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2.4.1.

Die institutionellen Hypotheken der 

Vergangenheit Das Kommerz- 

monopol des Staates

Da in den Jahren unmittelbar nach 

Griindung der Volksrepublik das 

Warenangebot jeglicher Couleur 

auBerst knapp war und gleichzeitig 

die Bevblkerungszahl schnell an- 

stieg, blieb der Regierung gar 

nichts anderes ubrig, als die Ver- 

teilung selbst in die Hand zu neh- 

men, wobei es sich giinstig zu fu- 

gen schien, daB damals ein be- 

wahrtes Verfahrensmodell vorhan- 

den war - namlich das sowjetische.

Schon 1950 wurde ein "Warenzir- 

kulationssystem" (shangpin liutong 

tizhi) aufgebaut, dem folgendes 

Grobschema zugrunde lag:

- Auf der obersten Sprosse befan- 

den sich das Handelsministerium 

und die ihm operativ zur Seite ste- 

henden "Sonderhandelsgesellschaf - 

ten" (maoyi zhuanye zong gongsi), 

die jeweils gesondert zustandig wa- 

ren fur Nahrungsmittel, fur Texti- 

lien, fur die "hundert Waren" (bai- 

huoye, d.h. eigentliche Gebrauchs- 

artikel), fur Saiz, Kohle, "Boden- 

produkte" (tuchan) u.a. (112).

Bis 1976 war die Zahl der Sonder- 

handelsgesellschaften auf 17 ange- 

wachsen (113).

- Auf der zweiten Stufe folgten

die Handelsabteilungen bei den 

Provinzregierungen und die ihnen 

fiir operative Zwecke zugeordne- 

ten, den jeweiligen "Sonderhandels

gesellschaf ten" unterstehenden

"GroBhandelsstationen" (pifazhan).

- Die dritte Ebene wurde von den 

Handelsbiiros der Kreis- und 

Stadtregierungen einerseits und den 

"GroBhandelsstationen der dritten 

Ebene" andererseits bestimmt.

Diese Unterscheidung zwischen 

GroBhandelsstationen der Stufe 1, 2 

und 3 (yi, erh, san ji pifazhan) gibt 

es auch heute noch (114).

Unterhalb der Kreisebene gab es 

keine staatlichen Handelsorgane 

mehr. Hier begann vielmehr, seit 

Mitte der fiinfziger Jahre, der ge- 

nossenschaftliche Sektor mit seinen 

eigenen "Versorgungs- und Ab- 

satz"(gongxiao)-Organen.

Wahrend die GroBhandelsstationen 

auf den verschiedenen Ebenen im 

wesentlichen durch die von oben 

nach unten flieBenden Befehle so- 

wie durch die von unten nach oben 

laufenden Informationen integriert 

wurden, erfolgte die Verstandigung 

zwischen dem staatlichen und dem 

genossenschaftlichen Handelssektor 

im allgemeinen auf dem Weg uber 

sog. "Handelskonferenzen", die 

zwischen den Provinzen und den 

Kreisen sowie zwischen den letzte- 

ren und den Genossenschaften ab- 

gehalten wurden.

Aufgabe der "GroBhandelsstatio

nen", die ja immer nur ein sta- 

tionsspezifisches Warensortiment 

fiihrten, war es, innerhalb ihres 

Zustandigkeitsbereichs einen "ein- 

heitlichen Aufkauf und Verkauf" 

(tongyi gouxiao) Oder nur den "ein- 

heitlichen Aufkauf zu betreiben, 

je nach der ersten, zweiten Oder 

dritten Kategorie der Ware (yi, erh, , 

san lei chanpin).

Die vier Hauptaufgaben der Son- 

derhandelsgesellschaften und ihrer 

nachgeordneten "Stationen" bestan- 

den im Kaufen, Verkaufen, Trans- 

portieren und Lagern. Die Han- 

delsstellen durften hierbei zwar 

Gewinne erzielen, doch stand offi- 

ziell nicht der Profit, sondern die 

"Entwicklung der Wirtschaft und 

die Sicherung der Versorgung" im 

Vordergrund. Der Plan rangierte an 

erster Stelle, der Preis erst weit ab- 

geschlagen an zweiter.

Ihrer Rechtsnatur nach waren die 

Sonderhandelsgesellschaften juristi- 

sche Personen, die ein nach der 

"wirtschaftlichen Rechnungsfuh- 

rung" zu verwaltendes Sonderver- 

mbgen besaBen, die ferner durch 

eine Satzung geregelt waren, die 

haftungsrechtlich in Anspruch ge- 

nommen werden konnten, und die 

schlieBlich im eigenen Namen 

Rechte wahrnahmen und gegen 

sich abwehrten. Die Gesellschaften 

waren m.a.W. mit dem Staat nicht 

identisch, sondern besaBen ihre ju- 

ristische Eigenpersonlichkeit. Die 

GroBhandelsstationen und GroB- 

handelsladen traten - als bloBe Fi- 

lialorganisationen, die sie waren - 

ebenfalls im Namen ihrer jeweili

gen Gesellschaft auf.

Die ortlichen GroBhandelsstationen 

unterlagen einer zweifachen Kon

trolle, namlich einerseits der Auf- 

sicht der iibergeordneten Handels- 

station sowie daneben auch der 

Kontrolle der ortlichen Volksregie- 

rungen, also den Handelsausschiis- 

sen in den jeweiligen Lokalregie- 

rungen (so § 4 des Mutterstatuts 

von 1950 (115).
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Was die Versorgungs- und Absatz- 

genossenschaften anbelangt, so wa- 

ren sie ein Teil des landlichen Ge- 

nossenschaftssektors - seit 1958 al

so der Volkskommunen. Zur Erfiil- 

lung der drei wirtschaftlichen 

Hauptfunktionen Investition, Pro- 

duktion und Absatz sowie Versor- 

gung standen dem "Mikrokosmos" 

Volkskommune drei wichtige Ge- 

nossenschaftsinstrumente zur Ver- 

fiigung (116), namlich

- die Kreditgenossenschaften (xin- 

yong hezuoshe);

- die Produktionsgenossenschaften  

(shengchan hezuoshe), die unter 

dem Namen "Produktionsbriga- 

den" bekanntgeworden sind und

- die bereits genannten "Versor

gungs- und Absatzgenossen- 

schaften" (gongxiao hezuoshe), 

die auf Rechnung des Staates die 

Agrarprodukte der einzelnen 

landwirtschatlichen Einheiten 

aufkauften, sie einlagerten und 

sodann an die staatlichen GroB- 

handelsstationen mit einem ihre 

Kosten deckenden Aufschlag 

weiterverauBerten. Umgekehrt 

besorgten sie samtliche fur die 

landwirtschaftlichen Produk- 

tionseinheiten wesentlichen Pro- 

dukte der Industrie, wie Werk- 

zeuge, Dungemittel und Insekti- 

zide, und verwalteten die Laden 

des Einzelhandels.

Im agrarischen Produktionsspek- 

trum waren drei Warengruppen zu 

unterscheiden, die durch den Staat 

verschieden streng kontrolliert 

wurden:

- Zur Gruppe der "Kategorie 1- 

Waren" (yilei chanpin) gehbrten je- 

ne Agrarprodukte, die der Staat 

"dreifach fixiert" hatte (san ding), 

namlich bei der Produktion, beim 

Aufkauf und beim Verkauf. Zu 

dieser Gruppe zahlten vor allem 

Baumwolle und Getreide.

- Die zweite Gruppe umfaBte Wa

ren, bei denen nicht die Produktion 

und der Verkauf, wohl aber der 

"einheitliche Aufkauf" durch den 

Staat vorgeschrieben war - vor al

lem Zucker, Tabak und Schweine- 

fleisch.

- Die "dritte Kategorie" (san lei) 

umfaBte jene landlichen Erzeugnis- 

se, die sich praktisch nicht planen 

lassen und bei denen deshalb den 

Versorgungs- und Absatzgenossen- 

schaften Freiraum belassen werden 

muBte.

Die Hauptaufgaben der "Versor

gungs- und Absatzgenossenschaf- 

ten" waren, ebenso wie bei den 

staatlichen GroBhandelsstationen, 

das Kaufen, Verkaufen, Transpor- 

tieren und Lagern sowie Service 

und Beratung.

Die Versorgungs- und Absatzge- 

nossenschaften galten ihrem Ur- 

sprung und ihrer Organisations- 

struktur nach als kollektive Ein

richtungen, waren jedoch wahrend 

der Kulturrevolution immer mehr 

von Staatsorganen mit Beschlag be- 

legt und damit de facto "verstaat- 

licht" worden.

Dieser hier nur skizzenhaft wieder- 

gegebene Aufbau wurde im Laufe 

der Jahre zwar immer wieder in 

Einzelheiten verandert und modifi- 

ziert, ist in seinen - zumeist als zu 

starr empfundenen - Grundstruk- 

turen jedoch gleichgeblieben. Vor 

allem sorgte der staatliche Handels- 

apparat dafiir, daB er erstens die 

Kollektive, vor allem aber die pri

vate Konkurrenz weitgehend ver- 

drangte und daB er, zweitens, den 

praktisch zum Staatsmonopol ge- 

wordenen Handel stufenweise von 

oben nach unten "im Griff hatte", 

wobei administrative, ja militari- 

sche Methoden gerade recht waren. 

Kein Wunder, daB es am Ende so 

gut wie keinen "Markt" mehr gab, 

sondern fast nur noch "konzentrier- 

te Verwaltung" und "einheitliche 

Verteilung" - mit all den notori- 

schen Folgen starrer Zustandig- 

keitsabgrenzungen, Ausschalten di- 

rekter Geschaftsverbindungen zwi- 

schen Produzenten und Verbrau- 

chern und einer MilchstraBe von 

Bezugsscheinen und Coupons.

2.4.2.

Die ReformmaBnahmen: "Drei 

mehr, eins weniger"

Dies war der Zustand, den die Re

former vorfanden und den sie von 

Anfang an an Haupt und Gliedern 

zu andern sich vornahmen.

Eine wichtige Parole war von An

fang an das "San duo yi shao" - 

"Drei mehr, eins weniger" (117), 

d.h. erstens mehr nebeneinander 

koexistierende Wirtschaftsformen, 

zweitens mehr Zirkulationskanale, 

drittens ein vielfaltigerer Stil der 

Durchfiihrung (drei "Vielfaltigkei- 

ten": duozhong...) (118) und, vier- 

tens, weniger Biirokratie im Kom- 

merz.

Gesetzgeberisch wurde diese Leitli- 

nie durch zahllose "Regeln", "Be- 

kanntmachungen" und "Bestimmun- 

gen" angegangen, von denen hier 

nur einige wenige besonders bei- 

spielhafte Manifestationen aufge- 

fiihrt werden kbnnen, namlich eine 

"Mitteilung des Staatsrats ... uber 

einige Fragen zur Herstellung einer 

Wirtschaft mit vielen Kanalen" 

(duo qudao jingying) (119), vor al

lem aber die "Mitteilung (tongzhi) 

des Staatsrats ... uber einige Fragen 

der Reform des Handelssystems 

(shangye tizhi gaige) in den Mark- 

ten und Stadten" vom 14.7.1984 

(120) sowie die "Mitteilung des 

Staatsrats uber die schrittweise 

Verbesserung der Warenzirkula- 

tionsarbeit auf den Dorfern" vom 

19.7.1984 (121). Bemerkenswert ist 

hier iibrigens die uberall vorherr- 

schende kraftig-rotbackige Sprache, 

die offensichtlich auch fur die Oh- 

ren der Bauern bestimmt ist - man 

denke an die "vielkanalige" Wirt

schaft (duo qudao), wobei die Be- 

griffe "AbfluBgraben, Bewasse- 

rungskanal" assoziiert werden, oder 

aber an den "WarenfluB" (shangpin 

liutong), der ebenfalls an eine 

kraftig durchziehende Strdmung 

erinnert, der in den deutschen 

Ubersetzungen allerdings meistens 

mit dem matten Wort "Warenzirku- 

lation" wiedergegeben wird!

Besonders bemerkenswert in diesem 

Zusammenhang ist die oben zitierte 

"Mitteilung" des Staatsrats vom 

14.7.1984, die in sechs Sektionen 

wichtige Handelsreformbestimmun- 

gen bringt. Hauptstichworte sind 

hier Begriffe wie "Durchfiihrung 

der Trennung von Verwaltung und 

Unternehmen" (shixing zheng qi 

fenkai), "Erweiterung der Betriebs- 

rechte" (kuangda qiye quanli) und 

"Verstarkung der administrativen 

Verwaltung" (jiaqiang xingzheng 

guanli). In den Abschnittsbeschrei- 

bungen wird diese dreifache Linie 

konkretisiert. U.a. wiederholt sich 

hier z.T. jener Kurs, der bereits 

bei der allgemeinen Betriebsreform 

vorgezeichnet wurde und der dem 

Einzelunternehmen grbBere Auto- 

nomie in der Planung (jihua), in 

den Finanzen (caiwu), bei der 

Preisgestaltung (wujia), in Perso- 

nalangelegenheiten (renshi) und im 

Investbau zugesteht.

Die Reform der Handelsstruktur ist 

Teil eines grbBeren Pakets, das mit 

den anderen Reformen verschniirt 

ist, naturgemaB aber am engsten 

mit Uberlegungen zur Preisreform 

verbunden ist. Fur den Gesetzgeber 

ist es offensichtlich eine schwierige 

Frage, ob er mehr an der Preis- 

oder starker an der Handelsinstitu- 

tionen-Schraube drehen soli, urn 

seine Flexibilisierungsziele zu er- 

reichen.
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2.4.2.1.

"Vielfaltige Wirtschaftsformen" 

(duozhong jingji xingshi)

Nur stichwortartig sollen einige der 

hier gemeinten Formen aufgezahlt 

werden, so z.B. bauerliche Einzel- 

und Gruppengeschafte, Mischbe- 

triebe zwischen Handels- und In- 

dustrieeinheiten, zwischen Land- 

wirtschafts- und Handelseinheiten 

oder aber zwischen mehreren Han

delseinheiten, des weiteren zwi

schen staatlichen, kollektiven und 

individuellen Einheiten etc.; Ver- 

kaufsausstellungen; Kommissions- 

handel u.dgl. mehr (122).

Moglichkeiten der "Formenverviel- 

faltigung" giebt es vor allem bei 

der Neugestaltung des Beziehungs- 

gefiiges zwischen Stadt und Land, 

aber auch bei der Ausgestaltung 

des Stadt- Oder des Dorfhandels. 

Fur den ersteren Bereich schlagt 

der Staatsrat in seinen "Methoden" 

vom 5.Februar 1983 (123), fur den 

letzteren in seiner "Mitteilung" vom 

ll.Februar 1983 (124) Einzelheiten 

vor, die aufzeigen, welches Innova- 

tionspotential hier noch vorhanden 

ist.

Die ersten modellhaften Industrie- 

und Handelskombinate wurden be- 

reits 1979 in der Umgebung der 

Stadt Chongqing erprobt - also in 

jener Provinz Sichuan, wo der jet- 

zige Ministerprasident Zhao Ziyang 

damals noch als Provinzparteichef 

fungierte.

Anfang 1979 taten sich dort insge- 

samt 26 Staatsfarmen, die z.T. im 

Ackerbau, z.T. in der Fisch- und 

Viehzucht oder aber in der Pro- 

duktverarbeitung tatig waren, mit 

stadtischen Betrieben zu einem 

Landwirtschafts-, Industrie- und 

Handelskombinat zusammen, das 

nicht nur fur Produktion, sondern 

auch fur Absatz, Transport und 

Lagerung sowie fiir die Schaffung 

von Arbeitsplatzen sorgte und au- 

Berdem die umliegenden landwirt- 

schaftlichen Genossenschaften un- 

terstiitzte (125).

2.4.2.2.

"Vielfaltige Zirkulationskanale" 

(duozhong liutong qudao): Die Her- 

stellung von Direktverbindungen 

Von der "Vermehrung der Zirkula

tionskanale" war oben bereits die 

Rede. Der Begriff bedarf aber 

noch einer Prazisierung. Worauf es 

hier letztlich ankommt, ist die Her- 

stellung direkter Beziehungen zwi

schen Hersteller und Verbraucher, 

wie sie bisher - angesichts des 

staatlich institutionalisierten Han

dels - nicht mbglich gewesen wa

ren.

In der Hauptstadt Beijing begannen 

Experimente mit Direktverbindun

gen bereits im Dezember 1979. 

Einzelne Einheiten der Leichtindu- 

strie setzten damals ihre Produkte, 

z.B. Uhren, Spirituosen, Mbbel und 

Plastikerzeugnisse direkt an die 

Endverbraucher ab, wobei sie sich 

eigener Vertriebsstellen bedienten. 

Auf diese Weise umgingen sie den 

langen Marsch durch die staatli

chen Handelsabteilungen und er- 

reichten kurze Absatzwege sowie 

grdBere Verbrauchernahe, nicht 

zuletzt aber auch bessere Informa- 

tionen liber aktuelle Marktbediirf- 

nisse.

Das Experiment war offensichtlich 

durch interne Direktiven der Stadt- 

verwaltung initiiert worden. U.a. 

sollte auch der Wettbewerb geprobt 

werden (126).

Bereits im Friihjahr 1980 bezog das 

Wangfujing-Kaufhaus in der Bei

jinger Innenstadt 38% seiner Waren 

nicht mehr liber staatliche Han- 

delskanale, sondern durch Direkt- 

einkaufe aus Beijinger Fabriken 

oder aus anderen Gegenden Chinas 

(127). Hier war, wie es hieB, ein 

Weg beschritten worden, der aus 

"Zuteilungen" endlich "Kaufe" und 

aus "Zuteilungsglitern" "Waren" 

machte!

Im Vorlauf zu der oben beschrie- 

benen Staatsratsmitteilung vom 

14.7.1984 waren in zwei der wich- 

tigsten Beijinger Geschaftszentren, 

namlich in der Qianmen- und in 

der Xidan-StraBe, die zusammen 

7,5 km lang sind, Mitte 1980 Ex

perimente mit dem "Verantwort- 

iichkeitssystem im Management" 

angelaufen, an denen rd. 400 

staats- und kollektiveigene Waren- 

hauser, Laden und Dienstleistungs- 

statten beteiligt waren.

Einige Laden schlossen mit dem 

Staat Vertrage ab, in denen die 

Ablieferung einer bestimmten 

Geldsumme vereinbart war, bei de- 

ren Uberschreitung die Halfte des 

Mehrbetrags vom Unternehmer 

einbehalten werden durfte.

Andere Laden waren nicht ver- 

tragsgebunden, sondern zahlten le- 

diglich ihre Einkommensteuer und 

waren im iibrigen fiir Gewinne und 

Verluste selbst verantwortlich.

Wiederum andere Betriebe, vor al

lem Restaurants und Dienstlei- 

stungsunternehmen, zahlten 20% 

aus ihren Gewinnen als Einkom

mensteuer und durften 80% einbe

halten. Auch mit den Pramien 

wurden verschiedene Kombinatio- 

nen angestellt.

Bei all diesen verschiedenen Spiel- 

arten wurde darauf geachtet, daB 

staatliche Zwischen-"Kettenglieder" 

mbglichst ausgeschlossen blieben 

und statt dessen Direktkontakte 

zwischen Kunden und Lieferanten 

hergestellt wurden (128).

Der Forderung von Direktverbin

dungen sollte auch die Zulassung 

von stadtischen und landlichen 

Markten dienen, vor allem in fiinf 

Bereichen:

- Getreidemarkte: Sie sollen dem 

Diversifizierungsgedanken Auftrieb 

verleihen und hauptsachlich den 

spezialisierten landlichen Haushal- 

ten bei der Umstellung auf Vieh

zucht helfen. Gleichzeitig werden 

hier Anstalten fiir die Erhohung 

des Zuckerabsatzes und fiir die 

Verbesserung der Nahrungsmittel- 

verarbeitung getroffen.

- Wohnungsmarkte: Sie entstanden 

in liber 70 groBen und mittelgro- 

Ben Stadten, wo Wohnungen ver- 

suchsweise zum Kauf angeboten 

werden.

- Dienstleistungsmarkte: Hier tref- 

fen sich Angebot und Nachfrage in 

Bereichen wie Tourismus, Kosme- 

tik, Gymnastik, Unterhaltung, Be- 

ratung und Information.

- Konsumgiitermarkte: Hier wer

den langlebige Konsumgiiter - vom 

Farbfernsehgerat liber die Wasch- 

maschine bis zum Motorrad - ge- 

handelt, und sogar auch Versand- 

kaufhausfunktionen wahrgenom- 

men. Vorerst sind diese Markte al- 

lerdings noch auf zehn GroBstadte 

beschrankt.

- Markte fiir Gold- und Silber- 

schmuck (129).

Im Dezember 1986 wurde in Bei

jing ein sechsstbckiges Vermark- 

tungsgebaude erbffnet, das der Er- 

weiterung des freien Handels die

nen soli. In seinen Mauern fanden 

sowohl staatliche und kollektive als 

auch private Handelsunternehmen 

Unterkunft.

Bei dem Gebaude handelt es sich 

urn ein 9.000 qm umfassendes 

Bauwerk nahe der Liulichang - 

dem friiheren Antiquitatenviertel 

der Hauptstadt (130).

In Shanghai gibt es Handelszentren 

fiir Produktionsgiiter schon seit 

1981. Der erste dort nach der Kul- 

turrevolution im Juli 1979 erbffne- 

te Markt liegt in einem ehemaligen 

Elendsviertel im bstlichen Ab-
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Die starkste Zunahme privater Un- 

ternehmen war im Transportsektor 

zu verzeichnen. Daneben bffneten 

Teehauser, Schnellrestaurants und 

Verkaufsstellen fiir "brtliche Spe- 

zialitaten" ihre Pforten.

Mit der Wiederzulassung der Ein- 

zelwirtschaft wurde ein Faden wie- 

deraufgenommen, der 1956 durch- 

schnitten worden war. Noch 1953 

beispielsweise hat es 8,38 Millionen 

Einzelunternehmer im Industrie- 

und Handelsbereich gegeben. Ende 

1956 war ihre Zahl jedoch, im Zu- 

ge der "sozialistischen Umwand- 

lung", auf 160.000 zuriickgegangen. 

"Readjustierungs"-MaBnahmen des 

Jahres 1957 fiihrten dazu, dab 

schon bald wieder 1,04 Millionen 

Einzelunternehmer in Aktion tra- 

ten, die bis 1965 tatig waren.

Mit der Kulturrevolution (1966-76) 

wurde uber diesen als "kapitali- 

stisch" verurteilten Personenkreis 

jedoch erneut der Stab gebrochen; 

die Folge: 1978 hatten nur noch 

140.000 Einzelgewerbetreibende, 

darunter hauptsachlich Reparatur- 

schuster-oder -schneider, die Stiir- 

me der "ultralinken" Jahre iiberlebt. 

Hatte es Anfang der funfziger Jah

re in den hundert grbBten chinesi- 

schen Stadten auf je 10.000 Haus- 

halte noch fiinfzig Gastronomiebe- 

triebe gegeben, so waren es 1978 

nur noch fiinf (137).

Der Erfolg der Privatgeschafte ist 

nicht nur auf ihre hbhere Flexibili

ty, sondern auch darauf zuriickzu- 

fiihren, daft die Verkaufer hier 

wesentlich hbflicher sind als in den 

Staatsladen. Unter vielen Stadtern 

zirkuliert das Sprichwort "Wenn Sie 

sich selbst ungliicklich machen 

wollen, dann gehen Sie in ein Wa- 

renhaus".

Im Rahmen der staatlichen Hdf- 

lichkeitskampagnen, die seit 1983 

jeweils im Marz stattzufinden pfle- 

gen, werden nun jedes Jahr auch 

die bisher so uninteressierten Ver

kaufer der Staatsladen zu mehr 

Rucksichtnahme erzogen, wobei 

das Verhalten der Achten-Route- 

Armee, der beriihmten "Bayi", als 

Vorbild dient.

Stichprobenuntersuchungen i.J. 

1985 zeigten, daB nur die Halfte 

der zehn grbBten Warenhauser des 

Landes ihre Kunden zuvorkom- 

mend bedient - darunter das 

Wangfujing-Warenhaus in Beijing, 

das Nanfang-Warenhaus in Guang

zhou und das Xinjiekou-Warenhaus 

in Nanjing.

Immer noch kommt es zu Streite- 

reien mit Kunden, zu arroganten 

Antworten und zu Beleidigungen. 

Manche Verkaufer pflegen die 

Kunden einfach zu ignorieren. Be- 

sonders peinlich das haufige "mei- 

you" ("haben wir nicht"), das iibri- 

gens auch zu jenen wenigen Voka- 

beln gehbrt, die der Durchschnitts- 

auslander schon nach kurzer Zeit 

internalisiert.

Hauptursache dieses gleichgiiltigen 

Verhaltens sei, wie inzwischen 

festgestellt wurde, der mangelnde 

materielle Anreiz. Am besten gehe 

man in Zukunft mit Pramien vor 

und belohne auf diese Weise hbfli- 

ches Verhalten (138).

MaBnahmen solcher Art sind aller- 

dings der betrieblichen Initiative 

uberlassen. Dem Gesetzgeber bleibt 

hier nur die Mbglichkeit, die Rah- 

menbestimmungen zu setzen.

Nicht zuletzt aber erfiillten die In- 

dividualunternehmen eine wichtige 

Sozialfunktion, indem sie einen 

Teil der "auf Arbeit Wartenden" 

(d.h. Arbeitslosen) absorbieren.

Einstweilen stehen noch wichtige 

Regelungen aus, vor allem zur Fra- 

ge des Arbeitsschutzes und der 

Ruhestandsversorgung von Perso- 

nen, die in solchen Privatbetrieben 

beschaftigt sind. Noch ein anderes 

Ubel trifft die "Privatarbeiter": 

Man blickt nach wie vor auf sie 

herab (139).

2.4.23.2.

Weitere Aspekte eines flexibleren 

kommerziellen Stils

Als weitere neue "Stil"-Formen 

werden erwahnt: die flexiblere 

Preisgestaltung (dazu oben 2.3.), 

die zunehmende Reduktion der ra- 

tionierten Gilter, die Forderung 

von Vertragssystemen der verschie- 

densten Art (anstelle von Planen 

mit festen Vorgaben), die Verbes- 

serung der Marktforschung und der 

Markttransparenz, die Wiederher- 

stellung der nach 1966 zerrissenen 

Netzwerke zwischen Stadt und 

Land, die Trennung von admini- 

strativer und betrieblicher Verwal- 

tung, die Zulassung von Morgen- 

und Abendmarkten, die Verlange- 

rung der Geschaftszeiten u.dgl. 

mehr.

2.4.2.4.

Abschaffung des Burokratismus im 

Handelsbereich: Die Beseitigung 

der "Blockaden" und der Waren- 

rationierung

Sollen die einzelnen Betriebe uber 

kurz oder lang jene "drei Li" 

(Krafte) annnehmen, die einem 

Unternehmen erst den richtigen 

Schwung geben, namlich Dongli 

(Motivation), Yali (Druck) und 

Shili (Starke), so gilt es in erster 

Linie jenen Burokratismus auszu- 

schalten, der so lange Zeit fiir In- 

effizienz gesorgt hat.

Nach Auffassung der Volkszeitung 

(140) auBert sich dieser Burokra

tismus in folgenden Punkten: unge- 

niigende Beachtung der Markt- 

nachfrage; mangelnde fachliche 

Weiterbildung und politische Phra- 

sendrescherei; Unaufmerksamkeit > 

gegeniiber den Kunden und 

schlechter Kundendienst sowie Un- 

terdriickung der Konkurrenz.

Gefbrdert werden miiBten demge- 

geniiber Wettbewerb, wirtschaftli- . 

che Integration und Wirtschaftsef- 

fizienz.

- Vor allem der Wettbewerb sei ein 

Heilmittel gegen den Burokratismus 

im Handelsbereich, da er fachlich■ 

inkompetente Biirokraten zwinge, 

ihren Arbeitsstil zu andern.

- Neben dem Wettbewerb wurde ■ 

als zweite Methode der Abbau der 

bisher so starren Handelsinstitutio- 

nen betrieben.

In den funfziger Jahren waren die 

GroBhandelsorganisationen genau 

in Ubereinstimmung mit den Ver- 

waltungsgliederungen aufgebaut 

worden - ein Vorgehen, das die in 

der Vergangenheit entstandenen 

organischen Verbindungen zwi

schen Stadten und Umland syste- 

matisch zerschnitten und die Ent

wicklung der Warenwirtschaft er- 

stickt hatte. Es waren hier m.a.W. 

"GroBe Mauern" zwischen Stadt 

und Land und zahlreiche Blocka

den entstanden, die es mbglichst 

schnell niederzureiBen gait. Ein 

Weg dafiir war die Zusammenle- 

gung der GroBhandelsorganisatio

nen mit den lokalen GroBhandels- 

stellen, wie sie vom Staatsrat am 

14.7.1984 angeordnet wurde (dazu 

oben 2.4.2.).

Von nun an durften die staatlichen 

Laden ihre Waren wieder auf dem 

Land verkaufen und umgekehrt 

konnten die landlichen Versor- 

gungs- und Absatzgenossenschaften 

unmittelbar in den Stadten aktiv 

werden.

Schon bis Ende 1985 waren dar- 

aufhin in einer Provinz wie Jiangsu 

160 Produktionsnetze neu entstan

den!
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1983 wurde dariiber hinaus die 

Gewinnabfiihrung an den Staat 

durch die Steuerentrichtung ersetzt. 

Im gleichen Jahr auch wurde der 

kollektiveigene genossenschaf  tliche 

Status der Versorgungs- und Ab- 

satzgenossenschaften wiederherge- 

stellt.

- Als dritte MaBnahme, die mit 

der zweiten in engem Zusammen- 

hang steht, wird die Beseitigung 

von "Blockaden" (fengsuo) verlangt.

Auf diesen Punkt geht vor allem 

die "Mitteilung" des Staatsrats uber 

das "Verbot von Blockaden beim 

An- und Verkauf von Industriewa- 

ren" vom 10.4.1982 (141) ein. In 

diesem Guofa Nr.60 heiBt es u.a., 

daB die Handelsinstitution be- 

stimmte elektrische Gerate, die sich 

als ziemlich unbrauchbar erwiesen 

hatten, trotzdem mit alien Kraften 

an den Mann zu bringen versuchte. 

Gleichzeitig weigerten sich die lo- 

kalen Behbrden, hbherwertige 

Konkurrenzprodukte aus anderen 

Regionen in das eigene Gebiet her- 

einzulassen. Unternehmen der eige- 

nen Region, die bereits Vertrage 

mit Unternehmen "von auBerhalb" 

abgeschlossen hatten, hatten diese 

Vertrage wieder kiindigen miissen; 

auBerdem seien die lokalen Banken 

angewiesen worden, fiir solche 

Kaufe keine Zahlungen zu leisten.

Deshalb werde folgendes angeord- 

net: (1) Solange Produkte durch die 

Staatsplane gedeckt sind, durfen sie 

von iiberall her bezogen werden. 

(2) Auch Uberplanprodukte konn- 

ten im ganzen Land vermarktet 

werden. Niemand diirfe den Zuzug 

solcher Giiter verhindern. (3) Stets 

miisse bei der Wahl von Giitern 

dem Prinzip der hbheren Qualitat 

Vorrang eingeraumt werden, sofern 

sich auch die Preise noch in ertrag- 

lichen Grenzen bewegten. (4) Re

gionen, die wirtschaftlich und 

technologisch zuriickliegen, sollten 

sich nicht verschlieBen, sondern 

alien Neuerungen aus anderen Ge- 

genden offen gegeniiberstehen. 

Ferner heiBt es, daB die Banken 

solche grenziiberschreitenden 

Transaktionen unterstiitzen sollen. 

Lokale Regelungen, die einen frei- 

en Austausch liber Provinz- oder 

Stadtgrenzen hinweg verhinderten, 

seien aufzuheben.

- Eine vierte MaBnahme im 

Kampf gegen den Biirokratismus 

ist schlieBlich die Abschaffung der 

Bezugsscheine. Hier hat sich bereits 

einiges getan, wie z.B. aus einem 

Bericht der Provinz Heilongjiang 

hervorgeht. Dort hatte man bis 

1977 Alltagsartikel wie Fleisch, 

Fisch, Eier, Zigaretten, Alkoholika, 

Zucker, Seife Oder Streichhblzer 

nur gegen Bezugsscheine erwerben 

kbnnen - und dies, obwohl die 

Landwirtschaft dort stets akzepta- 

ble Ergebnisse zeitigte, wenn sie 

nur effizient betrieben wurde.

Neun Jahre spater, i.J. 1986, waren 

alle Bezugsscheine, mit Ausnahme 

der Getreide-"Punkte", abgeschafft; 

dies war eine Folge der Wirt- 

schaftsbelebung im Inland (sowie 

auch der Offnungspolitik nach au- 

Ben). Die Belebung erfolgte da- 

durch, daB die Uberbetonung der 

Schwerindustrie korrigiert und die 

Leichtindustrie, vor allem die 

Konsumgiiterproduktion, starker 

gefdrdert wurde. Vor allem aber sei 

die Landwirtschaft angesichts der 

neuentstandenen freien Markte und 

der flexiblen Preisgestaltung zu hb- 

herer Produktion motiviert worden 

(142).

Da die Politik der "Modernisierung" 

heutzutage im wesentlichen auf Ef- 

fizienz ausgerichtet ist, hofft man, 

daB die Bezugsscheine - als Aus- 

druck des Biirokratismus in der 

Wirtschaft - eines Tages iiberhaupt 

der Vergangenheit angehdren.

2.4.3.

Die Verschrankung von Handels- 

und Preisreform

Ein weites Anwendungsfeld im 

Handelsbereich findet der Gesetz- 

geber vor, wenn es gilt, gegen Ver- 

stbBe vorzugehen, die in aller Re

gel aus Gewinnsucht begangen 

werden.

Um beispielsweise schnell an Fer- 

tigwaren oder Rohmaterialien her- 

anzukommen, schreitet so mancher 

Betriebsleiter zu Bestechungen, die 

nach auBen hin freundlich ka- 

schiert werden und beispielsweise 

unter Beschreibungen wie "Unter- 

haltungs- und Einladungskosten", 

"Gebiihren fiir Geschaftstatigkeit" 

oder "Unterstiitzungen fiir Harte- 

falle" etc. firmieren.

Um hier wenigstens die krassesten 

Faile zu beschneiden, erlieB der 

Staatsrat am 5.7.1981 ein Rund- 

schreiben liber das "Verbot von 

Unaufrichtigkeit (wbrtl.: "unauf- 

rechtem Arbeitsstil", bu zhengzhi 

feng) im Handel" (143). Darin wird 

es Betrieben und nichtproduzieren- 

den Danweis untersagt, Geld fiir 

Bewirtung und Geschenke an das 

Personal von Verkaufsorganisatio- 

nen zu zahlen. Keinesfalls auch 

diirften Betriebsleitungen illegale 

Aktivitaten ihres Personals in die- 

ser Richtung unterstiitzen, wombg- 

lich auch noch durch die Vergabe 

von Pramien! Die Finanz- und 

Bankenabteilungen seien angewie

sen, die Rechnungen der Betriebe 

auf versteckte Bestechungszahlun- 

gen hin zu untersuchen.

Immer wieder auch sah sich der 

Staatsrat zu Verordnungen, "Mittei- 

lungen" und "Regelungen" gegen 

PreisdisziplinverstbBe veranlaBt.

Am 20.5.1983 erlieB der Staatsrat 

ein Zirkular, das zu einer "ver- 

starkten Markt- und Preisverwal- 

tung" auffordert (144). Unmittelba- 

rer AnlaB dafiir war ein iibermaBig 

starker Preisauftrieb, der angeblich 

von Privathandlern in Beijing, 

Shanghai, Shenyang, Wuhan und 

einigen anderen Stadten verursacht 

worden sei. In dem Zirkular wird 

auf besondere Beachtung folgender 

Kontrollpunkte hingewiesen: Uber- 

priifung der Geschaftslizenzen, 

Kontrolle der Preise (die nicht 

willkiirlich erhoht werden diirfen), 

Untersuchung, ob die feilgebotenen 

Waren bei staatlichen Handelsun- 

ternehmen eingekauft und nun aus 

Profitgriinden weiterverauBert 

werden; Untersuchung der Ge- 

wichtsangaben und schlieBlich auch 

Priifung, ob Warenangaben ge- 

falscht sind.

An alien Waren seien kiinftig 

Preisschilder anzubringen. Ferner 

miiBten Produkte, die das betref- 

fende Unternehmen von staatlichen 

oder kollektiven Betrieben erwor- 

ben hat, zu den vom Staat festge- 

setzten Einzelhandelspreisen ver- 

kauft werden. Der Ankauf groBer 

Warenmengen sei verboten.

Immer wieder auch wird liber 

"Spekulation, Schiebergeschafte und 

Schwindelei" einer "kleinen Anzahl 

von Privathandlern" geklagt, die 

ihren Geschaften haufig auch ohne 

Lizenz nachgingen und keine Steu- 

ern zahlten. Allein in Beijing seien 

zwischen 1980, als die freien 

Markte erbffnet wurden, und An- 

fang 1983 nicht weniger als 8.345 

Faile von VerstdBen gegen die Re- 

geln und Vorschriften des Marktes 

aufgeklart worden. Kiinftig gelte 

es, die Marktverwaltung zu ver- 

starken (145).

Mitte 1985 wurden auch MaBnah- 

men gegen die Eroffnung von 

Handelsgeschaften durch Regie- 

rungsbeamte ergriffen (Naheres da- 

zu oben 2.2.3.).

In engem Zusammenhang damit er

gingen auch die oben (3.3.3.) er- 

wahnten Preiskontrollbestimmun- 

gen.
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Zusatzlich schaltete sich auch noch 

die Disziplinkontrollkommission 

beim ZK ein, die in einem Rund- 

schreiben die Parteiorganisationen 

aller Ebenen dazu aufforderte, da- 

fur zu sorgen, daB iibertriebene 

Preiserhohungen zur Rechenschaft 

gezogen - und nicht unter den 

Teppich gekehrt - werden. Zahl- 

reiche Einheiten und Individuen 

nutzten leider immer noch die 

Wirtschaftsreform des Landes zu 

ihrem persdnlichen Vorteil aus, in

dem sie die neuen Freiraume fur 

Profitmacherei miBbrauchten. Vor 

allem wiirden die Preise in unver- 

antwortlicher Weise erhoht. Allein 

in Beijing seien bei einer allgemei- 

nen Untersuchung zwischen Okto- 

ber 1984 und Marz 1985 etwa 

1.000 VerstbBe gegen die Preisbe- 

stimmungen aufgedeckt worden. 

Hierbei habe man 3,3 Mio.Yuan 

durch Konfiszierung illegaler Ein- 

kommen und durch Erhebung von 

Strafgeldern eingenommen. Unter 

den Hauptschuldigen seien die Bei

jinger Backfabrik Nr.6 gewesen, 

die minderwertige Zutaten verwen- 

det habe, sowie die Beijinger 

"Funf-Sterne"-Brauerei, die etwa 

300.000 Flaschen Bier zu uberhoh- 

ten Preisen an ihre Kundschaft 

verkauft habe. Der illegale Mehr- 

gewinn wurde konfisziert.

Auch die Gemusepreise wurden 

Mitte 1985 dadurch stabilisiert, daB 

die stadtischen Preisbehbrden die 

Senkung veranlaBten, woraufhin 

allerdings die Produzenten mit 

Ausgleichssubventionen abgefunden 

werden muBten. Gleichzeitig war

fen die Beijinger Gemiiseladen 

vom 31.Mai bis 3.Juni die sechsfa- 

che Menge dessen auf den Markt, 

was in den vorausgegangenen vier 

Tagen angeboten worden war - mit 

der Folge, daB die Preise sanken 

(146).

An dieser Stelle wird deutlich, daB 

die Handelsreform ohne gleichzei- 

tige Innovationen auf anderen Sek- 

toren, vor allem im Bereich der 

Preis- und Betriebsreformen, nicht 

sinnvoll ist.

2.5.

Arbeitsreform

2.5.1.

Vom verbeamteten zum "Vertrags"- 

Arbeiten Stufen der Entwicklung 

Drei Jahrzehnte lang hat es in Chi

na nur ein staatlich dirigiertes Ar- 

beitskrafte-Zuweisungssystem ge- 

geben, das den Arbeitern eine be- 

amtenahnliche, d.h. praktisch un- 

kiindbare Position sicherte.

Diese starre Praxis hatte die Kon- 

sequenz, daB ein Unternehmen sei

ne Arbeiter und Angestellten weder 

auswahlen noch sie entlassen konn- 

te. Sie muBten also ungeeignetes 

oder uberzahliges Personal auf Bie- 

gen und Brechen weiterbeschafti- 

gen, was der Arbeitsproduktivitat 

und wirtschaftlichen Effizienz 

nicht gerade forderlich war. Diese 

Praxis ist gemeint, wenn vom "Es

sen aus dem eisernen Reisnapf" ge- 

sprochen wird!

Andererseits hatten aber auch die 

Arbeiter keine Mbglichkeit, freie 

Arbeitsplatzdispositionen zu tref- 

fen. Sie wurden, ohne lange gefragt 

zu werden, kurzerhand einem Be- 

trieb uberstellt, ob ihnen dies nun 

gefiel Oder nicht, und sie hatten 

auf dem ihnen einmal zugewiese- 

nen Arbeitsplatz bis zu ihrer Pen- 

sionierung zu bleiben. An einen 

Arbeitsplatzwechsel war nicht zu 

denken; auch Neigungen und Fa- 

higkeiten waren in der Regel nicht 

gefragt - mit der Folge, daB viele 

Fahigkeiten verkiimmerten, die 

vorher miihevoll durch die Schule 

vermittelt worden waren.

Es liegt auf der Hand, daB Refor- 

men, die auf wirtschaftliche Effi

zienz und (iiberwiegend technische) 

"Modernisierung" abstellen, dieses 

erstarrte System nicht bestehen las- 

sen konnten. Der ReformprozeB 

ging hier allerdings nur langsam 

voran.

Das System der verbeamteten Ar- 

beiterschaft wurde erstmals nach 

der Kulturrevolution, und zwar 

1981, wieder in Frage gestellt. 

Prinzipiell sollte, so hieB es damals, 

den Unternehmen das Recht zuge- 

standen werden, leistungsunfahige 

oder -unwillige Arbeiter notfalls 

auch zu entlassen, allerdings unter 

der zweifachen Voraussetzung, daB 

es namlich erstens eine Starke Ge- 

werkschaftsorganisation gebe, die 

in der Lage sei, die legitimen In- 

teressen des Betroffenen zu schiit- 

zen und im Faile einer ungerechten 

Sanktion GegenmaBnahmen einzu- 

leiten, und daB zweitens ein "ge- 

sundes System von Arbeiterraten 

besteht", die an der Leitung des 

Unternehmens teilnehmen (147).

Seit 1981 wurden in einer Drucke- 

reigesellschaft in der Wirtschafts- 

sonderzone Shenzhen Experimente 

mit Leistungsbewertungen und 

Lohnangleichungen durchgefuhrt.

Seit 1983 wurde mit dem Vertrags- 

arbeitersystem experimentiert. Mit

te 1985 gab es in ganz China 3,5 

Millionen Vertragsarbeiter, das wa

ren etwa 5% aller Industriearbeiter 

(148).

Seit Anfang 1983 wurde auch die 

Personalanwerbung durch Zei- 

tungsanzeigen erlaubt. Interessierte 

Danweis konnten sich seit damals 

also mit den Fachkraften direkt in 

Verbindung setzen und die Bewer- 

ber testen, so daB die Gefahr von 

Fehlbesetzungen vermieden wurde. 

AuBerdem konnte mit dieser da- . 

mals noch als revolutionar empfun- 

denen Methode eine Bresche in alt- 

eingefahrene Denkgewohnheiten 

geschlagen werden; gait Personal 

doch lange Zeit schlicht als "Abtei- 

lungs- oder Danwei-Eigentum", 

dem jede noch so kleine Regung, 

bei einer anderen Einheit auszuhel- 

fen - und sei es auch nur voriiber- 

gehend - als Illoyalitat ausgelegt 

wurde (149).

Die Personalpolitik hat m.a.W. auch 

heute noch intensiven Danwei- 

Charakter. Die Einheiten betrach- . 

ten Personal als ihr Eigentum. Man 

halt, wie es heiBt, "eine Armee lie- 

ber 1000 Tage lang aufrecht, um 

sie eine Stunde lang zu nutzen" 

statt sie zwischendurch ausschwar- 

men zu lassen.

Jede Flexibilisierungspolitik stoBt ■ 

hier m.a.W. auf zahe, weil hochst • 

traditionsverhaftete Widerstande.

Anfang 1984 kam es an verschie- 

denen Stellen erstmals zur Heraus- 

bildung einer neuen Praxis, nam

lich der Methode des "Ausleihens 

von Fachkraften", das in der chine- 

sischen Literatur gern unter der 

Bezeichnung "nalaizhuyi" (worth: 

"Heranholer-ismus") behandelt 

wird. Warum aus dieser fur einen 

westlichen Beobachter kaum be- 

merkenswerten Methode gleich 

wieder ein "ismus" geworden ist, 

laBt sich nur vermuten: sie wurde 

vermutlich als etwas ganz AuBer- 

gewohnliches empfunden (150).

Immer noch aber bestimmte die 

alte Zuweisungsmethode das Ge- 

schehen. Ende 1981 gab es bei- 

spielsweise 7.200 Arbeitsamter, die 

im gleichen Jahr 26 Mio. Arbeits- 

platze vermittelten.

Uber das Arbeitslosenproblem ist 

an anderer Stelle in dieser Serie, 

namlich bei dem spater noch abzu- 

handelnden Sozialrecht, zu spre- 

chen.

2.5.2.

Die Neuregelungen i

Der Gesetzgeber lieB sich einstwei- 

len noch Zeit. Erst 1986 war es 

dann so weit.
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Am 2O.Juli gab deshalb der Staats- 

rat vier "Einstweilige Regelungen" 

(guiding) heraus, die das bisherige 

System auf den Kopf stellen (151).

Wie es in den begleitenden Kom- 

mentaren hieB, war es das Ziel 

dieser Reformen, den "eisernen 

Reisnapf" abzuschaffen und damit 

der Entwicklung der geplanten Wa- 

renwirtschaft gerecht zu werden 

sowie gleichzeitig das friihere, ei- 

ner hochzentralisierten Wirtschaft 

angemessene Zuteilungssystem ab

zuschaffen. Es wurde auch darauf 

hingewiesen, dab die neuen Be- 

stimmungen seit 1982 in ausge- 

wahlten Unternehmen einiger Stad- 

te versuchsweise angewandt worden 

seien - und zwar mit eindrucksvol- 

lem Erfolg.

2.5.2.1.

Der "Vertragsarbeiter", der nicht 

mehr "aus dem eisernen Reistopf 

iBt"

2.5.2.1.1.

Die neue Arbeitsvertragsregelung

Sie ist enthalten in den "Einstweili- 

gen Regeln (guiding) uber die 

Verwirklichung des Arbeitsver- 

tragssystems (laodong hetongzhi) in 

Staatsbetrieben" (152). Waren die 

Arbeitskrafte in einem Betrieb frii- 

her ohne Vertrag - und lediglich 

aufgrund hoheitlicher Einweisung - 

angestellt worden, so ist kiinftig 

grundsatzlich ein "Arbeitsvertrag" 

zu schlieBen (§ 2). Die Unterneh

men kbnnen unter den Bewerbern 

auswahlen und die Arbeitsuchen- 

den kbnnen sich umgekehrt bei den 

verschiedenen Unternehmen be- 

werben. Nach "bffentlicher Anwer- 

bung" und "freiwilliger Meldung" 

werden die Kandidaten gepriift 

und sodann auf Probe eingestellt, 

die in der Regel zwischen drei und 

sechs Monaten liegt (§§ 4-6). Fur 

jeden Vertragsarbeiter wird ein 

"Arbeitsbuch" (laodong shouzi) an- 

gelegt (§ 5).

Der Inhalt des Arbeitsvertrags ist 

genau festgelegt und hat die zu lei- 

stenden Aufgaben, Probezeit und 

Vertragsdauer sowie die Modalita- 

ten der Arbeit, des Entgelts, der 

Versicherungs- und Sozialleistun- 

gen, der Disziplin und eventueller 

Vertragsverletzungsfolgen zu ent

halten (§ 8).

Die Arbeitsbeziehungen enden mit 

dem Vertragsablauf, doch kann der 

Vertrag auf Wunsch beider Seiten 

verlangert werden (§ 9). Abande- 

rungen des Vertrags sind auch 

nachtraglich mit beiderseitigem 

Einverstandnis mbglich - ebenfalls 

eine Neuerung (§§ 9 ff.).

Grundsatzlich besteht Gleichheit 

zwischen "von Anfang an festange- 

stellten" Arbeitern (yuanguding 

gongren) und "Vertragsarbeitern" 

(laodong hetongzhi gongren) (§§ 3, 

18, 24 u.a.).

Rein theoretisch lassen sich vier 

Kategorien von Arbeitern unter- 

scheiden, namlich Lohn-, Gelegen- 

heits-, Vertrags- und Festarbeiter.

Die beiden ersteren Kategorien 

diirften angesichts des "sozialisti- 

schen" Selbstverstandnisses der 

Fiihrung eigentlich nicht zulassig 

sein. Rein begrifflich diirfte es in 

einer Gesellschaft, wo das Produk- 

tionseigentum ja zum grbBten Teil 

bffentlichen Charakters ist, keine 

"Lohnarbeit" mehr geben, die typi- 

scherweise mit dem "kapitalisti- 

schen Eigentum an Produktions- 

mitteln" in Verbindung gebracht 

wird. Freilich kbnnen inzwischen 

wieder Arbeitskrafte auch in Pri- 

vatunternehmen eingestellt werden.

Auch "Gelegenheitsarbeiter" diirfte 

es eigentlich nicht mehr geben - es 

gibt sie aber trotzdem noch - nur 

heiBen sie etwas anders, namlich 

"Auswechselarbeiter" (lunhuan 

gongren) (§ 9, Abs.3). Sie sind 

gleichsam die "industrielle Reserve- 

armee", deren Mitglieder schon seit 

den fiinfziger Jahren kurzfristig 

fur verschleiBende (und haufig ge- 

sundheitsschadliche) Arbeiten her- 

angezogen werden, und die, wie es 

in § 9, Abs.3 heiBt, nach Ablauf 

der Vertragsdauer entlassen werden 

"milssen" (bixu)! Auch gibt es aus 

den Dbrfern stammende "Zeit- und 

Saisonarbeiter" (jianshigong und ji- 

jiegong), fur die die allgemeinen 

Arbeitsregeln und vor allem Sozial- 

leistungen nicht zur Anwendung 

kommen (§ 33), weil unterstellt 

wird, daB ihre Stamm-Danweis fiir 

sie zustandig bleiben.

Wie hoch die Zahl dieser Gelegen

heitsarbeiter ist, geht aus keiner 

Statistik hervor, doch scheinen sie 

zu einem nicht unbedeutenden 

"Konjunkturpuffer" geworden zu 

sein.

Im Gegensatz zu den "Gelegen- 

heitsarbeitern" bleiben die "Kon- 

traktarbeiter" langere Zeit in der- 

selben Arbeitseinheit, wobei, wie 

bereits erwahnt, sowohl im sozialen 

als auch im politischen Status 

"Gleichheit" mit den "Festarbeitern" 

besteht. Erweist sich ein Vertrags

arbeiter als leistungsfahiger als ein 

Fest-Arbeiter, so kann er auch 

entsprechend hbher pramiert wer

den.

Der Typ des "Kontraktarbeiters" 

gilt bei den Reformern als "neu", 

obgleich er bereits vor der Kultur- 

revolution existiert hat, wahrend 

der "Festarbeiter" dem "alten Sy

stem" zugerechnet wird. Ginge es 

den Reformern nach, so stilnde der 

"Festarbeiter" schon bald auf dem 

Aussterbeetat; sind doch mit seiner 

Position jene zwei betrieblichen 

Grundiibel verkniipft, die seit Be- 

ginn der achtziger Jahre im SchuB- 

feld der Kritik stehen, namlich das 

"Essen aus dem gemeinsamen Topf" 

(Tiichtige und Versager, Leistungs- 

fahige und Faule werden gleich 

belohnt) und dem viel zitierten "ei

sernen Reisnapf", der sicherstellt, 

daB man daraus bis zur Pensionie- 

rung essen, also nicht entlassen 

werden kann.

Einstweilen freilich bleiben beide 

Typen, namlich der des Perma- 

nenz- und der des Kontraktarbei

ters, fiir eine gewisse Ubergangs- 

periode nebeneinander bestehen. 

Letztlich aber soli, so die Refor

mer, der Kontraktarbeiter als ein- 

ziger iiberleben; konne doch nur 

das Arbeitsvertragssystem langfri- 

stig die rationelle Fluktuation der 

Arbeitskrafte garantieren! (153)

Die Arbeitsplatzgarantie bleibt 

einstweilen also nach wie vor fiir 

rd. 70 Millionen staatliche Arbeiter 

bestehen. Fiir die iibrigen aber gilt, 

wie gesagt, von jetzt an der befri- 

stete - und nun mit beidseitigem 

Einverstandnis verlangerbare - Ar

beitsvertrag.

2.5.2.1.2.

Ansatze zu einem Sozialversiche- 

rungssystem

Durch den Entfall der Arbeits

platzgarantie entstehen soziale Ri- 

siken, die in der bisherigen Ar- 

beitstradition der Volksrepublik 

weitgehend unbekannt waren. Es 

erscheint deshalb nur logisch, daB 

in der neuen Regelung auch erste 

Bestimmungen zum Aufbau eines 

iiberbetrieblichen Sozialversiche- 

rungssystems niedergelegt sind. 

Wahrend die Festarbeiter praktisch 

eine Beamtenpension beziehen, 

muB fiir die Kontraktarbeiter ein 

"Sozialversicherungssystem" (shehui 

baojian zhidu) in Form eines "Ru- 

hestandsfonds" (tuixi yanglao qijin) 

aufgebaut werden, der aus Beitra- 

gen sowohl der Unternehmen als 

auch der Kontraktarbeiter gespeist 

wird, wobei der Betrieb rd. 15% 

des Bruttolohns und der Kontrakt

arbeiter bis zu 3% seines Lohns 

beizutragen hat, wobei dieser 

Lohnanteil schon vor Auszahlung 

abgebucht wird (§ 26). Langfristig
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soil das Versicherungsprinzip das 

bisher in den Betrieben praktizier- 

te, am Beamtenrecht orientierte 

Versorgungsprinzip ablbsen. Die 

Ruhestandsleistungen umfassen die 

Pension, eventuelle Arztkosten, ei- 

ne Beihilfe zum Begrabnis u.a. 

(§ 27). Verwaltet wird der Ruhe- 

standsfonds von besonderen Sozial- 

versicherungsorganen, die bei der 

zustandigen staatlichen Arbeitsver- 

waltungsstelle eingerichtet sind 

(§ 28). Solange der Kontraktarbei- 

ter bei einer Unternehmensdanwei 

zustandig ist, nimmt diese die so- 

zialen Angelegenheiten wahr, im 

Faile einer Arbeitslosigkeit springt 

die Arbeitsdienstleistungsgesell- 

schaft (laodong fuwu gongsi) ein, 

die ebenfalls bei der zustandigen 

staatlichen Arbeitsverwaltungsstelle 

eingerichtet ist (§ 29).

Hier findet also eine entscheidende 

Umverlagerung der Sozialpflichtig- 

keit vom Danwei- auf den Trans- 

danweibereich statt - eine fiir die 

Volksrepublik in der Tat revolutio- 

nare Anderung!

Dieses Sozialversicherungssystem 

soil offensichtlich beruhigend wir- 

ken und mdglichen Protesten ent- 

gegenwirken. Zwar sind die Mog- 

lichkeiten einer vorzeitigen Aufhe- 

bung des Arbeitsvertrags restriktiv 

gefaBt (§§ 12-14), doch mag sich 

ein Kontraktarbeiter sehr schnell 

als Arbeiter zweiter Klasse fiihlen, 

da uber ihm ja stets das Damokles- 

schwert der Vertragsbeendigung 

steht und eine Verlangerung alles 

andere als sicher ist.

Falls es ubrigens beim Ruhestands- 

fonds zu Deckungsliicken kommt, 

leistet der Staat Zuschiisse (§ 26). 

Auch ist einem erkrankten oder 

entlassenen Arbeiter ein Uber- 

gangsgeld zu zahlen, das allerdings 

dadurch beschrankt ist, daB auf ein 

Betriebszugehorigkeitsjahr nur ein 

Monatslohn gewahrt wird und daB 

das Limit iiberdies bei zwblf Mo- 

natslbhnen liegt (dazu Naheres un- 

ten 2.5.2.4.). Diese Regelungen tra- 

gen auch nicht gerade zur Beruhi- 

gung eines Kontraktarbeiters bei. 

Fiir den Betrieb allerdings haben 

sie den Vorteil, daB am Arbeits- 

platz kiinftig vermutlich mehr 

Konkurrenz herrscht; ob dies auch 

dem Betriebsklima zugute kommt, 

steht auf einem anderen Blatt.

Auf alle Faile ist durch die Refor- 

men eine Art freier Arbeitsmarkt 

entstanden.

2.5.2.2.

Die Verbesserung der Auswahl- 

Effizienz: Vom "Erbhof" zum Ar

beitsmarkt

Arbeitsplatze in der staatlichen In

dustrie waren lange Zeit eine Art 

"Erbhof", insofern sie namlich vom 

Vater auf den Sohn iiberzugehen 

pflegten. Diese und ahnliche "in

terne Einstellungsmethoden", die 

ganz vom Guanxi-Denken moti- 

viert waren, haben zwar der eta- 

blierten Arbeiterschaft die Sorgen 

um die Zukunft ihrer Sbhne und 

Tbchter genommen, aber auch un- 

qualifizierten und unmotivierten 

Kraften Tur und Tor geoffnet.

Um diesem internen MiBbrauch 

entgegenzuwirken, wurden die 

"Einstweiligen Regeln (guiding) 

uber die Anstellung (zhaoyong) von 

Arbeitern bei staatlichen Betrieben" 

erlassen (154). Nach diesen Be- 

stimmungen konnen die Unterneh- 

men neue Mitarbeiter aus Bewer- 

bern auswahlen, die eine offentli- 

che Priifung in moralischer, geisti- 

ger und kbrperlicher (de, zhi, ti) 

Hinsicht bestanden haben. In § 5, 

Abs.2 heiBt es ausdriicklich, daB 

die alte Praxis des "Zi nii ding ti" 

("Sohne und Tbchter treten in die 

FuBstapfen") in Zukunft eingestellt 

werden miisse. Eine politische Prii- 

fung wird bezeichnenderweise 

nicht verlangt - mbglicherweise ist 

sie aber bereits in der "morali- 

schen" Priifung mitenthalten.

Die Einstellung ist von den zustan

digen brtlichen ArbeitsSmtern zu 

iiberwachen und zu registrieren 

(§§ 10 f.). Die Arbeiter sollen aus 

den Stadten und Markten - und 

nur ganz ausnahmsweise aus den 

umliegenden Dbrfern - rekrutiert 

werden (§ 12). Eine Landflucht im 

Wege der Neugestaltung des Ar- 

beitsrechts ist also zu vermeiden!

Die Reformer hoffen, mit diesen 

Bestimmungen eine Auswahl der 

"Besten und Qualifiziertesten" zu 

erhalten.

2.5.2.13.

Entlassung: Heuern und Feuern?

Bisher hatte ein Betrieb in der Re

gel kein Recht, Arbeiter zu entlas- 

sen, auch wenn sie gegen die Ar- 

beitsordnung verstoBen hatten oder 

jegliche Motivation vermissen lie- 

Ben.

Die "Einstweiligen Regelungen 

uber die Entlassung" (citui) von 

Arbeitern, die gegen die Disziplin 

verstoBen haben (weiji) (155), stel- 

len demgegeniiber sicher, daB sol- 

chen Arbeitern gekiindigt werden 

kann, die die Vorschriften verlet- 

zen und die trotz zwischenzeitlicher 

Erziehungsversuche und trotz meh- 

rerer Verwarnungen keine Besse- 

rung haben erkennen lassen. In § 2 

des aus insgesamt 9 Paragraphed 

bestehenden Regelwerkes sind die 

Voraussetzungen geregelt: ernsthaf' 

ter VerstoB gegen die Arbeitsdiszi- 

plin, standige Verschwendung von 

Material und Energie, standig® 

Querelen, Unwille, normalen Vet' 

setzungen nachzukommen, Dieb- 

stahl, Gliicksspiel, Schlagereien 

usw.

Vor der Entlassung ist auch die zu- 

standige Betriebsgewerkschaft SO' 

wie das Staatliche Arbeitsamt ein' 

zuschalten (§ 3).

In diesem Zusammenhang wird 

darauf hingewiesen, daB die Fabric 

keine Erziehungsanstalt, sondern 

eine Produktionseinheit sei (156).

Der Entlassene kann sich innerhalb 

von 15 Tagen, nachdem er sein 

Entlassungszeugnis erhalten hat, an 

den lokalen AusschuB fur ArbeitS' 

arbitrage wenden und als letztes 

Mittel auch ein Volksgericht ein- 

schalten (§ 5).

2.5.2.I.4.

Schaffung neuer VersicherungS' 

systeme
Im Zuge der Arbeitsreform sind 

zwei neue Versicherungssystem® 

eingefiihrt worden, namlich zum 

einen die oben (2.5.2.1.2.) bereits 

beschriebene Ruhestands- oder 

Rentenversicherung und zweitens 

eine Arbeitslosenversicherung, die 

in Form der "Einstweiligen Regeln 

fiir die Versicherung von Arbeitern 

staatlicher Unternehmen, die ihr® 

Arbeit verloren haben und nun aui 

eine Beschaftigung warten" (zh’ 

gong dai ye) (157).

Der Ausdruck "Arbeitslosigkeit 

kommt in der offiziellen Wortrege' 

lung der VR China nicht vol- 

Vielmehr spricht man euphenU' 
stisch von "Dai ye (zhe)", das heiBt 

"auf Arbeit Wartende"; also nicht 

"arbeitslos", sondern "arbeitserwar' 

tend"!

Arbeitslosenversicherung erhalten 

nach der vorliegenden Regelung 

vor allem solche Arbeiter, deren 

friiheres Unternehmen in Konkurs 

gegangen ist oder deren Betrieb® 

kurz vor dem Bankrott stehen uno 

innerhalb einer gesetzlich festge' 

setzten Zeit neu formiert werden 

miissen, sowie Arbeiter, denen g®' 

kiindigt wurde oder die wegen der 

Verletzung der Arbeitsdisziphn 

entlassen worden sind (§ 2).
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Der Arbeitslosenversicherungsfonds 

speist sich aus Beitragen, die z.T. 

vom Unternehmen (in Hbhe von 

1% der Bruttolohnsumme) und z.T. 

aus Geldern brtlicher Stellen finan- 

ziert werden (§ 3).

Wahrend seiner Arbeitslosigkeit er- 

halt der Arbeiter, je nach Dienstal- 

ter und Wartezeit, monatlich 50 bis 

75% des bisherigen Lohns. Aller- 

dings lauft diese Unterstiitzung 

nach maximal zwei Jahren aus, 

falls der Arbeiter. mehr als fiinf 

Dienstjahre in dem betreffenden 

Betrieb zugebracht hat, und - bei 

weniger als fiinf Jahren - bereits 

nach einem Jahr (§ 7).

Unter bestimmten Umstanden wird 

iiberhaupt keine Arbeitslosenversi- 

cherung gezahlt, falls namlich der 

Arbeitslose zweimal einen ihm be- 

hbrdlich zugewiesenen Arbeitsplatz 

ausgeschlagen hat oder falls er sich 

strafbar macht (§ 9).

Das Arbeitslosengeld soil nach 

Mbglichkeit auch fiir eine Um- 

schulung ausgegeben werden (§ 11).

Die bereits erwahnten Arbeits- 

dienstleistungsgesellschaften haben 

sich um den Arbeitslosen zu kiim- 

mern (§ 12).

Zustandig fiir die Auslegung aller 

bisher genannten vier Neuregelun- 

gen ist das "Arbeitsministerium" 

(laodong renshi bu).

Obwohl die Reformer immer wie- 

der versichern, daB die Stellung der 

Arbeiter als "Herren des Staats und 

damit auch der Staatsbetriebe" 

durch die Neuregelung keineswegs 

beriihrt werde, leben sie in Zu- 

kunft doch wesentlich riskanter, da 

die neue Praxis durchaus dazu an- 

getan ist, Arbeitslosigkeit nicht et- 

wa abzubauen, sondern sie im Ge- 

genteil sogar heraufzubeschwdren; 

effiziente Betriebe namlich werden 

darauf bedacht sein, sich in Zu- 

kunft personell zu straffen und 

sich vor allem durch arbeitsplatz- 

sparende RationalisierungsmaB- 

nahmen zu revitalisieren.

2.5.2.I.5.

Lohn- und Pramienregelungen

Auf das Lohn- und Pramiensystem 

ist einem spateren Abschnitt dieser 

Serie einzugehen.

2.6.

Finanzreform

2.6.1.

Kredite statt Subventionen

Hauptanliegen der Finanzreform ist 

die Neugestaltung des Einnahme- 

und Ausgabewesens.

Friiher waren beide "zentralisiert 

verwaltet" worden, d.h., der Staat 

hatte (iiber seine Banken) samtliche 

Betriebsgewinne an sich gezogen 

und sie dann neu verteilt - mit der 

Folge, daft, wie es hieB, "alle aus 

dem gleichen Reisnapf aBen" - die 

effizienten Betriebe also weniger 

bekamen als sie abgeliefert hatten, 

wahrend leistungsunfahige Unter

nehmen subventioniert wurden.

Diese Praxis muBte im Interesse 

des Leistungsprinzips geandert 

werden, und zwar durch folgende 

MaBnahmen:

- Kredite sollten von nun an im 

Staatsplan nicht mehr detailliert, 

sondern nur noch in ihrem Ge- 

samtbetrag aufgefiihrt werden. Die 

Einzelbewilligung war aus dem 

Plan herauszuldsen und den zustan- 

digen Banken zu iibertragen, die 

sich allerdings bei der Vergabe an 

die Rahmenrichtlinien des "staatli- 

chen Kreditplans" (xindai jihua) zu 

halten hatten (§ 35 der Bankenver- 

waltungsregeln) (Naheres unten 

2.8.). Der Staatskreditplan wird von 

der Volksbank aufgestellt und nach 

Genehmigung durch den Staatsrat 

nach unten weitergegeben.

Die Beziehungen zwischen der 

Zentralbank und den Spezialbanken

- friiher nach "rein administrati- 

ven" Behordengesichtspunkten ge- 

ordnet - werden heute nach wirt- 

schaftlichen Globalgesichtspunkten 

gesteuert, wie sie auch im Westen 

bekannt sind: Die Spezialbanken 

erhalten also "Einlagen" (cunkuan), 

die den Grundstock fiir das Kre- 

ditgeschaft abgeben, sie miissen 

Reservefonds (§ 40) bilden und sie 

sind, wie gesagt, an die von der 

Volksbank vorgegebenen Kredit- 

richtlinien sowie vor allem an den 

staatlichen Kreditplan gebunden.

Zu verzeichnen war in diesem Zu- 

sammenhang - drittens - auch die 

Erweiterung des Bankengeschafts- 

bereichs:

Waren Kredite friiher nur als Um- 

laufmittel vergeben worden, so gibt 

es sie heute auch als Anlagemittel - 

vor allem wenn technisch veraltete 

Betriebe zu modernisieren sind. 

Nach offiziellen Berechnungen 

kommt eine solche Modernisierung 

veralteter Betriebe volkswirtschaft- 

lich ja wesentlich billiger zu stehen 

als die Errichtung neuer Unter

nehmen, weshalb das "Aus alt mach 

neu" heute als besonders forde- 

rungswiirdig gilt.

Letztlich wurden damit die bisheri

gen Subventionen durch Kredite 

ersetzt und die Geldvergabe an 

Leistungskriterien gebunden.

- Ferner wurde den Betrieben das 

Recht zugestanden, einen bestimm

ten Devisenanteil zuriickzubehalten. 

Dieses Recht ist festgelegt in § 28 

der "Vorlaufigen Regeln fiir staat- 

liche Industriebetriebe" (158) 

(wort.: tiqu waihui fencheng).

2.6.2.

Weitere ReformmaBnahmen

Weitere ReformmaBnahmen sind 

der Ausbau des Finanzverkehrs mit 

dem Ausland, die bessere Versor- 

gung der Bankenverwaltung mit 

Daten und Informationen (Daten- 

verarbeitungsanlagen!) und die 

Uberwindung des Jahrzehnte alten 

Staatsmonopols im Finanzbereich. 

Ende 1986 wurde die erste private 

Finanzinstitution, die Aijian-Ge- 

sellschaft, gegriindet - ein Zusam- 

menschluB mehrerer von Auslan- 

dern gegriindeter Bankfilialen, von 

inlandischen Versicherungs- und 

Treuhandgesellschaften, von Lea- 

sing-Firmen und Joint Ventures 

(159).

Zur Finanzreform im weiteren Sin- 

ne gehbrt auch die Vermehrung der 

Banken, die Ausgabe von Wertpa- 

pieren sowie die Erbffnung von 

Effektenbbrsen (Naheres dazu oben

2.2.1.5.3. und unten 2.8.).

2.6.3.

Gesetzgebung

Die Gesetzgebung im Bereich der 

Finanzreform steht noch in den 

Anfangen. Seit 1986 finden in 13 

Stadten sowie in der Provinz 

Guangdong Probelaufe statt!

2.7.

Steuerreform

2.7.1.

Steuerzahlung statt Gewinnabliefe- 

rung

Der Festigung des Betriebsautono- 

miegedankens sollte auch die Er- 

setzung der Gewinnablieferung 

durch Steuerzahlung dienen - kurz 

"li gai shui" genannt, worth: "Pro- 

fit(-Ablieferung) verwandelt sich 

in Steuern".
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Noch am Vorabend der Reformen 

hatten die staatlichen Industrie- 

und Handelsbetriebe samtliche Ge- 

winne an den Staat abzuliefern und 

daneben auch noch kleinere Steu- 

erbetrage zu entrichten. Der Fiskus 

seinerseits verteilte die Gelder dann 

zuriick an die Betriebe und pflegte 

hierbei auch gleich die Verluste 

von ineffizienten Unternehmen 

auszugleichen. Bei dieser Praxis 

war es fur den Einzelbetrieb und 

fur den einzelnen Mitarbeiter 

ziemlich belanglos, ob das Unter

nehmen tiichtig ober wirtschaftlich 

erfolglos war. "Alle aBen aus einem 

groBen Topf" (chi da guo fan), oh- 

ne Rucksicht auf die Einzellei- 

stung! Dariiber hinaus bestimmten 

die vorgesetzten Behbrden, ob ein 

Betrieb Geldmittel fiir die Erneue- 

rung seiner Anlagen Oder aber fiir 

Wohlfahrtszwecke des Personals 

bekommen sollte. Nicht nur die Fi- 

nanz-, sondern auch die Investi- 

tions- und Sozialentscheidungen 

waren m.a.W. eine rein behordliche 

Angelegenheit und wurden den Be- 

trieben von oben her ohne lange 

Diskussion aufoktroyiert.

Bereits 1979 begannen hier Re- 

formmaBnahmen. Im typischen Ex- 

perimentierstil wurden verschiede- 

ne Betriebe der Provinz Hubei dazu 

aufgefordert, in Zukunft nicht 

mehr ihren Gewinn abzuliefern, 

sondern statt dessen Steuern (Ein- 

kommens-, Industrie- und Han- 

delssteuern sowie Anlagevermo- 

genssteuern) zu entrichten. Was 

nach Abzug der Steuern iiberblieb, 

sollte ihrer eigenen Verfiigungsge- 

walt iiberlassen bleiben. Es ging 

hier m.a.W. um den Ausbau der 

betrieblichen Selbstentscheidungs- 

befugnisse mit Hilfe eines finan- 

ziellen Riickenpolsters. Nachdem 

15 Industriebetriebe im Guanghua- 

Kreis (Provinz Hubei) eine Ver- 

suchsreihe mit der neuen Methode 

erfolgreich abgeschlossen hatten, 

wurden andere Versuchsbetriebe in 

Shanghai, Tianjin, Liuzhou (Pro

vinz Guangxi) und Chungqing 

(Provinz Sichuan) hinzugeschaltet. 

Ende 1982 waren bereits 456 Indu

strie- und Transportbetriebe in 18 

Provinzen in die VersuchsgroBserie 

eingeschaltet. Ihr Gesamtproduk- 

tionswert hatte sich in der Ver- 

suchsperiode um 2,5%, ihr Umsatz 

um 8,9%, der Gewinn um 18% und 

die Summe der an den Staat ent- 

richteten Steuern um 13,6% erhbht. 

Wirtschaftlich gesehen erwies sich 

das Experiment m.a.W. als durch- 

schlagender Erfolg (160).

Diese positiven Erfahrungen ermu- 

tigten die Regierung, bei der 5.Sit- 

zung des V.NVK im November

1982 das "Li-gai-shui"-System aus- 

zudehnen.

Im Marz 1983 erlieB der Staatsrat 

"Versuchsbestimmungen uber die 

Ersetzung der Gewinnablieferung 

durch Steuerzahlung fiir staatliche 

Betriebe" (161). U.a. hieB es darin, 

daB die Steuereinziehung im Rah- 

men der neuen Politik ab l.Juni

1983 beginne.

Hauptsachlich liefen die neuen Re- 

geln auf folgende Punkte hinaus:

- GroBe und mittlere Staatsunter- 

nehmen sollten 55% ihrer Gewinne 

als Einkommensteuer entrichten. 

Was staatliche Kleinunternehmen 

sowie Versorgungs- und Vermark- 

tungsgenossenschaften auf Oder un- 

ter der Kreisebene anbelangt, soil- 

ten sie einer achtstufigen Einkom

mensteuer auf ihre Gewinne unter- 

liegen. Gasthauser, Restaurants, 

Hotels usw. sollten 15% Einkom

mensteuer bezahlen.

- Die Ersetzung der Gewinnabfiih- 

rung durch Besteuerung solle nicht 

gelten fiir Betriebe des Militars, 

der Post und Telekommunikation, 

fiir Getreideaufkaufstellen, AuBen- 

handelskorporationen, Viehzucht- 

betriebe und Unternehmen im 

Rahmen der Laojiao.

- Was die Betriebe anbelangt, die 

rote Zahlen schreiben, so sollten sie 

zwar einstweilen noch Subventio- 

nen erhalten, doch wiirden erhbhte 

Verluste nicht mehr ausgeglichen. 

Vielmehr sei durch Neuorganisa- 

tionsmaBnahmen fiir Abhilfe zu 

sorgen.

- Die zuriickbehaltenen Gewinne 

sollten nach Moglichkeit in Fonds 

fiir die Versuchsproduktion neuer 

Betriebe sowie fiir die Erweiterung 

der Produktion, dariiber hinaus 

aber auch in Reserve-, Wohlfahrts- 

und Pramienfonds eingehen. Die 

Gesamtsumme fiir die beiden zu- 

letzt genannten Fonds sollen jedoch 

40% des Gesamtgewinns nicht 

iibersteigen.

Der Staatsrat erhoffte sich von die

sen MaBnahmen mehrere Vorteile, 

namlich ein standiges Wachstum 

der Staatseinnahmen, ferner eine 

verstarkte globalwirtschaftliche 

Hebelwirkung der Steuern, eine 

Erhbhung der Leistungsbereitschaft 

der Betriebe und ihrer Belegschaft 

sowie eine Beendigung der so weit 

verbreiteten bisherigen Betriebs- 

praxis, Leistungsangaben zu mani- 

pulieren, um auf diese Weise ihre 

Ablieferungspflicht zu senken.

Gleichzeitig war man sich freilich 

auch der Gefahr bewuBt, daB 

nunmehr die Delikte der Steuerhin- 

terziehung zunehmen konnten.

Zu der letztgenannten Befiirchtung 

bestand in der Tat aller AnlaB; wie 

lax die Steuermoral der meisten 

Betriebe ist, zeigte u.a. ein Bericht 

der Volkszeitung (162), demzufolge 

ca. 50% der staatseigenen und kol- 

lektiven Betriebe sowie 70-80% der 

Privatbetriebe regelmaBig Steuern 

hinterzbgen. Dies sei das Ergebnis 

einer Reprasentativuntersuchung, 

die von den zustandigen Abteilun- 

gen durchgefiihrt worden sei (163).

2.7.2.

Anderungen im Steuerrecht

Im Zuge der neuen Gesetzgebung 

gab es zahlreiche Innovationen im 

Steuerrecht, und zwar sowohl was 

den Charakter der einzelnen Steu

ern, als auch was die Zahl der Ka- 

tegorien anbelangte:

Seit August 1980 war z.B. auf An- 

ordnung des Finanzministeriums in 

ausgewahlten Betrieben mit der 

Einfiihrung einer Mehrwertsteuer 

experimentiert worden, und zwar 

in Shanghai, Liuzhou und Xiang- 

fan. Das bis zu diesem Zeitpunkt 

verwendete System der Industrie- 

und Handelssteuer hatte auf dem 

Bruttoprinzip basiert, demzufolge 

der Gesamtumsatz des Betriebs als 

Grundlage fiir die Besteuerung 

herangezogen worden war. Bei die

ser Methode waren solche Betriebe, 

die arbeitsteilig produzierten, d.h. 

Vorarbeiten von anderen Betrieben 

erledigen lieBen, erheblich im 

Nachteil, wahrend paradoxerweise 

ausgerechnet diejenigen Unterneh

men, die samtliche Arbeitsvorgange 

unter einem einzigen Dach erledig- 

ten, also den neuen Arbeitstei- 

lungspostulaten so gut wie keine 

Beachtung schenkten, mit einer 

niedrigen Steuer davonkamen, also 

im neuen Wirtschaftsgefiige faust- 

dicke Wettbewerbsvorteile erhiel- 

ten.

Das Bruttoprinzip verhinderte 

m.a.W. die von den Reformern mit 

besonderem Nachdruck geforderte 

Politik der Arbeitsteilung und Spe- 

zialisierung - und wirkte damit ei

nem wichtigen Ziel der neuen Poli

tik entgegen.
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Die neue Mehrwertsteuer beruhte 

demgegenuber auf dem Nettoprin- 

zip, d.h. es wurde nur der in dem 

jeweiligen Betrieb erzielte Teil- 

wertzuwachs besteuert, wahrend 

alle von anderen Betrieben bereits 

geleisteten Vorarbeiten nicht mehr 

erneut mitgerechnet warden (164).

Was die Zahl der Steuerkategorien 

anbelangt, so war sie nach 1949 

zunachst von 14 auf 9 gesenkt und 

- bis 1972 - sogar auf 6 reduziert 

worden.

1984 jedoch stand fest, daB sie sich 

kiinftig wieder erhbhen sollte, und 

zwar auf 17 bis 18. Die gegenwar- 

tig wichtigsten Kategorien sind, 

wie die Volkszeitung im einzelnen 

aufzahlt (165), Steuern auf den 

Umsatz (Produkt-, Mehrwert- und 

Verkaufssteuer), auf das Eigentum 

(Haus-, Schiffs- und Fahrzeugsteu- 

er), auf Transaktionen (Schlacht- 

und Marktsteuer), auf das Ein- 

kommen, auf das Differentialein- 

kommen (Bodenschatze-, Landnut- 

zungs- und Anlagevermdgenssteu- 

er) und auf bestimmte Ad-hoc- 

Vorgange (z.B. Dieselol-, Aufbau-, 

Uberquotenbonisteuer etc.).

Im April 1985 ergingen Vorlaufige 

Regelungen des Staatsrats uber die 

Einkommensteuerpflicht von Kol- 

lektivunternehmen, die prinzipiell 

in der gleichen Weise steuerpflich- 

tig sein sollen wie staatseigene Be- 

triebe, wodurch die Konkurrenzfa- 

higkeit der Kollektivunternehmen 

gehoben werden solle.

GemaB den neuen Bestimmungen 

haben Kollektivunternehmen, die 

in den Bereichen Industrie, Dienst- 

leistung, Handel, Bauwesen, Trans

port und anderen Gewerbezweigen 

tatig sind, nach einer achtstufigen 

Progression Steuern zu zahlen, und 

zwar zu Satzen zwischen 10 und 

55% fur jahrliche Einnahmen zwi

schen 1.000 und 200.000 Yuan.

Nach Meinung des Staatsrats brin- 

gen diese neuen Bestimmungen ei- 

ne verringerte Belastung fur die 

Kollektivunternehmen (166).

Am 7.1.1986 ergingen die "Vorlau- 

figen Regeln fiir die Einkommen

steuerpflicht der Einzelgewerbe- 

treibenden".

Gesetzesbestimmungen sind das ei- 

ne, ihre Einhaltung jedoch das an- 

dere. Immer wieder kam es, wie 

oben erwahnt, zu Klagen wegen 

Steuerhinterziehung. Besonders 

deutlich wurde dies im Staatsrats- 

beschluB uber die verscharfte 

Handhabung der Steuergesetze und 

der Steuereintreibung vom 8.4.1987 

(167), in deren Praambel es heiBt, 

daB "Steuerhinterziehung inzwi- 

schen eine alltagliche Angelegen- 

heit" geworden sei. Immer wieder 

komme es zu offener Steuerzah- 

lungsverweigerung, zu Angriffen 

auf Steuereinziehungsorgane und 

zum Ubergriff auf Steuerbeamte. 

Dies habe wiederum dazu gefiihrt, 

daB einige Finanzbeamte die Ge- 

setze nicht mehr sorgfaltig genug 

einhielten. Die Einnahmen der 

steuerpflichtigen Unternehmen 

miiBten in Zukunft genau ilber- 

wacht und die Steuereinziehungsor

gane besser geschiitzt werden. Ge- 

setzesbrecher seien an die Justizor- 

gane zu uberantworten. AuBerdem 

seien die Steuerorgane organisato- 

risch und geographisch naher an 

die Steuerpflichtigen heranzuriik- 

ken. Es sollten Steuerunterburos in 

den Stadten und Steuerbiiros auf 

den Dbrfern errichtet werden.

Bei dieser Regelung handelt es sich 

um eine jener zahlreichen Ermah- 

nungen, die Jahr fiir Jahr heraus- 

gegeben, von den Adressaten aber 

offensichtlich nie so richtig zur 

Kenntnis genommen werden.

2.7.3.

Subventionen gibt es freilich auch 

noch in Zukunft!

Zur Wirtschaftsgesetzgebung im 

weiteren Bereich miissen auch jene 

unzahligen innerdienstlichen An- 

weisungen liber jene Subventions- 

leistungen gerechnet werden, die 

immerhin ein sattes Drittel der 

Staatseinnahmen ausmachen (so z.B. 

fiir die Jahre 1979 bis 1981) (168). 

Bei solchen Einzelbestimmungen 

geht es dann beispielsweise um 

Anhebung der Ankaufpreise fiir 

Landwirtschaftsprodukte, um Steu- 

ernachlasse fiir Bauern, um die Fi- 

nanzierung stadtischer Arbeitsplat- 

ze, um Zuschiisse fiir den Woh- 

nungsbau, um Preisreduzierung bei 

Dieselol sowie bei Elektrizitat, 

Kunstdiinger und Insektiziden Oder 

um den Import von Getreide.

Taglich und stiindlich kursieren 

hier unzahlige Allgemeinregelungen 

und darauf wiederum basierende 

Einzelanweisungen. Sie kbnnen 

vom AuBenstehenden in ihrem Fi- 

ligran nicht erfaBt werden, doch so 

viel scheint festzustehen, daB gera- 

de Detailvorschriften dieser Art bei 

der Wirtschaftsbiirokratie, aber 

auch bei den betrieblichen Adres

saten, in der Regel mehr Aufmerk- 

samkeit und Gehorsam finden als 

ein hochst formell erlassenes "Ge- 

setz".

2.8.

Bankenreform

2.8.1.

Die Neugestaltung des Banken- 

und Versicherungswesens

2.8.1.1.

Die zwei Phasen der Erneuerung 

des Bankenapparats

Eine der wichtigsten finanzrefor- 

merischen MaBnahmen war die 

Neuorganisation des Bankenappa

rats, die durch zwei Daten akzen- 

tuiert wurde, namlich die Jahre 

1983 und 1986.

1983 iibernahm die Volksbank die 

Funktionen einer Zentralbank - ei

ne Anordnung, die zahlreiche Kon- 

sequenzen nach sich zog und die 

u.a. in den am 7.1.1986 vom Staats- 

rat erlassenen und aus 36 Paragra- 

phen bestehenden "Vorlaufigen Be

stimmungen" (tiaoli) uber die 

"Verwaltung der Banken" (yinhang 

guanli) ihren Niederschlag fand 

(169).

Als "Zentralbank" (zhongyang yin

hang) hat die Volksbank neben den 

vier klassischen Aufgaben eines 

analogen marktwirtschaftlichen 

Geldinstituts (Notenausgabe, Refi- 

nanzierung der Geschaftsbanken, 

Kreditgewahrung und Verwaltung 

der Wahrungsreserven) noch die 

Funktionen der Mitwirkung am 

GesetzgebungsprozeB (Erstellung 

von Entwiirfen), der Errichtung, 

iiberprufung und Aufhebung von 

Geschaftsbanken, der Verwaltung 

des Staatsschatzes, der Wertpapier- 

steuerung und der Lenkung der 

Versicherungsunternehmen (so § 5 

der Bankenverwaltungsregeln) 

ubernommen.

Die Volksbank bleibt auch als Zen

tralbank ein direkt dem Staatsrat 

unterstelltes, weisungsgebendes Or

gan im Range eines Ministeriums.

Neben ihren "gesetzgeberischen" 

(Gesetzesentwiirfe, Ausgabe von 

Staatskreditplanen und von Kredit- 

linien) sowie exekutiven Funktio

nen hat sie auch "richterliche" Auf

gaben zu iibernehmen und bei 

Streitigkeiten zwischen den Spe- 

zialbanken zu schlichten oder aber 

als Schiedsgericht zu fungieren 

(§ 10).
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Friiher hatte die Volksbank auch 

noch kommerzielle Aufgaben, doch 

ist diese Geldgeschafts-, vor allem 

die Sparkassen- und Kreditfunk- 

tion, durch § 11 abgeschafft wor- 

den. Diesen Aufgabenbereich 

nimmt nunmehr die 1983 gegriin- 

dete Industrie- und Handelsbank 

wahr.

Seit 1986 besteht der neue chinesi- 

sche Bankenapparat aus der Volks

bank und sechs "Spezialbanken" 

(zhuanye yinhang, §§ 12 ff.), die 

allesamt Staatsorgane sind und - 

genauso wie das Staatliche Amt fiir 

Devisenkontrolle - im Range staat- 

licher "Amter" (ju) direkt dem 

Staatsrat unterstehen. Nach § 13 

sind die "Spezialbanken" Wirt- 

schaftseinheiten mit unabhangiger 

Rechnungsfiihrung, die sich strikt 

an die vom Staatsrat und der Zen- 

tralbank vorgegebenen Richtlinien 

(fiir Zinsen, Kredite, Bargeldmenge 

und Lohnfonds) zu halten haben 

und die uberdies berechtigt sind, 

eigene Zweigorgane (fenzhi jigou) 

zu errichten, welche nach strengen 

Uber/Unterordnungsgesichtspunk- 

ten gefiihrt werden (§§ 15 ff.).

Die Aufgabenverteilung zwischen 

den Spezialbanken ist folgende:

- Die "Industrie- und Handels

bank" ist hauptsachlich fiir die 

Umlauf- und Investitionsfonds der 

Industrie- und Handelsbetriebe zu- 

standig und verwaltet uberdies pri

vate Spareinlagen.

- Die (1954 gegriindete und nach 

der Kulturrevolution wiederbeleb- 

te) "Volksaufbaubank" kontrolliert, 

wie der Name schon sagt, die Gel- 

der fiir staatliche Investitionen und 

vergibt, seit das Zuweisungs- 

durch das Kreditwesen ersetzt 

wurde, inzwischen auch Bankkre- 

dite fiir Anlageinvestitionen.

- Die "Landwirtschaftsbank" steu- 

ert iiber ein Netzwerk von rd. 

60.000 Kreditgenossenschaften das 

landwirtschaftliche Kreditwesen 

und verwaltet bauerliche Spargut- 

haben.

- Die "Bank of China" (Zhongguo 

yinhang) ist die auf AuBenhandels- 

geschafte spezialisierte Staatsbank 

mit iiber 180 Zweigstellen im In

land und mit einer Reihe von Fi- 

lialen im Ausland. Sie betatigt sich 

auch im Investitions- und Treu- 

handbereich.

- Die "Investitionsbank" schlieB- 

lich, die erst 1981 gegriindet wur

de, ist ein Institut, das die Aufgabe 

hat, auslandisches Kapital einzu- 

werben und chinesischen Betrieben 

Kredite in Devisen oder Renminbi 

zur Verfiigung zu stellen.

- Ende 1986 wurde zusatzlich die 

"Verkehrsbank" wiedereroffnet, die 

zumeist unter ihrer englischen Be- 

zeichnung "Bank of Communica

tion" auftritt. Sie spezialisiert sich 

auf den Renminbi/Devisen-Aus- 

tausch und begibt Wertpapiere. Ne- 

ben der CITIC und der BOC ist sie 

fiir die Zusammenarbeit mit west

lichen Banken autorisiert.

Neben der Volksbank und den 

Spezialbanken gibt es noch andere 

Geldinstitute, namlich die "Treu- 

hand- und Investitionsgesellschaf- 

ten" (xintuo touci gongsi), die 

"bauerlichen Kreditgenossenschaf

ten" (nongcun xinyong hezuoshe), 

die, wie oben erwahnt, der Land

wirtschaftsbank unterstehen und 

denen erst in den letzten Jahren 

der bauerliche Partizipationscha- 

rakter wieder zuriickgegeben wurde 

(§ 27), ferner die "stadtischen Kre

ditgenossenschaften" (zhengshi xin

yong hezuoshe) und andere mit 

Genehmigung der Volksbank er- 

richtete "Geldorganisationen" (jine 

zuzhi) (§ 22 der Bankenverwal- 

tungsregeln). Die Treuhand- und 

Investitionsgesellschaf ten bestehen 

auf zentraler Ebene (dies ist die 

beriihmte CITIC), auf Provinz- 

sowie auch auf Kreis- und Stadt- 

ebene (§§ 24, 25).

In § 28 ist vorgesehen, daB weder 

brtliche Volksregierungen noch 

Einzelpersonen Kreditinstitute er

richten und Bankgeschafte tatigen 

diirfen. Es handelt sich beim 

Bankwesen also um das (staatliche) 

Monopol einer hochspezialisierten 

Organisation!

Volksbanken, Spezialbanken und 

"andere Finanzorganisationen" ha

ben die staatliche Politik im fi- 

nanzwirtschaftlichen Rahmen 

durchzufiihren und dabei das Wirt- 

schaftswachstum zu fordern und 

die Wahrung zu stabilisieren.

Der Staat schiitzt private Bankein- 

lagen und garantiert deren Ver- 

traulichkeit (§ 46).

den Grundsatz der Unabhangigkeh 

verletzen - und Strafen (§§ 53 ff-)

nach sich ziehen. Diese UnabhaH' 

gigkeit besteht darin, daB die 

Geldinstitute hinsichtlich der Ver' 

gabe von Krediten nach MaBgabe 

der vorgegebenen Rahmendirekti' 

ven frei entscheiden und - elfi 

Korrelat dazu - auch die Verant'

wortung fiir die damit verbundenen

Risiken tragen.

Durch all diese reformerischen 

DifferenzierungsmaBnahmen ist eifl 

Finanzsystem entstanden, in dem 

die Staatsbanken das Riickgrat bil' 

den und in dem es auBerdem ver- 

schiedenartige Finanzinstitutionen 

kollektiven Charakters gibt, die ar' 

beitsteilig und kooperativ unter der 

Fiihrung der Zentralbank fungte' 

ren.

2.8.1.2.

Versicherungs wesen

Zu erwahnen ist in diesem Zusarn' 

menhang noch, daB gemaB § 6 der 

Bankenregeln auch die staatliche!1 

Versicherungsunternehmen von der 

Volksbank gesteuert werden.

Bereits i.J. 1980 war die "Chinesi' 

sche Volks versicherungsgesell'

schaft" (Z.G. renmin baoxian gong' 

si) nach Jahren des Stillstands wie' 

derbelebt worden. (Am 27.12.1982 

erhielt die Volks versicherungsge' 

sellschaft eine neue Satzung (170)-) 

Mitte 1983 bot sie sechzig ver- 

schiedene Versicherungsmoglich' 

keiten an. U.a versichert sie Trans' 

portrisiken, Fahrzeuge, HaushaltS' 

gegenstande, das Eigentum an Un' 

ternehmen u.dgl. Auch Lebensver- 

sicherungen und Pensions- sowie 

Versicherungen fiir den Krank' 

heitsfall werden angeboten.

Zwischen 1980 und 1983 leistete 

die Gesellschaft Zahlungen in Hbhe 

von 460 Mio.Yuan fiir VermogenS' 

verluste, die durch Uberschweni' 

mungen, Feuer und andere Vorf&He 

verursacht worden waren. Insge' 

samt wurden 32 Unternehmen und 

ca. 15.000 Familien entschadigt.

Die Gesellschaft ist auch im AU' 

Benwirtschaftsbereich tatig und 

versichert Import- und Export' 

transporte, Flugzeuge, Schiffe, die 

Off-shore-Ol-Exploration, Korn' 

pensationshandel usw. (171)

Keine Organisation darf die Ban

ken zwingen, Kredite zu vergeben 

oder auf eine Riickforderung von 

Krediten zu verzichten; dies wiirde

Bei Lebensversicherungsvertrage11 

werden Policen mit einer Laufz®11 

von 5, 10, 15 und 20 Jahren ausge' 

geben.
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Die Summe geht im Erlebensfalle 

an den Versicherungsnehmer, im 

Todesfalle an seine Familie. Die 

Policen enthalten auch Klauseln 

liber Zahlungsunfahigkeit und uber 

Erleichterungen bei der Pramien- 

zahlung (172).

Bis Anfang 1985 gab es im ganzen 

Land bereits 2.067 Versicherungs- 

organisationen mit rd. 35.000 An- 

gestellten (= +37% gegeniiber 1983). 

Die Gesamteinnahmen des Versi- 

cherungssektors betrugen 1984 

1,4 Mrd.Yuan aus einheimischen 

Geschaften und 173 Mio.USS aus 

Uberseeversicherungsgeschaften.

Seit 1985 begann eine Verlagerung 

des Schwerpunkts der Versiche- 

rungsdienstleistungen auf persbnli- 

che Versicherungen, und zwar fiir 

Angestellte von Staatsbetrieben, 

von staatlichen und stadtischen 

Kollektivbetrieben sowie von spe- 

zialisierten Haushalten (173).

2.8.2.

Die Finanzierung und Kontrolle 

der betrieblichen Umlauffonds 

durch die Banken

Den Staatsbetrieben stehen zwei 

Arten von Fonds zu, namlich der 

Anlage- und der Umlauffonds: Der 

erstere wird vom jeweils zustandi- 

gen Ministerium und - im Zuge 

der betrieblichen Verselbstandigung 

- vom betreffenden Betrieb selbst 

verwaltet; der Umlauffonds ande- 

rerseits unterliegt seit dem l.Juli 

1983 der einheitlichen Verwaltung 

der Chinesischen Volksbank. Es ist 

also nicht mehr das Ministerium, 

das die Mittel zuteilt, sondern die 

Bank, die damit den groBen volks- 

wirtschaftlichen Uberblick gewinnt 

und so in der Lage ist, die knappen 

Mittel in die generell vom Staats- 

plan vorgeschriebenen Bahnen zu 

lenken. Die Bank hat das Recht, 

fiir die Umlauffonds von den Be- 

trieben einen einheitlichen Zinssatz 

zu erheben. Kredite, die den nor- 

malen Umfang des Plans iiber- 

schreiten, werden mit zusatzlichen 

Zinsen belastet. Falls Betriebe ihre 

in der Betriebsplanung vorgesehe- 

nen Ziele nicht erreichen, werden 

sie durch Erhohung der Zinssatze 

auf die gewahrten Kredite "be

straft". Umgekehrt erhalten beson- 

ders fbrderungswiirdige Betriebe 

einen ermaBigten Zinssatz (174).

Damit aber die Betriebe die Kredi

te auch sachgemaB verwendeten, 

erhielten die Banken, zweitens, das 

Recht, die Umlauffonds der Be

triebe zu kontrollieren.

Auch Privatunternehmen, die eine 

gultige Lizenz erhalten haben, ma- 

terielle Sicherheiten stellen kbnnen 

und vor allem Riickzahlungsgewahr 

bieten, kbnnen von der Industrie- 

und Handelsbank Kredite aufneh- 

men, und zwar zu einem monatli- 

chen Zinssatz zwischen 0,78 und 

0,96%. Da sich die Zahl der Pri

vatunternehmen Mitte 1985 bereits 

auf 3,09 Mio. belief, muBte die 

neue Kreditpolitik zu erheblichen 

finanziellen Konsequenzen fiihren 

(175).

2.8.3.

Anderungen im Hinblick auf die 

Anlagefonds: Investbaudarlehen

statt einseitiger Mittelzuweisung

Am 28.August 1979 verabschiedete 

der Staatsrat "Versuchsbestimmun- 

gen" uber "Investbaudarlehen" (ji- 

ben jianshe huokuan) (176). Sie 

sollten, wie es heiBt, mit Beginn 

des Jahres 1980 bei alien Investi- 

tionsprojekten der Leicht-, Textil- 

und Bauindustrie sowie im Touris- 

musbereich angewandt werden, und 

zwar in den drei Versuchsregionen 

Beijing, Shanghai und Guangdong.

Zustandig fiir die Kreditgewahrung 

sollte die Chinesische Volksaufbau- 

bank (Zhongguo renmin jianshe 

yinhang) sein. Die Kreditwiirdig- 

keit sei an vier Kriterien zu messen 

(§ 5), namlich (1) normgemaBe 

Produktionstechnik, (2) gesicherter 

Rohstoffnachschub, (3) Riickzah- 

lungsfahigkeit, (4) ausreichendes 

Vermbgen (Baugrund, Ausriistun- 

gen, Arbeitskrafte etc.). Gefbrdert 

werden sollten vor allem kleinere 

Projekte mit schnellen Resultaten. 

Die Kredite sollten langfristig, und 

zwar bis zu 15 Jahren, gewahrt 

werden.

Die Bank unterliegt in Ausiibung 

dieser Kredittatigkeit direkt den 

Weisungen des Staatsrats.

Diese Umschaltung von einseitigen 

Zuschiissen auf beidseitig auszu- 

handelnde Kredite ist, ebenso wie 

die Umwandlung von Gewinnablie- 

ferung auf Steuerzahlung, ein wei- 

terer wichtiger Schritt auf dem 

Weg zur Autonomisierung der Be

triebe.

Fiir die staatlichen Schliisselprojek- 

te werden die Mittel allerdings 

nach wie vor nicht auf dem Kre- 

dit-, sondern auf dem Zuwei- 

sungsweg zur Verfiigung gestellt.

2.9.

Planungsreform

2.9.1.

Auf der Suche nach dem richtigen 

Gleichgewicht

Die Hauptaufgabe von Fiinfjahres- 

planen besteht in der Herstellung 

bestimmter "Proportionen" zwischen 

den Hauptsektoren einer Volks- 

wirtschaft, vor allem zwischen 

Landwirtschaft, Industrie, Bauwe- 

sen, Transport und Handel, aber 

auch zwischen Untersektoren wie 

Schwer- und Leichtindustrie, Me- 

tallurgie und Energie Oder Eisen- 

bahn- und StraBentransport.

Die Reformer hatten bei ihrer Be- 

standsaufnahme betrachtliche Un- 

gleichgewichte registrieren miissen, 

die sie fiir den miserablen Zustand 

der Volkswirtschaft verantwortlich 

machten, namlich eine Vernachlas- 

sigung der Landwirtschaft gegen- 

iiber der Industrie und der Leicht

industrie gegeniiber der Schwerin- 

dustrie; innerhalb der Schwerindu- 

strie wiederum war das Energiewe- 

sen gegeniiber der Metallurgie und 

anderen Bereichen ins Hintertref- 

fen geraten. Hier gait es m.a.W. 

Proportionen herzustellen, die wie- 

der mehr Angebot und Nachfrage 

entsprachen. Hierbei gait der 

Grundsatz: "Der Plan spielt die 

fiihrende und der Markt die ergan- 

zende Rolle".

Welch betrachtliche Korrekturwir- 

kung dem 6.Fiinfjahresplan zukam, 

hat Louven (Erhard Louven, "Chi

nas Wirtschaft im Ubergang: Von 

der Befehlsplanung zum Mischsy- 

stem", C.a., Oktober 1986, S.65I- 

660) eindrucksvoll dargestellt:

Hatte das Verhaltnis Landwirt- 

schaft:Industrie wahrend des 

4.Fiinfjahresplans (1971-1975) noch 

31,1:68,9% und das zwischen 

Leichtindustrie und Schwerindu- 

strie 43,6:56,4% betragen, so belief 

es sich beim 6.Fiinfjahresplan 

(1981-1985) auf 33,8:66,2% bzw. 

48,9:51,1%! Im Verhaltnis zwischen 

produktiven und "nichtproduktiven" 

(= Dienstleistungs-)Sektoren laute- 

ten die Relationen beim 4.Fiinfjah- 

resplan 75,5:24,5%, beim 6.Fiinf- 

jahresplan dagegen hatten sich bei- 

de nahezu egalisiert, namlich auf 

51:49% - ein Beweis dafiir, welcher 

Stellenwert dem tertiaren Sektor 

inzwischen eingeraumt wird und 

wie weit die chinesische Planung 

damit vom stalinistischen Pla- 

nungsmodell abgeriickt ist!
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2.9.2.

Die reformerischen Planungsregeln: 

Von der Befehls- zur Leitplanung 

Mit den erwahnten "Proportionali- 

sierungs"-Erfolgen wollten sich die 

Reformer noch keineswegs zufrie- 

dengeben. Vielmehr sollte dem 

"Wertgesetz" (Marktgesetz), das mit 

seiner "Spontaneitat wie eine Rin- 

dernase die Richtung auswittert", 

sowie den "Hebeln" (Kredite, Zin- 

sen, Pramien etc.) noch mehr 

Raum iiberlassen werden.

Zu diesem Zweck erlieB der Staats- 

rat am 31.8.1984, also zu einem 

Zeitpunkt, da gerade der 7,Fiinf- 

jahresplan (1986-1990) ausgearbei- 

tet wurde, die "Einstweiligen Be- 

stimmungen zur Verbesserung des 

Planungssystems", die in zwblf 

Punkten die Plane fur Produktion, 

Anlagevermbgen, Devisen, Mate- 

rialzuteilung, Handel, Lohne und 

Kultur regeln sowie des weiteren 

MaBnahmen der Verantwortungs- 

iibernahme, der Herstellung wirt- 

schaftlichen Gleichgewichts, der 

besseren Informationsversorgung 

und der Wirtschaftsgesetzgebung 

festlegen (177).

Die "Vorlaufigen Bestimmungen" 

stehen in engem Zusammenhang 

mit dem oben zitierten ZK-Be- 

schluB vom 20.0ktober 1984, vor 

allem mit dessen 4.Abschnitt, in 

dem es heiBt, daB die imperativen 

Oder Befehls-Plane (zhilingxing ji- 

hua) schrittweise reduziert und die 

indikativen oder Leit-Plane (zhi- 

daoxing jihua) im gleichen MaBe 

ausgedehnt werden sollen, so daB 

es am Ende zu einer "geplanten 

Warenwirtschaft" kommt, die den 

mittleren Weg zwischen den Ex- 

tremen einer "reinen Marktwirt- 

schaft" und einer "reinen Planwirt- 

schaft", zwischen den "spontanen 

Kraften des Marktes" und der Ri- 

gorositat eines politischen Volun- 

tarismus beschreiten hilft.

Die Leitplane sollten danach 

hauptsachlich durch die Anwen- 

dung wirtschaftlicher Hebei ver- 

wirklicht werden - im Gegensatz 

zu den Befehlsplanen, deren 

Durchfiihrung in aller Regel mit 

Hilfe direkter administrativer Ein- 

griffe gewahrleistet worden war. 

Zu den "Hebeln", die im Gegensatz 

zu "rein administrativen" MaBnah- 

men den wirtschaftsorientierten In- 

strumenten zugerechnet werden, 

gehbren ein effizienterer Einsatz 

von Krediten, leistungsbezogene 

Lohne und steuerliche Anreize - 

um nur die wichtigsten zu nennen. 

Unterstutzt wird die "Hebel"-Wir- 

kung uberdies durch die Erweite- 

rung der Betriebsautonomie, durch 

optimierte Konkurrenzbedingun- 

gen, durch Ausschreibung von Pro- 

jekten, durch den Abbau des Par- 

teiinterventionismus und durch die 

Zulassung unkomplizierterer Ver- 

triebswege: eines greift hier also ins 

andere!

Entsprechend dieser ZK-Richtli- 

nien wurden in den "Einstweiligen 

Bestimmungen" vom 31.8.1984 fur 

samtliche zu planende Sektoren 

grundsatzlich Leitplane vorge- 

schrieben, wahrend Befehlsplane 

nur noch in zweiter Linie zu ver- 

wenden seien. Dieser Subsidiarcha- 

rakter bedingt freilich auch, daB 

der Anwendungsbereich der Be

fehlsplane in den "Einstweiligen 

Bestimmungen" prazise abgesteckt 

werden muBte. Bei den Produk- 

tionsplanen werden also im wesent- 

lichen "strategische Giiter" wie 

Kohle, Stahl, Zement, Elektrizitat 

usw. von der imperativen Planung 

erfaBt - aber auch grundlegende 

Dienstleistungen, wie z.B. die Ei- 

senbahnverfrachtung.

Im Bereich der Anlageinvestitionen 

erfassen die Befehlsplane nur noch 

solche Mittel, die sich nach dem 

Staatsdarlehens-Plan richten oder 

die aus auslandischen Krediten 

stammen - um hier nur ein Beispiel 

zu nennen. Im AuBenhandel wer

den allein die "wichtigen Im- und 

Exportwaren" durch imperative 

Plane festgelegt. Das Prinzip ist al

so klar: nur wirklich "strategische" 

Parameter sollen imperativ vorge- 

geben werden.

Neben diesem Grundsatz der Sub- 

sidiaritat von Befehlsplanen besteht 

eine weitere Neuerung darin, daB 

Uberplanprodukte von den Erzeu- 

gerbetrieben in eigener Verantwor- 

tung abgesetzt werden durfen, so- 

weit nicht ausdriicklich etwas an- 

ders bestimmt ist (Grundsatz des 

Selbstabsatzes von Uber- und Au- 

Berplanproduktion).

Zum prozessualen Ablauf des Pla- 

nungsverfahrens finden sich in den 

"Einstweiligen Regelungen" keine 

Ausfiihrungen; doch gibt es hierzu 

eine jahrzehntelang bewahrte Pra

xis der mehrfachen Abstimmung 

zwischen betrieblicher Basis und 

staatlicher Planungsspitze, in deren 

Verlauf die Dokumente mehrfach 

von oben nach unten und umge- 

kehrt "wandern" und uberdies auf 

besonderen Konferenzen durchdis- 

kutiert werden. Ferner hat sich im 

Zuge des "Verantwortlichkeitssy- 

stems" inzwischen die Praxis einge- 

bilrgert, daB die im Plan vorge- 

schriebenen Daten zwischen den 

maBgebenden Parteien nochmal 

vertraglich festgesetzt und durch 

genauere Detailabmachungen (Qua- 

litaten, Zeit, Ort, Gefahrtragung 

etc.) prazisiert werden, wobei sich 

ebenfalls Arbeitskonferenzen als 

Standardforen anbieten.

Diese Praxis der vertraglichen Pra- 

zisierung von Planvorgaben wird in 

Abschnitt 8 der "Einstweiligen Be

stimmungen" vom 31.8.1984 besta- 

tigt und naher ausformuliert, wobei 

allerdings nicht der Terminus "Ver- 

tragsiibernahme", sondern vielmehr 

der Ausdruck "Garantieubernahme" 

(chengbao zeren) verwandt wird.

Im Zuge der reformerischen Poli- 

tik, imperative Plane so weit wie 

moglich durch indikative Plane zu 

ersetzen, beschloB die Zentrale 

Planungskommission bereits Ende 

1984 eine Reihe von MaBnahmen. 

So sollte beispielsweise die Anzahl 

der Fertiggiiter, die den Befehls

planen der Zentralen Planungs

kommission unterliegen, von bisher 

65 auf nunmehr 20 und die Zahl 

der entsprechenden Exportgiiter 

von 70 auf 36 verringert werden 

(178).

Die Umschaltung von der eher ins 

Detail gehenden Imperativplanung 

auf die rahmenhafte Indikativpla- 

nung zeigt sich zwischenzeitlich 

auch schon auBerlich in einer we- 

sentlich schlankeren Fassung der 

Fiinfjahresplane. Nahm z.B. der 

6.Fiinfjahresplan (1981-1985) auf 

den engbedruckten Seiten der 

Gongbao einen Raum von immer- 

hin noch 103 Seiten ein (179), so 

ist der 7.Plan (1986-1990) demge- 

geniiber wesentlich kiirzer ausge- 

fallen und in der Gonbao auf 38 

Seiten zusammengeschrumpft (180).

2.9.3.

Damoklesschwert uber dem neuen 

Mischsystem?

Die neuen Planungsregeln haben in 

durchaus dezisionistischer Weise ei

nen vorlaufigen SchluBstrich unter 

eine jahrelange ideologische Dis- 

kussion um den Stellenwert des 

Wertgesetzes gezogen.

Vier Meinungen waren bis dahin 

hauptsachlich vertreten worden, 

namlich (1) daB das Wertgesetz 

(d.h. die GesetzmaBigkeit von An-
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§ebot und Nachfrage) liberhaupt 

keine Rolle mehr spiele, seit es die 

staatliche Planung gebe. (2) Andere 

meinten, dem Wertgesetz komme 

2war nicht mehr im Produktions-, 

wohl aber im Zirkulationsbereich, 

also beim Handel, nach wie vor ei- 

Ue regulierende Rolle zu. (3) Wie- 

der andere gingen davon aus, das 

Wertgesetz beherrsche nicht nur die 

^irkulation, sondern beeinflusse 

auch die Produktion; spielten doch 

^osten- und Gewinniiberlegungen 

auch unter planwirtschaftlichen 

^edingungen nach wie vor eine 

wichtige Rolle. (4) Eine vierte 

^enkschule schlieBlich ging davon 

ays, daB das Wertgesetz die Rolle 

emes Hauptregulators spiele und im 

^ollisionsfall sogar der Planung das 

^achsehen gebe (181).

Staatsratsbestimmungen vom 

August 1984 treffen eine Option 

lrtI Sinne der dritten hier zitierten 

^enkschule. Man hat inzwischen 

erkannt, daB die Anwendung des 

Wertgesetzes auch in der Planung 

unentbehrlich ist, und zwar zumin- 

^e$t seit dem ErlaB des Zehn- 

^Unkte-Beschlusses des ZK vom 

Cktober 1984, der eine Ausweitung 

^er indikativen Leitplane angeord- 

net hat.

^er neuen Option liegt die Pramis- 

$e zugrunde, daB der Plan auch in 

^ukunft seine fiihrende Rolle be

fallen werde, weil ja bestimmte 

Produktionsfaktoren wie Grund 

Und Boden, Bergwerke, Banken, 

hisenbahnen, staatliche Unterneh- 

Rohstoffe und nicht zuletzt 

atich Arbeitskrafte keinen Waren- 

cbarakter mehr besaBen, also nicht 

U'ehr unter den Gesichtspunkten 

aes Tauschwertes, sondern nur 

n°ch ihres Gebrauchswertes in Er- 

?cheinung traten, welch letzterer ja 

'n einer sozialistischen Gesellschaft 

?er Disposition von Angebot und 

^achfrage entzogen sein muB.

genauerem Hinsehen erscheint 

lese Pramisse freilich etwas vorei- 

denn immer mehr Gegenstande 

uben in den letzten Jahren Waren- 

cbarakter angenommen. Unbestrit- 

ist dies bei einem wachsenden 

^nteil des Sach- und Geldkapitals 

er Fall. So ist beispielsweise in- 

^ischen der noch vor wenigen 

ahren tabuisierte Privaterwerb von 

kws, Bussen, Traktoren und 

chiffen, ja sogar kleineren Kraft- 

Werken mbglich (182). Auch die 

Ursprilnglich so streng kontrollier- 

en Landwirtschaftsprodukte sind 

inzwischen weitgehend freigegeben 

worden. Dasselbe ist beim Finanz- 

kapital der Fall - man denke an 

die Vergabe von Krediten, die 

heute schon "marktwirtschaftlich" 

gehandhabt werden, oder gar an 

die schleichende Teilprivatisierung 

von Staatsbetrieben durch langfri- 

stige Verpachtung sowie durch den 

Verkauf von Anteilsscheinen (183).

Wissenschaft und Technologic sind 

inzwischen sogar expressis verbis 

als "Ware" deklariert worden, wie 

vor allem die Technologietransfer- 

Regelungen des Staatsrats vom 

lO.Januar 1985 zeigen, deren 

Zweck darin besteht, die Wege 

zwischen Erfinder und Anwender 

zu verkiirzen und auf diese Weise 

Innovationen mbglichst wirtschaft- 

lich umzusetzen und an den Mann 

zu bringen.

Kapital und Wissenschaft/Techno- 

logie haben also langst Warencha- 

rakter angenommen. Wie aber ist es 

hier um Arbeit und Boden bestellt? 

Beim Produktionsfaktor "Arbeit" 

zeigt sich gegenwartig ein Tauzie- 

hen zwischen chinesischen Tradi- 

tionen und sozialistischer Ideologic. 

Schon heute gibt es wieder drei 

Wege zur Arbeitsbeschaffung, 

namlich liber das Arbeitsamt, 

durch den Eintritt in einen Kollek- 

tivbetrieb Oder aber durch Griin- 

dung eines Privatunternehmens. 

Gerade die letztere Kategorie von 

Arbeitgebern wird darauf Wert le- 

gen, Krafte einzustellen, die ent- 

weder aus dem Verwandtenkreis 

kommen oder aber iiberdurch- 

schnittliche Einsatzbereitschaft zei

gen. Der private Arbeitgeber kann 

hier durchaus anspruchsvoll sein, 

da der Wettbewerb um offene Ar- 

beitsstellen immer mehr zunimmt 

und da in Zukunft ein immer brei- 

terer Strom von Arbeitskraften auf 

den Privatsektor zukommt. Der 

Staat kann hier zwar mit gesetzli- 

chen und administrativen MaB- 

nahmen Kanalisationsversuche un- 

ternehmen, doch ganz wird es ihm 

kaum gelingen, der Herausbildung 

einer neuen "Ware Arbeit" Einhalt 

zu gebieten.

Lediglich beim Boden besteht die 

alte Scheu beliebiger Verfiigbar- 

keit, die mit konfuzianischen Pie- 

tatsvorstellungen verkniipft war, 

auch heute noch weiter und diirfte 

langfristig einen soliden Riegel ge- 

gen unmaBige Bodenspekulation 

abgeben.

Trotz gewisser Einschrankungen 

geraten also immer mehr Produk- 

tionsfaktoren (Konsumgiiter sowie- 

so!) in den Strudel von Angebot 

und Nachfrage hinein und werden 

damit tendenziell der Planung ent

zogen - womit deren Dominanz 

ernsthaft gefahrdet ware!

Es kbnnte also sehr wohl sein, daB 

eines Tages die oben zitierte vierte 

Denkschule recht behalt und daB 

der Gesetzgeber seine MaBnahmen 

ihren Vorstellungen nach neu aus- 

richten muB.

All diese Neuerungen liegen, wie 

aus den bisherigen Ausflihrungen 

zu ersehen ist, zumeist auBerhalb 

des gesetzlichen Zugriffs!

2.10.

Standardisierungs- und Vereinheit- 

lichungsreform

Im bauerlichen China wurde, wie 

im alten Europa, mit "natiirlichen" 

MaBen gerechnet, die von Ellen, 

FiiBen, Tagwerksleistungen usw. 

abgeleitet waren und bisweilen 

auch noch von Region zu Region 

voneinander abwichen. Normen 

und Qualitatsstandards waren oft 

von Gilde zu Gilde verschieden, 

Statistik und Rechnungswesen ru- 

dimentar.

Vereinheitlichungsversuche hatten 

zwar, vor allem im Zeichen der 

Nachahmung des Sowjetmodells, 

frlihzeitig eingesetzt, waren dann 

aber immer wieder abgebremst und 

teilweise sogar wieder rlickgangig 

gemacht worden - man denke an 

das Schicksal des statistischen Ap- 

parats!

Mit der "Modernisierung" muBte 

diesem Zustand der Zersplitterung 

definitiv Einhalt geboten werden. 

Hier, auf dem Gebiet der Verein- 

heitlichung, fand der Gesetzgeber 

ein dankbares Betatigungsfeld. Wie 

grlindlich er dabei zu Werke ging, 

zeigt allein schon die Tatsache, daB 

metrische MaBe, die sich im anglo- 

amerikanischen Bereich auch heute 

noch kaum durchgesetzt haben, in 

China inzwischen Heimatrecht be- 

sitzen!

2.10.1.

MaBe und Gewichte

Am 27.2.1984 erging ein Staatsrats- 

Regelwerk liber MaBe und Ge

wichte, und zwar in Form einer 

"Rechtsverordnung" (mingling) liber 

die "Vereinheitlichung der gesetzli

chen MaBeinheiten in unserem 

Lande" (184).
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Die traditionellen MeBeinheiten 

konnen, dieser Verordnung zufolge, 

nur noch bis 1990 verwendet wer- 

den. Vom l.Januar 1986 ab mussen 

alle Regierungsorgane, Massenor- 

ganisationen sowie samtliche 

Kommunikationsanstalten, wissen- 

schaftlichen Einrichtungen und 

Konstruktionsbiiros das metrische 

System benutzen. Die Verwendung 

von britischen MeBstandards sei 

ebenfalls einzuschranken. Am 

schwierigsten wird es wohl sein, 

das bauerliche Mu als FlachenmaB 

abzuldsen. Im amtlichen Text (185) 

sind die traditionellen und die mo- 

dernen (westeuropaischen) MaBe 

einander synoptisch gegeniiberge- 

stellt. Es gilt, wie gesagt, nunmehr 

das metrische System!

SchlieBlich ergingen noch das "Ge- 

setz uber MeBeinheiten und MeB- 

verfahren" (186) sowie ein Staats- 

ratsbeschluB zu "Methoden der 

Uberpriifung von MeBwerkzeugen" 

(jiliang qiju), eine Art Eich-Be- 

stimmung (187).

Ausfuhrungsbestimmungen zum 

MeBwesen ergingen ferner am 

1.2.1987 durch das Staatliche Stati- 

stikamt (guojia jiliangju). Das Re- 

gelwerk umfaBt 65 Paragraphen 

und ist in 11 Abschnitte eingeteilt 

(188).

2.10.2.

Einheitlichkeit auch im Statistik-, 

Buchfuhrungs- und Rechnungs- 

wesen

2.10.2.1.

Statistik

Planung erfordert prazises Daten- 

material. Diese einfache Erkenntnis 

war von der Volksrepublik zwi- 

schen 1953 und 1958 in der Tat 

auch streng beherzigt worden, doch 

ging diese Tradition mit dem Be- 

ginn des GroBen Sprungs in die 

Briiche. Statistik war von nun an 

nicht mehr gefragt - es herrschten 

"Massenspontaneitat" und Daten- 

willkiir, und die maoistische Fuh- 

rung pflegte auf die kleinlichen 

Rechner und Buchhalter mit Ver- 

achtung herabzublicken. Gefragt 

waren nur noch Globalzahlen. 1959 

wurden die letzten- brauchbaren 

Zahlenwerke publiziert, die iibri- 

gens vor allem auslandischen Beob- 

achtern noch Jahre spater als 

Grundlage fur Hochrechnungen 

dienten. Ob wenigstens noch ein 

rudimentarer Apparat weiterarbei- 

tete, laBt sich nicht feststellen, 

doch weiB man, daB die letzten 

Bruchstiicke dieses Apparats spate- 

stens mit der Kulturrevolution 

hinweggeschwemmt wurden.

Es muB ein hochst muhsames Ge- 

schaft gewesen sein, die zerrissenen 

Faden nach 1978 wieder zu kniip- 

fen. Von Anfang an aber gehbrte 

das Bemiihen um die Wiedergewin- 

nung einer soliden Zahlenbasis zu 

den Hauptanliegen der Reformer.

Einen Hbhepunkt fanden diese An- 

strengungen am 8.12.1983, als der 

Standige AusschuB des VI.NVK das 

Statistikgesetz (tongjifa) - also 

wohlgemerkt ein formelies Gesetz! 

- erlieB, das 28 Paragraphen um

faBt und in sechs Kapitel eingeteilt 

ist (189).

Nach § 4, Abs.2 hat der Staatsrat 

ein Amt einzurichten, das fiir die 

Anleitung und Uberwachung des 

Statistikwesens im ganzen Lande 

zustandig ist. Desgleichen haben 

die Volksregierungen aller Ebenen, 

samtliche Abteilungen und betrieb- 

lichen Organisationen jeweils Stati- 

stische Amter zu etablieren. Die 

Statistik ist im ganzen Land nach 

einheitlichem Muster durchzufiih- 

ren (§§ 5 und 6 sowie 10). GemaB 

§ 14 sind gewisse Informationen als 

Staatsgeheimnisse zu behandeln. 

§ 14, Abs.2 behandelt den persbnli- 

chen Datenschutz: Zahlenangaben 

durfen dieser Regelung zufolge nur 

mit Zustimmung der betreffenden 

Personen weitergegeben werden. In 

den §§ 25 und 26 sind disziplinari- 

sche MaBnahmen gegen VerstoBe 

vorgesehen, vor allem im Faile fal- 

scher Angaben, der Falschung Oder 

Verzerrung statistischer Daten, der 

Weigerung, Material auszuhandigen 

Oder aber bei standigen Verzoge- 

rungen. Betriebe, die sich solcher 

VerstoBe schuldig machen, konnen 

notfalls mit einer zeitweiligen Still- 

legung oder mit Rucknahme ihrer 

Lizenzen bestraft werden. Auf der 

Grundlage des § 27 sind weitere 

Detailregelungen erlassen worden, 

und zwar am 19.Januar 1987 (be- 

kanntgegeben durch das Staatliche 

Statistische Biiro am 15.2.1987).

Das Statistikgesetz war nicht nur 

aus sachlich-technischen, sondern 

auch aus politischen Grilnden notig 

gewesen, nachdem die schonfarbe- 

rischen Ubertreibungen und 

Falschmeldungen, wie sie vor allem 

wahrend des GroBen Sprungs und 

der Kulturrevolution an der Tages- 

ordnung waren, zu katastrophalen 

Fehleinschatzungen und zu einem 

hochst schadlichen Ubereifer der 

lokalen Kader gefiihrt hatten.

DaB diese jahrelang geiibte Praxis 

freilich auch nach ErlaB des Geset- 

zes noch lange nicht beseitigt war, 

zeigt sich an Stichprobenuntersu- 

chungen, die immer wieder erge- 

ben, daB anstelle gemeldeter Zu- 

wachse in Wirklichkeit Riickgange 

zu verzeichnen sind, und daB auch 

die bauerlichen Einkommensanga- 

ben von den meldepflichtigen Ka- 

dern meist viel zu hoch angesetzt 

werden (190).

Bereits kurze Zeit nach ErlaB des 

Statistikgesetzes wurde vom Staats

rat eine 36kdpfige "Fiihrungsgrup- 

pe" fiir die Durchforstung der In- 

dustriebilanzen gegriindet. Ziel war 

die Beschaffung umfassender und 

detaillierter Daten fiir die Anpas- 

sung, Umstrukturierung, Konsoli- 

dierung und Verbesserung der 

Wirtschaft. Die Untersuchung sollte 

auch dazu beitragen, die Statistik, 

das Rechnungswesen und die Ver- 

waltung der Industriebetriebe zu 

verbessern. ErfaBt werden sollten 

vor allem Quantitaten, Kapazitaten, 

Nutzungsraten, Lebensdauer und 

Energieverbrauch der industriellen 

Ausriistung. Des weiteren wurden 

das Anlagevermogen und Grundda- 

ten der Betriebe untersucht, wie 

z.B. Nettoproduktionswert, Rohma- 

terialienverbrauch, Produktionsko- 

sten, Gewinne und Steuerbetrage. 

Die Daten werden in Rechenanla- 

gen gespeichert, und es besteht die 

Erwartung, daB die ersten Ergeb- 

nisse Ende 1987 vorliegen (191).

2.10.2.2.

Buchfuhrung

Auch in die Geschaftsbiicher sollte 

endlich wieder Ordnung einkehren. 

Zu diesem Zweck wurde im Januar 

1985 das Buchfiihrungsgesetz ver- 

abschiedet (192). Zwei Monate spa

ter erlieB das Finanzministerium 

die Buchfiihrungsbestimmungen fiir 

chinesisch-auslandische Joint Ven

tures (193).

2.10.2.3.

Rechnungs- und Wirtschaftspru- 

fungswesen

Am 2.Juli 1980 verkiindete das Fi

nanzministerium (nach Billigung 

durch den Staatsrat) "Regelungen 

iiber einige Fragen hinsichtlich der 

Arbeit bei der Finanzkontrolle" 

(194).

Danach wird beim Finanzministe

rium ein Rechnungshof (caizheng 

jiancha si, wort.: Finanzkontroll- 

hof), bei den einzelnen Provinzein- 

heiten je eine "Rechnungsstelle" 

(caizheng jiancha chu), bei den Or- 

ganen der Bezirke je eine Rech- 

nungsabteilung (ke) und bei den 

Kreisen sowie Stadten je eine 

Rechnungsunterabteilung (gu) bzw. 

ein Rechnungsbeauftragter (tong- 

xunyuan) errichtet bzw. beauftragt.
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Die Aufgabe dieser Gremien oder 

Beauftragten besteht darin, Berech- 

nungen nachzupriifen, Falschbe- 

rechnungen zu korrigieren, Verbes- 

serungsvorschlage fur die Finanz- 

verwaltung vorzubringen und fiir 

"Erziehung in sozialistischer Lega- 

litat sowie in Fragen der Finanz- 

disziplin" zu sorgen (Abschnitt 2).

Die Rechnungspriifung umfaBt alle 

Faile von Steuerhinterziehung, 

willkiirlicher Erhbhung von Son- 

derfonds, unberechtigter Gewinn- 

zuriickbehaltung, wahlloser Vertei- 

lung von Pramien, Uberstundenzu- 

schiissen, Vergeudung von Materia- 

lien, Korruption und Spekulation. 

Nicht zuletzt soil sie auch Delikte 

wie Diebstahl und Unterschlagung 

von Staatseigentum aufdecken.

Die Rechnungsorgane stehen unter 

der Leitung der Finanzinstitutionen 

ihrer jeweiligen Ebene (Abschnitt 

3). Die Priifungsorgane haben das 

Recht, Fragen zu stellen, Unterla- 

gen einzusehen und einem even- 

tuellen Tatverdacht nachzugehen 

(Abschnitt 4).

Untersuchungen werden jeweils 

durch einen Priifungsbericht abge- 

schlossen, der den zustandigen hb- 

heren Behbrden zuzuleiten ist. Be

steht Verdacht auf eine strafbare 

Handlung, so ist die Staatsanwalt- 

schaft einzuschalten. Vor allem 

aber hat der Bericht als Unterlage 

fiir Riicksprachen mit der gepriif- 

ten Einheit zu dienen (Abschnitt 

5).

Der Uberwachung dienen auch die 

Wirtschaftspriifungsbehbrden der 

verschiedenen Ebenen, fiir deren 

Errichtung die "Vorlaufigen Rege- 

lungen" des Industrie- und Han- 

dels-Verwaltungsamt des Staatsrats 

"fiir die Uberpriifung der Wirt- 

schaftsvertrage" die Grundlage ab- 

gegeben haben (195).

Das Regelwerk besteht aus 11 Pa

ragraphed Die Wirtschaftspru

fungsbehbrden gehbren zu den Bii- 

ros fiir die Verwaltung von Indu

strie und Handel, die auf den ein- 

zelnen Ebenen angesiedelt sind. Sie 

werden gemaB § 1 grundsatzlich 

nur auf Antrag einer der Vertrags- 

parteien tatig, es sei denn, daB 

durch staatliche Bestimmungen eine 

Pflichtpriifung vorgesehen ist (§ 2). 

Hauptsachlich priifen die Biiros 

nach § 5 Finanz- und Kreditplane 

sowie die Wirtschaftsergebnisse 

staatlicher, kollektiver und privater 

Betriebe. Priifungsvermerke kbnnen 

auf den Originalurkunden ange- 

bracht werden (§ 9). Unrichtigkei- 

ten und Gesetzwidrigkeiten miissen 

vermerkt und notfalls zur Rechen- 

schaft gezogen werden.

Die Arbeit der Wirtschaftsprii- 

fungs- und der Rechnungsgremien 

iiberschneiden sich teilweise.

Das Uberpriifungswesen nahm eine 

schnelle Entwicklung. Bereits Ende 

1984 gab es 2.800 Priifungsorgane 

von der Kreisebene aufwarts - mit 

einer Gesamtbelegschaft von 21.000 

Kadern. Damit waren bereits 90% 

der 3.136 Verwaltungseinheiten auf 

Provinz-, Bezirks- und Kreisebene 

mit Rechnungsgremien ausgestattet 

- und dies nur eineinhalb Jahre 

nach Errichtung des Zentralen 

Rechnungshofs im Juli 1983; dieser 

war als Organ des Staatsrats im 

Rang eines Ministeriums eingerich- 

tet worden (196).

Die Rechnungsgremien hatten be

reits 1984 bemerkenswerte Erfolge 

aufzuweisen, indem sie namlich 

UnregelmaBigkeiten im Werte von 

3,34 Mrd.Yuan aufdeckten. 1,59 

Mrd.Yuan bestanden aus iiberhbh- 

ten Betriebskosten, nicht gemelde- 

ten oder verborgenen Gewinnen, 

vorgetauschten Verlusten, Steuer- 

hinterziehungen oder aus (illegalen) 

Zuweisungen an Angestellte. Der 

Rest resultierte aus Fondsiiberzie- 

hungen, gestiegenen Betriebskosten 

und Buchungsfehlern (197).

Bei Uberpriifung der "Finanzdiszi- 

plin" stehen hauptsachlich folgende 

Fragen zur Untersuchung an: Ent- 

sprechen Produktionskosten und 

-ausgaben der Betriebe den staatli- 

chen Vorschriften? Sind die an den 

Staat qua lege abzufiihrenden Ge- 

winne zuriickgehalten oder zu an- 

deren Zwecken miBbraucht wor

den? Bei den Reformbetrieben ist 

andererseits nach der korrekten 

Zahlung der Steuern zu fahnden. 

Werden ferner die betrieblichen 

Fonds richtig aufgeteilt? Halt sich 

das Pramienwesen an die gesetzli- 

chen Rahmenvorgaben? Ist es zu 

Verschwendungen staatlicher Gel- 

der gekommen?

Im Zuge der Praxis bildet sich hier 

langsam ein festes Regelwerk 

(biaozhun) heraus, das ebenfalls der 

als heilsam empfundenen Verein- 

heitlichung dient.

2.10.3.

Industriedienliche Vereinheitli- 

chungsvorschrif ten

2.10.3.1.

Industrienormem DIN als Vorbild 

Schon im Marz 1979 war mit dem 

Berliner "Deutschen Institut fiir 

Normierung" ein Fiinfjahresvertrag 

zur Einfiihrung der DIN-Normen 

in China abgeschlossen worden. 

Damit erhielt die Volksrepublik 

Zugang zu der gesamten muster- 

haften Palette technischer Regeln 

und Systematisierungen dieses In- 

stituts (198).

Im Marz 1983 gab die Staatliche 

Verwaltung fiir Standardisierung 

bekannt, daB sie bis 1987 insgesamt 

10.000 nationale Standards fiir Pro- 

duktion und Konstruktion festset- 

zen wolle - darunter 6.000 interna

tionale Normen. Vorrangig seien 

hierbei die Bereiche Energieerzeu- 

gung, energieverbrauchende Ausrii- 

stungen, Transporteinrichtungen 

und Exportwaren zu behandeln. 

Aus naheliegenden Griinden ent- 

schied sich insbesondere das Ma- 

schinenbauministerium fiir interna

tionale Normen, vor allem bei Rol- 

len- und Kugellagern. Ende 1982 

gab es rd. 90 Normen-Uberwa- 

chungseinheiten und 1.260 Nor- 

men-Stationen in mehr als 100 chi- 

nesischen Stadten (199).

Auf einer Standardisierungskonfe- 

renz beschloB die Zentrale Wirt- 

schaftskommission, daB samtliche 

Industrieabteilungen ab 1983 inter

nationale auslandische Standards 

fiir einen Teil ihrer Exportgiiter 

iibernehmen miiBten, insbesondere 

im Bereich des Schiffbaus, der 

Elektronik und vor allem bei den 

Ersatzteilen (200).

Die Anordnungen iiber die "Stan

dardisierung" (biaozhunhua) hauf- 

ten sich gerade i.J. 1985, so z.B. 

die "Mitteilungen iiber Methoden 

zur Handhabung internationaler 

Standards" vom 17.3.1982 (201), des 

weiteren die "Mitteilungen zu Stan- 

dardisierungsfragen" vom

25.12.1982 (202) sowie Regelungen 

zur Verbesserung der Arbeit auf 

dem Gebiet des MeBwesens vom 

25.12.1982 (203).

All diese "Mitteilungen" und "Re

geln" etc. wurden vom Staatsrat er- 

lassen, allerdings von einer dort 

jeweils hbchst spezialisierten Stelle, 

namlich dem "Amt fiir Standardi

sierung" (biaozhunju) bzw. dem 

Amt fiir MeBwesen (jiliangji).
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2.10.3.2.

Qualitatskontrolle

Schon kurz nach Beginn der Re- 

formen wurden die ersten Bestim- 

mungen zur Qualitatssicherung er- 

lassen, so z.B. am 10.3.1980 (204).

Im Zuge weiterer Normierungen, 

vor allem aber zunehmender Praxis 

kam es zu Verfeinerungen, die u.a. 

auch mit der Erkenntnis zusam- 

menhingen, daB Qualitat den Um- 

satz steigert.

Die Nanjinger Filmprojektorenfa- 

brik beispielsweise hatte noch 1979 

ihre Produktionskapazitaten wegen 

fehlender Auftrage nur zur Halfte 

auslasten kdnnen. Nachdem sie den 

zahlreichen Klagen uber unsaube- 

ren Ton und schlechte Bildqualitat 

Rechnung getragen und eine sy- 

stematische innerbetriebliche Qua

litatskontrolle eingefiihrt hatte, 

stieg die Nachfrage ruckartig an. 

Schon Ende 1982 deckte sie 90% 

des gesamten Marktbedarfs der VR 

China ab (205).

1982 auch wurde direkt unter der 

Staatlichen Wirtschaftskommission 

ein Amt fur Qualitatskontrolle ein- 

gerichtet. AuBerdem wurde eine 

gesamtstaatliche Gesellschaft fur 

Qualitatskontrolle mit Zweiggesell- 

schaften in alien Provinzen gegriin- 

det, die mit den damals schon be- 

stehenden, weit uber 10.000 Quali- 

tatskontrollgruppen standigen Kon- 

takt unterhalten.

Der Gesetzgeber trug den neuen 

Entwicklungen Rechnung, indem 

er am 5.April 1986 die "Bestim- 

mungen" (tiaoli) uber die "Verant- 

wortlichkeit fur die Qualitat von 

Industrieprodukten" (gongye chan

pin zhiliang zeren) erlieB (206). Die 

Bestimmungen bestehen aus 34 Pa- 

ragraphen, die in die Abschnitte 

Allgemeines, Verantwortlichkeit 

fur Produktqualitat, Verantwort

lichkeit fiir Lagerung und Trans

port, Verantwortlichkeit fiir die 

Produktqualitat beim Absatz, Pro- 

duktqualitatskontrolle, Produktqua- 

litatsstreitigkeiten, Sanktionen und 

Anhang gegliedert sind.

Festgelegt werden die "fiir den ge

samten Staat geltenden einheitli- 

chen Normen" (Normen = biao- 

zhun) von den Staatlichen Standar- 

disierungsamtern (biaozhunhua 

bumen), wobei zu gewahrleisten 

ist, daB die binnenstaatlichen Nor

men nicht das Niveau internationa- 

ler Normen unterschreiten. An die- 

ser Stelle wird m.a.W. wieder der 

Konnex zu den DIN-Normen her- 

gestellt, deren Rezeption in China 

oben bereits erwahnt wurde.

"Staatsnormen" konnen nach "Stu- 

fen" (ji) und nach "Klassen" (deng) 

differenziert werden.

Die staatlichen Preisabteilungen 

haben dafiir zu sorgen, daB auch 

die Preisfestsetzung qualitatsad- 

aquat erfolgt (§ 3).

Wahrend Standardisierungs- und 

Preisabteilungen die Qualitatsnor- 

men und -preise festsetzen, haben 

Qualitatskontrollorgane (zhiliang 

jiandu jigou) und die Industrie- 

und Handelsverwaltungsbehbrden 

"die Qualitat zu kontrollieren" (§ 5).

Die Hauptiiberwachung aber liegt 

auch in China beim Hersteller, der 

dafiir zu sorgen hat, daB kein 

normwidriges Produkt die Herstel- 

lungsstatte verlaBt (§§ 6 und 7 so- 

wie §§ 8 ff.). "AusschuBwaren" 

(chulipin) durfen nur nach aus- 

driicklicher Genehmigung durch 

die vorgesetzten Behorden der be- 

treffenden Unternehmens-Danwei 

verauBert werden, und zwar zu 

entsprechend herabgesetzten Prei- 

sen. Der AusschuBcharakter der 

Ware ist hierbei zu deklarieren.

Die Qualitatskontrolle ist auch von 

den einschlagigen Qualitatskontroll- 

stellen, die unterhalb des Zentral- 

organs auf Provinz- und Kreisebe- 

ne organisiert sind, bereits wahrend 

des Produktionsprozesses durchzu- 

fiihren, wobei Proben entnommen 

werden konnen oder Muster iiber- 

sandt werden miissen (§ 16).

VerstoBen Produzenten, Lageristen 

oder Transporteure gegen die Qua- 

litatsregeln, so haben sie nicht nur 

den aus der Normwidrigkeit des 

Produkts entstehenden Schaden zu 

ersetzen, Abhilfe zu leisten oder 

aber BuBgelder zu zahlen, sondern 

konnen schlimmstenfalls auch 

durch Entzug der Gewerbelizenz 

zur Rechenschaft gezogen werden 

(§§ 23 ff.).

GemiiB § 29 finden die Qualitatsre- 

geln nicht nur auf staatliche und 

kollektive Unternehmen, sondern 

auch auf Individualbetriebe und 

auf Joint Ventures Anwendung - 

auch auf solche mit auslandischer 

Kapitalbeteiligung.

Fiir die einheitliche Interpretation 

der Qualitatsregeln sowie deren 

eventuelle Erganzung hat die Staat

liche Wirtschaftskommission zu 

sorgen (§ 30).

Uber die Bildung von "Qualitats- 

zirkeln" nach japanischem Muster 

finden sich keine Rechtsbestim- 

mungen; doch werden solche Vor- 

schlags-Zusammenkiinfte ganz 

selbstverstandlich und in informel- 

ler Weise praktiziert - dafiir sorgt 

schon die Danwei-Gemeinschaft- 

lichkeit!

2.10.3.3.

Produktionserlaubnisscheine als zu- 

satzliche Qualitatssicherung

Zu den gesetzlichen MaBnahmen, 

die zusatzlich zur Vereinheitlichung 

beitragen sollen, gehoren auch die 

"Versuchsweisen Bestimmungen" 

des Staatsrats iiber die "Herstel- 

lungserlaubnisbescheinigung fiir 

Industriewaren" (gongye chanpin 

shengchan xukezhen) vom 7.4.1984 

(207), durch die sichergestellt wer

den soli, daB nur solche Industrie- 

einheiten in die Produktion gehen, 

die auch wirklich Qualitaten erzeu- 

gen konnen (§ 1).

Ohne eine Erlaubnisbescheinigung 

wird das betreffende Unternehmen 

weder in der Staatsplanung noch 

bei der Zuteilung von Rohmateria- 

lien, Energie und Anlage- sowie 

Umlauffonds beriicksichtigt.

Fiir die Modalitaten der Erlaubnis

bescheinigung hat die Staatliche 

Wirtschaftskommission mit den ihr 

untergeordneten Gremien auf Pro

vinz- und Kreisebene zu sorgen.

Eine Bescheinigung kann nur er- 

teilt werden, wenn das antragstel- 

lende Unternehmen bereits eine 

Gewerbelizenz (yingye zhizhao) be- 

sitzt, wenn es den staatlichen Qua- 

litatsnormen entsprechen und dafiir 

auch die entsprechenden Doku- 

mente vorlegen kann, wenn es iiber 

die bendtigten technischen Anlagen 

und Techniker sowie iiber Einrich

tungen zur Qualitatskontrolle ver- 

fiigt (§ 4).

Die Nummer der Erlaubnisbeschei

nigung ist auf der Produktverpak- 

kung jeweils abzudrucken (§ 8).

Ergeben sich Anzeichen dafiir, daB 

der Hersteller die Produktqualitat 

nicht mehr halten kann, ist die Er

laubnisbescheinigung einzuziehen 

(§ 9). Dasselbe ist der Fall, wenn 

die betreffenden Produkte auf- 

grund staatlicher Anordnungen 

vom Markt zu nehmen sind (§ 9).
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2.10.4.

Demnachst auch einheitliche 

Informationsnetze?

Mitte Juli 1984 wurde in Harbin, 

der Hauptstadt der Provinz Hei

longjiang, das erste chinesische 

Zentrum fur die Sammlung von 

Wirtschaftsinformationen und fur 

die Vorhersage von Wirtschaftsten- 

denzen gegriindet, und zwar auf 

Initiative von sieben Stadten.

Das Zentrum soli dazu beitragen, 

den neuentstandenen Markt, d.h. 

also die Beziehungen zwischen An- 

gebot und Nachfrage, durchsichti- 

ger zu machen.

Friiher waren die erforderlichen 

(und sparlichen) Informationen vor 

allem vom Planungsapparat gesam- 

melt und in den Staatsplanen mit- 

verarbeitet worden. Angesichts der 

kiinftig nur noch rahmenhaften 

Bedeutung der Planvorgaben 

wachst der Informationsbedarf fur 

die einzelnen Betriebe.

Das Zentrum soil direkt dem In- 

formationsbedurfnis und damit 

gleichzeitig indirekt auch dem 

Fortschritt der Reformen dienen 

(208).

Einschlagige Rechtsbestimmungen 

lassen allerdings noch auf sich 

warten.
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