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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.
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3.

Eigentumssystem

3.1.

Privatbetriebe

GroBere Privatbetriebe in der In- 

dustriewirtschaft sind bislang die 

Ausnahme. Einige dieser Betriebe 

sind alte Betriebe, die schon vor 

1949 bestanden und jetzt wieder 

eroffnet wurden. Beispielhaft sei 

hier die Minsheng Shipping Corpo

ration aus Chongqing (Provinz 

Sichuan) genannt.4 Im Jahre 1926 

hatte Lu Zuofu ein kleines Schiff- 

fahrtsunternehmen in der Yangzi- 

Stadt gegriindet. 1949 besaB das 

Unternehmen 148 Schiffe, darunter 

20 seegehende, hatte seine Aktivi

taten aber auch auf die Bereiche 

Immobilien, Metallurgie, Elektrizi- 

tat und Kohle ausgedehnt. Der 

Griinder des Unternehmens, Lu 

Zuofu, war in ganz China beruhmt 

wegen seiner philanthropischen und 

patriotischen Aktivitaten, vor allem 

wahrend des chinesisch-japa- 

nischen Krieges.

Trotz einiger "anruchiger" Aktiona- 

re und Freunde - unter ihnen T.V. 

Song, damals Finanzminister unter 

Chiang Kaishek, und Du Yuesheng, 

der als Chef der "griinen Gang" im 

April 1927 das Massaker an den 

Kommunisten in Shanghai organi- 

sierte - blieb Lu Zuofu auch nach 

der Machtubernahme der Kommu

nisten im Lande. Erst als er im 

Jahre 1954 starb, wurde sein Un

ternehmen verstaatlicht.

Die alten Mitarbeiter von Minsheng 

haben Kontakt zueinander behal- 

ten. Lu Guoji, der Sohn des alten 

Lu, und ein weiterer Mitarbeiter 

sandten nach dem Sturz der Vie- 

rerbande einen Bericht an die Stadt 

Chongqing, danach an die Provinz- 

verwaltung, in dem sie die Wieder- 

eroffnung des Unternehmens als 

Privatunternehmen forderten. Die 

Genehmigung dazu wurde von kei- 

nem geringeren als dem ehemaligen 

Generalsekretar der KPC, Hu 

Yaobang, erteilt.

Im Februar 1984 nahm die Min

sheng, mit einem Startkapital von 

0,5 Mio.Yuan, das von alten Mitar- 

beitern aufgebracht wurde, sowie 

einem staatlichen Kredit in Hdhe 

von 4 Mio.Yuan, ihre Aktivitaten 

wieder auf. 1986 hatte die Gesell

schaft bereits fiinf Schlepper und 

27 Barken; die Gesamttonnage fur 

1986 wurde auf 35.000 t geschatzt. 

Das Unternehmen befaBt sich auch 

mit lukrativen Luxuskreuzfahrten 

fiir Touristen auf dem Yangzi. 

Bereits 1985 wurden 5 Mio.Yuan 

Gewinne erzielt. Anfang 1987 hatte 

die Gesellschaft mehr als 50 Frach- 

ter und drei seegehende Schiffe.5 

Auf der China-Japan-Route wur

den in einem einzigen Monat 

100.000 USS verdient. In Beijing, 

Tianjin, Shanghai und Guangzhou 

wurden inzwischen Filialen eroff- 

net, in den wichtigsten Hafenstad- 

ten entlang dem Yangzi gibt es 

Verbindungsbiiros. 1986 sollen die 

Einnahmen der Gesellschaft sich 

auf 30 Mio.Yuan belaufen haben.

Bis 1990 will die Minsheng vier 

weitere Kreuzfahrerschiffe fiir den 

Yangzi in Dienst stellen, die Zahl 

der seegehenden Schiffe soil bis zu 

diesem Zeitpunkt auf zehn erhoht 

werden. Lu Guoji schreibt den Er- 

folg des Unternehmens der Tat- 

sache zu, daB auch schwierige 

Auftrage angenommen wurden, die 

von anderen Unternehmen zuriick- 

gewiesen werden. Das Erfolgsrezept 

bestehe auch darin, nach der hoch- 

sten wirtschaftlichen Effizienz zu 

streben.

Viele Privatunternehmen haben je- 

doch mit groBen Schwierigkeiten 

zu kSmpfen. Die von Hu Diqing im 

August 1984 in Shanghai gegriinde- 

te Shanghai Guanghua Economic 

Development Co. ist ein Beispiel 

dafiir.6 Wie Frau Hu berichtete, 

wurde ihr zunachst vom Verwal- 

tungsamt fiir Industrie und Handel 

gesagt, sie kbnne kein grbBeres 

Unternehmen und keinen GroB- 

handel betreiben. Frau Hu hatte 

ein Kapital von 50.000 Yuan nach- 

zuweisen; es wurde ihr nicht er- 

laubt, Raume in Gebauden zu mie- 

ten, die der Regierung gehoren. 

Auch sollte sie ein technisches 

Diplom vorweisen.

Bis Ende 1985 zahlten Privatunter

nehmen nur Umsatzsteuer in Hdhe 

von 4-6%. Vom l.Januar 1986 an 

haben sie Gewinnsteuern zwischen 

7 bis 60% zu zahlen. Hinzu kommt 

eine "Erziehungssteuer" in Hohe 

von 1% und Verwaltungsabgaben in 

Hohe von 2% jeweils auf der 

Grundlage der erzielten Gewinne.

Der Grund fiir die zahlreichen 

Diskriminierungen, denen die Pri- 

vaten ausgesetzt sind, diirfte denn 

auch wohl im Neid begriindet sein. 

Deng Jiazhi, in Shanghai zustandig 

fiir die Sektion Privatunternehmen 

des Verwaltungsamtes fiir Industrie 

und Handel, erklarte, fiir ein Pri

vatunternehmen sei es legal, einen 

Gewinn von mehreren Tausend 

Yuan pro Monat zu machen, doch 

"unverniinftig".7 Was einen "ver- 

niinftigen" Gewinn darstelle, wollte 

er nicht erklaren. Viele Regie- 

rungskader verdienten nur 70 bis 

80 Yuan pro Monat, so ein Shang- 

haier Geschaftsmann; sie konnten 

nicht akzeptieren, daB einige Pri

vatunternehmen 200 Yuan Gewinn 

pro Tag erzielen.

3.2.

Kollektivbetriebe

Kollektivbetriebe waren - in den 

ersten Jahren der Volksrepublik - 

bkonomische Einheiten, die von 

den Arbeitern und Angestellten 

betrieben wurden, die gemein- 

schaftlich Finanzmittel aufbrach- 

ten. Die Arbeiter waren Eigentii- 

mer der Produktionsmittel und 

praktizierten eine Verteilungs- 

methode, die sowohl die eingezahl- 

ten Anteile als auch die Arbeitslei- 

stung der einzelnen beriicksichtigte. 

Aufgrund "linker" Ideologic ver- 

wischten sich die Grenzen zwischen 

Kollektivbetrieben und staatseige- 

nen Betrieben. Als ein Beispiel fiir 

diesen ProzeB moge die Minia- 

tur-Kompressor-Fabrik Shenyang 

dienen.8

Das Unternehmen war zunachst ei

ne gemeinschaftlich von Anteils- 

eignern betriebene Produktions- 

gruppe. Verantwortlich fiir Gewinn 

und Verlust waren die Anteilseig- 

ner selbst. Die einzige altmodische 

Drehbank war mit dem eingezahl- 

ten Geld der Arbeiter angeschafft 

worden. In der Produktion bendtig- 

te Werkzeuge wurden von den Ar

beitern selbst mitgebracht. Obgleich 

die Produktionsmethoden einfach 

waren und die Lbhne oft nicht 

rechtzeitig gezahlt werden konnten, 

dachten die Arbeiter gar nicht dar- 

an, ihren Betrieb aufzulosen. 

Nachdem die Fabrik dann auch of- 

fiziell etabliert worden war, konn

ten die Lohne rechtzeitig gezahlt 

werden. Des weiteren schaffte das 

Unternehmen neue Maschinen an 

und zahlte die Unternehmens- und 

Gewinnsteuer an den Staat.

Als "linke" Einfliisse sich starker 

auswirkten, wurde nach dem Slo

gan "grdBere Betriebseinheiten und 

ein hoherer Grad offentlichen Ei- 

gentums" verfahren. Die Minia- 

tur-Kompressor-Fabrik wurde 

nach und nach von einer Produk- 

tionsgruppe in eine Kooperative 

verwandelt, die zu einem Nachbar- 

schaftskomitee gehorte. Danach 

wurde sie in eine Kollektiveinheit 

umgewandelt, die zu einem Bezirk 

gehorte, und schlieBlich wurde aus 

der ehemaligen Produktionsgruppe 

eine groBe Kollektiveinheit, die der 

Stadt unterstand. Die Arbeiter ge- 

rieten in eine immer grbBere Ab-
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TABELLE: Unterschiedliche Formen von landlichen Aktien- bzw, 

Kollektivunternehmen

Kombination Materi- 

alien - Finanzmittel

Kombination ver- 

schiedener Faktoren

Land, Fabrikgebaude 

Ausriistungen, Roh- 

materialien, Finanz

mittel und Arbeit

Eigentums- 

struktur

gemeinsame Aktien- 

unternehmen von pri- 

vaten Handelsunter- 

nehmen, Kollektivbe- 

trieben, staatlichen 

Unternehmen und ggf. 

Auslandern

herrscht vor in Ge- 

genden mit reichen 

naturlichen Ressour- 

cen, doch knappen 

Finanzmitteln

gemeinsame Aktien- 

unternehmen von 

Bauern und Kollek- 

tivbetrieben, Bri- 

gaden, Produktions- 

gruppen usw. 

Einheiten mit vie- 

len Arbeitskraften 

laden Forschungs- 

institute, groBe 

Fabriken usw. ein, 

Technologic einzu- 

bringen 

Aktienunternehmen 

auf der Basis von 

Familien und spe- 

zialisierten 

Haushalten 

Produktions- Kombination Arbeit

faktoren - Technologic

Gewinnver- 

teilung

flottierendes Ver- 

teilungssystem

festes Dividenden- 

system

gleiches Verteilungs- 

system

Arbeiter werden Dividenden werden praktiziert in klei-

nach Quantitat und (im allg. fiir drei nen Kollektivunter-

Qualitat der Arbeit Jahre) festgesetzt; nehmen, in denen

bezahlt; verblei- nach Auffiillung der gleiche Arbeit ge-

bender Nettogewinn Reservefonds wird leistet und gleiche

wird als Dividen- Residualgewinn an Anteile gezeichnet

den an Anteilseig- Arbeiter verteilt werden

ner ausgeschiittet (Dividenden fiir 

Arbeit)

hangigkeit vom Staat, zogen des- 

halb ihre Anteile aus der Fabrik 

zuriick, muBten aber auch ihre Ei- 

gentumsrechte an den Sachmitteln 

des Unternehmens aufgeben. Na- 

tiirlich lieB auch das Interesse der 

Arbeiter und Angestellten an der 

Weiterentwicklung des Betriebes 

nach. Die Entwicklung wurde da- 

durch betrachtlich gehindert.

Seit etwa zwei Jahren sind nun Be- 

strebungen im Gange, den Cha- 

rakter und die urspriingliche Ge

stalt der Kollektivunternehmen 

wiederherzustellen, so-daB die Pro- 

duktionsverhaltnisse, so heiBt es9, 

wieder mit der Entwicklung der 

Produktivkrafte iibereinstimmten. 

Wichtigstes Instrument ist das An- 

teilscheinsystem.10

Das System der Anteilsscheine wird 

vom uberwiegenden Teil der Wirt- 

schaftswissenschaftler befiirwortet. 

Ma Hong beispielsweise auBerte 

auf auf einem Symposium in Shen

yang: "Die Einfiihrung des Systems 

der Anteilsscheine hat zumindest 

zwei Vorteile: zum einen kann es 

die Kapitalknappheit Ibsen oder 

mildern; zum anderen kann es die 

Interessen des Staats, der Kollek- 

tive und der einzelnen eng verbin- 

den."11

Liu Guoguang befiirwortete die 

Einfiihrung des Systems der An

teilsscheine nicht nur fiir Kollek- 

tivbetriebe, sondern auch fiir mit- 

telgroBe und groBe Schliisselbetrie- 

be, die Experimente in ausgewahl- 

ten Einheiten durchfiihren 

kbnnten.12 Yang Yiwei sprach das 

Gewinnverteilungssystem an. Ge- 

genwartig werde mit einem Vertei- 

lungssystem entsprechend der ge- 

leisteten Arbeit oder mit der Bo- 

nusverteilung nach Anzahl der An

teilsscheine experimentiert.13 In 

Zukunft kbnnten die Boni auch 

entsprechend den Posten oder der 

bkonomischen Verantwortlichkeit 

verteilt werden. Es kbnne auch ei- 

ne kombinierte Verteilung der Boni 

entsprechend der geleisteten Arbeit 

und der gezeichneten Anteilsschei

ne vorgenommen werden.

In der obigen Tabelle sind un

terschiedliche Formen von landli

chen Aktien- bzw. Kollektivunter

nehmen aufgefiihrt.14 Da die 

Merkmale beliebig - je nach den 

Verhaltnissen - kombiniert werden 

kbnnen, kbnnen diese Unterneh

men vielfaltige Formen annehmen.

Nach einer Untersuchung in der 

Provinz Shaanxi weisen die meisten 

der neu entstandenen oder entste- 

henden Kooperativ-Unternehmen 

die folgenden Charakteristika auf15:

1) Sie haben das board-System an- 

genommen und ein Unterneh- 

mensstatut formuliert.

2) Finanzmittel, Ausriistungen und 

Materialien, die die Anteilseig- 

ner beigesteuert haben, werden
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nicht an das Unternehmen ver

liehen Oder verpachtet, sondern 

als langfristiges Anteilskapital 

zur Verfugung gestellt.

3) Die hauptsachliche Entschei- 

dungsgewalt uber die Unter

nehmen liegt bei der Versamm- 

lung der Anteilseigner.

4) Zusatzlich zur Verteilung nach 

der geleisteten Arbeit gibt es 

die Verteilung von Boni und 

Dividenden.

5) Die Anteilseigner sind die Her

ren der Unternehmen; sie tra- 

gen die wirtschaftliche Verant- 

wortlichkeit fur das Unterneh

men, genieBen seine Erfolge, 

tragen aber auch Verluste.

Die Zahl der landlichen Kollektiv- 

betriebe ist in den letzten Jahren 

sehr schnell angestiegen. In der 

Provinz Shaanxi beispielsweise stieg 

die Zahl der kleinstadtischen und 

dbrflichen Betriebe von 36.000 im 

Jahre 1983 auf 143.000 im Jahre 

1985.16 Unter diesen Betrieben wa- 

ren mehr als 95.000 Kooperativ- 

oder Familien-Unternehmen. Der 

Umsatz der kleinstadtischen und 

dbrflichen Unternehmen in dieser 

Provinz betrug 1984 insgesamt 

2,5 Mrd.Yuan, darunter 520 Mio. 

Yuan Kooperativunternehmen und 

ca. 100 Mio.Yuan Familienunter- 

nehmen. (Zum Vergleich: Der ge- 

samte industrielle Bruttoproduk- 

tionswert in dieser Provinz betrug 

1986 20,98 Mrd.Yuan.) Die Koope- 

rativ-Unternehmen beschaftigten 

mehr als 600.000 Menschen, was 

ca. 40% der insgesamt in den 

kleinstadtischen und dbrflichen Be

trieben Beschaftigten entsprach.

3.3.

Staatliche Betriebe

Wahrend die Eigentumsfrage in den 

neuen Kollektivbetrieben nicht 

umstritten ist, spielt sie in den 

staatlichen Betrieben im Zuge der 

geplanten Reformen eine groBe 

und entscheidende Rolle. Nach der 

Definition diirfte es eigentlich kei- 

ne Schwierigkeiten geben: staatliche 

Unternehmen befinden sich im Ei- 

gentum des ganzen Volkes. Aber 

schon an der Frage, wen der Di- 

rektor in diesem Unternehmen zu 

vertreten habe, scheiden sich die 

Geister. Viel Papier wird be- 

schrieben mit Auslegungen, die an 

die europaische Spatscholastik erin- 

nern, was darauf hinweist, daB es 

sich um ein heikles Machtproblem 

handelt.

So hieB es denn in der Intellektuel- 

lenzeitung Guangming Ribao am 

2.November 1985, in den Schlus- 

selbetrieben, die Bedeutung fur die 

staatlichen Plane und den Lebens- 

standard des Volkes hatten, wilrde 

im allgemeinen die Management

methode jener Unternehmen ange- 

wandt, "die dem ganzen Volke ge- 

hbren und vom Staate betrieben 

werden".17 In diesen Betrieben re- 

prasentierten die Fabrikdirektoren 

hauptsachlich den Staat. Begriindet 

wird dies damit, daB der Staat die

sen Betrieben Befehlsplane auferle- 

ge und sie deshalb keine groBe 

Unabhangigkeit bezuglich Man

agement oder Gewinnen und Ver- 

lusten hatten.

Wird nun eine Aspektbetrachtung 

angestellt, so kann das Problem aus 

zwei Blickwinkeln gesehen 

werden.18 Aus dem Blickwinkel der 

Managementaktivitaten des Fabrik- 

direktors sollte dieser nur das Un

ternehmen und nicht "sowohl Un

ternehmen als auch Staat" vertreten. 

Unter den Bedingungen einer sozia- 

listischen geplanten Warenwirt- 

schaft sei ein Unternehmen ein re- 

lativ unabhangiger Warenproduzent 

mit dem Status einer juristischen 

Person; der Fabrikdirektor sei der 

Vertreter dieser juristischen Per

son, so daB er seine Aufgaben nur 

im Namen des Unternehmens er- 

fiillen kbnne. Wenn der Fabrikdi

rektor "sowohl den Staat als auch 

das Unternehmen" vertrete, so 

wiirde das nur bedeuten, daB die 

Management-Autoritat nicht wirk- 

lich an das Unternehmen uberge- 

gangen sei und die geschaftlichen 

Aktivitaten des Unternehmens di- 

rekt unter der Kontrolle der ent- 

sprechenden Regierungsabteilungen 

blieben. Dies verstoBe offensicht- 

lich gegen das Reformprinzip, die 

Unternehmen zu starken.

Aus dem Blickwinkel wirtschaftli- 

cher Interessen heraus aber sollte 

der Fabrikdirektor "sowohl das Un

ternehmen als auch den Staat" ver

treten. Einerseits sei der Staat der 

Eigentumer des Unternehmens und 

habe das Recht, seinen Vertreter in 

das Unternehmen zu entsenden, um 

die Interessen des ganzen Volkes 

wahrzunehmen. Andererseits sei 

das Unternehmen eine relativ un- 

abhangige Einheit zum Zwecke der 

Warenproduktion, welche ihre be- 

sonderen Interessen habe. Das Un- 

ternehmensinteresse stelle eine 

wichtige Motivation dar, die eige- 

nen produktiven Aktivitaten zu 

verfolgen. Deshalb sollte der Fa

brikdirektor auch die Interessen des 

Unternehmens vertreten.

Unabhangig davon, so wird weiter 

argumentiert19, von welchem 

Blickwinkel die Angelegenheit auch 

gesehen werde, so sollte die Posi

tion des Fabrikdirektors durch 

wirtschaftliche und rechtliche Be- 

ziehungen determiniert werden - 

man kbnne auch mit anderen Wor- 

ten sagen, der Fabrikdirektor de- 

monstriere in der Realitat wirt

schaftliche und rechtliche Bezie- 

hungen. Wenn also die Manage

mentaktivitaten einiger Fabrik

direktoren von Regierungsabteilun

gen eingeschrankt oder kontrolliert 

wiirden, so liege der Grund dafiir 

nicht in der unklaren Definition 

der Stellung des Fabrikdirektors, 

sondern in der Tatsache, daB die 

bestehenden wirtschaftlichen Be- 

ziehungen nicht rationalisiert und 

die bestehende Gesetzgebung noch 

nicht perfekt seien.

In der Tat sind die im letzten 

Halbsatz genannten Griinde die 

ausschlaggebenden fur die gegen- 

wartigen Schwierigkeiten. Der 

Ubergang von der Produkt- zur 

Warenwirtschaft bringt Anpas- 

sungsprobleme mit sich. Die ver- 

krusteten Strukturen - und die 

dahinter stehenden immobilen Per- 

sonalkonstellationen - werden mit 

Herausforderungen konfrontiert, 

die bisherige Machtpositionen ins 

Wanken geraten lassen.

4.

Systemimmanente Strukturen

4.1.

Allgemeine Bemerkungen

Am 11. September 1985 genehmigte 

der Staatsrat die "Provisorischen 

Regelungen der Zentralen Wirt- 

schaftskommission und der Zentra

len Kommission zur Umstrukturie- 

rung des Wirtschaftssystems betref- 

fend einige Fragen liber die Aus- 

stattung der mittleren und groBen 

staatlichen Industriebetriebe mit 

grbBerer Vitalitat.20 Der erste - 

und wohl wichtigste - Punkt dieses 

Dokuments befaBt sich mit "der 

Hebung des Niveaus des Manage

ments und seiner Aktivitaten und 

der Verbesserung der Qualitat der 

Arbeiter und Angestellten".

Ein Unternehmen sollte zuerst ein 

Leitungsgremium bilden, das mit 

Pioniergeist ausgestattet und hin- 

sichtlich des Managements lei- 

stungsfahig sei. Der Schlussel dazu 

liege bei einem kompetenten Fa-
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brikdirektor, auch Manager ge- 

nannt. Ein Fabrikdirektor sollte 

Kenntnisse in spezialisierter Tech

nologic haben; insbesondere sollte 

er mutig talentierte Mitarbeiter 

aussuchen und einstellen. Bei der 

Auswahl des Fabrikdirektors sei es 

notig, seinen Bildungshintergrund 

und seine Fahigkeiten zu beriick- 

sichtigen, insbesondere aber seine 

Hingabe zur Arbeit. Eine fur das 

Unternehmen zustandige Abteilung 

kbnne mit einem Fabrikdirektor 

einen Vertrag abschlieBen, der sei

ne Amtsdauer, die Ziele und Ver- 

antwortlichkeiten enthalt. In dem 

Vertrag sollten die Verantwortlich- 

keiten, Befugnisse, Belohnungen 

und Strafen klar definiert sein, um 

das Verantwortungsgefiihl des Be- 

triebsleiters zu scharfen und seinen 

Enthusiasmus zu steigern.

Des weiteren ist in diesem ersten 

Punkt die Rede von ideologischer 

und politischer Arbeit, von kultu- 

reller, technischer und beruflicher 

Ausbildung der Arbeiter und An- 

gestellten. SchlieBlich wird noch 

die Aufgabe angesprochen, die Ar

beit zwischen Partei und Regierung 

aufzuteilen sowie das System der 

demokratischen Verwaltung der 

Arbeiter und Angestellten zu ver- 

bessern. Das Reformprogramm war 

hier also vorgezeichnet. Nun aber 

gait es, die Reformschritte zu kon- 

kretisieren und in die Praxis zu 

uberfiihren.

In einem Artikel in der Hongqi21 

definierte Yuan Baohua das Ver- 

antwortlichkeitssystem schon prazi- 

ser. Das Verantwortlichkeitssystem 

fur den Fabrikdirektor sei ein Lei- 

tungssystem, nach dem der Man

ager die einheitliche Leitung des 

Unternehmens habe und die voile 

Verantwortlichkeit fur Produktion, 

Management und Verwaltungsarbeit 

ubernehme. In den Unternehmen 

miisse es eine Person Oder eine 

Gruppe unter der Leitung einer 

Person geben, die die voile Ver

antwortlichkeit fur Produktion und 

Management ubernahmen, die sich 

auf professionell ausgebildete Mit

arbeiter stiitzten und auf den ver- 

schiedenen Ebenen des Betriebes 

Verantwortlichkeitssysteme eta- 

blierten.

Begriindet wird dies mit dem 

Strukturwandel im Zuge der Re

form. Die Volkswirtschaft werde 

sich nach und nach von einer Pro- 

duktwirtschaft in eine geplante 

Warenwirtschaft verwandeln. Die 

Unternehmen wurden sich nach 

und nach von Anhangseln staatli- 

cher Organisationen zu relativ un- 

abhangigen wirtschaftlichen Ein- 

heiten wandeln. Vom reinen Pro- 

duktionstyp schreite man fort zum 

Typ, der Produktion und wirt- 

schaftliches Betriebsgebaren ver- 

einige; die Betriebe wiirden begin- 

nen, am Marktwettbewerb teilzu- 

nehmen, und zu sozialistischen Wa- 

renproduzenten werden.

Am 8.Juli 1986 rief ein Artikel in 

der Volkszeitung die lokalen Be- 

hbrden auf, die Entscheidungsge- 

walt der Fabrikdirektoren hinsicht- 

lich der Ernennung und Entlassung 

von Verwaltungspersonal sicherzu- 

stellen.22 Der Schlussel zur Reform 

sei die Trennung der Parteiarbeit 

von der Verwaltungsarbeit; auf 

diese Weise wiirde die Situation 

beendet, in der Parteiorganisa- 

tionen die Verantwortlichkeit fur 

Aufgaben ubernahmen, die der 

Regierung obliegen. SchlieBlich 

wird Hu Yaobang zitiert: "Es ist 

notig, eine richtige Arbeitsteilung 

zwischen der Partei und der Regie

rung sowie zwischen der Parteiar

beit und Verwaltungs- und Pro- 

duktionsaufgaben in Unternehmen 

und Institutionen herzustellen. Die 

Partei ist kein Machtorgan, das 

dem Volk Auftrage erteilt, noch ist 

sie eine Verwaltungs- Oder Pro- 

duktionsorganisation". AuBerungen 

dieser Art mbgen seinen Fall mit 

veranlaBt haben.

4.2.

Funktionalprinzip versus Gewer

beprinzip

In der Vor-Reformzeit wurden die 

meisten Unternehmen von staatli- 

chen Institutionen, die vertikal ge- 

gliedert waren, kontrolliert. In 

westlicher Terminologie wiirde man 

- grob gesehen - vom funktionalen 

Organisationsprinzip sprechen, ei

ner Gliederung nach Funktionen, 

wie z.B. Beschaffung, Produktion, 

Absatz. Eine solche Gliederung 

hatte den Nachteil, daB viele Auf

gaben in den Bereichen Investitio- 

nen, Produktion, wissenschaftliche 

Forschung usw. verstreut wahrge- 

nommen wurden, so daB es immer 

wieder zu Duplikationen kam. 

Letztlich war diese Organisations- 

form ineffizient.

Ein erster Reformschritt bestand 

darin, die Zustandigkeiten von den 

Ministerien auf die unteren Ge- 

bietskbrperschaften, die nSher bei 

den Betrieben sind, zu verlagern. 

Mitte 1986 waren von den 172 Un

ternehmen, die direkt vom Elek- 

tronikministerium kontrolliert wur

den, 161 der Leitung durch Ge- 

bietskorperschaften iibergeben 

worden.23 In Sichuan kamen die 

Unternehmen direkt zu den Stad- 

ten, in anderen Gegenden - wie 

z.B. Guizhou - wurden zuerst 

Gruppen gebildet, die dann den 

Lokalbehbrden unterstellt wurden. 

Anderswo - wie z.B. in Gansu - 

ubernahmen zuerst die Provinzbe- 

horden die Kontrolle, um sie dann 

an die Stadte, in denen sich die 

Unternehmen befinden, weiterzu- 

geben.

Unter dem alten System waren die 

Betriebe hauptsachlich "Produk- 

tionsabteilungen", die Verwaltungs- 

abteilungen fungierten als "Eigen- 

turner" der Betriebe und kontrol- 

lierten deren Geschaftsaktivitaten 

direkt. Obgleich die Verwaltungs- 

struktur immer und immer wieder 

ausgeweitet wurde, entsprach sie 

nicht den wachsenden Anforderun- 

gen der wirtschaftlichen Entwick

lung, denn die sozialen Anforde- 

rungen wechselten schnell und die 

Beziehungen zwischen den Betrie

ben wurden immer komplizierter. 

Ohne eine wirksame makrookono- 

mische Steuerung und schnelle und 

zupackende mikrobkonomische Ak- 

tivitaten konnten die Initiative und 

die Kreativitat der Betriebe und 

der Arbeiter und Angestellten nicht 

voll zur Geltung gebracht werden.

Insbesondere ftir die sich schnell 

entwickelnde elektronische Indu

strie sei, so Li Tieying, die Ein- 

fiihrung einer Verwaltungsmethode 

basierend auf dem Gewerbeprinzip 

ein Erfordernis der Zeit.24 Gegen- 

uber dem Funktional- Oder Abtei- 

lungsprinzip unter dem alten 

System weist das Gewerbeprinzip 

die folgenden Charakteristika auf:

1. Der Umfang der Verwaltungs- 

tatigkeit ist unterschiedlich. 

Nach beiden Systemen sind Ge- 

samtplanung, Bilanzierung, 

Koordination, Uberwachung 

usw. notig, doch unterscheidet 

sich jeweils die Intensitat der 

einzelnen Bereiche. Die Verwal

tung nach dem Abteilungsprin- 

zip ist hauptsachlich auf die 

dem Ministerium unterstehen- 

den Unternehmen gerichtet. 

Von der Gesamtplanung bis zu 

konkreten Geschaftsaktivitaten
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gibt das Ministerium detaillierte 

Anweisungen und iibt strikte 

Kontrolle aus. Die den Gebiets- 

kbrperschaften unterstehenden 

Betriebe werden anders behan- 

delt. Tatsachlich kann die Ab- 

teilungverwaltung keine umfas- 

sende Kontrolle liber alle Elek- 

tronikbetriebe im ganzen Land 

ausiiben. Hingegen richtet sich 

die Gewerbeverwaltung auf alle 

Elektronikbetriebe im ganzen 

Land und stellt die einheitliche 

Planung und Verwaltung aller 

dieser Betriebe sicher, und zwar 

unabhangig davon, ob sie zen- 

trale Oder lokale Unternehmen 

sind Oder welchen Abteilungen 

auch immer sie unterstehen.

2. Inhalt und Methoden der Ver

waltung sind unterschiedlich. 

Die Abteilungsverwaltung 

schlieBt sowohl mikro- als auch 

makrodkonomische Verwaltung 

ein; ihre Hauptaufgabe ist es, 

die Betriebe direkt zu leiten. 

Die Hauptaufgabe der Gewer

beverwaltung besteht darin, das 

Entwicklungsprogramm fur den 

gesamten Industriezweig zu 

entwerfen, die wichtigsten 

Wirtschafts- und Technologie- 

politiken zu studieren, den 

Austausch von Informationen 

und Technologic sowie die 

Ausbildung des Personals zu or- 

ganisieren. Die Verwaltungs- 

methoden verandern sich beim 

Ubergang von der Abteilungs- 

zur Gewerbeverwaltung. Es 

wird ein Ubergang von der di- 

rekten zur indirekten Kontrolle 

stattfinden. Die Konzentration 

wird auf der makrodkonomi- 

schen Steuerung liegen. Ad

ministrative Interventionen 

werden ersetzt durch globale 

Entscheidungen, rechtliche Re- 

gelungen und okonomische 

"Hebei”.

Nach dem Prinzip der Abtei

lungsverwaltung kontrollierte 

das Ministerium die Betriebe 

direkt, stellte ihnen jedoch kei

ne Dienstleistungen zur Verfii- 

gung. Das Gewerbeprinzip be- 

tont die Dienstleistungen. Es 

schafft eine giinstige Umgebung 

und giinstige Bedingungen fiir 

die Starkung der Betriebe. 

Dienstleistungen werden in den 

Bereichen Entscheidungsfin- 

dung, Produktentwicklung, 

Qualitatskontrolle, Einfiihrung 

und Anwendung von Technolo

gic, Versorgung und Vermark- 

tung sowie Information bereit- 2. 

gestellt, und zwar von relevan- 

ten akademischen Organisatio- 

nen und Dienstleistungszentren.

3. Organisatorische Bedingungen 

und Position des Verwaltungs- 

objektes sind unterschiedlich. 

Unter der Abteilungsverwaltung 

sind Betriebe nur untergeordne-

te Abteilungen von Regierungs- 3. 

institutionen. Nach dem Gewer

beprinzip werden die Betriebe 

in wirtschaftliche Einheiten 

umgeformt, die selbstandig 

wirtschaften und die alleinige 

Verantwortlichkeit ftir Gewinne 

und Verluste haben. Mit der 

Entwicklung horizontaler Ver- 

bindungen zwischen den Unter

nehmen ist die Mdglichkeit zur 

Bildung von Unternehmens- 

kombinationen und -gruppen 

gegeben. Unternehmensgruppen 

haben eine Starke Anziehungs- 

kraft. Unternehmen, die nicht 

vollstandig unabhangige wirt

schaftliche Einheiten werden 

kbnnen, sind in der Lage, sich 

Unternehmensgruppen anzu- 

schlieBen, und brauchen sich 

nicht mehr auf Regierungsinsti- 

tutionen zu verlassen.

4. Die Beziehungen zur AuBen-

welt. Unter den Bedingungen 

der Abteilungsverwaltung sind 

die Abteilungen von der zentra- 

len zu den lokalen Ebenen (sSu- 

lenartig) voneinander abge- 

schottet, was zu vielen Unver- 

einbarkeiten zwischen den Ab

teilungen fiihrt und die Ent

wicklung behindert. Nach Ein- 

filhrung der Gewerbeverwal

tung werden die Ministerien 

und die Provinzabteilungen 

nicht mehr langer die "Eigen- 

turner" der Unternehmen sein. 

Sie werden nach und nach da- 

mit aufhoren, die Unternehmen 

zu verwalten, ihre Aufgabe 

wird es sein, Dienstleistungen 

anzubieten. 4.

Die schnelle Einfiihrung der Ver

waltung nach dem Gewerbeprinzip 

stoBt nun in der Praxis auf viele 

Hinderhisse und Widerstande, da 

die Bedingungen fiir den Wandel in 

vielen Bereichen noch nicht reif 

sind. Li sieht folgende Aufgaben 

vor sich, die erfolgreich abge- 

schlossen werden miissen, um den 

Wandel durchzufiihren:25

1. Die Ergebnisse der Reform 

sollten konsolidiert und ein 5. 

giinstiges Umfeld fiir das Ge

werbeprinzip geschaffen wer

den.

Es sollten weiterhin Untersu- 

chungen und Studien durchge- 

fiihrt werden. Ferner sollen - 

dies gilt fiir die Elektronikin- 

dustrie, aber wohl auch fiir die 

anderen Industriezweige - lang- 

fristige Entwicklungsplane mit 

relativ hohem Detaillierungs- 

grad entworfen werden.

Gefordert werden sollen hori

zontale Verbindungen zwischen 

Unternehmen, um das organisa

torische Fundament fiir die 

Gewerbeverwaltung zu schaf- 

fen. Die Zuweisung der Betrie

be an die unteren Gebietskbr- 

perschaften hat giinstige Bedin

gungen fiir die horizontalen 

Verbindungen der Betriebe un- 

tereinander geschaffen. Fiir die 

Elektronikindustrie sollen ver- 

schiedene MaBnahmen in dieser 

Hinsicht getroffen werden. Zu- 

nachst einmal soli die Zusam- 

menarbeit zwischen verschiede- 

nen Abteilungen gefordert wer

den, um die Arbeit der Herstel- 

ler mit derjenigen der Nutzer 

zu verbinden und neue Gebiete 

zur Entwicklung und Anwen

dung elektronischer Technolo- 

gien zu erschlieBen. Zum ande

ren sollen verschiedene Arten 

groBer Unternehmensgruppen 

gegriindet werden. Weiter sollen 

verschiedene Formen der Asso- 

ziierung und Zusammenarbeit 

entwickelt werden. Neue Wege 

sollen gesucht werden, um die 

Zusammenarbeit in den 

Kiisten- und Hinterlandgebieten 

zu fbrdern. Ferner soil eine 

Reihe von Basen der Elektro

nikindustrie im ganzen Lande 

errichtet werden. Solche Basen 

mit jeweils eigenen Charakte- 

ristika sollen gegriindet werden 

in Beijing, Shanghai, Jiangsu, 

Guangdong und in Regionen 

der Provinzen Sichuan, Shaanxi 

und Guizhou.

Das Studium der Gesetzes- und 

Regelwerke sollte verstarkt 

werden. Das Elektronikmini- 

sterium wird verschiedene Re

gelwerke zur Verwaltung und 

liber technische Standards erar- 

beiten. Die neuen wirtschaftli- 

chen Beziehungen sollten in 

Gesetzen festgeschrieben wer

den, damit die Verwaltung nach 

dem Gewerbeprinzip auf einer 

legalen Grundlage durchgefiihrt 

werden kann.

Besondere Aufmerksamkeit 

sollte der Ausbildung des Per

sonals geschenkt werden. Zum 

Zwecke der Verwaltung nach
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Zuweilen fuhren rigide Vorschrif- 

ten, die stur eingehalten werden, 

zu absurden Ergebnissen. Unab- 

hangig von im einzelnen erzielten 

guten Ergebnissen und Beitragen 

fur die Staatskasse wiirden von den 

iibergeordneten Behbrden schema- 

tisch die Vorjahresergebnisse bei 

Gewinn und Steuern als Basiszahlen 

fur das laufende Jahr festgesetzt.29 

Sowohl Betriebe mit hohen Basis- 

werten als auch solche mit einem 

groBen Potential zur Verwandlung 

von Defiziten in Gewinne miiBten 

ihre Gewinne jedes Jahr betracht- 

lich erhbhen. Diese Regelung fiihrt 

zu krassen Ungerechtigkeiten, wie 

das von einem Betriebsdirektor zi- 

tierte Beispiel zeigt.

Um die Betriebe zu ermutigen, 

mehr Gewinne zu machen, hatten 

die zustandigen lokalen Behbrden 

1986 die Regelung getroffen, daB 

jene Fabrikdirektoren, deren Ge

winne gegeniiber dem Vorjahr um 

acht Prozent Oder mehr stiegen, ei- 

ne Belohnung erhielten. Obgleich 

die Gewinne seiner Fabrik um 

5,6% zugenommen hatten, habe er 

keine Belohnung erhalten, so der 

Direktor. Die Direktoren jener 

Fabriken, die uber Jahre schlechte 

Ergebnisse erzielt hatten, kbnnten 

die ausgelobten Boni leicht errei- 

chen. Er sei eigentlich nicht an den 

Boni interessiert, argere sich aber 

uber die rigiden Vorschriften, die 

die gut gefiihrten Betriebe benach- 

teiligten.

5.

Zur Typologie der Betriebsleiter

Eine kiirzlich von Xinhua- 

Reportern durchgefiihrte landes- 

weite Umfrage soil ergeben haben, 

daB die meisten Unverheirateten 

eine(n) Fabrikdirektor(rin) als Le- 

benspartner wiinschten.30 In Filmen 

und Fernsehspielen werden Fabrik

direktoren haufig als schick geklei- 

dete jiingere Menschen dargestellt, 

die andere herumkommandieren 

und sich an opulenten Banketten 

mit auslandischen Gasten delektie- 

ren. Entspricht nun dieses Bild der 

Wirklichkeit?

Zunachst gibt es eine definitorische 

Schwierigkeit. Haben wir es mit 

Betriebsverwaltungsfunktionaren, 

mit Fabrikdirektoren, Managern 

Oder gar Unternehmern zu tun? 

Sogenannte Unternehmer, so Zhang 

Weiying in der Volkszeitung, seien 

Menschen, die autonom betrieb- 

liche Entscheidungen fallen und 

die Risiken aus diesen Entschei

dungen tragen.31 Eine Person ohne 

Entscheidungskompetenz sei kein 

Unternehmer; auch sei sie dann 

kein Unternehmer, wenn sie zwar 

Entscheidungen treffen kbnne, aber 

nicht die Risiken dafiir tragen 

miisse. Deswegen habe China ge- 

genwartig nicht viele wirkliche 

Unternehmer, zumindest nicht in 

den staatlichen Betrieben.

Die groBe Mehrheit der Leitungs- 

personen in den Betrieben sind ty- 

pische guanyuan jingli, also Beam- 

ten-Manager, aber keine Unter

nehmer. Ihre Funktion besteht dar- 

in, die von oben kommenden Plane 

auszufiihren, nicht aber die Unter- 

nehmen autonom zu fuhren oder 

sich in kreativen Aktivitaten zu 

engagieren. Sie tragen keine wirt- 

schaftliche Verantwortung fur Ge

winne Oder Verluste der Unter- 

nehmen. Sie besitzen nicht die 

Qualitaten eines Unternehmers, zu 

denen Wagemut, kreativer Geist 

und WettbewerbsbewuBtsein gehb- 

ren.

Neben dem Typus des Beamten- 

Managers ist zum mindesten ein 

anderer Typus klar auszumachen, 

den wir staatlich bestallten Unter

nehmer oder Unternehmer mit 

weitgehenden amtlichen Vollmach- 

ten nennen wollen. Es handelt sich 

meist um Kapitalisten, die noch 

vor Griindung der Volksrepublik 

ausgebildet worden waren und im 

Lande geblieben sind. Der Staat 

versichert sich nun ihrer Dienste; 

vor allem im Rahmen der 

Offnungspolitik sind sie aufgrund 

ihrer internationalen Erfahrungen 

weitgehend unentbehrlich.

Der Prototyp ist Rong Yiren, des- 

sen wichtigstes Amt das des Vor- 

standsvorsitzenden der China Inter

national Trust and Investment Cor

poration (CITIC) ist. Seinem Vater, 

Rong Desheng (1875-1952), wurde 

am 21.6.1986 in dessen Geburtsort 

Wuxi (Provinz Jiangsu) sogar eine 

Bronzebiiste errichtet. Rong 

Desheng war vor 1949 Eigentiimer 

von 12 Getreidemiihlen, 10 Textil- 

fabriken und einer der grbBten 

chinesischen Maschinenfabriken. 

Seine spatere Ehrung verdankt er 

im wesentlichen wohl auch der 

Tatsache, daB er in Wuxi viele 

Schulen und Briicken bauen lieB.32

Rong Yiren wurde 1916 in Wuxi 

geboren und besuchte die St. John‘s 

University in Shanghai.33 Als die 

Kommunisten im Friihjahr 1949 

Shanghai besetzten, war er stellver- 

tretender Direktor der Sangsong 

Cotton Mills und der Fuxin Flour 

Company, die seiner Familie ge- 

hbrten. In seiner Funktion als Vor- 

standsvorsitzender der CITIC hat er 

heute einen entscheidenden EinfluB 

auf die Schlusselinvestitionen in 

der Volksrepublik, die mit auslan- 

dischem Kapital durchgefiihrt und 

finanziert werden. Die CITIC kann 

aufgrund ihrer vielfaltigen Tatig- 

keiten bereits als ein multinationa- 

ler Konzern bezeichnet werden.

Die Schwierigkeiten, die darin lie

gen, Unternehmer heranzubilden, 

hangen mit dem Eigentumssystem 

zusammen. Ein Unternehmer sei, 

so Zhang, das Produkt eines ganz 

bestimmten Eigentumssystems.34 

Ohne ein solches Eigentumssystem 

gebe es keine Unternehmer. Ge- 

genwartig bringe Chinas Eigen

tumssystem nur guanyuan jingli 

hervor, aber keine wirklichen Un

ternehmer. Eines der Ziele der 

Wirtschaftsreform sei es, Unter

nehmer an die Stelle von Regie- 

rungsbeamten zu setzen. Diese Un

ternehmer sollten dann die Haupt- 

kraft im Wirtschaftsleben darstel- 

len.

Wiederum treffen wir hier auf ei

nes der zahlreichen Dilemmata, mit 

denen es die Wirtschaftsreformer 

zu tun haben. Um nun "wirkliche" 

Unternehmer zu schaffen, muBte 

man zunachst Betriebsbefugnisse an 

die "falschen" Unternehmer geben, 

also jenen Leitungspersonen an der 

Spitze der Unternehmen.35 Es 

bleibt keine andere Wahl, als 

Nicht-Unternehmer als Unterneh

mer zu behandeln. Manche dieser 

"falschen" Unternehmer besitzen 

uberhaupt nicht die Fahigkeiten 

"wirklicher" Unternehmer; ihnen 

Befugnisse zu geben, kann zu 

groBen Fehlern fuhren. Manche 

dieser Leitungspersonen besitzen 

die Fahigkeiten von Unternehmern, 

doch die Umwandlung eines poten- 

tiellen in einen wirklichen Unter

nehmer setzt nicht nur angemessene 

auBere Bedingungen, sondern auch 

zeitraubende Praxis voraus. Es be

steht also eine groBe Unsicherheit 

in der Weise, daB man nicht in der 

Lage ist, die "falschen" Unterneh

mer von den "potentiellen" zu un- 

terscheiden.

Das Eigenbild, das viele der Lei

tungspersonen, die sich als "Unter

nehmer" verstehen, von sich ent- 

werfen, entspricht denn auch mehr 

jenem der "falschen" Unternehmer,
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zung war auch nach Beendigung 

der Kulturrevolution nicht vorge- 

nommen worden. Haufig war es 

dahin gekommen, daB die Parteise- 

kretare die eigentlichen betriebli- 

chen Entscheidungen trafen, wah- 

rend die Parteiarbeit vernachlassigt 

wurde. Unklare Kompetenzen fiih- 

ren im betrieblichen Alltag zur In- 

effizienz. Verantwortlichkeiten fiir 

Fehler kdnnen hin und her gescho- 

ben werden, sachfremde oder par- 

tikulare Interessen kdnnen auf die- 

se Weise ein zu groBes Gewicht er- 

langen.

Trotz der formalen Einfiihrung von 

Verantwortlichkeitssystemen bleibt 

weitgehend unklar, wie weit die 

Kompetenzen des Leitungspersonals 

jeweils gehen. Offizielle Aussagen 

dazu sind alles andere als prazise, 

wenn es beispielsweise heiBt: "Par- 

teifiihrer sollten sich darauf kon- 

zentrieren, sicherzustellen, daB ihre 

Unternehmen nach den politischen 

Grundsatzen der Partei und des 

Staates gefuhrt werden, und sie 

sollten die politische Arbeit der 

Partei verbessern..."41 Des weiteren 

wirken sich seit langem einge- 

schliffene Verhaltensweisen hin- 

derlich oder verunsichernd aus.

Zwei Manager groBer Unterneh

men schilderten ihre Schwierigkei- 

ten. Wenn man einen inkompeten- 

ten Kader der mittleren Ebene ent- 

lassen wolle, so wiirde gesagt, man 

wolle sich nur eines Dissidenten 

entledigen.42 Solle hingegen jemand 

mit Reformgeist befordert werden, 

so werde der Vorwurf der Giinst- 

lingswirtschaft erhoben. Unter sol- 

chen Bedingungen sei es sehr 

schwierig, eine einheitliche Be- 

triebsleitung durchzusetzen.

6.2.

Wachsende Bedeutung der Arbei- 

terkongresse

Ende 1985 waren in 221.092 oder 

77,5% aller staatlichen Unterneh

men sog. Arbeiterkongresse ge- 

griindet worden.43 Ende 1986 war 

diese Zahl auf 367.000 gestiegen.44 

Nach den im Oktober 1986 vom 

Staatsrat erlassenen "Regelungen 

uber die Arbeiterkongresse in 

staatseigenen Betrieben" haben die 

Arbeiterkongresse folgende Rechte 

und Pflichten:45

1. Priifung und Annahme von Re- 

solutionen uber die Verwirkli- 

chung der Managementpolitiken 

des Unternehmens, uber lang- 

fristige und Jahresplane, wich- 

tige technologische Neuerungen 

und Importprojekte, Ausbil- 

dungsprogramme sowie die 

Verwendung der sog. einbehal- 

tenen Fonds.

2. Priifung und Genehmigung der 

Plane des Managements uber 

Produktion, Lbhne, Bonusver- 

teilung, Arbeitsschutz sowie 

Disziplinarfalle und andere Re

gelungen, die vom Betriebsdi- 

rektor vorgelegt werden.

3. Priifung der und Entscheidung 

uber die Wohlfahrtsfonds des 

Unternehmens, Wohnungszutei- 

lungen und andere wichtige 

Angelegenheiten betreffend die 

Wohlfahrt der Arbeiter.

4. Priifung und Uberwachung der 

Leistungen des Managementper

sonals und das Vorschlagsrecht 

iiber Belohnungen, Bestrafun- 

gen, Ernennungen und Entlas- 

sungen des Managementperso

nals.

5. Empfehlung von Kandidaten 

fiir den Posten des Direktors 

oder die Wahl von Direktoren 

entsprechend dem Plan der un- 

mittelbar vorgesetzten Verwal- 

tungsbehbrde des Unterneh

mens.

Die Arbeiterkongresse sollen sich 

aus Vertretern der Ingenieure, 

Techniker, Arbeiter und des 

Managementpersonals zusammen- 

setzen, wobei der Anteil des letzte- 

ren nicht mehr als 20% der Mit- 

glieder ausmachen soil.

Die Tatigkeit der Arbeiterkongresse 

wird sich wohl im wesentlichen auf 

die Kontrolle des Managementper

sonals beziehen. 1986 wurden in 

179.000 Betrieben insgesamt 

941.000 fiihrende Kader "demokra- 

tisch bewertet".46 106.000 erhielten 

Belohnungen, 9.000 wurden von 

ihren Posten entfernt. In 56.000 

Betrieben wurden die Verwaltungs- 

leiter auf demokratische Art und 

Weise gewahlt, die Direktoren von 

24 wichtigen Unternehmen in 

Wuhan, Provinz Hubei, wurden von 

den Arbeitern gewahlt.

7.

AbschlieBende Bemerkungen

Ein neues Gesetz iiber die Indu- 

strieunternehmen, das die weitge- 

hende Unabhangigkeit von der 

staatlichen Verwaltung und die 

Entscheidungsbefugnisse des Man

agements festschreibt, hatte die 

Wirtschaftsreform einen entschei- 

denden Schritt voranbringen kbn- 

nen. Die Nicht-Verabschiedung ei

nes solchen Gesetzes verweist auf 

die machtigen politischen Oppo- 

nenten, die einer Neuordnung der 

Unternehmensverfassung im Wege 

stehen.

Neben Gruppen, die rein partiku- 

lare Interessen vertreten - wie z.B. 

die mittlere Wirtschaftsbiirokratie, 

die einen Machtverlust befiirch- 

tet -, gibt es Wirtschaftspolitiker 

und -planer, die eine qualitative 

Umformung des Systems oder ein 

Chaos befiirchten. SchlieBlich ist 

auch das Eigentumssystem - ein 

wesentliches Element des Sozialis- 

mus - betroffen. Viele Unge- 

reimtheiten des gegenwartigen Zu- 

standes sind mit Unsicherheiten 

hinsichtlich dieser Frage zu erkla- 

ren. Die Freiraume des privaten 

Eigentums werden im wesentlichen 

nur versuchsweise gewahrt. Deswe- 

gen fehlt es an der notwendigen 

StabilitSt, Berechenbarkeit und 

Rechtssicherheit fiir die Akteure. 

Die Wirkungsweise verschiedener 

Mischsysteme kann nach nur kur- 

zer Experimentierzeit nicht ver- 

niinftig beurteilt werden. Uber- 

haupt ist fraglich, ob man in der 

Lage ware, diesen komplexen 

Sachverhalt durch ein umfassendes 

Gesetz zu regeln.

In der betrieblichen Praxis herr- 

schen nach wie vor groBe Unsi

cherheiten. Das nur global formu- 

lierte Ziel der Modernisierung for- 

dert Veranderungen der Leitungs- 

systeme. Verandert werden miiBten 

aber eingefahrene Strukturen, was 

zu permanenten Unsicherheiten 

fiihren wiirde. Gegenwartig gibt es 

drei Machtsaulen in den groBen 

staatlichen Industriebetrieben: ne

ben dem Betriebsdirektorium gibt 

es das Parteikomitee und den Ar- 

beiterkongreB. GewiB kann das 

Zusammenwirken dieser drei Insti- 

tutionen zu verniinftigen Resulta- 

ten fiihren. Es muB sich aber wohl 

erst ein - formelies oder informel- 

les - Gleichgewicht bzw. Priorita- 

tengefiige herausbilden. Erschwe- 

rend kommt hinzu, daB das gesam- 

te Umfeld ebenfalls im Wandel be- 

griffen ist. Staatliche Planung, Fi- 

nanzwesen und Preissystem unter- 

liegen standigen Veranderungen, 

die wiederum Einfliisse auf die 

Unternehmensverfassung haben.
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Anmerkungen

1) Vgl. dazu C.a., Dez. 1986, 

S.765 f.

2) Vgl. fur detaillierte Beispiele 

auch im folgenden AWSJ,

10.2.87.

3) Vgl. ebenda.

4) Vgl. dazu Le Monde, 24.4.86.

5) Vgl. auch im folgenden XNA,

13.4.87.

6) Vgl. auch im folgenden AWSJ,

20.11.86.

7) Vgl. ebenda.

8) Vgl. auch im folgenden Jingji 

Cankao, 2.6.86, zit. nach SWB,

2.7.86.

9) Vgl. ebenda.

10) Vgl. dazu Louven, Erhard, 

"Finanz- und Geldpolitik in 

der VR China, in: C.a., Marz 

1987, S. 203 ff.

11) Vgl. Jingji Cankao, 3.6.86, zit. 

nach SWB, 2.7.86.

12) Vgl. ebenda.

13) Vgl. auch im folgenden eben

da.

14) Vgl. Zhao Tianzhen, "Shilun 

wo guo nongcun xin de hezuo- 

zhi-gufen qiye", in: Jingji 

Guanli, No.2, 1986, S. 10 ff.

15) Vgl. ebenda.

16) Vgl. auch im folgenden eben

da.

17) Vgl. Han Xiulan, in: GMRB,

2.11.85.

18) Vgl. auch im folgenden Wang 

Chengrui, in: GMRB, 7.12.85.

19) Vgl. ebenda.

20) Vgl. Xinhua, 19.9.85, zit. nach 

SWB, 24.9.85.

21) Vgl. auch im folgenden Hong- 

qi, 1.8.86, zit. nach SWB,

22.8.86.

22) Vgl. RMRB, 8.7.86.

23) Vgl. auch im folgenden einen 

ausfiihrlichen Artikel von Li 

Tieying, in: HQ, 16.6.1986. Li 

Tieying war Minister fiir die 

Elektronikindustrie und wurde 

im April 1987 zum Leiter der 

Zentralen Kommission fiir die 

Restrukturierung des Wirt- 

schaftssystems ernannt.

24) Vgl. ebenda.

25) Vgl. ebenda.

26) Vgl. RMRB, 2.5.1986.

27) Vgl. Wenzhai Bao, 24.4.1986,

zit. nach SWB, 3.5.1986.

28) Vgl. auch im folgenden AWSJ,

17.4.1986.

29) Vgl. Radio Changsha, Hunan,

11.5.1987. zitiert nach SWB,

15.5.1987.

30) Vgl. XNA, 22.4.1987.

31) Vgl. auch im folgenden 

RMRB, 19.9.1986.

32) Vgl. XNA, 23.6.1986.

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

Vgl. zu Rong Yirens Lebens- 

lauf Bartke, Wolfgang, Who‘s 

Who in the Peopled Republic 

of China, Miinchen 1987, 

S.392 f.

Vgl. RMRB, 19.9.1986.

Vgl. auch im folgenden eben

da.

Zitiert nach Wen Hui Bao, 

Shanghai, 20.7.1985.

Vgl. RMRB, 15.12.1986.

Dies widerspricht nicht unbe- 

dingt den Ergebnissen der 

oben zitierten Umfrage. Da- 

nach wiinschten sich die mei- 

sten Menschen einen "Unter- 

nehmer" zum Lebenspartner. 

Offen bleibt dabei, ob sie auch 

selbst diese Laufbahn einschla- 

gen wiirden.

Vgl. XNA, 3.3.1987.

Vgl. RMRB, 29.5.1986.

Gongren Ribao, 27.6.1986, zit.

nach XNA, 28.6.1986.

Vgl. Radio Xi’an, 27.6.1986, 

zit. nach SWB, 7.7.1986.

Vgl. China Daily, 7.4.1987.

Vgl. RMRB, 19.4.1987.

Vgl. China Daily, 7.4.1987.

Vgl. RMRB, 24.4.1987.




