dem (herkommlichen) Alloka- 

tionskanal, der durch staatliche 

Zuschiisse versorgt wird, ferner 

dem Banken-Kanal, der z.T. uber 

private Sparguthaben gespeist wird, 

drittens dem Sozialfonds-Kanal, in 

dem sich (zeitweise disponible) 

Gelder fur soziale Riicklagen sam- 

meln, und viertens dem Auslands- 

Kanal, uber dessen rechtliche 

Ausgestaltung an spaterer Stelle 

noch zu handeln ist (73).

Neben einem Produktionsmittel- 

und einem Arbeitsmarkt entsteht 

also inzwischen auch ein "sozialisti- 

scher Kapitalmarkt", der sich an- 

geblich durch drei wichtige Krite- 

rien vom "kapitalistischen Kapital

markt" unterscheidet, namlich 

durch die Dominanz staatlicher Fi- 

nanzinstitutionen, durch die Betei- 

ligung von Personen, die von ihrer 

Hande Arbeit (und nicht von Zin- 

sen) leben, und durch weitgehende 

Unabhangigkeit des nationalen vom 

Welt-Kapitalmarkt.

Erhebliches ideologisches Kopfzer- 

brechen bereitet die Eigentumsfra- 

ge. Wird namlich durch die Verga- 

be von Wertpapieren am Ende 

nicht das staatliche oder kollektive 

Eigentum "klammheimlich" repri- 

vatisiert?

Wie kann sichergestellt werden, 

daB trotz der Ausgabe von Aktien 

an Privatpersonen die staatliche 

Kontrolle erhalten bleibt? Theore- 

tisch, heiBt es heute (74), sollten 

die von der Regierung kontrollier- 

ten Aktien zwar uber 51% des Ka- 

pitals ausmachen; doch geniigten in 

der Praxis "im allgemeinen" ein 

Drittel, zwei Fiinftel oder sogar 

noch etwas weniger, um angesichts 

der weiten Streuung der Aktien am 

Ende doch noch die Regierungs- 

kontrolle zu gewahrleisten. Aller- 

dings miisse die Regierung in den 

wirtschaf tsstrategischen Branchen 

und Betrieben die Aktienmehrheit 

behalten!

All diese Fragen sind zum gegen- 

wartigen Zeitpunkt noch in der 

Diskussion und sollen eines Tages 

Gegenstand von Gesetzen und 

Staatsrats-"Regelungen" werden! 

Eine besonders "heiBe Frage" bleibt 

dabei der Hochstanteil von Privat

personen am Aktienbesitz.

In der offiziellen Propaganda wir<^ 

diese Frage entweder nicht zur 

Kenntnis genommen oder aber rm1 

schonen Worten heruntergeredet 

indem es beispielsweise heiBt, daB 

uber die Aktienwirtschaft privates 

Kapital direkt in soziales Kapi^' 

verwandelt werde oder aber da^ 

das Wesen des dffentlichen Eigen' 

turns in der direkten Verbindung 

zwischen Produzenten und Produk' 

tionsmitteln liege.

Am Ende freilich kann man nich1 

leugnen, daB Aktiengesellschaften ' 

vor allem dann, wenn die Wertpa' 

piere von Privatleuten erworben 

werden - nicht mehr recht im E1' 

gentum des "ganzen Volkes" stehen, 

daB es also zu einem Widersprud1 

zwischen dem Aktiensystem (gufen 

zhi) und dem System des offentli' 

chen Eigentums (gongyou zhi) 

kommt (75).

Dieser Argumentation kann man 

freilich wieder entgegenhalten, dah 

man unterscheiden miisse zwischen 

Eigentum und Verfiigungs(Ge- 

schaftsfiihrungs)-Gewalt. Die DU' 

plik darauf lautet, daB, wenn die 

Privatisierungstendenz anhalt, aud1 

die letzten staatlichen Stiitzpfeiler 

unterspiilt wiirden: Immerhin gid 

es bis jetzt noch den traditionellen 

staatlichen Allokationsweg und den 

mit Hilfe der Wertpapiere neuge' 

schaffenen Kapitalbesorgungsweg. 

Je starker aber der letztere prakti' 

ziert wird, desto starker miisse sich 

die traditionelle Methode ebenfall5 

an Marktgesichtspunkten ausrich' 

ten.

Die Explosivitat der ideologischen 

Auseinandersetzungen, die gerade 

mit der neuen Wertpapierpraxis zU' 

sammenhSngt, kann hier nur ange' 

deutet, jedoch nicht im Detail er- 

lautert werden. Wichtiger ist hier 

vielmehr die rechtliche Ausgestal' 

tung, die bereits konkrete Formen 

anzunehmen beginnt.

Am 7.Marz 1987 namlich gab def 

Staatsrat "Einweilige Regeln fiir die 

Verwaltung von Unternehmens- 

schuldverschreibungen" (qiye zhai' 

quan) heraus (76), die in 30 Para' 

graphen (Abschnitt 1, §§ 1-4: All' 

gemeines, Abschnitt 2, §§ 5-1E 

Unternehmensschuldverschreibun- 

gen, Abschnitt 3, §§ 12-24: Kon- 

trolle der Unternehmensschuldver- 

schreibungen, Abschnitt 4, §§ 25' 

28: Sanktionen und Abschnitt 5, 

§§ 29, 30: ErgSnzendes) Einzelhei' 

ten bringen.
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In § 1 heiBt es, daB die Bestim- 

mungen erlassen worden seien, um 

die Kontrolle liber die Schuldver- 

schreibungen zu verstarken, einem 

rationalen KapitalfluB Fiihrung zu 

geben, effektiv von ungenutztem 

gesellschaftlichem Kapital Ge- 

brauch zu machen, die Vollendung 

der staatlichen Schliisselprojekte zu 

sichern und um die legitimen 

Rechte und Interessen aller betei- 

ligten Seiten zu schiitzen. Die Re- 

gelungen seien (so § 2) anwendbar 

auf Schuldverschreibungen aller 

staatseigenen Unternehmen, die in- 

nerhalb Chinas legal bestehen. In 

§ 3 werden die Prinzipien der 

Freiwilligkeit und des gegenseitigen 

Nutzens und in § 4 strenge Kon- 

trollen aller Wertpapiertransaktio- 

nen durch die Volksbank veran- 

kert.

§ 5 bringt eine exakte Definition 

der "Unternehmensschuldverschrei- 

bung". Es handle sich hier um ein 

"Wertpapier" (jiazhengquan), das "in 

einem gesetzlich vorgeschriebenen 

Verfahren herausgegeben und in 

dem festgelegt wird, daB innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums sowohl 

das Kapital als auch Zinsen erstat- 

tet werden". § 6 legt die Angaben 

fest, die auf einer Schuldverschrei- 

bung vermerkt sein miissen, u.a. 

Name und Adresse des betreffen- 

den Unternehmens, Nennwert, 

Nennzins, Laufzeit, Art und Weise 

der Zinszahlung, Ausgabedatum, 

Seriennummer, Stempelung und 

Genehmigungsnachweis. In § 8 

wird streng zwischen Eigentums- 

und Verfiigungsrecht unterschie- 

den: Der Inhaber der Schuldver- 

schreibung habe namlich das Recht 

auf Zinszahlung sowie auf Riick- 

zahlung seines Kapitals, nicht je- 

doch das Recht auf "Mitbestim- 

mung" (can) an der Unternehmens- 

leitung; logischerweise tragt er da- 

fur auch keine Verantwortung 

(§ 9).

Offensichtlich sind diese beiden 

(juristisch eigentlich liberf liissigen) 

Bestimmungen Reaktionen auf die 

vorangegangenen - und oben kurz 

angedeuteten - ideologischen Aus- 

einandersetzungen, die angesichts 

der Gefahr einer schleichenden 

Reprivatisierung fiir notig gehalten 

wurden.

GemaB § 10 sind Schuldverschrei

bungen iibertragbar, verpfandbar 

und vererbbar. GemaB § 11 kbnnen 

die "Zinsen" ferner nach entspre- 

chender Vereinbarung nicht in 

Geld, sondern in Produkten des 

begebenden Unternehmens ausge- 

folgert werden.

Abschnitt 3 (§§ 12-24) bringen 

strenge Kontrollvorschriften: Da- 

nach legt die Volksbank eine ge- 

naue Beschrankung der Gesamtzahl 

der jahrlichen Schuldverschreibun

gen fest (§ 12), ubt "zentrale Kon

trolle" liber alle Vorgange aus 

(§ 13) und verlangt auch prazise 

Antragsunterlagen (§ 15) sowie eine 

genaue Dokumentation der Unter- 

nehmensdaten des kapitalsuchenden 

Unternehmens (§ 14). In § 16 ist 

festgelegt, daB die Gesamtnominal- 

summe der Schuldverschreibungen 

den Nettowert des Anlagevermd- 

gens des betreffenden Betriebes 

nicht ubersteigen dlirfe, daB die 

eingeworbenen Gelder ferner im 

wesentlichen nur fiir Investbau- 

zwecke verwendet werden (§ 17) 

und daB die Nominalzinsen nicht 

40% liber jenen Zinsen liegen 

dlirften, die die Banken an Nor- 

malsparer zahlen ((§ 18); damit soli 

offensichtlich sichergestellt werden, 

daB die Banken im Konkurrenz- 

kampf nicht "abgehangt" werden!

In den Bestimmungen ist nirgends 

davon die Rede, daB nur staatliche 

Oder kollektive Einheiten Schuld

verschreibungen erwerben konnen. 

Damit ist sichergestellt, daB auch 

Privatpersonen als KSufer in Frage 

kommen - ja daB diese sogar 

Hauptlieferanten des einzuwerben- 

den Kapitals sind. Soweit allerdings 

volkseigene Betriebe Schuldver

schreibungen erwerben, durfen sie 

diese KSufe nur mit Eigenmitteln 

tatigen, also nicht etwa mit Darle- 

hen, die sie womoglich gar noch 

eigens fiir Zwecke des Schuldver- 

schreibungserwerbs aufgenommen 

haben!

Die begebenden Unternehmen kbn

nen die Schuldverschreibungen 

entweder selbst verkaufen Oder 

aber Banken (gegen Zahlung von 

Gebiihren) mit dem Verkauf be- 

auftragen (§ 21). § 23 stellt expres- 

sis verbis sicher, daB "Institutionen 

ohne Bankencharakter" (fei jine ji- 

gou) Oder gar "einzelne Staatsbiir- 

ger" (gongmin geren) keinen Han

del mit Schuldverschreibungen 

treiben durfen!

Bei all diesen Fragen kommt der 

Volksbank das Aufsichtsrecht zu 

(§ 24).

Bei VerstbBen gegen diese Vor- 

schriften sieht Abschnitt 4 (§§ 25- 

28) eine Reihe von Sanktionen vor, 

die von der Einstellungsaufforde- 

rung liber den Einstellungsbefehl 

bis hin zu Geldstrafen in einer Hb- 

he bis zu 5% der illegal eingewor

benen Fonds reichen. Das Recht 

zur Verhbngung der Sanktionen 

liegt bei der Volksbank und ihren 

Zweigstellen.

In einem Rundschreiben gab der 

Staatsrat noch einige erganzende 

Hinweise (77). Leider sei es in 

letzter Zeit zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen gekommen, 

die makrobkonomisch nicht liber- 

priift und deren Gelder nicht in 

Investbauprojekte geleitet worden 

seien.

Die Ausgabe von Schuldverschrei

bungen sei deshalb restriktiv zu 

handhaben. Vor allem sei darauf 

hinzuweisen, daB nur staatseigene 

Betriebe, nicht dagegen Amter, Or- 

ganisationen, Institutionen, Kollek- 

tivbetriebe und Individualpersonen 

Schuldverschreibungen emittieren 

dlirften. Stets sei der einheitliche 

Plan, wie er von der Volksbank 

vorgegeben werde, strikt zu beach- 

ten. Ferner sei sicherzustellen, daB 

die eingeworbenen Gelder nur fiir 

Schliisselprojekte Verwendung fan- 

den.

Neben diesen von der Zentrale er- 

lassenen Regelungen gibt es inzwi- 

schen auch eine Reihe von lokalen 

Sonderbestimmungen, so z.B. fiir 

Shenyang, Beijing und Shanghai, 

die allerdings noch auf eine 

"reichseinheitliche" Zusammenfas- 

sung und Kodifizierung warten. 

Insofern ist der vorliegende Bericht 

zeitlich noch etwas verfriiht.

Immerhin aber lassen sich die wei- 

teren Entwicklungen aus der bishe- 

rigen Praxis bereits ziemlich deut- 

lich ablesen. Schuldverschreibungen 

(und Aktien) sind Wertpapiere, die 

nach den Grundsatzen der Freiwil

ligkeit und des gegenseitigen Nut

zens begeben werden, die dem In

haber nur einen Kapitalriickliber- 

tragungs- und einen Zinsanspruch, 

nicht jedoch einen Mitverwaltungs- 

anspruch sichern, die iibertragbar, 

vererbbar und verpfandbar sind, 

deren Ausgabe Strenger Kontrolle 

durch die Volksbank unterliegt und 

die nur deklaratorischen, aber kei

nen konstitutiven Wert haben, die 

also lediglich als Beweisurkunde 

dienen.

In jedem Fall aber ist das Recht 

von Privatleuten zum Erwerb von 

Wertpapieren de jure sichergestellt.

Am 5.August 1986 wurde die erste 

Effektenbdrse Chinas in Shenyang 

(Provinz Liaoning) erdffnet. Wert- 

papierinhaber und -kdufer konnten 

die Bbrse beauftragen, ihre Wert-
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papiere entsprechend den vorgege- 

benen Notierungen zu kaufen, zu 

verkaufen oder von einem Inhaber 

auf den anderen zu transferieren. 

Die Papiere miissen hierbei von der 

Bbrse uberpriift und bestatigt wer- 

den, wofiir eine Gebilhr von 0,42% 

des Nennwerts erhoben wird.

Dieser Effektenmarkt wird von der 

Treuhand- und Investitionsgesell- 

schaft der Stadt Shenyang betrie- 

ben.

Fast zur gleichen Zeit wurden auch 

in Shanghai, Chongqing (Provinz 

Sichuan), Wuhan (Provinz Hubei) 

und Changzhou (Provinz Jiangsu) 

versuchsweise Bbrsen eingerichtet.

Die Mbglichkeit, in diesen funf 

Stadten Wertpapiere sowohl an die 

jeweiligen Betriebsangehorigen als 

auch an auBenstehende Einzelper- 

sonen zu begeben, wird allgemein 

als "eine gute Mbglichkeit bezeich- 

net", ruhende Gelder zu aktivieren 

und den Geldmangel zu beheben. 

Vor allem die Betriebsangehorigen 

fuhlten sich durch den Erwerb von 

Anteilsscheinen "noch enger mit 

ihrer Fabrik verbunden" (78).

Zur Popularitat der Wertpapierpoli- 

tik tragen nicht zuletzt die hohen 

Dividenden bei. Die Shanghaier Fi- 

liale der Chinesischen Bank fur 

Bauwesen gab Ende November bei- 

spielsweise eigene Wertpapiere mit 

einem Zinssatz von 12% aus - die 

Folge: eine Menschenmenge von 

etwa tausend Personen stand von 

Mitternacht bis in den Morgen vor 

der Ausgabestelle, um die Anleihe- 

papiere zu erwerben (79).

Ausliinder durfen heute noch keine 

Schuldverschreibungen oder Aktien 

chinesischer Betriebe kaufen - dies 

sei aber, wie immer wieder versi- 

chert wird, nur auf technische, 

nicht jedoch auf politische Hinder- 

nisse zuriickzufuhren.

2.2.2.

Die neue Gestaltungsvielfalt

Die Neugestaltung der Betriebsver- 

waltung und der zwischenbetriebli- 

chen Zusammenarbeit hat eine 

Reihe von Konsequenzen, deren 

meistdiskutierte Phanomene sich in 

vier Stichworten wiedergeben las- 

sen: Wettbewerb, bffentliche Aus- 

schreibung, Werbung und Konkurs.

2.2.2.1.

"Sozialistischer Wettbewerb"

Am 17,Oktober 1980 erlieB der 

Staatsrat die "Vorlaufigen Bestim- 

mungen uber die Entwicklung und 

den Schutz des sozialistischen 

Wettbewerbs" (80).

U.a. heiBt es dort, daB im Mittel- 

punkt des "sozialistischen Wettbe

werbs" (shehuizhuyi jingzheng) 

stets die Erfiillung der staatlichen 

Plane zu stehen habe und daB es 

beim Wettbewerb vor allem um 

mehr Effizienz durch Einsparung 

von Energie, Rohstoffen und durch 

Verringerung sonstiger Produk- 

tionskosten gehe. Es diirfe sich, 

anders als im "Kapitalismus", kein 

blinder Wettbewerb herausentwik- 

keln, sondern es sei statt dessen ein 

planbezogener Wettbewerb anzu- 

streben. Vor allem solle die Kon- 

kurrenz dazu fiihren, daB das 

Denken in Regional- und Admini- 

strativkategorien nach und nach 

iiberwunden werde. Gerade aus 

diesem Grunde ilbrigens diirfe der 

Wettbewerb niemals mehr durch 

Hinweis auf iiberkommene admini

strative Strukturen behindert wer- 

den.

Die Wettbewerbsbestimmungen 

richten sich m.a.W. eher an die 

bremsverdachtigen Biirokratien als 

an die zum Wettbewerb aufgerufe- 

nen Einzelbetriebe - bei den letz- 

teren rennt der Gesetzgeber ohne- 

hin offene Tiiren ein!

Friiher waren Warenwirtschaft und 

Wettbewerb als kapitalistische Ver- 

irrungen abgetan worden. Ende der 

siebziger Jahre jedoch, als in China 

die Erkenntnis aufkam, daB die so- 

zialistische Wirtschaft in ihrem ei- 

gensten Interesse eine geplante Wa

renwirtschaft sein miisse, wurde 

die zwischenbetriebliche Konkur- 

renz zur offiziellen Forderung - 

und hatte sogleich die spiirbarsten 

Auswirkungen. Angesichts des 

Konkurrenzdrucks wurden z.B. 

Anfang der achtziger Jahre die 

Uhren der Shuangling-Fabrik (Bei

jing), die sich urspriinglich groBter 

Beliebtheit erfreut hatten, zu La- 

denhiitern, weil die Wettbewerber 

Besseres und Billigeres zu bieten 

hatten. Die Fabrik geriet schnell in 

die roten Zahlen und sah sich nun 

gezwungen, innovative und kosten- 

sparende Produktionsmethoden ein- 

zufiihren. Dazu gehorte nicht nur 

eine Erneuerung des Gerateparks, 

sondern auch eine strengere Quali- 

tatskontrolle, eine Preissenkung 

und ein ansprechender Kunden- 

dienst (81). Die Konkurrenz hatte 

hier m.a.W. eine "Kettenreaktion" 

ausgelost und den "trage flieBenden 

Strom in den Strudel der Konkur

renz hineingerissen".

Freilich ist das Gefalle zwischen 

den potentiellen "Konkurrenten" 

vorerst noch ziemlich kraB. 

Manchmal kann es sogar zu Uber

griffen von seiten des Starkeren 

gegen den Schwacheren kommen, 

d.h. im allgemeinen des Staats - 

gegen den Privatbetrieb. So haufen 

sich Klagen, daB Privatunterneh- 

men beispielsweise bei der Beliefe- 

rung durch GroBhandelsbetriebe 

gegeniiber Staats- und Kollektiv- 

unternehmen diskriminiert werden; 

ferner werde ihre Geschaftslizenz 

bisweilen mit durchaus zweifelhaf- 

ten Begriindungen wieder eingezo- 

gen, da sie z.B., wie es heiBt, "das 

StraBenbild verunzieren", den 

"Verkehr behindern" etc., und es 

soli sogar schon vorgekommen sein, 

daB Geschaftseinrichtungen priva- 

ter Wettbewerber zertriimmert 

wurden (82) - ein klarer VerstoB 

gegen die in der Verfassung ausge- 

sprochene Garantie des Privatun- 

ternehmertums!

2.2.2.2.

Offentliche Ausschreibungen

Ein wichtiger Aspekt der Betriebs- 

autonomie ist auch die Mbglichkeit, 

Auftrage selbst vergeben oder aber 

hereinnehmen zu konnen, statt, wie 

bisher, auf die Zuweisungen der 

staatlichen Biirokratie angewiesen 

zu sein.

Deshalb wurde 1984 im Investbau 

die bffentliche Ausschreibung ein- 

gefiihrt. Bis dahin waren Baupro- 

jekte von den staatlichen Bauabtei- 

lungen entworfen und vergeben 

worden, ohne daB der Projekteig- 

ner abweichende Eigenvorstellun- 

gen hatte entwickeln konnen. Er 

muBte die Hande in den SchoB le- 

gen und am SchluB eben das hin- 

nehmen, was ihm zugeteilt und ge- 

liefert wurde. Ahnlich erging es 

den Baufirmen, die das Projekt 

auszufiihren hatten.

Durch das neuzugelassene Aus- 

schreibungsverfahren wurden beide 

in die Lage versetzt, unter ver- 

schiedenen Angeboten wahlen zu 

konnen, falls sie uber die nbtigen 

finanziellen Mittel, Gerate, Ein

richtungen u.dgl. verfiigten.

AuBerdem wurden die Projektie- 

rungs- und Baueinheiten ermach- 

tigt, im Rahmen des vom Staat be- 

willigten Haushaltsvoranschlags zu- 

satzliche Einzelabmachungen mit 

bauwilligen Danweis zu treffen. 

Auftraggeber und Auftragnehmer 

sollten z.B. berechtigt sein, im Fai

le einer vorfristigen und billigeren 

Projektfertigstellung die dadurch 

eingesparten Geldmittel unter sich 

aufzuteilen (83) - ein im wahrsten 

Sinne des Wortes greifbarer mate- 

rieller Anreiz!
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Auch hier wurde also ein Monopol 

durch Wettbewerbsstrukturen er- 

Setzt. Vorausgegangen waren Expe- 

riniente in einigen Provinzen (84).

2-2.2.3.

Werbung und Anzeigenwesen

^and in Hand mit den Selbstent- 

Scheidungsbefugnissen, mit der 

2wischenbetrieblichen Vertragsta- 

t’gkeit und mit dem zwischenbe- 

tr>eblichen Wettbewerb nahm auch 

Werbung (guangao) zu - frilher 

e,n Fremdwort in China.

zugelassen

die Uberwa

ist die "Allge- 

fiir Industrie 

also ein Amt des

begann mit der Werbung im 

AuBenhandel, aber auch in der 

“innenwirtschaft zeigten sich schon 

bald hohe Zuwachsraten: Hier taten 

s*ch nicht nur Industriebetriebe, 

sondern auch spezialisierte Haus- 

balte hervor, die sich z.B. der 

^undfunknetze auf Regional- und 

^reisebene bedienten.

sah sich auch der Gesetzgeber 

Schnell auf den Plan gerufen: Am 

b-Februar 1982 erlieB der Staatsrat

"Provisorischen Bestimmungen" 
bber die "Handhabung der Wer

bung" (guangao guanli), die in 19 

^aragraphen vor allem die Schran- 

ben der Werbung aufzeigen (85). 

Werbung kann nach § 2 durch Un- 

lefnehmen und Institutionen be- 

trieben werden und zwar zwecks 

Verrnarktung von Giitern oder 

J-Wecks Ausschreibung von Ar- 

beitspiatzen und Dienstleistungen, 

w°bei die iiblichen Kommunika- 

bonsmittel, wie Zeitungen, Zeit- 

schriften, Filme, Rundfunk und 

bernsehen sowie LitfaBs&ulen als 

^.erbreitungsmedium

^ontrollinstanz fur 

chung der Reklame 

IT'e>ne Verwaltung

Handel" - 
^atsrats (§ 3).

Werbeagenturen durfen ihre Arbeit 

erst aufnehmen, nachdem sie als 

solche registriert sind. Dies gilt vor 

abem dann, wenn sie Werbung fiir 

^uslandische Firmen vornehmen. 

binzelpersonen durfen sich in der 

Werbebranche nicht betatigen (§ 4).

Ur Danweis kommen als Trager in 

Bracht (§ 5).

p6de Reklame muB "klar verstand- 

lcb und wahr" sein. Tauschungen 

es Verbrauchers sind verboten 

Und werden zur Rechenschaft ge- 

2°§en (§ 6). Verboten ist aber nicht 

nur tauschende Werbung, sondern 

auch Werbung mit reaktionarem, 

°bsz6nem, ekelerregendem, aber-

Jahr 1979 1981 1984 1985 1986

Werbeumsatz

(in 100 Mio.Yuan) _ 1,5 3,6 6 8,45

Beschaftigte

(in 10.000) — 1,5 5 6 8,11

Werbeagenturen 10 2100 4077 6034 6944

glaubischem oder beleidigendem 

Inhalt (§ 8).

Reklamen diirfen keinen negativen 

EinfluB auf den StraBenverkehr 

oder auf das stadtische oder dorfli- 

che Ambiente haben. Reklameta- 

feln bediirfen einer Sondergeneh- 

migung durch die jeweiligen Stadt- 

behorden (§ 10). An Regierungsge- 

bauden, Denkmalern etc. diirfen 

keine Anschlage angebracht wer

den. Die Massen haben eine Art 

Petitionsrecht gegen unangemessene 

Reklame (§ 16). Auslander, die in 

China Werbung betreiben wollen, 

bediirfen dazu einer Sondergeneh- 

migung (§ 17).

Die Werbung wird heute im we- 

sentlichen von dem 1983 gegriinde- 

ten Chinesischen Werbeverband 

(Binnenhandel) und vom Chinesi

schen Werbeverband fiir AuBen- 

wirtschaft und AuBenhandel getra- 

gen, die zusammen mehr als 4.000 

Werbeagenturen steuern. Hinzu 

kommen Zeitungen, Zeitschriften 

sowie die elektronischen Medien.

Der Zuwachs der Branche ergibt 

sich aus der Tabelle. (86)

Garantie fiir solide Zukunftsper- 

spektiven gibt eine weit zuriickrei- 

chende Vergangenheit.

Aus der Song-Dynastie (960-1279) 

z.B. stammt ein bekanntes Rollbild 

"Wahrend des Qingming-Festes den 

Huanghe entlang" - eine Wiederga- 

be des damaligen Lebens. Auf dem 

Bild sind Ladenschilder sowie Wa

ren deutlich sichtbar. Jeder Laden 

zeigt sein eigenes Profil. Auch 

Werbung mit Musikinstrumenten 

war iiblich.

Einige dieser alten Formen und 

Traditionen werden heute noch ge- 

pflegt. Altbekannte Geschafte wie 

das Beijinger Entengeschaft "Quan- 

jude" und die Apotheke "Tongren- 

tang" ziehen taglich chinesische 

und ausliindische Kunden an.

Die in China seit alters her beste- 

hende MiBachtung gegeniiber dem 

Handel hat die Entwicklung der 

Warenwirtschaft und des Werbewe- 

sens freilich immer wieder ge- 

dampft. Die Werbeformen blieben 

daher sehr einfach und die Werbe- 

mittel veraltet. Erst in den dreiBi- 

ger Jahren dieses Jahrhunderts ka- 

men moderne Werbetrager wie 

Rundfunk und Neonlicht auf.

Nach 1949 ergab sich eine gegen- 

laufige Entwicklung. Wahrend sich 

die Produktion vervielfachte, trat 

die Werbung auf der Stelle oder 

wurde sogar noch zuriickgeschnit- 

ten. Hauptgrund dafiir war die 

hochkonzentrierte Plan wirtschaft, 

bei der die Produkte meistens vom 

Staat einheitlich verteilt und kaum 

durch den Handel auf dem Markt 

angeboten wurden, so daB Werbung 

nutzlos war. Wahrend der Kultur- 

revolution zwischen 1966 und 1976 

galten Warenwirtschaft und Wer

bung als "kapitalistische" Degenera- 

tionserscheinungen.

Mit Beginn der Reform sowie mit 

der Offnung nach auBen wurde die 

sozialistische Warenwirtschaft fiir 

legitim erklSrt und damit auch 

wieder griines Licht fiir die Uber

mittlung von Wareninformationen 

und -kenntnissen gegeben.

2.2.2.4.

Konkursrecht

Mit dem Konkurs- oder "Bank- 

rott"(pochanfa)-Recht hat der chi

nesische Gesetzgeber ein heiBes Ei

sen angefaBt. Viele Jahre lang war 

hier Vogel-StrauB-Politik getrieben 

worden, insofern man namlich die 

zahllosen ineffizient arbeitenden 

und einen machtigen Schuldenberg 

vor sich herschiebenden Betriebe 

immer wieder freisubventionierte, 

mit leistungsfahigeren Betrieben 

fusionierte oder stillschweigend den 

Betrieb einstellte, wobei die Obli- 

gationen verrechnet - letztlich also 

wiederum dem Staatsbudget aufge- 

biirdet wurden.

Paradefall fiir die Reformdiskus- 

sion zur Konkursfrage war die 

Bankrotterklarung der Shenyanger 

Fabrik fiir Explosionsschutzgerate 

am 3.August 1986, iiber die als er- 

ste Firma in der Geschichte der 

VR China ein formeller Konkurs 

verhangt wurde.



CHINA aktuell - 398 - Mai 1987

Der kollektiveigene Betrieb (mit 72 

Arbeitern und einem Anlagevermb- 

gen von 302.000 Yuan) hatte sich 

in den vorangegangenen zehn Jah- 

ren Schulden in Hohe von 503.000 

Yuan aufgehalst.

Auf einer Pressekonferenz in Shen

yang gab ein Beamter des Stadti- 

schen Verwaltungsbiiros fiir Indu

strie und Handel bekannt, daB die 

Fabrik verkauft und daB die 219 

Glaubiger nach dem Anteil ihrer 

Forderungen abgefunden wiirden.

Zum ersten Mai verloren bei dieser 

Gelegenheit auch Arbeiter und An- 

gehorige der Betriebsverwaltung 

ihren Arbeitsplatz. Nur den Behin- 

derten der Fabrik wurde von den 

bffentlichen Behbrden sofort ein 

neuer Arbeitsplatz zugewiesen; die 

pensionsreifen Arbeiter gingen in 

einen vorgezogenen Ruhestand; das 

Gros der Arbeitskrafte aber wurde 

lediglich in einen Fortbildungskurs 

geschickt und hatte dann auf Ar

beit "zu warten" (daiye) - der chi- 

nesische Euphemismus fiir Arbeits- 

losigkeit. In den ersten sechs Mo- 

naten nach ihrer Entlassung erhiel- 

ten sie 75% ihres Lohns, nach ei

nem halben Jahr senkte sich dieser 

Anspruch auf eine Beihilfe von nur 

noch 30 Yuan pro Monat.

Zwei andere Shenyanger Firmen, 

die ebenfalls schwer verschuldet 

gewesen waren, konnten sich im 

letzten Augenblick noch aus eige- 

ner Kraft sanieren.

Shenyang war m.a.W. zum Experi- 

mentiergebiet einer fiir die Volks- 

republik ganz neuartigen Rechts- 

materie geworden. Die hier gesam- 

melten Erfahrungen gingen in den 

Entwurf eines Konkursgesetzes ein, 

das Mitte 1986 vom Standigen 

AusschuB des VI.NVK beraten und 

probeweise den Stadten Shenyang, 

Wuhan und Chongqing (Provinz 

Hebei) zugewiesen wurde.

Das Konkursgesetz sollte dem 

Wettbewerbsgedanken forderlich 

sein und wurde allgemein als "un- 

vermeidlicher historischer Schritt" 

bezeichnet.

Welches Kopfzerbrechen die Ma- 

terie bereitete, geht allein schon 

aus der Tatsache hervor, daB die 

Delegierten der 17.Sitzung des 

Standigen Ausschusses des VI.NVK 

sich im August 1986 iiber den Er- 

laB des neuen Gesetzes noch nicht 

schliissig werden konnten, sondern 

eine Sondergruppe mit der weiteren 

Uberpriifung beauftragten (87). 

Erst bei der 18.Sitzung am 

2.12.1986 wurde das Gesetz in sei

ner endgiiltigen Form verabschiedet 

(88). Es handelt sich hier, wohl- 

gemerkt, um einen der wenigen 

Faile eines formellen Gesetzes (fa), 

das allerdings in Klammern bereits 

wieder den Vermerk "versuchswei- 

se" (shixing) tragt. Das Gesetz ist 

eines der juristisch sorgfaltigsten 

Ausarbeitungen und liest sich fast 

wie das entsprechende deutsches 

Gesetz, dem es sowohl in Inhalt als 

auch in der Formulierung offen- 

sichtlich nachempfunden ist. Auch 

in China handelt es sich namlich 

beim Konkurs um ein Verfahren 

der streitigen Gerichtsbarkeit, das 

dem Zweck dient, das gesamte, der 

Zwangsvollstreckung unterliegende 

Vermogen, also die Konkursmasse, 

eines zahlungsunfahigen Schuldners 

fiir die gleichmaBige Befriedigung 

der teilnahmeberechtigten Glaubi

ger zu verwenden.

Konkursfahig sind nach dem Ge

setz zunachst einmal nur volkseige- 

ne Unternehmen, doch hat das be

reits erwahnte Verfahren in Shen

yang gezeigt, daB auch Kollektiv- 

unternehmen betroffen sein kdnnen 

- und im Ernstfall wohl auch Pri- 

vat- sowie Mischunternehmen.

Das Konkursverfahren wird im all- 

gemeinen auf Antrag eines Glaubi- 

gers eroffnet (§ 7). Zustandig ist 

das Volksgericht am Wohnsitz des 

Schuldners (§ 5).

Sachliche Voraussetzung ist ein 

Konkursgrund, d.h. im allgemeinen 

die Zahlungsunfahigkeit (§ 3). Al

lerdings kann der Konkurs nicht 

durchgefiihrt werden, wenn es sich 

bei dem betroffenen Unternehmen 

entweder um einen fiir die Volks- 

wirtschaft unentbehrlichen Betrieb 

handelt Oder wenn Garantie dafiir 

geleistet wird, daB die Schulden 

innerhalb einer Halbjahresfrist seit 

Konkursantrag beglichen werden 

(§ 3).

Kommt es zwischen dem Schuld- 

nerbetrieb und der Glaubigerver- 

sammlung zu einer Vergleichsver- 

einbarung (hejie xieyi), so erfolgt 

die Einstellung (zhongzhi) des 

Konkursverfahrens.

Wird das Verfahren eroffnet, so 

konnen keine Einzelschulden mehr 

beglichen werden (§ 12). Das Ge- 

richt bestellt eine Konkursverwal- 

tergruppe (qingsuanzu, worth: "Be- 

reinigungsgruppe", §§ 24, 37), die 

Vorschlage iiber die Verteilung der 

Masse erarbeitet, und beruft die 

Glaubigerversammlung (zhaiquan- 

ren huiyi) ein (§ 14). Die Vet' 

sammlung priift die Einzelheiten. 

erbrtert eine eventuelle VergleichS' 

vereinbarung und erarbeitet Vot' 

schlage fiir das Verteilungsverfah' 

ren (§ 15).

Die Konkursverwaltergruppe ha1 

die Masse zu sammeln und zu vet' 

walten und Inventar sowie Bilan2 

aufzustellen. Sie verfiigt auch iiber 

die Verteilung und kann die not' 

wendigen Rechtsgeschafte durch' 

fiihren (§ 24). Sie kann des weite' 

ren Vertrage des Konkursbetrieb$ 

entweder aufheben oder aber et' 

fiillen. Hebt sie den Vertrag auf, s° 

gehbrt die daraus entstehend6 

Schadenersatzforderung zu den 

Forderungen gegen die Konkurs' 

masse (§ 26).

Die Konkursverwaltergruppe tritt, 

was sich von selbst versteht, an di6 

Stelle des Gemeinschuldners, der ja 

mit Beginn des Konkursverfahrens 

keine Verfiigungen iiber sein Vet' 

mogen mehr vornehmen kann. All6 

von ihm trotzdem getiitigten 

Rechtsgeschafte sind prinzipieH 

nichtig (§ 12).

Ahnlich wie in der deutschen gib1 

es auch in der neuen chinesischet1 

Konkursordnung eine Reihenfolg6 

bei der Befriedigung von Forde' 

rungen, die sich mit den Stichwor- 

ten Aussonderung, Absonderung- 

Begleichung der Masseschulden, 

der Massekosten, der bevorrechtig' 

ten Konkursforderungen und det 

iibrigen Forderungen bezeichnet1 

laBt. Unter die Aussonderung (qu' 

hui, worth: "Zuriickholung") fall®11 

alle GegenstSnde, die nicht Eigen' 

turn des Schuldners sind und ant 

die dieser auch keinen besonderen 

Anspruch hat.

Das Absonderungsrecht (youxia11 

shouchangde quanli, worth: "vot' 

rangiges Empfangsrecht") ist ij 

§ 32 und (indirekt auch) in § 

geregelt. Ein solches Absonde' 

rungsrecht besteht dann, wenn 

Gegenstand zugunsten eines GlaU' 

bigers gesichert ist, wobei aus den1 

Text nicht klar hervorgeht, ob eS 

sich hier um eine dingliche Sicher' 

heit, z.B. ein Pfandrecht handeln 

muB.

Aus der Konkursmasse selbst, de' 

ren Umfang in den §§ 28 ff. de' 

tailliert festgelegt ist, sind ein6 

Reihe von Forderungen vorweg zU 

begleichen, namlich zunachst ein' 

mal die Massekosten (pochan fei' 

yong, worth: "Konkursaufwendun'
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gen"), die aus Geschaften oder 

Handlungen der Konkursverwalter- 

gruppe entstehen, z.B. ProzeBko- 

sten, Honorare filr Revisoren etc., 

inklusive Massekosten.

AnschlieBend sind die "bevorrech- 

tigten Konkursforderungen" zu be- 

friedigen, namlich die Lohnforde- 

rungen der Betriebsangestellten und 

die Steuerforderungen des Fiskus 

(§ 37).

Erst dann geht es an die gleichma- 

Bige Befriedigung der verschiede- 

nen Glaubigerforderungen gegen 

die Konkursmasse.

Der Konkurs endet mit der volli- 

gen Verteilung der Masse. Forde- 

rungen, die nicht befriedigt werden 

konnten, konnen gemaB § 38 nicht 

mehr beglichen werden. Hier gibt 

es also einen Unterschied zur deut- 

schen Konkursordnung, die in 

§ 164 vorsieht, daB eine solche 

Restforderung spater immer noch 

im Wege der Einzelzwangsvoll- 

streckung geltend gemacht werden 

kann.

Nach Beendigung des Verfahrens 

veranlaBt die Konkursverwalter- 

gruppe die Loschung des liquidier- 

ten Unternehmens aus dem Han- 

delsregister (§ 39).

In § 42 wird endlich noch be- 

stimmt, daB nach den Schuldigen 

zu suchen ist. Bei Konkursdelikten 

ist gemaB § 187 StGB zu verfahren.

In § 43 befindet sich noch eine 

wichtige - und hochst bezeichnen- 

de - Erganzung: Das neue Kon- 

kursgesetz soil namlich erst drei 

Monate nach ErlaB des Betriebsge- 

setzes wirksam werden, welch letz- 

teres freilich einstweilen (Stand: 

Mai 1986) noch auf sich warten 

laBt, nachdem es bereits, wie oben 

erwahnt, einmal vom Standigen 

AusschuB des NVK auf die lange 

Bank geschoben worden ist.

2.2.3.

Die neuen MiBbrauchsmoglichkei- 

ten - und die gesetzlichen Gegen- 

maBnahmen

Je unabhangiger und vielfaltiger 

die Betriebe werden, umso mehr 

besteht auch die Gefahr, daB sich 

"Schwindler", "Scheingesellschaften" 

und "Chamaleons" unter sie mi- 

schen (89).

So gebe es, lautet eine haufige 

Klage, "Gesellschaften", die keinen 

festen Geschaftssitz und schon gar 

kein Kapital besaBen, sondern ihre 

Geschafte aus dunklen Quellen fi- 

nanzierten, mit zweifelhaften Ge- 

schaftsmethoden arbeiteten und 

manchmal - unter Mitnahme statt- 

licher Gewinne - uber Nacht wie- 

der verschwanden.

Andere "Gesellschaften" wiederum 

seien in Wirklichkeit nichts anderes 

als ehemalige Regierungsabteilun- 

gen, die sich lediglich umbenannt 

haben, um den bei der Vereinfa- 

chung der Verwaltungsapparate 

entlassenen Angestellten profitbrin- 

gende Posten zu sichern. Da viele 

der Betreiber unfahig seien, eine 

Gesellschaft auf moderne Art zu 

fiihren, behielten diese Organisa- 

tionen ihre alten administrativen 

Gewohnheiten bei und lebten von 

den Gewinnen der Fabriken in ih- 

rem ehemaligen Zustandigkeitsbe- 

reich. Einer neueren Untersuchung 

zufolge gehbrten Anfang 1985 

nicht weniger als 83,3% der 144 

"Gesellschaften" in Chongqing, Wu

han und zwei weiteren Stadten zu 

dieser Kategorie von Scheingesell- 

schaften.

Daneben gebe es schlieBlich noch 

fortbestehende Regierungsabteilun- 

gen, die ebenfalls den Verlockun- 

gen des bliihenden Markts nicht 

widerstehen konnten und die unter 

Umgehung einschlagiger Verbote 

"Gesellschaften" unter Tarnbezeich- 

nungen griindeten. Diese "Chama

leons" besaBen m.a.W. eine Doppel- 

identitat und nutzten ihren behord- 

lichen Macht- und Marktinforma- 

tions-Vorsprung filr illegale Ge

schafte aus.

An dieser Stelle macht sich der 

Mangel eines Gesellschaftsrechts 

besonders unangenehm bemerkbar. 

Die Regierung kann gegen solche 

VerstbBe zwar mit ErklSrungen 

und Strafandrohungen vorgehen, 

doch haben solche Sanktionen, wie 

die Praxis zeigt, nicht immer die 

gewiinschte Wirkung.

Ein Beispiel filr dieses Drohverhal- 

ten ist ein Rundschreiben des 

Staatsrats vom 20.August 1985, in 

dem darauf hingewiesen wird, daB 

bei der Lizenzvergabe filr Gesell

schaften und bei der Registrierung 

vor allem folgende Kriterien zu 

beachten seien (90):

- Strikte Trennung von Regie- 

rungsstellen und Betriebsmanage- 

ment. Soweit zwischen Partei/Re- 

gierungsabteilungen und Wirt- 

schaftsunternehmen nach wie vor 

kommerzielle Verbindungen beste- 

hen, miiBten sie gelbst werden. 

Staatsbeamte, die in einer Gesell

schaft als Betriebsverwalter tatig 

sind, hatten ihren Regierungsposten 

aufzugeben.

- Strenge Uberpriifung aller neu- 

gegriindeten Gesellschaften. Jedes 

Unternehmen miisse einen festen 

Sitz filr Produktion und Verwal- 

tung, ausreichende Einrichtungen 

und Belegschaften und eine solide 

finanzielle Basis besitzen. Gesell

schaften, die diesen Anforderungen 

nicht genilgen, diirften keine Li- 

zenz erhalten und seien gegebenen- 

falls zu liquidieren.

- Erhbhte Sorgfalt bei der Regi

strierung einer Gesellschaft. Vor 

der Lizenzvergabe miisse die Qua- 

lifikation des Antragstellers sorg- 

faltig gepriift werden. Die zustan- 

digen Beamten hafteten im Faile 

einer nachlassigen Handhabung ih- 

rer Aufsichtspflicht.

- Gesellschaften, die sich nicht an 

ihren GeschSftsbereich halten, son

dern sich auf Spekulationen einlas- 

sen, ihre Preise beliebig erhohen 

und andere illegale Geschafte be- 

treiben, verloren ihre Geschaftsli- 

zenz und seien zu bestrafen.

Ein praktischer Fall war der des 

pensionierten Beamten Wang Zhu- 

xin, der 1984 bei der Stadt Wuhan 

eine Lizenz filr ein von ihm aufge- 

zogenes Alteisen-Handelsgeschaft 

beantragte. Er gab an, seine Ge

sellschaft verfiige uber ein Kapital 

von 100.000 Yuan, wahrend es tat- 

sachlich nur 6.000 waren. Nachdem 

er seine Lizenz erhalten hatte, un- 

terzeichnete er zahlreiche Vertrage, 

die grdBtenteils mit Eisenhandel 

nichts zu tun hatten und die auch 

nicht erfiillt werden konnten, und 

nahm innerhalb weniger Monate 

1,4 Mio.Yuan ein.

2.2.4.

Eine neue Eigentumsordnung in 

Sicht?

Durch die Koordinationsreform soil 

sichergestellt werden, daB fur die 

Verwaltung von Betrieben sowie 

filr das Verhaltnis zwischen ver- 

schiedenen Betrieben in Zukunft 

nicht mehr primar formale Eigen- 

tumsgesichtspunkte, sondern viel- 

mehr Kriterien der Wirtschaftseffi- 

zienz maBgebend sein sollen.

Abzugehen ist also von der bisheri- 

gen Einschrankung des starren 

Staats- oder Kollektiveigentums an 

Wirtschaftsbetrieben - wobei Uber- 

legungen zur Reform der gesamten
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Eigentumsstruktur ins Visier riik- 

ken. Das Staatseigentum konnte da- 

durch beispielsweise in mindestens 

drei Richtungen neu ausgerichtet 

werden, namlich durch Herstellung 

"horizontaler Verbindungen" zwi- 

schen Staats-, Kollektiv- und Indi- 

vidualbetrieben, ferner durch 

pachtweise Uberlassung staatseige- 

ner Unternehmen an Kollektive 

und Einzelpersonen Oder aber, 

drittens, durch die Ausgabe von 

Schuldverschreibungen und Aktien.

In einem ausfuhrlichen Artikel in 

der Volkszeitung (91) stellt ein 

Wirtschaftsprofessor der Beijinger 

Universitat, Li Yining, eingehende 

Uberlegungen zur Reform der Ei

gentumsstruktur an.

Wenn man, wie es durch die Re

former beschlossen wurde, die Be- 

triebe ernsthaft beleben und mit 

neuer Dynamik erfullen wolle, so 

gelte es, Nagel mit Kbpfen zu ma- 

chen und die erforderlichen recht- 

lichen Konsequenzen auch fur das 

Eigentumssystem zu ziehen.

Anzustreben sei ein wirtschaftliches 

Dualsystem, das einerseits aus 

staatseigenen GroBbetrieben beste- 

he, die im bisherigen Stil weiter- 

verwaltet werden, und andererseits 

aus Hunderttausenden von Klein- 

und Mittelbetrieben, die nach alien 

Regeln der Kunst zu neuen Kom- 

binaten verflochten, verpachtet 

oder aber im Wege von Aktien und 

Schuldverschreibungen zu kapitali- 

sieren seien.

Am Ende verblieben dann einige 

nach bisherigem Schema staatlich 

weiterverwaltete GroBbetriebe, die 

fur die Volkswirtschaft von grund- 

legender Bedeutung sind, wie z.B. 

Banken, Eisenbahnen, Telefon-, 

Telegraphen- und Postamter sowie 

verschiedene Grundindustrien.

Auf der anderen Seite aber seien 

neue Formen der Eigentumsgestal- 

tung zu praktizieren, vor allem 

mittels Vergabe von Aktien und 

Schuldverschreibungen. Neuzu- 

grundende Spezialbanken, Eisen- 

bahn-, Elektrizitdts- und Fernmel- 

degesellschaften etc. sollten eben- 

falls als Aktiengesellschaften er- 

richtet werden.

Die Aktien sollten fiber Spezialban

ken oder Treuhand- und Investi- 

tionsgesellschaften begeben werden. 

Der Staat solle an der Betriebsver- 

waltung nicht mehr direkt beteiligt 

sein, sondern mbge vielmehr selber 

Aktien kaufen oder einer neuen 

AG langfristige Darlehen beschaf- 

fen.

Am Ende einer solchen Reform der 

Eigentumsstruktur bleibe, wie ge- 

sagt, nur noch eine kleine Zahl 

staatseigener Betriebe erhalten, 

wahrend auf der anderen Seite 

zahlreiche Aktiengesellschaften und 

genossenschaftliche Betriebe ent- 

standen waren - die erstere Kate- 

gorie umfasse hierbei hauptsachlich 

groBe und mittelgroBe, die letztere 

dagegen Klein-Betriebe.

2.3.

Preisreform

2.3.1.

Von den Nachteilen der "hochzen- 

tralisierten" Preisbildung

Geraume Zeit war, wie oben (1.2.) 

bereits erwahnt, die Preisreform als 

Schliisselsektor fiir die gesamte 

Wirtschaftsreform betrachtet wor- 

den. Die Enttauschung mit der 

Entwicklung hat inzwischen frei- 

lich zu einer Zuriickverlagerung 

des Schwergewichts auf die Be- 

triebsreform gefiihrt. Immerhin 

aber hat sich auch so die strategi- 

sche Bedeutung des Preisbereichs 

geniigend deutlich abgezeichnet!

In einer Marktwirtschaft, wo es um 

Maximierung der Profite geht, 

spielt die Preisgestaltung bekannt- 

lich die alles iiberragende Rolle. 

Die Erwartung, uber den Preis hb- 

here Gewinne zu erzielen, ist das 

Hauptmotiv fiir intensivere Investi- 

tionen, fiir erhbhte Arbeitsanstren- 

gungen und fiir technologische In- 

novationen.

Ein solches Stimulans war der chi- 

nesischen Wirtschaft jahrzehntelang 

unbekannt. Hier herrschten starre 

Mechanismen vor: Die Preise wur- 

den von der Regierung, nicht von 

den Betrieben festgelegt; es domi- 

nierten Festpreise; die strenge 

Preisiiberwachung fiihrte dazu, daB 

Preisanpassungen normalerweise 

erst nach drei oder fiinf Jahren 

moglich waren.

Dieser starre Preisbildungsmecha- 

nismus war die Konsequenz jenes 

hochzentralisierten Wirtschaftssy- 

stems, wie es im Zuge der Uber- 

nahme des sowjetischen Vorbilds 

seit 1953 vorherrschte. Es gab hier 

offiziell keine Tausch-, sondern 

nur Gebrauchswerte, die nach poli- 

tischen Gesichtspunkten festgelegt 

wurden, weshalb die prioritare 

Schwerindustrie die hbchsten Preise 

zugesprochen erhielt, wahrend die 

Landwirtschaft fiir ihre Produkte 

mit Almosenpreisen abgefunden 

wurde.

Eingefrorene Preise hatten zwar 

den Vorteil, daB die Knappheit 

gleichmaBig weitergegeben wurde, 

doch wurde diese positive Seite im 

Laufe der Zeit bei weitem durch 

die Nachteile wieder egalisiert. Die 

Preisdifferenz bei gleichartigen 

Waren entsprach namlich kaum Je

mals den Qualitatsunterschieden; 

ferner waren die Preisparitaten 

zwischen verschiedenen Waren ir

rational und spiegelten nicht 

Markt-, sondern politische Macht- 

gesichtspunkte wider; und drittens 

belasteten sie, vor allem bei den 

Landwirtschaftsprodukten, den 

staatlichen Subventionshaushalt: Je 

reicher die Ernte, desto schwerer 

die Last!

Die Folgen dieser politisch be- 

stimmten Preispolitik lassen sich 

leicht ausmalen: Getreideproduzen- 

ten sahen keine Veranlassung, mehr 

zu erzeugen, als unbedingt nbtig 

war: Wozu sich anstrengen, wenn 

ohnehin nichts zu verdienen ist!? 

Zweitens bestanden aber auch in- 

nerhalb der Industrie verzerrte 

Preisrelationen. Die Profitrate in 

staatseigenen Industriebetrieben be

trug 1979 beispielsweise bei Kohle 

2,1%, bei der Kautschukverarbei- 

tung 44,9% und bei Armbanduhren 

gar 61,1% - und dies alles unab- 

hangig von der Leistung des jewei- 

ligen Betriebs! Drittens waren die 

Preise fiir Dienstleistungen, nicht 

zuletzt auch fiir Verkehrs- und 

Transportmittel zu niedrig einge- 

stuft - eine typische Folge der 

MiBachtung des tertiaren Sektors 

durch die stalinistische Planungs- 

ideologie.

All diese Verzerrungen kamen den 

Staat teuer zu stehen; denn er 

muBte, um das starre Preissystem 

halten zu kbnnen, gewaltige Sub- 

ventionen aufbringen. Von 1971 bis 

1980 beispielsweise betrugen sie 

22% der finanziellen Einnahmen 

(92).

Reformen waren also unaufschieb- 

bar, wenn frische Farben in die 

graue Landschaft kommen sollten.

2.3.2.

Von der "einheitlichen" zur "ver- 

tragsgemaBen" Preispolitik

Zwischen den Experten besteht ein 

Streit dariiber, wann nun eigentlich 

die Preisreform begonnen hat, ob 

1979 oder aber 1985. Es sind wohl 

beide Antworten richtig; denn 1979 

begann die Preis-, 1985 dagegen 

die Preisverwaltungs-Reform. Das 

erstere Datum stand im Zusam- 

menhang mit den landwirtschaftli- 

chen, das letztere mit den indu- 

striellen ReformmaBnahmen.
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2.3.2.1.

Die Pionierfunktion des Getreide- 

preises

Bei der Preisreform handelt es sich 

um eine "harte NuB"; geht es hier 

doch um eine Thematik, die, wie 

die chinesische Fiihrung sehr wohl 

weiB, bisher noch "von keinem so- 

zialistischen Land befriedigend ge- 

Idst worden ist" (93).

Da die Frage so schwierig ist, be- 

schloB die chinesische Fiihrung ei- 

nen hbchst eigenwilligen Kurs, in

dem sie festlegte, daB auch die 

Preisreform zuerst von den Dbrfern 

sowie von den Agrar- und neben- 

gewerblichen Produkten ausgehen 

und erst dann auf die Stadte und 

die Industriewaren iibergreifen sol- 

le (94). Pioniergebiet der 1985 voll 

einsetzenden Preisreform sollten 

deshalb vor allem zwei Hauptnah- 

rungsmittel sein, nSmlich Getreide 

und Schweinefleisch. Vor der 

Preisfreigabe kostete die Produk- 

tion von 1 kg Schweinefleisch ge- 

nau 1,48 Yuan, wShrend der staat- 

liche Aufkaufpreis bei 1,3 Yuan 

lag. Die Bauern verkauften 1 kg 

also mit einem Verlust von 

0,18 Yuan - kein Wunder, daB sie 

an der Tierzucht wenig Gefallen 

fanden. Wendeten sie sich aber 

einmal - so das Kalkiil der Preis- 

behdrden - mit Energie einer ge- 

winnbringenden Schweinezucht zu, 

so wiirde zwar auf kurze Frist der 

Preis in die Hohe schnellen, sich 

jedoch, bei schnellsteigendem An- 

gebot schon bald wieder auf ein 

erschwingliches Niveau einpendeln.

Ziel der Fiihrung muBte es sein, 

Angebot und Nachfrage vor allem 

bei Landwirtschaftsprodukten in 

ein Gleichgewicht zu bringen. So

lange die Nachfrage nach solchen 

Giitern das Angebot iibertraf, wa- 

ren staatliche Festpreise sowohl fiir 

den An- als auch fiir den Verkauf 

unausweichlich.

Erst als Angebot und Nachfrage 

Mitte der achtziger Jahre bei eini- 

gen wenigen Warengruppen (z.B. 

Getreide und Schweinefleisch) ein 

Gleichgewicht erreichten, kam die 

Tendenz auf, die Preise freizuge- 

ben und das "Wertgesetz", d.h. die 

Mechanismen von Angebot und 

Nachfrage, ins Spiel zu bringen, 

vor allem bei der VerauBerung des 

UberschuBgetreides, das den Bau

ern verblieb, nachdem sie dem 

Staat die Ablieferungsquote ver- 

kauft hatten. Nach einer Ankiindi- 

gung Zhao Ziyangs plant die Re

gierung von 1985 an jahrlich zwi- 

schen 75 und 80 Mio.t an Uber- 

schuBgetreide aufzukaufen (95), 

das iibrige Getreide aber dem 

Markt zu iiberlassen.

Ein drittes Szenario wiirde, so 

wuBte man damals bereits, in dem 

Augenblick fallig, da das Angebot 

die Nachfrage iiberstiege: Vor al

lem bei Schweinefleisch und Ge

treide war dies in einigen Regionen 

bereits 1985 der Fall. Damit hier 

kein die weitere landwirtschaftliche 

Entwicklung IShmender Preisverfall 

eintreten konnte, beschloB die Re

gierung, mit Stiitzungskaufen ein- 

zugreifen und ahnlich zu reagieren, 

wie man dies bereits von der EG 

her kennt. Sollten also die Markt- 

preise unter die staatlichen An- 

kaufspreise fallen, so wolle die Re

gierung den gesamten UberschuB 

zu Regierungspreisen aufkaufen 

(96).

Langfristiges Ziel der Reformer 

muB es aber, wie gesagt, sein, ein 

Gleichgewicht zwischen Giiteran- 

gebot und -nachfrage zu erstreben 

und dadurch endgultig dem Markt 

zum Durchbruch zu verhelfen.

2.3.2.2.

Auf der Suche nach einem "mittle- 

ren Weg" zwischen umfassender 

Preisbindung und Preisfreigabe

Mit der Wiederanerkennung des 

Warencharakters zahlreicher Giiter 

tauchte das Problem der Preiskon- 

trolle auf. Samtliche Preise festzu- 

legen war nun genauso wenig dis- 

kutabel wie das andere Extrem, 

namlich die gdnzliche Preisfreigabe.

Wie aber sollte der Mittelweg aus- 

sehen und wie sollte er vor allem 

rechtlich ausformuliert werden?

Nach klassischer sozialistischer 

Auffassung ist der Preis bekannt- 

lich nicht - wie beim "Kapitalis- 

mus" - das Ergebnis von Angebot 

und Nachfrage, sondern vielmehr 

der Wertausdruck der in einer Ware 

enthaltenen gesellschaftlich not- 

wendigen Arbeit. Von dieser 

Grundregel gibt es allerdings Ab- 

weichungen, die das Resultat poli- 

tischer Entscheidungen sind, so z.B. 

wenn eine Ware durch Subventio- 

nen verbilligt oder aber wenn sie 

("Luxusgut") bewuBt verteuert wird 

oder aber wenn, wie es in China 

jahrelang geschehen ist, die Indu

strie auf Kosten der Landwirt- 

schaft gefbrdert werden soil, wenn 

Bauern ihre Produkte also billig 

abgeben, im Gegenzug aber fiir In- 

dustrieprodukte Hdchstpreise zah- 

len miissen, so daB sich die Preis- 

schere zwischen Agrar- und Indu- 

strieprodukten immer weiter bff- 

net.

Regulationen dieser Art waren in 

China jahrzehntelang durch politi- 

sche Uberlegungen bedingt. Um sie 

durchzuhalten, bedurfte es einer 

sorgfaltigen Gesamtplanung und 

vor allem einer prazisen Uberwa- 

chung der Preisdisziplin. Uberdies 

gait es, die Relationen zwischen 

An- und Verkaufspreisen, zwi

schen GroB- und Einzelhandels- 

preisen, zwischen verschiedenen 

Regionen und auch zwischen ver

schiedenen Jahreszeiten sorgfaltig 

zu differenzieren. Festzulegen wa

ren ferner Betriebspreise, Indu- 

strieabgabepreise, GroBhandelsprei- 

se und Einzelhandelsverkaufspreise. 

Sie ergaben sich im allgemeinen 

aus der Formel: Selbstkosten + Ge- 

winn = Betriebspreis + produktge- 

bundene Abgabe = Industrieabga- 

bepreis + GroBhandelsspanne = 

GroBhandelsabgabepreis + Einzel- 

handelsspanne = Einzelhandelsver- 

kaufspreis.

Damit nicht genug, gait es noch 

weitere Differenzierungen zu tref- 

fen:

- Da gab es zunachst einmal zen- 

trale, lokale und Danwei-Preisfest- 

setzungs- und Kontroll-Stellen. Sie 

waren nach dem Prinzip der stu- 

fenweisen Festlegung der Preise 

unter einheitlicher staatlicher Lei- 

tung aufgebaut. Die Preise der 

wichtigsten Industrie- und Land- 

wirtschaftsprodukte wurden von 

der Zentrale, d.h. dem Staatlichen 

Preisamt, die der weniger wichti- 

gen Giiter von den lokalen Preisab- 

teilungen und - fiir die restlichen 

Giiter - von den einzelnen Danweis 

innerhalb vorgegebener Preisrah- 

men festgelegt.

Einzelheiten dazu wurden in den 

vom Staatsrat am 7.7.1982 verab- 

schiedeten "Vorlaufigen Bestim- 

mungen iiber die Preisverwaltung" 

(wujia guanli) dekretiert (97).

- Zu unterscheiden war ferner 

zwischen Festpreisen, Verhand- 

lungspreisen und Marktpreisen (oh- 

ne oder mit vorgegebener Marge). 

Die meisten Schwerindustriepro- 

dukte muBten zu Festpreisen ge- 

handelt werden. Bei Leichtindu- 

strieprodukten konnte demgegen- 

iiber z.T. bereits iiber den Preis 

verhandelt werden. Marktpreise 

waren vor allem auf den Dorf- 

miirkten zulassig.
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Auch die Preise und Gebiihren fur 

Dienstleistungen (Transporte, Ho- 

tellerie, Schulgebiihren, Theater- 

eintrittspreise etc.) wurden von den 

zentralen oder lokalen Preisbehbr- 

den festgelegt und kontrolliert. Pri

vate Dienstleistungsgewerbe setzten 

demgegeniiber ihre Preise nach 

Marktgesichtspunkten fest.

Die Preisverwaltungsbestimmungen 

legten fest, daB die staatlichen 

Festpreise nach wie vor die Haupt- 

form bleiben soli.

Diese Festlegung und ihre perma- 

nente Abstimmung untereinander 

ist eines der schwierigsten wirt- 

schaftspolitischen Geschafte. Immer 

wieder sollen zu diesem Zweck, 

wie es in der Volkszeitung heiBt 

(98), KongreBabgeordnete sowie 

Vertreter der Massenorganisationen 

mit den amtlichen und den freiwil- 

ligen Preispriifern zusammenkom- 

men und Harmonisierungsvorschla- 

ge erarbeiten. Dariiber hinaus gelte 

es, die Einhaltung der Preisdiszi- 

plin permanent zu uberwachen und 

gegen Zuwiderhandlungen mit 

Strafen vorzugehen, die sowohl 

wirtschaftlicher als strafjustitieller 

Art sein kbnnten. Auf der anderen 

Seite solle man aber auch besonde- 

re Preisdisziplin belohnen, sei es 

nun mit immateriellen (bffentliche 

Belobigung) oder aber materiellen 

Mitteln (Pramien etc.).

2.3.23.

Die sechsmalige "Readj ustierung" 

der Preise zwischen 1979 und 1985; 

Schwierigkeiten mit der "Preisdiszi

plin"

Seit dem Beginn der Preisreform 

i.J. 1979 wurden die Preise landes- 

weit immerhin sechsmal readju- 

stiert: (1) Zuallererst erhielten die 

Bauern fiir ihre Produkte hbhere 

Preise: 1983 waren es gegeniiber

1978 beachtliche 47,7%! (2) 1979 

wurden die Verkaufspreise fiir acht 

Nebennahrungsmittel in den Stad- 

ten um etwa 30% erhoht. (3) Von

1979 ab wurden die Preise fiir ei- 

nige Roh- und Werkstoffe, die bis- 

her unterbewertet gewesen waren, 

ebenfalls erhoht, vor allem fiir 

Rohkohle, Roheisen und Walzstahl. 

(4) 1981 wurden die Preise fiir 

Polyesterfaserstoffe herabgesetzt 

und die Preise fiir Tabak und Spi- 

rituosen erhoht. (5) 1983 erfolgte 

eine Herabsetzung der Preise fiir 

Kunstfasergewebe und eine gleich- 

zeitige Erhbhung fiir Baumwollge- 

webe. (6) 1984/85 schlieBlich wur

den die Tarife fiir Eisenbahn und 

Schiffe erhoht.

Soweit die Anordnungen, die frei- 

lich nicht immer befolgt wurden. 

PreisverstbBe wurden von jetzt an 

zu einem offensichtlich unausrott- 

baren Ubel, gegen das der Staatsrat 

(zumeist iiber sein Preisamt) mit 

periodischen Anordnungen und 

Drohgesten einzuschreiten versuch- 

te. So z.B. mit einem Rundschrei- 

ben vom 8.Januar 1982 iiber die 

"Stabilisierung (wending) der Preise 

in den stadtischen Markten" (99), 

in dem der Staatsrat - und zwar 

nicht zum ersten Mai! - darauf 

hinwies, daB samtliche industriellen 

und landwirtschaftlichen Erzeug- 

nisse, deren Einzelhandelspreise 

vom Staat festgelegt werden, zu 

eben diesen Festpreisen verkauft 

werden miissen. Ferner diirften 

Einzelhandelspreise fiir solche Wa

ren, deren Preise nicht festgelegt 

sind, nur herabgesetzt, nicht dage- 

gen erhoht werden. Vor allem 

miiBten die Ankaufspreise fiir 

Agrarprodukte stabilisiert werden. 

Die Volksregierungen aller Ebenen 

seien aufgefordert, Preisuntersu- 

chungen durchzufuhren und die 

Massen zu "mobilisieren", damit 

Praktiken, die dem Inhalt des Zir- 

kulars zuwiderlaufen, aufgedeckt 

werden. Es gelte ganz entschieden, 

Spekulation und Preistreiberei zu 

bekampfen.

Gleichzeitig wurden mit Genehmi- 

gung des Staatsrats die Einzelhan

delspreise fiir vier Warengruppen, 

die sich zu dieser Zeit besonderer 

Nachfrage erfreuten, ab 15.Januar 

gesenkt, namlich fiir Armbanduh- 

ren, SchwarzweiBfernseher, Transi

storradios und bestimmte Kleider- 

stoffe. Die Preissenkungen beliefen 

sich auf 10 bis 20%.

Die Preisanpassungen waren psy- 

chologisch geschickt durchkalku- 

liert; stehen doch die "vier alten 

Anschaffungen" (Radio, Fahrrad, 

Armbanduhr und Nahmaschine) 

sowie die "vier neuen Anschaffun

gen" (Fernseher, Waschmaschine, 

Kiihlschrank und Kassettenrekor- 

der) im Mittelpunkt des "moderni- 

sierten" Konsumverlangens.

Auch in den nachfolgenden Mona- 

ten kam es immer wieder zu Neu- 

regulierungen. Als Beispiel sei hier 

die Neufestsetzung der Preise fiir 

Textilien erwahnt, die mit Rund- 

schreiben des Staatsrats vom 

31.12.1982 erfolgte (100). Dabei 

wurden, wie oben erwahnt, mit 

Wirkung von 1983 an die Preise fiir 

Chemiefaserstoffe im Schnitt um 

20 bis 30% herabgesetzt, wahrend 

gleichzeitig die Preise fiir Baum- 

wollstoffe durchschnittlich um 20% 

angehoben wurden. Nach der Re- 

gulierung sollte das Preisverhaltnis 

von Baumwollstoffen zu Chemiefa- 

serstoffen von 1:2,4 auf 1:1,4 fal

len.

Dies war ein wichtiger BeschluB, 

da immerhin 25% des gesamten 

Einzelhandelsvolumens in China 

auf Textilien entfallen und die 

Preisregulierung daher jeden an- 

geht.

Die Senkung der Preise fiir Che

miefaserstoffe war einerseits auf 

verbesserte Produktionsverhaltnisse 

und Selbstkostensenkung, zum an- 

dern aber auch auf Uberproduktion 

zuriickzufiihren, so daB groBere 

Posten in den Lagern liegenblieben. 

Auf der anderen Seite hatte die 

Regierung seit 1978 die Ankaufs

preise fiir Baumwolle dreimal - 

und damit insgesamt um etwa 50% 

- angehoben, wodurch zwar einer

seits die Baumwollproduktion we- 

sentlich gefordert, andererseits aber 

der Subventionsbetrag iiber eine 

Schmerzschwelle hinaus angehoben 

wurde, so daB der Staatsrat sich 

schlieBlich gezwungen sah, die Fa

sten auf den Konsumenten abzu- 

walzen.

Im gleichen Rundschreiben auch 

wurden erneut die Preise fiir einige 

Leichtindustrie- und Elektronik- 

produkte reduziert, darunter erneut 

fiir Armbanduhren, Wecker, Stoff- 

schuhe, Filme, Farbfernseher und 

einige Ventilatorenmarken.

Durch diese MaBnahmen sollte eine 

Neustabilisierung an der gesamten 

Preisfront erfolgen. Weil die Preis- 

reduzierungen insgesamt etwas um- 

fangreicher waren als die zwi- 

schenzeitlich ermittelten Preiserhb- 

hungen, durfte man wohl zu Recht 

mit einer solchen Stabilisierung 

kalkulieren - falls es nicht wieder- 

um zu schweren VerstbBen gegen 

die "Preisdisziplin" kommen sollte!

Das Thema illegale Preiserhbhun- 

gen diirfte eine Zeitbombe bleiben, 

die an der Preisfront permanent 

weitertickt. Immer wieder sieht 

sich der Staatsrat veranlaBt, mit 

Verordnungen und "Rundschreiben" 

dazwischenzufahren, so u.a. mit ei

nem Zirkular vom 13.Marz 1985, 

in dem die sofortige Einstellung 

jener illegalen Preiserhbhungen ge

fordert wurden, die die "Marktme- 

chanismen" storten und die bevor- 

stehende Reform des Preissystems 

beeintrachtigten.
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Der BeschluB setzte sich vor allem 

mit den Preissteigerungen bei 

wichtigen Lebensmitteln, bei lang- 

lebigen Konsumgutern, Fahrkarten 

und Maschinen auseinander.

In den vorangegangenen Monaten 

hatten einige Regierungsamter, Be- 

triebe und Einzelpersonen die Be- 

stimmungen iiber "Vereinbarungs- 

preise" miBbraucht und dadurch 

zur Verzerrung des Gleichgewichts 

zwischen Angebot und Nachfrage 

beigetragen. Andere wiederum hat- 

ten besonders gefragte Waren ge- 

hortet und sie zu uberhdhten Prei- 

sen verkauft.

Staatliche Festpreise oder aber ex- 

pressis verbis zugelassene "Verein- 

barungspreise" diirften unter keinen 

Umstanden eigenmachtig geandert 

werden. Gegen Spekulation und 

Profitmacherei seien rigorose MaB- 

nahmen zu ergreifen (101).

AnlaB fiir den BeschluB waren die 

Praktiken einer Kohletransportge- 

sellschaft in der Provinz Shaanxi, 

die z.B. Anfang 1985 zwanzig ame- 

rikanische Dodge-Lkws zum staat- 

lich festgesetzten Preis gekauft, sie 

nur zwei Monate lang selbst be- 

nutzt und sie dann zu einem den 

Einkaufspreis um ein Zehntel 

uberschreitenden Betrag an eine 

andere Firma weiterverauBert hat- 

te. Andere Firmen waren diesem 

Beispiel gefolgt und hatten neben 

dem zusatzlichen Gewinn noch 

obskure "Verwaltungsgebuhren" 

kassiert!

23.2.4.

1985: Beginn der Reform des 

Preisbildungsmechanismus: Die

Herausbildung eines Ubergangssy- 

stems

Da die Reformer einsehen muBten, 

daB sich mit bloBem Drehen an der 

Preisschraube eine Flexibilisierung 

nicht herbeiftihren lieB, ging man 

seit 1985 einen Schritt weiter und 

machte sich auch an die Reform 

der Preisbildungsmechanismen, die 

Hand in Hand ging mit der Freiga- 

be der Preise fiir die meisten 

Agrarprodukte (mit Ausnahme von 

Getreide, Baumwolle und Speisedl) 

sowie einer Reihe von industriellen 

Konsumgutern. Fiir Produktionsgii- 

ter (Energietrager und Roh- sowie 

Werkstoffe) wurde ein doppelglei- 

siges Preissystem eingefiihrt, d.h., 

die Preise wurden sowohl durch 

den Plan als auch durch den Markt 

reguliert.

Aufgrund dieser MaBnahmen ent- 

wickelte sich ein Ubergangsmodell, 

das mit zwei Mechanismen arbeitet: 

Einerseits gibt es nach den unten 

noch naher zu erlauternden "Einst- 

weiligen Preisverwaltungsregelun- 

gen" drei Preisformen nebeneinan- 

der, namlich fixe Preise (guojia 

guidingde gouxiao jiage, word, 

"vom Staat festgelegte Einkaufs- 

und Verkaufspreise", so z.B. § 15, 

oder einfach guiding jiage), zwei- 

tens "ausgehandelte" (xieding jiage, 

z.B. § 14) und schwankende oder 

Rahmenpreise (fudong jiage, § 14), 

drittens freie Preise, deren Readju- 

stierung z.T. der Plananpassung, 

z.T. aber dem Marktmechanismus 

iiberlassen wird. Diese verschiedene 

Behandlung gilt fiir verschiedene - 

und als solche vom Gesetzgeber 

jeweils genau bezeichnete - Pro- 

dukte.

Andererseits gibt es aber auch eine 

verschiedene Preisbehandlung fiir 

gleiche Produkte, insofern namlich 

fiir jene Warenmengen, die nach 

Plan produziert werden, ein Fest- 

preis, fiir Uberplanprodukte dage- 

gen ein Marktpreis gilt (zum 

Selbstabsatz von iiber- und auBer- 

planmaBigen Produkten vgl. auch 

oben 2.1.2.). Mit diesem vorsichtig 

gehandhabten Doppelsystem konn- 

ten die schlimmsten Preisverzer- 

rungen abgebaut werden - jedoch 

bei weitem nicht alle. Nach wie vor 

gelten fiir rd. die Halfte aller indu

striellen und landwirtschaftlichen 

Produkte Festpreise, die vom Staat 

"verwaltet" (guanli) werden. Die 

Verkaufspreise fiir Getreide und 

Speisedl, die sehr niederen Mieten 

und die geringen Gebiihren fiir 

viele Dienstleistungen sind immer 

noch durch enorme finanzielle 

Subventionen zu erkaufen. In die

ser kiinstlichen - oder besser ge- 

sagt: administrativ verursachten - 

Verzerrung der Preise liegt auch 

eines der schwersten Hindernisse 

fiir die Reform der Betriebe, deren 

Leistung entweder iiber- oder aber 

unterbewertet wird. Die Umschal- 

tung von der zentralisierten Plan- 

wirtschaft auf die geplante Waren- 

wirtschaft wird unter diesen Um

standen noch erhebliche Zeit in 

Anspruch nehmen und gehbrt u.a. 

zu einer der zentralen Aufgaben 

des 7,Fiinfjahresplans (1986-1990). 

Hierbei gilt es, die direkte Preis- 

kontrolle immer mehr durch indi- 

rekte Mechanismen, d.h. also durch 

"Hebei" zu ersetzen. Bildlich kann 

man sich diesen Vorgang durch den 

Kafig-Vogel-Vergleich verdeutli- 

chen, wobei man sich den Plan als 

Kafig, den Flugraum des Vogels 

aber als Markt vorzustellen hat; 

hierbei kann der Kafig Schuhkar- 

ton- oder aber HallengroBe anneh- 

men: das letztere entsprache den 

reformerischen Vorstellungen. Der 

Markt ist m.a.W. maximal auszu- 

weiten und nur noch durch Rah- 

mensteuerungsmaBnahmen - den 

Kafig eben - zu begrenzen.

Die Bemiihungen der Reformer ge- 

hen alles in allem dahin, die Preis- 

palette flexibler zu gestalten: Eine 

Reihe von Preisen diirfen floaten, 

die Preise fiir "kleine Bedarfsarti- 

kel" werden freigegeben, die Preise 

fiir Agrarprodukte "reguliert" oder 

freigegeben und dariiber hinaus 

noch verschiedene weitere Preisva- 

riationen zugelassen, so z.B. Fix-, 

Rahmen- und freie Preise, die z.T. 

deckungsgleich sind mit Regie

rungs-, Betriebs- und MSrkte- 

Preisen.

Beim Ubergang von der direkten 

zur hauptsachlich indirekten Kon- 

trolle der Preise gilt es eine Reihe 

von Fragen zu Ibsen:

- Frage Nr.l: Welche von den ge- 

genwbrtig zulbssigen drei Preisfor

men soil den Vorrang erhalten?

Raumt man dem Festpreis Prioritat 

ein, so bleibt man im wesentlichen 

beim iiberkommenen Preissteue- 

rungsverhalten, bevorzugt man den 

Rahmenpreis, so ist der Zugriff des 

Staates ebenfalls noch ganz erheb- 

lich. Die Reformer schlagen des- 

halb vor, dem Marktpreis die zen- 

trale Steuerungsrolle zu iiberlassen, 

wahrend Rahmen- und Festpreise 

nur noch eine unterstiitzende Rolle 

spielen sollen. Nur in diesem Fall 

finde eine wirkliche indirelte Glo- 

balsteuerung statt und nur ein sol- 

ches leistungsangepaBtes Preisgefii- 

ge lose betriebliche Initiative und 

unternehmerischen Schwung aus. 

Damit freilich auf der anderen Sei- 

te nicht Profitgier und Spekulation 

um sich greifen kbnnen, blieben 

Fest- und Rahmenpreise nach wie 

vor unentbehrlich.

- Frage Nr.2: An welchen Krite- 

rien sollen sich "verniinftige" Preise 

ausrichten?

Einige Experten gehen davon aus, 

daB jeder Preis "rational" sei, der 

sich im Wege des Angebot-Nach- 

frage-Ausgleichs herausstellt.

Andere Meinungsfiihrer halten die

sem Argument jedoch entgegen, 

daB bei schrankenloser Marktregu- 

lierung am Ende auch Spekula- 

tions- und Monopolpreise als "ver-
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niinftig" gelten miiBten. Daher diir- 

fe es nicht so sehr nur auf Angebot 

und Nachfrage ankommen; viel- 

mehr sei auf den "Wert" einer Ware 

als Hauptkriterium fur die Ratio- 

nalitat eines Preises abzustellen. 

Offensichtlich kommt hier der alte 

Gebrauchswert wieder als Gegen- 

spieler zum Tauschwert ins Kalkiil; 

denn ein Preis solle, so wird argu- 

mentiert, nicht nur Angebot und 

Nachfrage, sondern auch die politi- 

schen Entwicklungsprioritaten wi- 

derspiegeln, die durch MaBnahmen 

der Steuer- und Subventionspolitik 

beeinfluBt werden konnten.

- Frage Nr.3: Kann eine Preisre- 

form ohne die so unpopularen 

Preissteigerungen vor sich gehen?

Hier geht die Mehrheit der Refor

mer davon aus, daB es ganz einfach 

unrealistisch sei, von einer "Nullo- 

sung" auszugehen; handle es sich 

doch bei der Preisreform um eine 

RestrukturierungsmaBnahme, die 

den bisher verzerrten Preismecha- 

nismus beseitigen und damit auch 

die jahrelang auf kiinstliche Weise 

niedriggehaltenen Preise aufheben 

soil. Mieten, Grundnahrungsmittel 

und Tarife fur Nahverkehrsmittel 

wiirden also unvermeidlich steigen; 

dies konne jedoch aus zwei Griin- 

den nicht schaden: Erstens namlich 

konne der Staat den stadtischen 

Arbeitern und Angestellten Preis- 

ausgleichszuschiisse gewahren (was 

ja inzwischen auch geschehen ist) 

und zweitens gelte es zu beurteilen, 

ob mit erhohten Preisen am Ende 

nicht ein besserer Gesamtlebens- 

standard erkauft werde, der sich ja 

bekanntlich nicht so sehr an der 

Preisstabilitat als vielmehr an der 

Entwicklung eines reichen Ange- 

bots ablesen lasse. Drittens aber sei 

zu erwarten, daB bei hbheren Prei

sen auch das - gewinntrachtiger 

gewordene - Angebot bald nach- 

ziehe, so daB es zu einem Aus- 

gleich zwischen Angebot und 

Nachfrage und damit - bei noch 

weitersteigendem Angebot - sogar 

wieder zu einem Riickgang der 

Preise komme.

Langfristig muB China, wie immer 

wieder betont wird, von dem dop- 

pelgleisigen Preissystem herunter- 

kommen und zu einem eingleisigen 

System finden, in dem fur Fest- 

preise kein Platz mehr sei. Eine 

solche Entwicklung freilich ist nur 

dann mbglich, wenn die volkswirt- 

schaftliche Gesamtnachfrage mit 

dem Gesamtangebot zum Ausgleich 

gekommen ist: bis dahin wird es 

vermutlich noch einige Zeit dau- 

ern, falls nicht ohnehin eine erneu- 

te Bevolkerungsexplosion alien 

Kalkiilen einen groBen Strich durch 

die Rechnung macht.

2.3.3.

Das gesetzgeberische Rahmenwerk 

fur die Preisreform

2.3.3.1.

Die "Preisverwaltungsbestimmun- 

gen" von 1982

In der vorangegangenen Beschrei- 

bung des bisherigen Reformver- 

laufs wurden bereits zahlreiche 

Rechtsbestimmungen angefiihrt, die 

jedoch alle in den Schatten gestellt 

werden vom Grunddokument der 

Preisreform, namlich den "Einst- 

weiligen Preisverwaltungsbestim- 

mungen" (wujia guanli zhexing 

tiaoli) die vom Staatsrat bereits am 

7.7.1982 verabschiedet worden sind 

(102). Das Regelwerk umfaBt 41 

Paragraphen, die in 7 Abschnitte 

gegliedert sind.

In Abschnitt 1 ("Allgemeine Be- 

stimmungen") werden Ziele (Plan- 

wirtschaft als Haupt-, und Markt 

als Nebenfunktion) innerhalb eines 

"vom Staat festgelegten Rahmens" 

(guojia guiding fanwei nei) be- 

stimmt. AuBerdem werden staatli- 

che Festpreise (guojia dingjia) als 

"Hauptform" bezeichnet (§ 3).

Zustandig fur die "Preisarbeit im 

ganzen Land" (quanguo wujia 

gongzuo) ist das "Staatliche Preis- 

amt" (guojia wujia ju), dem die 

"Preisabteilungen" (wujia bumen) 

der Volksregierungen auf den ver- 

schiedenen Ebenen unterstehen. In

nerhalb der einzelnen "Systeme" 

(z.B. ministerial geleitete Gesamt- 

komplexe) und Danweis sind 

"Preisorgane" (wujia jigou) Oder 

"Preisbeauftragte" (wujia renyuan) 

(§ 4) zustandig.

GemaB § 5 werden drei Preiskate- 

gorien unterschieden, die unter 

einheitlicher Leitung verschieden 

zu "verwalten und zu beaufsichti- 

gen" sind, namlich die industriellen 

und landwirtschaftlichen Grundgii- 

ter, die unmittelbar vom Staatli- 

chen Preisamt verwaltet werden, 

sodann die (im einzelnen hier nicht 

aufzahlbaren) "verhaltnismaBig 

wichtigen" Giiter (bijiao zhongyao) 

und schlieBlich die "anderen" Git

ter, die im Gegensatz zu den erste- 

ren zwei Kategorien nicht mehr in 

Fest-, sondern in Rahmenpreisen 

festgelegt werden.

GemaB § 7 sind fiir hochklassige 

Giiter hbhere, fiir bescheidene 

Qualitaten dagegen niedrige Preise 

anzusetzen. Anstelle des viele Jahre 

lang gehandhabten Politpreises soil 

nunmehr also eher ein Wirtschafts- 

preis maBgebend sein.

In Abschnitt 2 werden die Zustan- 

digkeiten der Preisverwaltung zwi

schen dem Staatlichen Preisamt und 

den untergeordneten Organen auf 

Provinzebene bzw. in den Danweis 

und "Systemen" festgelegt. Logi- 

scherweise kommt dem Staatlichen 

Preisamt dabei die Festlegung der 

landeseinheitlichen Gesamtsteue- 

rung zu, wahrend die Provinz- u.a. 

Behorden fiir die Verwaltung und 

Kontrolle der Preisrichtlinien in 

ihrem jeweiligen Bereich zustandig 

sind.

Besonders interessant sind die 

Preisfestlegungsrechte von Indu

strie- und Handelsunternehmen 

(§ 14). Sie gelten fiir die einseitige 

Festlegung von Schwankungsprei- 

sen (fudong jiage) innerhalb der 

Schwankungsmargen, fiir die Aus- 

handlung von Preisen in den dafiir 

vorgesehenen Fallen (xieshang 

dingjia), fiir das Auswerfen von 

Preisen beim Probeabsatz u.a.

Nach den noch 1982 erlassenen 

"Einstweiligen Preisverwaltungsre- 

geln" sind Preise grundsatzlich fix, 

vor allem bei Schwerindustriepro- 

dukten (§ 18), aber auch bei 

Leicht-, Textil- und Handwerks- 

produkten (§ 19). Schwankende und 

ausgehandelte Preise bilden die 

Ausnahme, so z.B. fiir Landwirt- 

schaftsprodukte auf den Dorfmark- 

ten (§ 17) oder fiir solche Indu- 

strieprodukte, denen Schwankungs- 

breiten vorgegeben werden (§ 20).

Die Preisverwaltung wird von den 

Preisabteilungen gegeniiber Waren- 

hausern, Treuhandgesellschaften, 

Verbundunternehmen und Privat- 

betrieben einheitlich durchgefiihrt. 

Preisverwaltung gilt iibrigens auch 

fiir Transport- und Dienstlei- 

stungsgebiihren (§§ 25-29).

Abschnitt 5 (§§ 30-35) regelt die 

Preiskontrolle (wujia jiandu). Die 

Preisabteilungen (bumen) aller 

Ebenen haben regelmaBig Preis- 

iiberwachungen vorzunehmen und 

dafiir eigene "Preisuntersuchungs- 

organe" (wujia jiancha jigou) ein- 

zurichten (§ 30). Es besteht auch 

die Moglichkeit, ehrenamtliche 

Preiskontrolleure (§ 32) oder 

VolkskongreBabgeordnete sowie 

Vertreter der Gewerkschaften, der 

Frauenverbande etc. (§ 33) hinzu- 

zuziehen.
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Abschnitt 6 (§§ 36-39) regelt Be- 

lohnungen und Strafen fur beson- 

ders gute Einhaltung bzw. gegen 

VerstoBe.

Wie diese kurze Ubersicht zeigt, 

bleibt dem Gesetzgeber bei der 

Preisreform nur eine Rahmenauf- 

gabe.

Dies wird auch bei anderen Rege- 

lungen deutlich, wie nachfolgende 

Beispiele zeigen.

23.3.2.

Ratenzahlungsbestimmungen

Um etwa dem Konsumbedarf 

Rechnung zu tragen, erlieB der 

Staatsrat am 4.9.1982 ferner Be- 

stimmungen uber Ratenzahlungs- 

plane fur langfristige Konsumgilter 

wie Radiorekorder, Kiihlschranke 

Oder Fernsehgerate (103). Im Nor

malfall sind 30% des Kaufpreises 

anzuzahlen und die restlichen 70% 

in 12 Monatsraten abzugelten. Den 

verschiedenen Regionen ist es frei- 

gestellt, ob sie hierbei Zinsen erhe- 

ben wollen oder nicht. Der Raten- 

vertrag selbst ist als eine Drei-Par- 

teien-Vereinbarung zwischen Ver- 

kaufer, Kaufer und Kaufer-Dan- 

wei aufzuziehen. Letztere kann bei 

Zahlungsverzug regreBpflichtig 

gemacht werden. Sollte wahrend 

des Ratenzahlungszeitraums der 

Preis des gekauften Konsumguts 

steigen, so gilt fur den Vertrag der 

urspriingliche Preis, kommt es da- 

gegen zu einer Verbilligung, so gilt 

der neue Preis (104).

2.3.33.

Preiskontrollbestimmungen

Weitere "gesetzgeberische" Akzente 

auf dem Weg zu einer vorsichtigen 

Ausgestaltung des Ubergangssy- 

stems wurden durch die "Mitteilung 

des Staatsrats uber die verstarkte 

Preisverwaltung und Preiskontrolle" 

vom 30.3.1985 (105), durch die 

"Einstweilige Regelung des Staatli- 

chen Preisamtes uber wirtschaftli- 

che Sanktionen gegen Preisverstd- 

Be" vom 10.8.1985 (106) sowie 

durch die "Vorlaufigen Regeln uber 

die Arbeit auf dem Gebiet der 

Preiskontrolle" vom 10.8.1985 (107) 

gesetzt, welch letztere eine Neufas- 

sung der entsprechenden Bestim- 

mungen vom 24.10.1983 (108) sind.

Wie die Propheten vorausgesehen 

hatten, ist es auch gekommen: Die 

Preiserhdhungen waren plotzlich 

da, vor allem bei einigen Gutern 

wie Fleisch, Eiern, Gefliigel und 

Gemuse! Bis 1985 waren die Ein- 

zelhandelspreise in Beijing um 

durchschnittlich 18,6% gegeniiber 

dem Vorjahr angestiegen. Da das 

durchschnittliche Jahreseinkommen 

der Arbeiter und Angestellten (ein- 

schlieBlich Pramien) jedoch um 

30,9% gestiegen war, habe, wie es 

uberall trostend hieB, am Ende 

kein Verlust stattgefunden.

Seit Juli 1986 lieB das Staatliche 

Preisamt die Preise fur Fahrrader, 

Waschmaschinen, Schwarz-WeiB- 

Fernseher und weitere Industrieer- 

zeugnisse nach Marktgesichtspunk- 

ten pendeln - mit der Folge eines 

schnellen Anstiegs, und zwar um 

6% gegeniiber dem Vorjahr.

Obwohl die Regierung ihre Propa

ganda auf Beruhigung und Besanf- 

tigung einstimmte, scheint sie doch 

selbst uber die Preisanstiege beun- 

ruhigt gewesen zu sein; wurde doch 

in einem Rundschreiben des Staats

rats vom 14.1.1987 erneut zu ver- 

starkter Preiskontrolle aufgerufen. 

U.a. hieB es, daB die Zahl der frei- 

gegebenen Preise auf Sicht strikt 

beschrSnkt und unter Kontrolle 

bleiben miisse; von einer Erweite- 

rung der Kontrolle war also jetzt 

nicht mehr die Rede! (109) Zumin- 

dest voriibergehend hat die Fuh- 

rung an der Preisfront also kalte 

FiiBe bekommen!

2.33.4.

Die Grenzen des Preisrechts

Eine der Ursachen, warum es trotz 

der zahlreichen "Bestimmungen", 

"Regeln" und Rundschreiben immer 

wieder zu Preisverzerrungen 

kommt, liegt nicht nur beim Ver- 

sagen der "Preisverwaltung", son- 

dern auch darin, daB die Behbrden 

den Geldumlauf nicht in den Griff 

bekommen. Wie Zhao Ziyang bei 

seinem Regierungsbericht vor der 

3.Tagung des VI.NVK im Marz 

1985 hervorhob, seien in den letz- 

ten Jahren zu viele Banknoten aus- 

gegeben worden, so daB es leicht 

inflationare Tendenzen gegeben 

habe (110).

Eine zweite Ursache waren Uber- 

investitionen, die wiederum auf 

ungeniigende Kontrolle des Um- 

fangs im Investbau und beim Kon- 

sumtionsfonds zuriickzufuhren wa

ren (111).

Mit einer Verbesserung des Preis- 

verwaltungsrechts ist es also nicht 

getan, wie ja iiberhaupt das Recht 

lediglich Rahmen fur die Kanali- 

sierung und gegen Ausuferungser- 

scheinungen setzen kann. Wichtig- 

ste Voraussetzung fur eine "gesun- 

de" Preispolitik ist und bleibt viel- 

mehr die Herstellung eines Gleich- 

gewichts zwischen Angebot und 

Nachfrage! Dies aber ist Aufgabe 

einer mbglichst vieldimensionalen 

Wirtschaftspolitik!

Die staatliche "Preisverwaltung", 

die - aus ideologischen Griinden! - 

in der offiziellen Sprachregelung 

als "Hauptform" gilt, wird unter 

diesen Umstanden immer mehr 

zum Notbehelf.

Hier nun wird das Dilemma der 

reformerischen Fiihrung besonders 

deutlich: Sollte namlich ihr Her- 

zenswunsch nach einem Gleichge- 

wicht zwischen Angebot und 

Nachfrage eines Tages Wirlichkeit 

werden, so gibt es sogleich ideolo- 

gisches Kopfzerbrechen, da die 

Partei ja das Gefiihl haben muB, 

sie habe die Wirtschaftssteuerung 

aus der Hand gegeben und sie den 

unberechenbaren Kraften des 

Marktes iiberlassen!
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ERHARD LOUVEN

Unternehmensverfassung 

in der VR China: 

Priifstein der 

Wirtschaftsreform

1.

Einleitung

Auf einer Pressekonferenz in Bei

jing am 7.April 1987 erklarte Yang 

Jinyu, einer der stellvertretenden 

Vorsitzenden des Komitees fiir le

gislative Angelegenheiten des Stan- 

digen Ausschusses des Nationalen 

Volkskongresses, neben anderen 

Gesetzen stiinde auch das Gesetz 

uber die staatseigenen Industrieun- 

ternehmen "in diesem Jahr auf der 

Agenda des Komitees". Es sollte 

auf der 5.Tagung des VI.Nationalen 

Volkskongresses verabschiedet wer- 

den, wurde aber nicht behandelt. 

Die Annahme wurde auf unbe- 

stimmte Zeit verschoben.

DaB dieses Gesetz entgegen den 

Erwartungen weiterhin beraten 

wird, laBt darauf schlieBen, daB 

intern Auseinandersetzungen zwi- 

schen verschiedenen Gruppen in 

der Fiihrung stattfinden. Das Ge

setz ist als heikel anzusehen, weil 

das Verhaltnis der staatlichen Ver- 

waltung zu den Unternehmensfuh- 

rungen einerseits und das Verhalt

nis der Partei zu den Unterneh- 

mensfiihrungen andererseits invol- 

viert sind. SchlieBlich ist das Ge

setz uber die staatseigenen Indu- 

strieunternehmen auch noch mit 

dem ebenfalls lange umstrittenen 

Konkursgesetz gekoppelt. Letzteres 

soli namlich erst drei Monate nach 

Inkrafttreten des Unternehmens- 

gesetzes seinerseits in Kraft treten1, 

ist also ebenfalls auf die lange 

Bank geschoben worden.

2.

Gegenwartige Schwierigkeiten der 

Unternehmen im urbanen Sektor

Die stadtischen Industrieunterneh- 

men haben gegenwartig mit vielfal- 

tigen Problemen zu kampfen, die 

sich auch auf die gesamte Volks- 

wirtschaft auswirken. 1985 wurde 

eine betrachtliche Anzahl von Prei- 

sen fur Rohmaterialien freigege- 

ben.2 Die unmittelbare Folge war 

ein Anstieg vieler dieser Preise, 

aber auch Versorgungsschwierig- 

keiten bei den Rohstoffen, weil 

staatliche Agenturen die Lieferun- 

gen teilweise einstellten. Die groBe 

Zahl der vom Staat initiierten In- 

vestitionsprojekte wirkte sich da- 

hingehend aus, daB Rohstoffe und 

Mittel fiir Betriebskapital knapp 

wurden. Dies alles fiihrte mittelbar 

auch zur Erhohung der Lebenshal- 

tungskosten der Arbeiter und An- 

gestellten. Diese forderten und er- 

hielten hohere Lbhne.

1986 traten bei den staatlichen In- 

dustriebetrieben, die ca. 70% des 

gesamten industriellen Bruttopro- 

duktionswertes des Landes erwirt- 

schaften, hohere Verluste auf als 

im Jahr zuvor. Fiir die erste Halfte 

des Jahres 1986 werden die Ver

luste auf ca. 2 Mrd.Yuan geschatzt, 

im gesamten Jahr 1985 waren es 

nur 2,86 Mrd.Yuan.3 In den ersten 

zehn Monaten des Jahres 1986 fie- 

len die an die Zentrale uberwiese- 

nen Gewinne und Steuern der 

staatseigenen Betriebe gegeniiber 

dem Vorjahr um 1,4%. Noch 1985 

waren sie gegeniiber dem Vorjahr 

um 14,3% gestiegen. Die sinkenden 

Staatseinnahmen kbnnten sich auf 

die langfristigen Entwicklungsplane 

des Landes ungiinstig auswirken. 

Deswegen werden die Entwicklun- 

gen in diesem Bereich von den Re- 

formern mit steigender Besorgnis 

betrachtet.

Die Betriebe werden des weiteren 

geplagt durch Steuerabgaben. Ne

ben der Gewinnsteuer sind dies 

verschiedene Umsatzsteuern und 

die sog. Anpassungssteuer. Letztere 

soli sicherstellen, daB Unternehmen 

vergleichbarer GroBe und mit un- 

gefahr der gleichen Sachkapitalaus- 

stattung auch gleiche Gewinne er- 

zielen. Letztlich heiBt dieses aber 

nichts anderes, als daB gut gefiihrte 

Betriebe schlechter gefiihrte sub- 

ventionieren.

Neben den Steuern sind zahlreiche 

Gebiihren und Abgaben zu ent- 

richten. Dieser Abgaben-Dschungel 

ist langst noch nicht durchforstet; 

in diesem Bereich gibt es keine 

Klarheit, folglich auch keine Bere- 

chenbarkeit. Es kommt auch vor, 

daB Regierungsabteilungen, denen 

die meisten Betriebe immer noch 

unterstehen, von diesen zusatzliche 

Sachleistungen, wie z.B. ein Au- 

tomobil, fordern. SchlieBlich sind 

viele Manager auf die neue Wirt- 

schaftsweise nicht vorbereitet; ihr 

Ausbildungsstand ist teilweise mi- 

serabel. Nur langsam riicken besser 

ausgebildete, jiingere Manager 

nach. Aber auch die beste Ausbil- 

dung macht hilflos angesichts wei- 

terer Unbill, wie z.B. der ubiquita- 

ren Energieknappheit - vor allem 

bei Elektrizitat.


