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aufnehmen." (XNA, 23.10.86)

Noch vor der Eroffnung der Sitzung 

machte der chinesische Chefunter- 

handler Zhou Nan mit der Metapher 

von Herbst eine Andeutung auf die 

reife Periode der Verhandlungen 

(DGB, 23.10.86). Unter Berufung 

auf ein Mitglied der portugiesi- 

schen Delegation berichtete der of- 

fizielle Sender Radio Macau am 

23.Oktober, daB sich beide Seiten 

dariiber geeinigt hatten, Macau 

erst nach Hongkong an China zu- 

ruckzugeben, aber ein genauer 

Termin sei noch nicht festgelegt 

worden. Dazu sagte der Sprecher 

des chinesischen AuBenministe- 

riums am 23.Oktober: "Diese Frage 

ist noch in der Diskussion, sie wird 

zu einer angemessenen Zeit be- 

kanntgegeben." (DGB, 25.10.86). 
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ERHARDLOUVEN

Chinas Wirtschaft im Ubergang:

Von der Befehlsplanung zum Misch- 

system

*

*

*********************

1.

Einleitung

Jedem Reisenden, der heute in China 

unterwegs ist und die Situation et- 

wa mit der Zeit der GroBen Proleta- 

rischen Kulturrevolution ver- 

gleicht, wird der groBe Wandel of- 

fenkundig. Die Menschen in den 

Stadten sind besser gekleidet, oft 

nach der neuesten westlichen Mode, 

und in den Kaufhausern finden sich 

die begehrten Konsumgiiter, manch- 

mal sogar aus dem Ausland impor- 

tiert. Auf StraBen und Platzen sind 

Markte der verschiedensten Art wie 

Pilze aus der Erde geschossen. Auf 

dem Lande fallt vor allem die rege 

Bautatigkeit auf. Uberall werden 

die Bauernhauser repariert, neue 

meist zweistbckige Bauernhauser 

werden gebaut. Doch ist das Bild 

durchaus uneinheitlich, wenn man 

verschiedene Gebiete miteinander 

vergleicht. Im Siiden, vor allem in 

den Provinzen Guangdong und Fu

jian, wie auch im gesamten Kiisten- 

bereich ist ein reges Leben und 

Treiben zu beobachten. In Hinter- 

landgebieten, wie z.B. Qinghai, 

Gansu oder Guizhou, scheint die 

Entwicklung nicht so schnell vor- 

anzukommen.

Der Wandel von einer strikten Plan- 

wirtschaft hin zu einem Mischsy- 

stem, von egalitaren Prinzipien hin 

zur Differenzierung von Beschafti- 

gungs- und Einkommensmbglichkei- 

ten ist offenkundig. Die Umkehr 

setzte ein, als sich gegen Ende der 

Zeit der Kulturrevolution heraus- 

gestellt hatte, daB mit den her- 

kbmmlichen Mitteln kein Fort- 

schritt, keine Weiterentwicklung 

von Wirtschaft und Gesellschaft zu 

erreichen waren. Die Menschen wa- 

ren der ewigen Politkampagnen mu- 

de, und trotz einer recht rigorosen 

Abschottung vom Ausland war ihnen 

nicht entgangen, daB in der Welt 

urn sie herum zumindest ein mate- 

rieller Fortschritt stattgefunden 

hatte und daB die Entwicklung an- 

derswo manchmal ein sehr schnelles 

Tempo angenommen hatte.

Im Folgenden soil versucht werden, 

ausgehend von einigen Vergleichs- 

daten der Mao-Ara und der neuen 

Ara der Reformer, die neue Entwick

lung auf systemtypische Charakte- 

ristika hin zu untersuchen. Nicht 

alien Einzelentwicklungen kann 

nachgegangen werden, nur die 

wichtigsten und bedeutendsten An- 

derungen sollen dargestellt wer

den .

2.

Einige statistische Daten uber den 

Wandel

Vergleicht man zunachst die wich

tigsten wirtschaftlichen Indikato- 

ren der 4. und 6. Fiinfjahresplane 

(1971-1975 und 1981-1985), so wird 

der Wandel auch statistisch evi

dent. Der Bruttoproduktionswert 

von Landwirtschaft und Industrie 

wuchs wahrend der 4.Planperiode 

im Durchschnitt urn 7,7%, wahrend 

in der 6. Planperiode ein Hoch- 

wachstum stattfand: Die Rate be

trug hier 10,9%. Die Wachstums- 

raten fiir den Bruttoproduktions

wert der Landwirtschaft (4% u. 

11,4%) spiegeln die rasche Entwick

lung in diesem Bereich wider. Dem- 

gegeniiber konnte der industrielle 

Bereich nur relativ langsam wach- 

sen (9,1% und 10,8%). Wahrend das 

Wachstum in der Leichtindustrie 

betrachtlich zunahm (7,7% und 

12%), nahm es in der Schwerindu- 

strie sogar leicht ab (10,2% und 

9,6%).

Relativ frappierend ist die Ent

wicklung, wenn man das Natio- 

naleinkommen fiir die beiden Perio- 

den betrachtet (2). Das Natio- 

naleinkommen ist die Summierung 

der Nettoproduktionswerte der fiinf 

wichtigen Sektoren der chinesi

schen Volkswirtschaft, namlich 

Landwirtschaft, Industrie, Bauwe- 

sen, Transport und Handel. Es wird 

durch Abzug des Materialver- 

brauchs vom gesellschaftlichen Ge- 

samtprodukt berechnet und gibt das 

Realwachstum besser wieder als 

Bruttoproduktionswerte. Das

Wachstum des Nationaleinkommens 

nahm von 2,7% in der Periode des 

4.Plans auf 9,8% in der Periode des 

6.Plans zu.

Werfen wir einen Blick auf die sog. 

wichtigen Proportionen der 

Volkswirtschaft, so verstarkt sich 

der bereits gewonnene Eindruck 

(3). Das Verhaltnis Landwirt- 

schaft/Industrie wahrend der 4.Pe

riode betrug 31,1% zu 68,9%. Wah

rend der 6.Periode fand eine Ver- 

schiebung zugunsten der Landwirt

schaft statt (33,8% bzw. 66,2%). 

Eine Verschiebung gab es auch hin- 

sichtlich des Verhaltnisses 

Leichtindustrie zu Schwerindustrie 

(43,6% : 56,4% wahrend des 4. 

Plans, 48,9% : 51,1% wahrend des 

6.Plans). Aber immer noch domi- 

niert die Schwerindustrie. Eine be- 

merkenswerte Umkehr gab es bei der 

Akkumulation, also den produkti- 

ven bzw. sog. nichtproduktiven In- 

vestitionen. Wahrend der 4.Periode
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betrug das Verhaltnis produktiv zu 

nichtproduktiv 75,5% : 24,5%. In 

der 6.Periode war fast eine Gleich- 

verteilung erreicht: 51% : 49%. Dies 

spiegelte die wachsende Bedeutung 

wider, die man dem sog. nichtpro- 

duktiven Sektor einzuraumen bereit 

ist. Dieser Sektor, den man im we- 

sentlichen mit dem Dienstleistungs- 

sektor gleichsetzen kann, spielt 

eine betrachtliche Rolle vor allem 

im Leben der stadtischen Bevblke- 

rung. MuBte man zuvor viel Zeit 

aufwenden, urn Haushaltsarbeiten 

zu erledigen, so ist in der letzten 

Zeit eine Verbesserung insofern zu 

verspiiren, als Dienstleistungs- 

unternehmen das Leben angenehmer 

machen.

Auch ideologisch ist der Dienstlei- 

stungssektor vom Ruch des Nutzlo- 

sen befreit worden. Das jahrliche 

Pro-Kopf-Einkommen in den Stad- 

ten, aufgrund einer reprasentati- 

ven Umfrage ermittelt, stieg von 

504 Yuan im Jahre 1981 auf 752 Yuan 

im Jahre 1985. In derselben Periode 

stieg aber das Pro-Kopf-Einkommen 

der bauerlichen Haushalte von 

223,44 Yuan auf 397 Yuan, mithin 

fast 80%. Die nominellen Einkommen 

der Bauern stiegen also wesentlich 

schneller als diejenigen der Stad- 

ter. Eine Aufgliederung der Ein- 

kommensquellen der bauerlichen 

Haushalte zeigt, wie sich die neuen 

Systeme der Produktionsverant- 

wortlichkeit auswirken. Wahrend 

der Anteil der sog. unabhangigen 

Haushaltsproduktion der bauerli

chen Haushalte im Jahre 1978 nur 

25% betrug , war er im Jahre 1984 bis 

auf fast 80% gestiegen.

Die letztgenannten Zahlen miissen 

jedoch kritisch betrachtet werden. 

So zahlt der Staat beispielsweise 

fur jeden Arbeiter Oder Angestellten 

im stadtischen Sektor ca. 80% eines 

Jahreslohnes als Subventionen, 

wahrend die Bauern pro Kopf nur 

etwa 10 Yuan pro Jahr erhalten (5).

3.

Strukturelle Mangel der Wirtschaft 

bis 1976

Bis zum Jahre 1976 war Chinas Wirt- 

schaftssy stem iiberzentralisiert 

und iiberplant. Wachstum wurde im 

wesentlichen durch extensive Inve- 

stitionen erzielt. Wegen allgemei- 

ner Ineffizienz und Verschwendung 

konnte kein wirklicher Fortschritt 

beim Lebensstandard erreicht wer

den . Engpasse, Mangel und 

ernsthafte Ungleichgewichte waren 

allgegenwartig. Ein mangelhaftes 

Energieversorgungssystem fiihrte - 

often noch als heute - dazu , daft die 

Produktion zum Stillstand kam. An 

manchen Orten bestand Mangel an 

Halbfertigprodukten, wahrend an 

anderen Orten Uberproduktion vor- 

herrschte, was sich an den iiber- 

quellenden Lagerhausern zeigte. 

Nach offiziellen Quellen betrug der 

Wert der Mitte 1978 auf Lager be- 

findlichen Produkte etwa 200 Mrd. 

Yuan, das war etwa die Halfte des 

industriellen Bruttoproduktions- 

wertes der gesamten Volkswirt- 

schaft(6). GroBe Teile der Kapi- 

talausstattung waren veraltet, und 

die gesamte Faktorproduktivitat 

nahm ab. So hatte beispielsweise 

die Arbeitsproduktivitat von Voll- 

zeitarbeitern in den staatseigenen 

Industriebetrieben in der Zeit von 

1976 bis 1978 nur jahrlich urn 1,7% 

zugenommen. In der Zeit des 

1. Fiinfjahresplans (1953-1957) lag 

die Zunahme der Arbeitsprodukti

vitat noch bei 8,7% (7).

Die Produktion sowohl der land- 

wirtschaftlichen als auch der 

leichtindustriellen Giiter lag hinter 

der Nachfrage zuriick, und zwar 

sowohl was Quantitaten als auch 

Qualitaten anging. Unterbeschafti- 

gung und versteckte Arbeitslosig- 

keit waren allgemein anzutreffen. 

Das Erziehungssystem und Institute 

der Forschung waren in einem be- 

klagenswerten Zustand. Vor allem 

wahrend der fast totalen Isolierung 

wahrend der Kulturrevolution und 

der zu dieser Zeit verfolgten "Mas- 

senstrategie" in diesen Gebieten 

war China weit hinter die Indu- 

strielander zuriickgefallen, aber 

auch auf vielen Gebieten hinter 

vergleichbare Entwicklungslan

der, wiez.B. Indien.

Bis zu Maos Tod muBten die Bauern 

mit landwirtschaftlichen Techniken 

experimentieren, die fiir die Boden- 

qualitaten ungeeignet waren. Die 

Bauern wurden auBerhalb der Be- 

stell- oder Erntezeiten zu Arbeiten 

in Kommuneprojekten oder bffentli- 

chen Infrastruktur-Projekten kom- 

mandiert. Dafiir wurde nur wenig 

Lohn gezahlt oder iiberhaupt kein 

Lohn. Die GroBe der Privatparzel- 

len der Bauern war immer wieder 

reduziert worden; die privat be- 

triebene Schweine- und Gefliigel- 

zucht wurde durch Funktionare im

mer wieder eingeschrankt. Die Au- 

tarkie-Politik, nach der jede Pro- 

vinz hinsichtlich der Getreidepro- 

duktion unabhangig sein sollte, 

erwies sich als unwirtschaftlich. 

Die Bauern wurden gezwungen, auf 

Feldern Getreide anzubauen, die 

dafiir iiberhaupt nicht geeignet 

waren (8).

Ein zentralisiertes Wirtschaftssy- 

stem, das beispielsweise wahrend 

der Zeit der Kulturrevolution be

stand und in dem Marktbeziehungen 

nicht existieren, kann eigentlich 

nur auf einer unteren Ebene der 

wirtschaftlichen Entwicklung 

funktionieren. In einem solchen 

Stadium spielen die Arbeitsteilung , 

die Spezialisierung und der rei- 

bungslose Austausch von Giitern 

keine so wichtige Rolle. Natiirlich 

kann auch in diesem Stadium wirt- 

schaftliches Wachstum erreicht 

werden, wenn eine extensive Stra

tegic verfolgt wird. Dies bedeutet, 

daB man weitere Produktionsein- 

heiten der herkbmmlichen Technolo

gic errichtet. Ist man aber in bezug 

auf den extensiven Ausbau an eine 

Grenze gekommen, so ist das sog. 

intensive Wachstum vonnbten. In 

diesem neuen Stadium muB die ge

samte Faktorproduktivitat erhbht 

werden. Dies muB durch die bessere 

Kombination der Produktionsfakto- 

ren geschehen . Vielen chinesischen 

Wirtschaftsplanern ist dieses Pro

blem voll bewuBt geworden, die 

neue Erkenntnis schlagt sich in Slo

gans nieder, wie beispielsweise 

"die vorhandenen Potentiale nut- 

zen" oder "die bestehenden Betriebe 

umformen und modernisieren, urn 

dadurch hbhere Leistungsfahigkeit 

zu erreichen".

Eine Analyse nur der Makro-Daten 

reicht nicht aus, urn die manchmal 

widerspriichliche Entwicklung, das 

Nebeneinander von zuweilen sich 

aufhebenden Faktoren erkennen zu 

kbnnen. Es miissen auch Studien aus 

dem Mikro-Bereich der Wirtschaft 

herangezogen werden, vor allem 

Fallstudien. Nur durch einen, alle 

Ebenen der Wirtschaft umfassenden 

Uberblick kann Licht in die gegen- 

wartig bestehende komplexe Situa

tion der Wirtschaft gebracht wer

den .

4.

Landwirtschaftliche und landliche 

Probleme

4.1.

ReformmaBnahmen und ihre Auswir- 

kungen

Viele Anzeichen deuten darauf hin, 

daB es im Kreis der Wirtschaftsre- 

former keinen konsistenten Gesamt- 

plan fiir die landwirtschaftliche 

Reform gegeben hat (9). Vielmehr 

bestand der ReformprozeB aus einem 

komplexen, machmal sogar wider- 

spriichlich erscheinenden Hin und 

Her zwischen den oberen und unte

ren Ebenen der biirokratischen 

Struktur. SchlieBlich fiihrte die Re

form zu einer fast vollstandigen Ab- 

schaffung des Kommunesystems, 

das wahrend der Kulturrevolution 

seine hochste Auspragung erfahren 

hatte. Im wesentlichen bestehen 

weiterhin nur bkonomische Funktio- 

nen fiir Teilbereiche des alten Kom

munesystems.

Vorrangig wurde die landwirt

schaftliche Reform von ZhaoZiyang 

und Wan Li betrieben, die damals 

die Gouverneure der Provinzen Si

chuan und Anhui waren. IndenJah- 

ren 1979 und 1980 hatten einige f uh— 

rende chinesische Presseorgane be- 

hauptet, daB nur ca. 10% der Ddr- 

fer, die besonders verarmt und 

riickstandig seien, die neuen Syste

me annehmen wurden, die einer Ab- 

kehr von dem kollektivistischen 

Volkskommunesystem bedeuteten 

(10). Anfang 1984 berichteten die
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Zeitungen dann, daB mehr als 90% 

der landwirtschaftlichen Produk- 

tionsgruppen sich entschlossen 

hatten, die neuen Verantwortlich- 

keitssysteme zu ubernehmen, die 

auf der Basis von Haushalten oder 

den friiheren Produktionsgruppen 

weitgehend selbstandig wirtschaf- 

ten (11).

Ungers Untersuchungen in 28 Dor- 

fern in verschiedenen Provinzen 

legten den SchluB nahe, daB, wenn 

die Bauern selbst hatten entschei- 

den kbnnen, viele Einheiten das 

Kollektiveigentum nicht in dem Ma- 

Be aufgeteilt hatten, wie es gesche- 

hen ist (12). Die Entkollektivisie- 

rung geschah auf der Kreisebene, 

und zwar in der Weise, daB die neu

en Regelungen jeweils in einem 

Kreis einheitlich durchgefiihrt 

wurden, wahrend davon abwei- 

chende Regelungen in anderen Krei- 

sen ebenfalls wiederum einheitlich 

durchgefiihrt wurden. Dies ist wohl 

ein weiterer Beweis dafiir, daB die 

Reform zwar von oben nach unten 

verlief, daB aber an der Spitze kein 

einheitliches, konsistentes Konzept 

vorlag.

Die neuen Verantwortlichkeitssy- 

steme auf dem Lande haben wie ahn- 

liche Experimente in den 1950er und 

mittleren 1960er Jahren zu einem 

schnellen Anstieg der Produktion 

gefiihrt. Dies wird durch die 

volkswirtschaftlichen Makro-Daten 

zweifelsfrei belegt, und zwar so- 

wohl anhand der Wertindikatoren 

als auch der physischen Indikato- 

ren, will sagen: der Produktions- 

zahlen einzelner Giiterarten. Nun 

kbnnte angenommen werden, daB 

als ein schwacher Punkt in der Ent- 

wicklungssequenz sich schnell re

gionale Unterschiede herausbilden 

wurden. Die statistische Analyse 

zeigt jedoch, daB nahezu jede Pro- 

vinz, und zwar unabhangig von der 

Tatsache, ob sie zuvor eine riick- 

standige oder eine Spitzenposition 

innehatte, betrachtlichen Erfolg 

erzielen konnte, und zwar insbe- 

sondere in der Getreideproduktion 

(13). Wahrend der Zeit zwischen 

1979 und 1984 hatten nur die Provin

zen Guangxi (3,8%), Gansu (8,2%) 

und Hubei (9,8%) ein geringeres Ge- 

treidewachstum pro Kopf von weni- 

ger als 10%. Jene Provinzen, in de- 

nen es interne Leistungsdifferenti- 

ale bis zum Ende der 1970er Jahre 

gegeben hatte, konnten betracht- 

lich hbhere Wachstumsraten als die 

durchschnittlichen Wachstumsra

ten erzielen. Dies trifft sowohl auf 

die Getreideproduktion als auch auf 

die gesamte landwirtschaftliche 

Wertschbpfung zu.

Insbesondere sind die Provinzen Si

chuan und Anhui zu nennen, weil 

diese als "Krisengebiete" bezeich- 

net wurden und die landwirtschaft

liche Reform hier begann. Mit einer 

Bevblkerung von mehr als 100 Mio.

Tabelle: EINKOMMEN DER KADER UND BELASTUNG DER MITGLIEDER

DER PRODUKTIONSBRIGADE LIUHE a)

1979 1980

1. Brigademitglied (Anzahl) 1.304 (1.265)

2. Brigadekader (Anzahl)

3. Jahreseinkommen der Kader insg.

146 42

in (nicht-produkt.) Arbeitspunkten

4. Jahreseinkommen der Kader in Yuan

53.710

(Zeile3multipliziertmit0,8)

5. Anteil pro Brigademitglied in Yuan

42.968 3.264

( Zeile 4 dividiert durch Zeile 1) 

6. Getreidelieferungen an Kader

32,95 2,58

insgesamt in kg

7. Anteil pro Brigademitglied in kg

93.992 -

(Zeile 6 dividiert durch Zeile 1) 72 -

a) Tanhe-Kommune, Kreis Xinyang , Provinz Henan .

Quelle: NCNA, 25.8.1981, zit. nach SWB, 29.9..1981.

Einwohnern lag Sichuan mit einer 

landwirtschaftlichen Wertschbp- 

fung von 197 Yuan pro Kopf im Jahre 

1984 zwar noch unter dem nationa- 

len Durchschnitt von 215 Yuan. Die 

gesamte Wachstumsrate fur die Zeit 

zwischen 1979 und 1984 belief sich 

jedoch auf 72,8%. Des weiteren wur- 

de diese Provinz zu einem Spitzen- 

gebiet hinsichtlich der Getreide

produktion (1984: 403 kg Getreide 

pro Kopf; nationaler Durchschnitt: 

394kg). Ahnliche Ziffern kbnnen 

auch fur die Provinz Anhui gegeben 

werden: landwirtschaftliche Wert

schbpfung 220 Yuan pro Kopf im Jah

re 1984, Wachstumsrate bei der Ge

treideproduktion 1979 bis 1984 

36,2%, Getreideproduktion pro Kopf 

im Jahre 1984 432 kg (14).

Das relativ schnelle Wachstum in 

diesen friiheren "Krisen"-Provin- 

zen kann zum einen auf die Bemii- 

hungen der dynamischen und ener- 

gischen Provinz-Gouverneure zu- 

ruckgefiihrt werden. Ein weiterer 

Grund kbnnte darin bestehen, daB 

der schnelle Erfolg eben an jenen 

Orten erzielt werden konnte, an de- 

nen die Mangel und strukturellen 

Defizite des alten Systems sich be- 

sonders hemmend auswirkten. Ge- 

wiB ist diese letztere Erklarung 

noch nicht hinreichend belegt, es 

miissen zusatzliche Detailstudien 

auf diesem Gebiet unternommen wer

den .

Die Entkollektivierung der 

Volkskommunen und die Bildung von 

Millionen von kleinen Wirt- 

schaftseinheiten auf der Basis von 

Haushalten bedeutete fur gewisse 

Schichten der landlichen Burokra- 

tie eine starke Herausforderung. 

Vor der Reform hatten viele Kader 

der Kommunegliederungen be

trachtlichen Druck gegenuber den 

normalen Brigade- oder Gruppen- 

mitgliedern ausuben kbnnen. Die 

neuen Systeme der Produktionsver- 

antwortlichkeit machten aber die 

permanente Uberwachung der Kader 

weitgehend uberflussig. Eine be- 

trachtliche Anzahl von Kadern wur- 

de von ihren Posten entlassen und 

in die normale landwirtschaftliche 

Arbeit zuruckgefuhrt. Die Tabelle 

"Einkommen der Kader und Bela- 

stung der Mitglieder der Produk- 

tionsbrigade Liuhe" zeigt die Aus- 

wirkungen der Reform auf das Ein

kommen in einer Produktionsbriga- 

de in der Provinz Henan.

In diesem speziellen Faile liegen 

keine Informationen liber die Tatig- 

keiten der Kader vor; es ist also 

nicht bekannt, welche Kader wie- 

viel Zeit fur Verwaltungsaufgaben, 

Lehrtatigkeit in den Schulen oder 

medizinische Versorgung der Bevbl

kerung aufbrachten. Es ist sicher 

davon auszugehen, daB einige die- 

ser friiher von den Kadern wahrge- 

nommenen Funktionen nun durch 

Gebuhren der Bauern privat bezahlt 

werden miissen . Doch es ist auch of- 

fensichtlich, daB die iibergroBe Be- 

lastung durch die burokratisierte 

Verwaltung nun von den Schultern 

der normalen Brigademitgliedern 

genommen worden ist.

Es ist verstandlich, daB die auf 

solche Weise entlassenen und ent- 

machteten Kader offen oder ver- 

steckt gegen die neuen ReformmaB- 

nahmen Opposition ausuben. Doch 

es hat sich gezeigt, daB es zwischen 

einer anderen Schicht von Kadern, 

normalerweise hbherrangigen Ka

dern, und den sog. "neuen Elemen- 

ten", das sind die reichen Bauern, 

zu einer Art von Allianz gekommen 

ist. Die reich gewordenen Bauern 

machen Schenkungen in der Form 

von Geldzahlungen fur Schulen oder 

andere Infrastruktureihrichtun- 

gen, wahrend die Kader, insbeson

dere jene immer noch machtvollen 

Kader, die weiterhin uber die Zu- 

teilung von Dutzenden von Genehmi- 

gungen entscheiden und die den Zu- 

gang zu den dorfeigenen Ressourcen 

kontrollieren, ihre sog. politi- 

schen Verbindungen einbringen. 

Diese Verbindungen kbnnen dann 

dazu genutzt werden, der Schicht 

der reichen Bauern spezielle Ver-
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giinstigungen zukornmen zu lassen. 

Ob diese "antagonistische Zusam- 

menarbeit" zu einem allgemeinen 

Charakteristikum im ganzen Lande 

werden kann, bleibt abzuwarten. 

Nach ihrem Selbstverstandnis muB- 

te die Kommunistische Partei das 

Aufkommen neuer "feudalistischer 

Verhaltnisse" schon in ihren Anfan- 

gen bekampfen.

Es gibt verschiedene Schichten der 

landlichen Bevblkerung, die weder 

in diese neufeudalen Beziehungen 

einbezogen sind, die aber auch 

durch die neuen Systeme der Ver- 

antwortlichkeit in eine ungiinstige- 

re Lage als zuvor geraten sind. Zu- 

nachst sind da zu nennen die Fami- 

lien mit einer groBen Zahl von Ab- 

hangigen; altere Leute ohne Ver- 

wandte, die fiir sie sorgen kdnnten; 

unvollstandige Familien und Fami- 

lien mit Kranken oder behinderten 

Mitgliedern. Unter dem alten Kol- 

lektivsystem erhielten diese Men- 

schen normalerweise freie Getreide- 

rationen und eine Minimalversor- 

gung innerhalb des Systems der 

"Fiinf Garantien". Nun hat die indi- 

vidualistische Einstellung der be- 

vorzugten Bauern, insbesondere 

der reichen, deren Abneigung ver- 

starkt, mit ihren schwacheren 

Nachbarn zusammenzuarbeiten. 

Das alte soziale Sicherheitsnetz ist 

weitgehend zerstbrt worden. Neue 

soziale Sicherungssysteme, wie 

beispielsweise das von der 

Volksversicherungsgesellschaft 

ins Werk gesetzte Lebensversiche- 

rungssystem, wird erst nach Jahr- 

zehnten in der Lage sein, effektiv 

zu arbeiten.

Des weiteren gibt es komplette 

Haushalte, die aus welchen Griin- 

den auch immer, nicht konkurrenz- 

fahig sind, die keine Reserven ha- 

ben. Landwirtschaftliche Produk- 

tions- und Betriebsmittel sind teu- 

er, und es ist oft nicht abzusehen, 

wie jene Familien die notwendigen 

finanziellen Mittel aufbringen kbn- 

nen, urn gleichzuziehen. Auch Kre- 

dite miissen im allgemeinen verzinst 

werden, zinslose Kredite sind rela- 

tiv selten , auch sie miissen aber zu- 

riickgezahlt werden . Im Faile einer 

MiBernte kdnnten viele dieser 

schwachen Familien von ihren zu- 

geteilten Landereien vertrieben 

werden oder sie miissen Schulden 

machen. Eine Lbsungsmbglichkeit 

fiir diese Menschen , besonders aber 

fiir Menschen aus den Ungunstge- 

bieten des Hinterlandes, besteht 

darin, sich als landwirtschaftliche 

Arbeitskrafte zu verdingen. Unter 

den gegenwartigen Umstanden ist 

das Einkommen, das auf diese Weise 

verdient werden kann, moglicher- 

weise hbher als unter dem alten Sy

stem. Sollte jedoch eine Abwande- 

rung groBen Stils aus den Ungunst- 

gebieten in die Gunstgebiete statt- 

finden, so kbnnte es zu einer Nivel- 

lierung der Lbhne und damit der 

allgemeinen Einkommen jener 

Lohnarbeiter kommen. Des weiteren 

kdnnten auch Ausbeutungsverha.lt- 

nisse neu entstehen. Die Verhinde- 

rung solcher Ausbeutungsverhalt- 

nisse wiirde wiederum eine starkere 

tiberwachung notwendig machen, 

mithin sicherlich den Zielen der Re

former entgegenwirken, den land- 

wirtschaftlichen Bereich sich weit

gehend selbst zu iiberlassen. Eine 

weitere Mbglichkeit, den land- und 

arbeitslos gewordenen Menschen zu 

helfen, kann in den Planen der Be- 

hbrden gesehen werden, sog. zen- 

trale Orte auf dem Lande auszubau- 

en. Diese sollen zu kleinen bzw. 

mittleren Industriezentren wei- 

terentwickelt werden, in denen die 

UberschuBbevolkerung aus dem 

landwirtschaftlichen Bereich auf- 

gefangen werden kann.

Auch von chinesischen Okonomen 

wurden bereits Uberlegungen hin- 

sichtlich der Beschaftigungseffekte 

der neuen Systeme angestellt. Es 

wird klar gesehen, daB ein groBer 

Teil der landwirtschaftlichen Be

vblkerung seinen Lebensstandard 

auf nur relativ kleinen Parzellen 

nicht welter verbessern kann. Von 

bestimmten chinesischen Planern 

wird zugegeben, daB wohl auf lan- 

gere Sicht nur 30 bis 40% der Bau- 

ernhaushalte ihren Lebensunter- 

halt nur auf dem bestehenden kulti- 

vierten Land finden kbnnen (16). 

Der bekannte Reformbkonom Xue Mu- 

qiao ging recht weit, als er 

schrieb, daB "once agriculture is 

modernized, it will need only a few 

dozen million people at the most 

instead of the present 300 million if 

production remains on the same 

scale. This means more than 200 

million people waiting for jobs, 

which will have to be found in new 

fields of production" (17).

Das Verhaltnis Land/Bevblkerung 

nimmt standig ab. Die Beijinger 

Zeitung Jingjixue Zhoubao verbf- 

fentlichte kurzlich einen Artikel 

fiber die drastische Abnahme des 

Farmlandes im Land (18). Nach die

ser Quelle sank das Farmland pro 

Kopf von 2,59 Mu (15 Mu = lha) im 

Jahre 1957 auf 1,57 Mu im Jahre 

1977, das war ein Ruckgang von 

39%. Wahrend der 6. Funfjahrplan- 

periode (1981-1985) verier China 

jahrlich 7,377 Mio.Mu Farmland 

durchschnittlich, die jahrliche Ab- 

nahmerate betrug 0,5%. In der Pro- 

vinz Heilongjiang betrug das Farm

land pro Kopf noch im Jahre 1977 

8,4 Mu, die heutige Flache betragt 

4 Mu. Die entsprechenden Zahlen 

fur andere Provinzen sind wie 

folgt: Anhui 1977 3 Mu , 1982 1,6 Mu; 

Guangdong 1977 1,5 Mu, heute

(1986) 0,78 Mu; Zhejiang 1977

l,5Mu, heute 0,7Mu; Sichuan 1977 

2 Mu, heute weniger als 1 Mu . Allein 

wahrend des Jahres 1985 nahm das 

Farmland in der Provinz Shandong 

urn 1,87 Mio.Mu ab, das Farmland in 

Xinjiang um 1,706 Mio.Mu und das 

Farmland in Guangdong um 

1,010 Mio.Mu. Das Farmland in die

sen sechs Provinzen und der Auto

nomen Region nahm um 7,910 Mio.Mu 

insgesamt ab.

Unter den wichtigsten Grunden fur 

die drastische Abnahme des Farm

landes werden die folgenden ge- 

nannt: 1. Der Staat und die Stadte 

haben eine groBe Flache von Farm

land fur ihre Bauzwecke in An- 

spruch genommen. 2. Die Landnah- 

me der Bauern zum Bau von Hausern 

hat zugenommen. 3. Die Bodenero- 

sion hat das Farmland abnehmen 

lassen. Die gegenwartig in der 

Volksrepublik erodierte Bodenfla- 

che belauft sich zwischen 1,1 Mio. 

und l,5Mio.qkm, das sind zwischen 

ein Achtel und ein Sechstel des ge- 

samten Territoriums des Landes. 

Ein wichtiger Grund fur die Stbrung 

der bkologischen Gleichgewichts ist 

die willkurliche Nutzung von 

Forstbestanden. 4. Die Nebener- 

werbsproduktion auf dem Lande hat 

weiteres Farmland in Anspruch ge

nommen .

Einerseits geht also Farmland ver- 

loren wegen der Bodenerosion und 

der nichtlandwirtschaftlichen Nut

zung von Land hauptsachlich durch 

Industrieunternehmen. Zu beach- 

ten ist in diesem Zusammenhang, 

daB im Laufe der Industrialisie- 

rung ein Wettbewerb um Land ent- 

steht, und zwar zwischen der Land- 

wirtschaft und der Industrie. An- 

dererseits scheint auch das Gesetz 

der nichtproportionalen Ertragszu- 

wachse (Ertragsgesetz) auf die 

Landwirtschaft anwendbar zu sein. 

Dies gilt insbesondere fur die 

agrarischen Spitzengebiete Chi

nas. Eine in einer chinesischen 

Wirt schaftszeitsch rift verbffent- 

lichte Studie legt den SchluB nahe, 

daB obwohl der technische Optimal- 

punkt bei der Zunahme der Land- 

produktivitat offensichtlich noch 

nicht erreicht sei, man jedoch nahe 

dem Optimalpunkt in wirtschaftli- 

cher Hinsicht gekommen sei (19).

Nach dem genannten Gesetz nehmen 

zunachst einmal mit gesteigerten 

Inputs bzw. qualitativ besseren 

Inputs die Ertrage (mengenmaBig) 

zu. Nach einer gewissen Zeit im Ent- 

wicklungsablauf wird ein Maximum 

erzielt, d.h. weder durch zusatzli- 

che Inputs.noch durch eine Quali- 

tatsverbesserung der Inputs laBt 

sich eine Produktionssteigerung 

erreichen. Im Gegenteil, jeder zu- 

satzliche Eintrag von Inputs be- 

wirkt abnehmende Ertrage. Dieser 

Verlauf kann objektiv nur physisch 

beurteilt werden, d.h. an den sich 

verandernden Mengen kbnnen die 

Optimal- bzw. Maximalpunkte ab- 

gelesen werden. Hbchst schwierig 

wird die Beurteilung nach diesem 

Gesetz jedoch dann, wenn Wertiiber- 

legungen einbezogen werden. Wenn
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sowohl die Inputs als auch die Er- 

trage mit Preisen bewertet werden, 

so kbnnen sich die Optimal- bzw. 

Maximalpunkte gegeniiber der rein 

physischen Betrachtungsweise be

trachtlich verschieben. Es ist 

leicht vorzustellen, daB der Opti- 

malpunkt sich betrachtlich ver

schieben kann, wenn man jeweils 

andere Input- bzw. Ertragspreise 

ansetzt. Da das BewuBtsein im all- 

gemeinen noch nicht so weit fortge- 

schritten ist, daB Umwelteinflusse, 

die ja im allgemeinen langfristig zu 

beurteilen sind, auch in die Kalku- 

lation aufgenommen werden, ist es 

durchaus moglich, daB ein Produk- 

tionsniveau aufrecht erhalten 

wird, was zwar kurzfristig als ge- 

winnbringend angesehen wird, was 

aber langfristig sub-optimal ist, 

d.h. zu verheerenden Riickschlagen 

fiihren kann.

Die Auflbsung des alten kollektivi- 

stisch organisierten Sozialsiche- 

rungssystems auf dem Lande und 

das den neuen Systemen der Produk- 

tionsverantwortlichkeit innewoh- 

nende Prinzip ("mehr Arbeitskrafte 

bedeuten grbBeren Reichtum") kbn

nen zu ungunstigen Auswirkungen 

in der Bevblkerungspolitik fuhren. 

Die staatliche Politik der Ein- 

Kind-Familie greift im wesentlichen 

nur in den Stadten. Da das soziale 

Sicherungssystem auf dem Lande 

durch die Auflbsung der Kollekti- 

vierung im Umbruch und sicher weit 

davon entfernt ist, leistungsfahig 

zu sein, bleibt den Bauern, die si

cher auch miBtrauisch gegeniiber 

staatlichen GroBsystemen sind, 

wohl nach ihrem eigenen Verstand- 

nis nicht viel anderes ubrig, als 

mehrere Kinder zu haben, die die 

Eltern im Alter zu unterstutzen bzw. 

zu pflegen haben.

Als eine Art flankierende MaBnahme 

batten die Wirtschaftsreformer in 

Beijing betrachtliche Preisanhe- 

bungen fur die Aufkaufpreise land- 

wirtschaftlicher Produkte be- 

schlossen. Mit den hbheren Preisen 

sollte die Reform unterstutzt wer

den, die Preisanstiege sollten aber 

auch die ungunstige Entwicklung 

der sog . internen Austauschbedin- 

gungen zwischen Industrie und 

Landwirtschaft zum Nachteil der 

Landwirtschaft beenden. Nehmen 

wir den Indikator der "absoluten 

Preisschere zwischen Landwirt

schaft und Industrie" als MaBstab, 

so war ein Maximalwert zum Nach

teil der Bauern im Jahre 1975 er- 

reicht worden (20). Erst im Jahre 

1982 war der Zustand des Jahres 

1957 wieder erreicht worden. Mit 

anderen Worten: Von 1957 bis 1975 

muBten die Bauern jedes Jahr lan- 

ger fur eine bestimmte Quantitat in- 

dustrieller Produkte arbeiten; erst 

nach 1978 gab es eine wesentliche 

Verbesserung der Preisverhaltnis- 

se.

Im Laufe der landwirtschaftlichen 

Reform wurden die Preise fur das 

sog. Quotengetreide (was der Staat 

mittels Vertragen ankauft) urn 20% 

erhbht; die Preise fur das sog. 

Uberquotengetreide wurden urn 70% 

erhbht. Der Staat kauft nun gegen

wartig zwischen 50 bis 60 Mio. Ge- 

treide zu garantierten Preisen von 

den Bauern auf. Die Preiserhbhung 

fuhrte dazu, daB auch die staatli

chen Subventionen, die auf diese 

Weise an die Landwirtschaft ge- 

zahlt werden, sich betrachtlich er- 

hbhten . Der Anteil der Subventionen 

an den gesamten Staatsausgaben 

wuchs betrachtlich an, insbesonde- 

re nach 1984. Dieses Nebenergebnis 

der Reformpolitik wird von manchen 

Okonomen "Subventionsfalle" ge- 

nannt, weil die durch ReformmaB- 

nahmen bewirkte Erhbhung der 

landwirtschaftlichen Produktion 

den Staat in eine Lage bringt, in 

der er immer mehr Subventionen fur 

die Landwirtschaft (und danach 

auch als Preisausgleich fur die 

stadtische Bevblkerung) zahlen 

muB, so daB die Finanzmittel fur die 

eigentliche Modernisierung der In- 

dustriewirtschaft immer geringer 

werden.

4.2.

Auswirkung der landwirtschaftli

chen Reform auf die gesamte 

Volkswirtschaft

Nach dem Tode Mao Zedongs sahen 

sich die neuen Machthaber mit einer 

wirtschaftlichen Situation konfron- 

tiert, die nur als angespannt zu be- 

zeichnen ist; das Wirtschaftssystem 

schien nicht mehr die Gewahr daftir 

zu bieten, weitere Verbesserungen 

fur den allergrbBten Teil der Bevbl

kerung bewerkstelligen zu kbnnen. 

Ganz zu schweigen ist in diesem Zu- 

sammenhang von der Mbglichkeit 

eines Anschlusses an die schnelle 

technologische Entwicklung, die im 

ganzen westpazifischen Raum zu 

beobachten war. Die Reform der 

Landwirtschaft wurde durch eine 

groBe Entscheidung im Bereich der 

Ordnungspolitik in Gang gesetzt. 

Die Frage, ob es einen umfassen- 

den, konsistenten Reformplan in 

diesem Bereich gab oder ob man auf 

der Basis von Experimenten ver

ging , kann wohl gegenwartig - ohne 

weitere Detailstudien - nicht be- 

friedigend beantwortet werden. 

Fest steht sicher, daB aus den an- 

fanglichen Versuchen sich einige 

neue Wirtschaftsformen ergaben, 

die sich schnell im ganzen Land 

ausbreiteten.

Ein groBes Ziel der Entscheidung 

fur die Reform im landwirtschaftli

chen Sektor scheint darin bestan- 

den zu haben, den Staat von den 

taglichen Lasten interventionisti- 

scher Politik abzukoppeln, urn sich 

ganz auf den moderen Sektor der In- 

dustriewirtschaft konzentrieren zu 

kbnnen. So wurde der MaBnahmen- 

bereich (detaillierte Investi- 

tionsentscheidungen, Kontroll- und 

Organisationsaufgaben, Einfuh- 

rung der spezifischen Systeme der 

Produkt ions ver antwort lichkeit 

usw.) dem unteren Bereich der Ent- 

scheidungstrager auf dem Lande 

selbst uberlassen. Auf diese Weise 

sollten auch die sog. volkswirt- 

schaftlichen Verwaltungs- und Or- 

ganisationskosten, die fur diese 

Aufgabe normalerweise bei einer 

nahtlosen Steuerung von oben nach 

unten entstanden waren, minimiert 

werden.

Nach acht Jahren Reform der Land

wirtschaft wissen wir nun, daB die 

ursprunglichen Intentionen der 

Planer an der Spitze nicht voll ver- 

wirklicht werden konnten. Der 

Staat hatte immer wieder im Bereich 

der ProzeBpolitik zu intervenieren, 

da die Wirkungen der landwirt

schaftlichen Reformpolitik natiir- 

lich nicht auf den landwirtschaftli

chen Sektor begrenzt werden konn

ten. Betrachtet man den jetzigen 

Zustand der Landwirtschaft, so 

scheint evident zu sein, daB wirk- 

lich durchschlagende Wachstums- 

raten nur moglich sind auf der 

Grundlage einer verbesserten in- 

frastrukturellen Ausstattung des 

landlichen Raumes. In der Vergan- 

genheit war ein groBer Teil der In- 

frastrukturprojekte (Bewasse- 

rungssysteme, Damme, StraBen, 

Kanale usw.) durch Massenkam- 

pagnen errichtet worden , d.h. frei- 

willige bzw. niedrig bezahlte oder 

sogar uberhaupt nicht bezahlte 

Massenarbeit von Millionen von 

Menschen. Chinesische Okonomen 

nennen dieses Phanomen "Arbeits- 

akkumulation", in westlicher Ter- 

minologie also infrastrukturelle 

Kapitalbildung durch Arbeit. 

Machetzki schatzt, daB in der Vor- 

reformzeit 20 Tage pro Person und 

Jahr auf diese infrastrukturellen 

Projekte verwendet wurden. Geht 

man von 250 Millionen Beschaftigen 

aus, so wird dies insgesamt 5Mrd. 

Arbeitstage pro Jahr ausmachen 

(21).

Die zukunftige Entwicklung in der 

Landwirtschaft wird im wesentli

chen von technologischen Verbesse

rungen abhangen, also z.B. besse- 

re Bewasserungssysteme, verbes- 

serte Kunstdungersorten sowie ver- 

bessertes Saatgut, usw. Auch an 

das technische bzw. organisatori- 

sche Wissen der Bauern werden gro

Be Anforderungen gestellt. Es 

bleibt aber eine offene Frage, ob 

die Landwirtschaft als Sub-System 

der Wirtschaft in der Lage sein 

wird, die notwendige Entwicklung 

im wesentlichen eigenstandig und 

unabhangig durchzufuhren. Wahr- 

scheinlicher ist es, daB der Staat 

schon sehr bald gezwungen sein 

wird, betrachtliche Investitions- 

mittel in die Landwirtschaft umzu- 

leiten. Gegenwartig sind die Ergeb- 

nisse der Landwirtschaft und die
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Verbesserung des Lebensstandards 

der meisten Bauern ermutigend. 

Diese Erfolge kbnnten jedoch in ei- 

nem groBen Umfang durch die Tat- 

sache bedingt sein, daB die groben 

Mangel und Strukturverzerrungen 

des alten Systems beseitigt worden 

sind. Die Eigeninitiative der Bau

ern, die zuvor weitgehend unter- 

driickt worden war, hat den schnel- 

len Wandel hervorgebracht.

Wenn sich herausstellt, daB die Er- 

trage in der Landwirtschaft allge- 

mein eine Obergrenze erreichen, ist 

wiederum der Staat als Ordnungs- 

und Interventionsmacht gefragt. 

Dies kbnnte verbunden sein mit 

einer erneuten Kompetenzverschie- 

bung auf Partei- und Staatskader. 

Auf diese Weise wtirden dann mehr 

und mehr Elemente des alten Sy

stems wieder zum Vorschein kommen 

(22).

In der letzten Zeit werden in der 

chinesischen Presse wiederum Stim- 

men laut, die von "Zentralisierung" 

im Bereich der landlichen Wirt- 

schaft sprechen. Im Zuge der Ent

wicklung der landlichen Wirtschaft 

werde nach und nach ein Nachteil 

einer zu groBen Dezentralisierung 

offenbar, d.h. sie schranke die 

Entwicklung der Produktivkrafte 

ein (23). Der Autor eines Artikels in 

der Guangming Ribao listet dann 

Griinde fur seine Meinung auf: Er- 

stens schlieBe die Entwicklung 

einer Warenwirtschaft die "Zentra

lisierung" ein ... Als das Ergebnis 

einer ruckstandigen Technologic 

und eines riickstandigen Manage

ments muB mehr Zeit aufgewendet 

werden, urn ein einzelnes Produkt, 

das einer sozialen Nachfrage ent- 

spricht, herzustellen; Verluste 

sind unvermeidlich. Um nun mit den 

Nachteilen einer dezentralisierten 

Wirtschaftsweise der Bauern fertig 

werden zu kbnnen, ist es notig , zen- 

tralisierte Dienstleistungsorgani- 

sationenzu errichten, die relevan- 

te Informationen, technische und 

Verwaltungsdienstleistungen fur 

die Bauern bereitstellen ... Auf- 

grund ihrer speziellen Charakteri- 

stiken erfordere die landwirt- 

schaftliche Produktion zweitens 

Zentralisierung. Die natiirlichen 

Bedingungen haben einen groBen 

EinfluB auf die landwirtschaftliche 

Produktion. Um die Fahigkeit der 

Menschen zu verstarken, mit der 

Natur fertig zu werden, ist es notig , 

die Bauernhaushalte in Gruppen zu 

organisieren , so daB sie gemeinsam 

Wasserressourcen nutzen kbnnen, 

zusammen am Bau von Bewasse- 

rungsanlagen usw. arbeiten kbn

nen .

Zum dritten erfordere sozialisierte 

Produktion "Zentralisierung". Die 

Entwicklung der Warenwirtschaft 

hat zu einem hbheren Grad der Ar- 

beitsteilung und zu einem hbheren 

Grad der Spezialisierung in den 

landlichen Gebieten gefuhrt. Je en- 

ger die Bauern in die Gesellschaft 

eingebunden sind, desto soziali- 

sierter werden Produktion und Ver- 

waltung sein. Bei der landwirt- 

schaftlichen Produktion miissen 

einige Prozesse, wie z.B. die Ziich- 

tung und Verjungung von Samen und 

Pflanzlingen sowie die Trocknung, 

Weiterverarbeitung und der Trans

port gewisser Produkte, von spezi- 

alisierten Einheiten durchgefuhrt 

werden, die zentralisierte Dienst- 

leistungen fiir die Bauernhaushalte 

zur Verfiigung stellen. Zum vierten 

sei "Zentralisierung" notwendig, 

falls der Weg der gemeinsamen 

Prosperitat beschritten werden 

soli.

Grundsatzlich ist naturlich die Or

ganisation solcher neuen Formen 

der Zusammenarbeit auf genossen- 

schaftlicher Grundlage mbglich. Im 

Idealfall wtirden solche Zusammen- 

schlusse freiwillig erfolgen. Unge- 

Ibst bleibt jedoch das Problem, wo- 

her die benbtigten Kapitalmittel 

kommen sollen. Hier ware wohl wie

derum die staatliche Zuteilung ge

fragt, die notwendigerweise mit 

zentralisierter Kontrolle und Buro- 

kratie verbunden sein wiirde.

5.

Probleme des industriellen Sektors

5.1.

Anmerkungen zum Reformdokument 

vom 20.Oktober 1984

Das Schlusseldokument uber die Re

form der Wirtschaftsstruktur ist die 

EntschieBung des Zentralkomitees 

der Kommunistischen Partei Chi

nas, die vom XII. Zentralkomitee 

auf der 3.Plenarsitzung am 20.Ok- 

tober 1984 angenommen wurde (24). 

Obgleich der Titel dieses Dokuments 

sich auf die "Wirtschaftsstruktur" 

bezieht, befaBt sich dieses Doku- 

ment fast ausschlieBlich mit dem 

industriellen Sektor der Wirt

schaft, der "stadtischen Wirt

schaft" (25). In diesem wichtigen 

Dokument wird der Zustand der In

dustrie scharf kritisiert, er sei das 

Ergebnis der internen Unordnung 

wahrend der Kulturrevolution. Die 

wirtschaftliche Effizienz stadti- 

scher Unternehmen, so heiBt es, so 

niedrig, Verluste und Verschwen- 

dung in Produktion, Aufbau und 

Warenverteilung waren hoch. Die 

Uberlegenheit des Sozialismus miis- 

se noch voll ins Spiel gebracht wer

den. Abgesehen von historischen, 

politischen und ideologischen Ur- 

sachen bestunde ein wichtiger 

Grund fiir die Fehlentwicklung in 

einer rigiden Wirtschaftsstruktur,  

die nicht den Anforderungen der 

wachsenden Produktivkrafte ent- 

sprechen kbnne.

Die chinesische Wirtschaft solle 

weiter, so das Dokument, eine ge- 

plante Warenwirtschaft sein, d.h., 

Teile der Wirtschaft sollten durch 

Marktkrafte reguliert werden. Nur 

die Schlusselindustrien sollten 

langfristig im Bereich der Be- 

fehlsplanung verbleiben. Mittel- 

groBe Industriebetriebe, meist kol- 

lektiv organisiert, sollten durch 

anleitende Planung gesteuert wer

den, und die kleinen Unternehmen, 

insbesondere im Dienstleistungs- 

sektor, sollten voll entsprechend 

den Angebots- und Nachfragever- 

haltnissen den Marktbesetzlichkei- 

ten unterworfen werden. Dem Wert- 

gesetz wird eine herausragende 

Rolle zugeschrieben. Der Unter- 

schied zwischen sozialistischer und 

kapitalistischer Wirtschaft, soweit 

Warenwirtschaft und das Wertge- 

setz betroffen seien, hange nicht 

davon ab, ob diese GesetzmaBigkei- 

ten weiter existierten. Vielmehr 

mache das Eigentumssystem den Un- 

terschied aus, namlich insofern, 

als es im Sozialismus keine Ausbeu- 

terklasse gebe, die arbeitenden 

Menschen seien die Herren der Wirt

schaft und des Staates. Unt-er sozia- 

listischen Bedingungen seien weder 

Arbeit noch Land, weder Zechen, 

Banken, Eisenbahnen noch alle an- 

deren staatseigenen Unternehmen 

und Ressourcen Waren.

Das Reformdokument und nachfol- 

gende Dokumente brachten eine 

Menge von Vorschriften zur Umfor- 

mung der Industriewirtschaft. Dar- 

unter waren auch Vorschriften be- 

ziiglich der Preisreform. Die Preise 

sollten die Warenwerte reflektieren 

sowie gleichermaBen den Angebots- 

und Nachfrageverhaltnissen ent- 

sprechen. Hier treffen wir jedoch 

auf ein besonderes Dilemma der 

Volksrepublik. MiiBte man den Zu

stand des gesamten chinesischen 

Binnenmarktes kurz charakterisie- 

ren, so wiirde man von einem Ver- 

kaufermarkt sprechen. Das heiBt, 

die Nachfrage ist in vielen Sektoren 

grbBer als das Angebot; infolgedes- 

sen kbnnen die Anbieter weitgehend 

die Bedingungen des Marktes selbst 

festsetzen. Es ist nun extrem 

schwierig, in einer solchen Situa

tion eine Preisreform durchzufiih- 

ren. Wollte man etwa zu Preisen, die 

auf relativen Knappheiten beru- 

hen, kommen, so kbnnte das Prinzip 

der Gewinnmaximierung angewen- 

det werden. In der Situation eines 

Verkaufermarktes wiirden sich 

dann aber Monopol- bzw. oligo- 

polartige Gewinne realisieren las- 

sen . Nur in der Situation eines Kau- 

fermarkdes,-in dem das Angebot die 

Nachfrage iibersteigt, kbnnten 

weitgehend "rationale" Preisrela- 

tionen hergestellt werden. Das Di

lemma kann also wie folgt formu- 

liert werden: Eine wirkliche Preis

reform kann nur in der Situation 

eines Kaufermarktes durchgefuhrt 

werden. Es liegt aber ein Verkau- 

fermarkt vor; die Preisreform in der 

Situation eines Verkaufermarktes 

fuhrt jedoch zu unerwunschten Er- 

gebnissen. Die Volksrepublik kann
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aber nicht darauf warten, dab ein 

Kaufermarkt hergestellt wird, son- 

dern muB aus der gegebenen Situa

tion heraus handeln. Die unver- 

meidlichen Folgen eines Re- 

formeingriffes sind beispielsweise 

Inflation und - dadurch bedingt - 

mbgliche soziale Unruhen . Der Staat 

ist auch hier wieder aufgerufen, 

die wichtigsten strukturellen Defi- 

zite wiederum zu beseitigen. Er er- 

reicht dies beispielsweise durch die 

direkte Subventionierung derstad- 

tischen Arbeiterschaft.

Sehr wichtige Reformelemente be- 

fassen sich mit den Unternehmen im 

stadtischen Sektor, den eigentli- 

chen Agenten der Reform. Zunachst 

einmal sollen Regierungs- von Un- 

ternehmensfunktionen getrennt 

werden. Zum zweiten sind viele Vor- 

schriften zur internen Reform der 

Unternehmen erlassen worden. Sie 

beziehen sich auf Formen der wirt- 

schaftlichen Verantwortlichkeit 

und das Prinzip der Verteilung je 

nach der geleisteten Arbeit. Die dem 

Staat verbleibende wichtige Rolle 

besteht darin, Rahmenbedingungen 

fur das reibungslose Funktionieren 

der Unternehmen zu schaffen, nam- 

lich beispielsweise die Bereitstel- 

lung von Ressourcen, die Koordi- 

nierung mittels der Festsetzung 

makrobkonomischer Daten, die Pla- 

nung von Schliisselprojekten, die 

Formulierung langfristiger Per- 

spektivplane, der Ausbau und die 

Modernisierung der gesamten In- 

frastruktur usw. Des weiteren sol

len die Unternehmen als unabhan- 

gige Einheiten miteinander konkur- 

rieren, urn ihre Produktivitat zu 

erhohen und besseren Gebrauch von 

den knappen Mitteln zu machen .

Bereits im Jahre 1983 und in derer- 

sten Halfte des Jahres 1984 waren 

den Unternehmen grbBere Entschei- 

dungsrechte zugebilligt worden. 

Die Ablieferung der vollstandigen 

Gewinne und die Zuteilung von Mit

teln fur die spezifischen Fonds wa

ren durch ein Steuersystem abgeldst 

worden, die Unternehmen konnten 

sog. liberquotenprodukte selbst 

vermarkten, die Preise fur diese 

Waren festsetzen usw. Das wirt- 

schaftliche Ver ant wort lichkeitssy- 

stem sollte mittels materieller An- 

reize die Arbeitsproduktivitat an- 

heben . Auf der Grundlage von Ver- 

tragen zwischen Arbeitern und An- 

gestellten einerseits und den Unter

nehmen andererseits werden Rechte 

und Pflichten beider Seiten genau 

fixiert. Das Bonus- und Pramiensy- 

stem ist - in der Theorie - mit per- 

sbnlichen Leistungen gekoppelt; 

auch das Lohnsystem im allgemei- 

nen soil reformiert werden .

Aus vielen dieser genannten Ziele 

bzw. Regelungen geht hervor, daB 

dem Leitungspersonal - iiberhaupt 

den Intellektuellen im wissen- 

schaftlich-technischen Bereich -

eine besondere Bedeutung zukommt. 

Fabrikdirektoren sollen die Ver

antwortlichkeit fur die meisten 

wirtschaftlichen Vorgange in den 

Unternehmen ubernehmen,

selbstverstandlich nach wie vor 

unterstiitzt durch Parteikader und 

die Arbeiterkongresse. Der weitere 

Erfolg der Reform wird also vorwie- 

gend von den Direktoren, Managern 

oder Unternehmern chinesischen 

Typs, wie auch immer man sie nen- 

nenwill, abhangen. Es ist also an- 

gebracht, sich mit diesen Schichten 

der Industriegesellschaft etwas 

naher zu befassen.

5.2.

Die Rolle des Fabrikdirektors bzw. 

"Unternehmers"

In der Deng-Ara hat es gewiB eine 

Verjiingung der Kader gegeben. 

Mehr als eine Million altere Kader, 

die vor 1949 ihre Arbeit begonnen 

batten, sind pensioniert worden 

bzw. zuriickgetreten, und 44% der 

leitenden Funktionare auf der Pro- 

vinzebene sowie fast die Halfte der 

Funktionare auf der Prafekturebe- 

ne sind ersetzt worden (26). Welche 

Rolle sollen jene Kader spielen, die 

sich in der Position von Fabrikdi

rektoren befinden?

Die Shanghaier Zeitung "Wen Hui 

Bao" brachte kiirzlich einen Bericht 

liber die erste Ausgabe der Zeit- 

schrift "Zhongguo Qiyejia" (Chinas 

Unternehmer), in der der Ehrenvor- 

sitzende der chinesischen For- 

schungsgesellschaft fur die Arbeit 

von Fabrikdirektoren sich mit den 

Charakteristika befaBte, die die 

chinesischen Unternehmer haben 

sollten (27). Zunachst, so schrieb 

er, sollten sie weitreichende Ideale 

und Ambitionen besitzen. Zum zwei

ten sollten sie gleichzeitig den Auf- 

bau der materiellen und der geisti- 

gen Zivilisation verstehen. Drit- 

tens sollten sie korrekt die Bezie- 

hungen zwischen dem Staat, zwi

schen dem Kollektiv und den Indivi- 

duen behandeln. Viertens sollten 

sie korrekt die Beziehungen zwi

schen Fabrikdirektoren, Parteiko- 

mitees uhd Arbeiterkongressen be

handeln. Und fiinftens schlieBlich 

sollten sie danach streben, sich 

modernes Managementwissen an- 

zueignen.

Entsprechend diesem Katalog 

scheint modernes Managementwis

sen nur eine untergeordnete Rolle 

zu spielen. GroBe Bedeutung ist je- 

doch der korrekten Behandlung der 

Beziehungen zwischen unterschied- 

lichen Ebenen eingeraumt worden. 

In den sog. Riickgratunternehmen, 

den groBen staatseigenen Unter

nehmen, sollen die Fabrikdirekto

ren im wesentlichen den Staat re- 

prasentieren (28). In den normalen 

groBen und mittelgroBen Unterneh

men sollten die Fabrikdirektoren 

grundsatzlich die Unternehmen 

vertreten, und in den kleinen Un

ternehmen, die Giiter fur den tagli

chen Bedarf herstellen, sollen die 

Fabrikdirektoren ganz die Unter

nehmen vertreten. Diese Hierarchic 

verweist auf die Tatsache, daB der 

Staat wohl nicht den Weg freimachen 

will fur die Bildung einer unab- 

hangigen Schicht von Unterneh

mern, die eine gewisse Machtbasis 

bilden konnten.

Opposition gegen erfolgreiche oder 

begeisterte Manager kommt von al

ien Ebenen. In der chinesischen 

Presse wurden kiirzlich zahlreiche 

Beispiele dafiir zitiert. So wurde 

beispielsweise eine staatseigene 

Fabrik in Xi'an, die eine Serie von 

ReformmaBnahmen durchfiihrte, 

durch "eine Arbeitsgruppe, die von 

den zustandigen Abteilungen ge- 

sandt wurde", in der Weise gestbrt, 

daB die Menschen in der Fabrik 

nicht mehr richtig arbeiten konn

ten, was zu einem Riickgang der 

Produktion fiihrte (29). Am 16.Juni 

1986 berichtete die "Volkszeitung" 

liber mehrere Faile, in denen inno

vative Manager angegriffen worden 

waren (30). In alien diesen Fallen 

waren die Manager, oft unter dem 

Vorwand oder dem Vorwurf, es seien 

kleine Fehler begangen worden, 

durch hohere Verwaltungsbehorden 

befragt bzw. verhbrt worden, wo- 

hingegen die Arbeiter den Direkto

ren Unterstlitzung zuteil werden 

lieBen.

GewiB ist das Problem mit der Tat

sache verbunden, daB es eigentlich 

noch keine Schicht von eigenstandi- 

gen Unternehmern gibt. Dieses Pro

blem wird denn auch intensiv dis- 

kutiert. Unternehmer seien Men

schen , so heiBt es, die autonom liber 

Betriebspolitiken entscheiden und 

die entsprechenden Risiken tragen. 

Eine Person ohne Entscheidungsbe- 

fugnis ist kein Unternehmer; sie ist 

auch kein Unternehmer, wenn sie 

zwar die Entscheidungsbefugnis 

hat, nicht jedoch die Betriebsrisi- 

ken tragt. Deshalb habe China 

nicht viele wirkliche Unternehmer, 

zumindesten nicht in den staatli- 

chen Unternehmen.

Unternehmer und das Leitungsper

sonal der Unternehmen sollten nicht 

verwechselt werden. Die groBe 

Mehrheit des Flihrungspersonals 

der Unternehmen in China besteht 

aus typischen "official managers" 

und nicht Unternehmern. Ihre 

Funktiorr-besteht darin, Plane von 

oben auszufiihren und nicht das Un

ternehmen autonom zu fiihren oder 

sich in kreativen Aktivitaten zu en- 

gagieren. Sie tragen iiberhaupt 

keine wirtschaftliche Verantwort

lichkeit fur die Gewinne oder Verlu- 

ste des Unternehmens. Die groBe 

Mehrheit des Leitungspersonals von 

Chinas Unternehmen erflille nicht 

die Funktionen von Unternehmern, 

ihnen fehle auch die Qualitat eines 

Unternehmers. Die genannte Quali-
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tat beziehe sich nicht auf den kul- 

turellen Standard oder das erreich- 

te Niveau spezialisierter Technolo

gic. Es richte sich eher auf den 

abenteuerlichen Geist, den kreati- 

ven Geist und das Konkurrenzbe- 

wuBtsein, alles Eigenschaften, die 

ein Unternehmer besitze. Der Man

gel an Unternehmern stelle die 

Hauptschwierigkeit dar, mit der die 

Reform konfrontiert sei. Als Ergeb- 

nis dessen, so wird weiter gesagt, 

sei die Reform so schwierig durch- 

zufiihren und brauche noch viel 

Zeit. Eines der Ziele der Reform be- 

stiinde darin, sich der Unternehmer 

zu bedienen, urn die Regierungs- 

funktionare zu ersetzen, doch gebe 

es noch keine Schicht von Unterneh

mern, auf die man zuriickgreifen 

kdnne.

Um nun wirkliche Unternehmer zu 

schaffen, miiBten zunachst einmal 

Entscheidungsbefugnisse an "fal- 

sche" Unternehmer (die jetzt in der 

Leitung der Unternehmen befindli- 

chen Personen) gegeben werden, 

d.h., es bliebe nichts anderes 

iibrig, als Nichtunternehmer wie 

Unternehmer zu behandeln. Einige 

dieser falschen Unternehmer besa- 

Ben grundsatzlich nicht das Poten

tial wirklicher Unternehmer, und 

sie als Unternehmer in den Unter

nehmen fungieren zu lassen, kdnne 

zu groBen Fehlern fiihren. Einige 

dieser Leute besaBen das Potential 

eines Unternehmers, doch die Um- 

wandlung eines potentiellen Unter

nehmers in einen wirklichen Unter

nehmer erfordere nicht nur ange- 

messene auBere Bedingungen, son- 

dern auch die Konfrontation mit der 

Praxis, und dies sei zeitraubend. 

Im iibrigen kdnne man nicht, bevor 

man sie nicht mit den Befugnissen 

von Unternehmern ausgestattet hat- 

te, zwischen falschen Unternehmern 

und potentiellen Unternehmern un- 

terscheiden.

Um wirkliche Unternehmer zu fbr- 

dern, sei es zunachst notwendig, 

die Eigentumsverhaltnisse zu re- 

formieren, und zum anderen, den 

Markt zu starken. Wenn gesagt wiir- 

de, daB das erstere der Schlussel 

zur Schaffung von Unternehmern 

sei, dann sei das letztere der fun

damentale Weg zur Schaffung von 

Unternehmern. Die Beziehung zwi

schen den Unternehmern und dem 

Markt gleiche der Beziehung zwi

schen dem Huhn und dem Ei. Ohne 

Unternehmer kbnnen Markte nicht 

effektiv funktionieren, wahrend 

die Unternehmer ohne den Markt 

grundsatzlich nicht existieren kbn

nen . Ein Mangel oder ein Fehlen von 

Unternehmern, so heiBt es weiter, 

werde die Schwierigkeiten der Re

form vergrbBern , obgleich dies kein 

Grund dafiir sein kdnne, die Reform 

zu verzbgern. Es gabe nur einen 

Weg zur Schaffung von Unterneh

mern, und das sei die Starkung des 

Marktes.

Wir haben es also wiederum mit ei- 

nem Dilemma zu tun. Zur Schaffung 

seines Marktes braucht man Unter

nehmer. Unternehmer kann es aber 

nur geben, wenn es einen funktio- 

nierenden Markt gibt. Auch hier 

kann nicht zugewartet werden; der 

chinesische Autor sieht aber den 

Ausweg in der Starkung des Mark

tes .

5.3.

Uber das Entlohnungssystem unter 

besonderer Beriicksichtigung der 

Intellektuellen

In den ersten Jahren der Volksrepu- 

blik wurde zunachst ein System der 

materiellen Versorgung, dann aber 

auch ein System angewendet, das 

Lbhne mit materieller Versorgung 

kombinierte (32). Dies war darauf 

zuriickzufuhren, tiaB der Staat und 

die lokalen Organe zunachst 

Schwierigkeiten hatten, das mone- 

tare System richtig zu handhaben, 

und daB es Engpasse bei der Versor

gung der Bevblkerung gab. Noch in 

der Mitte des Jahres 1955, in der 

Mitte des erfolgreichen l.Fiinfjah- 

resplanes, wurden alle Arbeiter 

staatseigener Unternehmen aus- 

schlieBlich durch Geldzahlungen 

entlohnt. Es wurde vorgeschrieben , 

daB alle Versorgungssysteme in 

monetare Lohnsysteme umzuwan- 

deln seien. Wahrend der Zeit zwi

schen 1952 und 1956 veranderte sich 

das Verhaltnis der Einkommen von 

Kopf- und von Handarbeitern, und 

zwar bewegte man sich fort von 

einer Gleichbehandlung zu einer 

immer grbBer werdenden Lucke zu- 

ungunsten der Kopfarbeiter (33).

Wahrend der Zeit des groBen 

Sprungs vorwarts wurde eine Ent- 

wicklungsstrategie des Vertrauens 

auf die eigene Kraft verfolgt; im 

Jahre 1958 wurde das materielle 

Versorgungssystem wieder einge- 

fiihrt. Gewisse Unternehmen und 

Institutionen schafften das moneta

re Lohnsystem vollstandig ab. Das 

Bonussystem und das Akkordsystem 

wurden angegriffen und danach 

abgeschafft. Andere Unternehmen 

arbeiteten mit einem System von Ba- 

sislbhnen zuziiglich freier Mahlzei- 

ten. Die neuen Systeme hatten zwei 

Auswirkungen. Sie senkten den Le- 

bensstandard der kleineren Fami- 

lien und sie tangierten den Anreiz 

zu arbeiten, wodurch die Produkti- 

vitat gesenkt wurde. Um die Arbei

ter fur wirtschaftliche Verluste zu 

entschadigen und ihre Moral zu un- 

terstiitzen, wies der Staatsrat ih- 

nen sog. GroBer-Sprung-nach- 

vorn-Bonizu, die im Jahre 1958 die 

Halfte eines Monatslohnes ausmach- 

ten (34). Diese Boni wurden im Jahre 

1960 aufgrund der schweren Wirt- 

schaftskrise, die das Wirt- 

schaftsexperiment schlieBlich be- 

endete, abgeschafft.

Im September 1961 schrieb das Zen- 

tralkomitee der Kommunistischen 

Partei vor, daB das Akkordsystem 

wieder eingefiihrt werden solle, 

wahrend individuelle Boni zusatz- 

lich zu den sog. konsolidierten Boni 

in Industriebetrieben gezahlt wer

den sollten (35). Spater nahmen 

auch Handels- und Dienstleistungs- 

unternehmen dieses Bonussystem 

an.

Im Jahre 1966, als die Kulturrevolu- 

tion begann, wurden wiederum das 

Akkordsystem und das Bonussystem 

abgeschafft und durch Slogans er- 

setzt, wie z.B. "Was wir wollen, ist 

Mao Zedongs wahre politische Li- 

nie, und was wir nicht wollen, ist 

durch das verdorbene Geld des Re- 

visionismus verlockt zu werden". 

Natiirlich konnten diese Slogans die 

Menschen nicht gut genug ernah- 

ren, deshalb wurden zusatzliche 

Geldsummen ausgeworfen, die die 

Monatslbhne erganzten. Diese zu- 

satzlichen Lohnelemente ersetzten 

die friiheren Boni und Akkordzah- 

lungen.

Wahrend des Zeitraumes von 1957 

bis 1975 verengte sich der Unter- 

schied zwischen Kopf- und Gei- 

stesarbeitern bei den Lohnabkom- 

men nach und nach zur Uniformitat. 

In diesen nahezu 20 Jahren nahmen 

die durchschnittlichen Lbhne in den 

verschiedenen Sektoren der 

Volkswirtschaft ab, als Resultat 

der massiven Neueinstellungen, 

aber auch anderer Faktoren.

Seit 1976 kann ein Phanomen be- 

obachtet werden, das man als ab- 

norme Inversion der Lohneinkom- 

men zwischen Kopf- und Handarbei

tern zum Nachteil der Geistesarbei- 

ter beschreiben kbnnte. Gemessen 

in Basislbhnen verdienen Kopfar

beiter etwas mehr als Handarbei- 

ter. Gleichwohl beziehen Handar- 

beiter hbhere erganzende Lohnein- 

kommen, wie z.B. Boni, Spesen, 

Preissubventionen, Uberstunden- 

zahlungen, Nachtschichtzahlun- 

gen, Unterstiitzung fur die Nutzung 

von Verkehrsmitteln, Unterstiitzun- 

gen filr das Waschewaschen u.s.w. 

AnlaBlich der letzten Lohnerhbhun- 

gen wurden Ingenieure, Verwal- 

tungskader, Intellektuelle in den 

mittleren und hbheren Positionen 

nicht beriicksichtigt. Es gibt des 

weiteren eine groBe Diskrepanz 

zwischen Arbeitsplatz und offiziel- 

lem Rang, was sich dahingehend 

auswirkt, daB viele Kopfarbeiter 

unterbezahlt sind. Nach einer Un- 

tersuchung erhalten Handarbeiter 

durchschnittlich einen Jahresbonus 

von 165 Yuan, wohingegen Kopfar

beiter nur auf 65 Yuan kommen .

Es ist ein weit verbreitetes Phano

men, daB Arbeiter in den Unterneh

men mehr verdienen als das leitende 

Personal sowohl in der Verwaltung 

als auch in technischen Positionen. 

Es ist immer noch keine Seltenheit, 

daB Fabrikdirektoren, Werkstatt-
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leiter oder Sektionsleiter in den Un- 

ternehmen weniger als die Arbeiter 

verdienen.

Was sollte unter diesen Umstanden 

also einen Fabrikdirektor - oder 

gar Unternehmer - veranlassen, 

sich besonders anzustrengen , wenn 

er dadurch mbglicherweise noch in 

eine Situation gerat, in der er fur 

Fehler verantwortlich gemacht 

wird, die aus externen strukturel- 

len Defiziten resultieren, die er 

nicht beeinflussen kann.- Die Wahl 

von Fabrikdirektoren bzw. Fiih- 

rungspersonen in den Betrieben 

durch Arbeiterkongresse - einmal 

vorausgesetzt, die Entlohnung sei 

angemessen geregelt - ist eine am- 

bivalente Angelegenheit. Es ist 

durchaus moglich, daB die geeig- 

netsten und am besten befahigten 

Leute auf diese Weise gewahlt wer- 

den, doch ist dieses Verfahren auch 

mit Mangein behaftet. Die Arbeiter 

kbnnten jene Personen wahlen, die 

ihnen kurzfristig relativ hohe Ein- 

kommen versprechen. Langfristige 

tiberlegungen, Modernisierung und 

Investitionsbediirfnisse konnten 

auf diese Weise vernachlassigt wer- 

den. Positive Perspektiven werden 

in diesem Bereich jedoch durch das 

Bildungs- und Ausbildungssystem 

erbffnet. Das nachwachsende Lei- 

tungspersonal wird nach modernen 

Gesichtspunkten gut ausgebildet. 

Es bleibt abzuwarten, ob es in der 

Wirklichkeit der Betriebe ange- 

sichts der schwierigen Ubergangs- 

periode die von vielen erwarteten 

Veranderungen durchfiihren kann.

6.

Zusammenfassung

Ein Vergleich statistischer Daten 

der Vorreformzeit sowie die des ab- 

geschlossenen 6.Fiinfjahresplanes 

zeigt klar den Erfolg der Reformbe- 

miihungen in den verschiedenen 

Sektoren der Volkswirtschaft. Die 

Reform begann in der Landwirt- 

schaft und hatte schnell einen ge- 

waltigen Erfolg. Bislang ist davon 

auszugehen, daB es fiir die Reform 

keinen konsistenten Gesamtplan der 

Fiihrungselite gab, vielmehr wur- 

den Veranderungen zunachst ein

mal im wesentlichen auf Versuchs- 

basis durchgefiihrt. Ein nicht un- 

wesentlicher Teil des Erfolges in 

der Landwirtschaft kann auf jene 

Wirkungen zuriickgefuhrt werden, 

die dadurch entstanden sind, daB 

wichtige Mangelsituationen und 

strukturelle Defizite des alten Sy

stems repariert worden sind. Fru- 

her oder spater werden jedoch die 

Zuwachse in der Landwirtschaft ein 

oberes Niveau erreichen, eine wei- 

tere Verbesserung kann dann nur 

noch mittels Produktivitatserhb- 

hungen erzielt werden. Dann ist 

aber wiederum der Staat gefordert, 

massive Investitionen aus dem in- 

dustriellen Sektor in den landwirt- 

schaftlichen Sektor umzuleiten. Es 

wird offensichtlich, daB auch ein 

Erfolg im sog. stadtischen Sektor 

der Wirtschaft eine absolute Not- 

wendigkeit fiir das Gelingen der Re

form ist.

Im industriellen Sektor sind die 

Dinge komplexer als auf dem Lande. 

Der Staat muB hier permanent in 

den Bereich der wirtschaftlichen 

ProzeBpolitik eongreifen. Es bleibt 

eine ganze Reihe kritischer Detail

prob leme wie z.B. die Reform des 

Preissystems. Auf alle diese Pro- 

bleme konnte nicht im Detail einge- 

gangen werden. Aufgezeigt werden 

konnte aber die Existenz mehrerer 

Dilemmata. Beispielsweise ist ein 

bestimmter Marktzustand - Kaufer- 

markt - erforderlich, urn eine ratio- 

nelle Preisreform durchfiihren zu 

kbnnen. Ein anderes Dilemma findet 

sich im Verhaltnis von Fabrikdi

rektor bzw. Unternehmer und 

Markt. Eine Seite braucht jeweils 

die andere Seite, urn in der ge- 

wiinschten Weise wirksam werden zu 

kbnnen. Da keine Seite den ge- 

wiinschten Zustand erreicht hat, 

scheint sich die Reform an dieser 

Stelle im Kreis zu bewegen .

Die Dilemmata miissen aber iiber- 

wunden werden. Dies wird jedoch 

noch eine geraume Zeit in Anspruch 

nehmen - eben jene Ubergangszeit . 

In dieser Periode werden wir not- 

wendigerweise ein Hin und Her bei 

MaBnahmen, vielleicht sogar bei 

verschiedenen Unterzielen erleben. 

Als Fixpunkt kann wohl aber no- 

tiert werden, daB es keine verniinf- 

tige Alternative mehr zum jetztein- 

geschlagenen Weg gibt, wie diffus 

er sich auch immer gegenwartig 

darstellt.
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