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gungsprogramms, wennes gait, die 

Spuren der Taipings zu verfolgen. 

DieSpannung zwischen Distanz und 

Nahe, Kritik und Bewunderung war 

ein wesentliches Merkmal dieser 

Konferenz. Nicht selten fiihrte die 

Begeisterung, mit der die brtlichen 

Fachleute jedes auch noch so kleine 

mit den Taipings in Zusammenhang 

stehende Detail erklarten, zu einer 

Identifizierung mit den Aufstandi- 

schen, wie sie sonst gegenwartig 

wohl nicht vorhanden ist. Hinzu 

kam zweifellos auch die Freude des 

Historikers dariiber, daft iiber- 

haupt noch so viele Spuren gesi- 

chert werden konnten - durchaus 

nicht selbstverstandlich ange- 

sichts der Zerstbrungswut der 

Qing-Truppen. die auf Befehl von 

oben alles auszulbschen hatten, 

was im entferntesten an die Tai

pings erinnerte. Wieder einmal 

zeigte sich hier auf anschauliche 

Weise, daB sich die Menschen in 

Guangdong und Guangxi in beson- 

derem MaBe mit ihrer revolutiona- 

ren Tradition identifizieren, an de- 

ren Anfang die Taiping-Rebellion 

stand. Diesen Eindruck vermittel- 

ten nicht nur die Historiker aus 

Guangdong und Guangxi, sondern 

vor allem auch die Politiker und 

Vertreter der brtlichen Verwaltung. 

In ihren Reden wiesen sie immer 

voller Stolz auf die brtlichen Zu- 

sammenhange mit den Taipings 

hin.

Die Einbindung mehrerer Kreis und 

Gemeindeverwaltungen in die Or

ganisation der Konferenz diirfte 

nicht unwesentlich dazu beigetra- 

gen haben. die Erinnerung an den 

Taiping-Aufstand wiederzuerwek- 

ken. Der Ernst und Eifer. mit denen 

jeder der beteiligten Orte, die sonst 

wohl kaum je Gelegenheit haben, 

Konferenzen dieser Art anzuziehen, 

seinen Beitrag leistete, zeugten von 

der Bedeutung, die man dem Ereig- 

nis beimaB, und spiegelten sich 

nicht zuletzt in der hervorragenden 

Organisation wider.

Kein Zweifel, die Konferenz hat ihre 

Wirkung hinterlassen. Sichtbarer 

Ausdruck dafiir sind die an mehre- 

ren Platzen aus AnlaB unseres Be- 

suches neu errichteten Gedenkstei- 

ne. Dariiber hinaus diirfte durch 

unsere Ortsbesichtigungen der 

Taiping-Aufstand wieder starker in 

das BewuBtsein der Menschen ge- 

riickt sein, die zu Tausenden an dem 

Ereignis Anteil nahmen und zumin- 

dest eine vage Vorstellung davon 

gehabt haben miissen, worum es 

ging. Insofern kbnnte man sagen, 

daB die Konferenz den "Lokal- 

patriotismus" eines Teils der Bevbl- 

kerung Guangxis und Guangdongs 

geweckt hat. In dieser Hinsicht 

hatte sie dann auch ihren Beitrag 

zu dem geleistet, was heute in China 

mit dem reichlich abstrakt wirken- 

den Schlagwort "Aufbau einer so- 

zialistischen geistigen Zivilisa-

tion'' umschrieben wird. In diesem 

konkreten Fall waren damit die 

Weckung des geschichtlichen Be- 

wuBtseins und die Identifizierung 

mit der eigenen Geschichte gemeint 

- Dinge. die gerade nach der Ge- 

schichtsfeindlichkeit der Kulturre- 

volution einerseits und den vielfal- 

tigen kulturellen Einfliissen des 

Westens andererseits wichtige An- 

liegen der Vertreter des Aufbaus 

einer sozialistischen geistigen Zi- 

vilisation sind.
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Vorspann

Aus der Perspektive des Jahres 1986 

zeichnen sich in der chinesischen 

AuBenwirtschaftspolitik fiinf kraf- 

tige Akzentsetzungen ab, namlich

- Da ist zunachst eine eher "kon- 

junkturelle" Komponente, namlich 

die schnelle Ausweitung des AuBen- 

handels. die 1985 zu hoher Ver- 

schuldung gefiihrt hat deren Fol

gen nunmehr in den nachsten Jahren 

durch verstarkte Exporte wieder 

wettgemacht werden sollen.

Vielleicht noch bemerkenswerter 

aber sind die strukturellen Neue- 

rungen, namlich

- eine schnelle Zunahme der gesetz- 

lichen Regelungen: die noch ver- 

bliebenen Liicken werden langsam 

geschlossen;

- eine immer starkere Regionalisie

rung des Beziehungsgefiiges, auf 

das die Beijinger Biirokratie mit Re- 

zentralisierungsversuchen zu ant- 

worten versucht;

- eine fast von Tag zu Tag sichtba- 

rer werdende Bevorzugung des Ge- 

meinschaftsunternehmens als eines 

devisensparenden Mittels zum 

schnellen Erwerb von technischem 

Know-how und organisatorischem 

Management;

- ein Durchbruch im Anleihenge- 

schaft, der 1985 zum ersten Mai mit 

voller Wucht erfolgte.

Eine weitere Tendenz, namlich die 

wachsende Vielfalt der Geschafts- 

formen, der Ankniipfungsorte und 

der Ankniipfungszeitpunkte, wurde 

an anderer Stelle bereits ausfiihr- 

lich behandelt (C.a., Marz 1985, 

S. 159-183) - und gehbrt im iibrigen 

nicht mehr zu den aktuellen Neue- 

rungen

1.

Verstarkte Exportf  dr derung

1.1.

Die Explosion des AuBenhandels- 

volumens, aber auch des -defizits 

1985 fuhr China sein bisheriges Au- 

Benhandelsrekorddefizit in Hdhe 

von 13,7 Mrd USS ein nachdem sich 

die Importe gegeniiber dem Vorjahr 

urn 54.2%. die Exporte dagegen nur 

urn 4,7%erhoht batten.

Die meisten Uberschiisse unter den 

chinesischen Handelspartnern er- 

zielte Japan, und zwar 1984 2 Mrd. 

US$ und 1985 sogar 5.2Mrd.US$. 

Aber auch die deutsche Wirtschaft 

verbuchte 1985 ein Exportplus von 

l,64Mrd.US$. Zum Teil waren die 

geringen chinesischen Exporte 

durch sinkende Weltmarktpreise 

verursacht. Die Preise fiir Mais , So- 

jabohnen und Erdniisse sanken bei- 

spielsweise urn 10%. Den Japanern 

wird eine rigorose Quotenbeschran- 

kung vorgeworfen. Nach chinesi- 

scher Meinung gibt es zwei Mbglich- 

keiten , das Ungleichgewicht gegen- 

tiber Japan auszugleichen, namlich 

entweder indem Japan seine Importe 

aus China erhoht oder indem China 

seine Importe aus Japan vermin- 

dert. Die erstere Alternative ware, 

wie immer wieder betont wird, fiir 

China die wtinschenswertere. Was 

den BilanziiberschuB der Bundesre- 

publik anbelangt, so bezeichnete 

ihn Hu Yaobang wahrend seines 

Deutschlandbesuchs im Juni 1986 

als ein gravierendes Problem in den 

bilateralen Beziehungen.

1.2.

GegenmaBnahmen: Exportverst ar - 

kung

Was also tun? Weitermachen wie bis- 

her, weniger importieren oder mehr 

exportieren?

Da China im Zeichen seines Moder- 

nisierungsprozesses und seines ge- 

waltigen Investitionshungers nicht 

gerne auf die Importbremse treten, 

da es aber auch nicht noch mehr 

Schulder machen mbchte, sieht es 

sich vor die Notwendigkeit einer 

wirklich substantiellen Erhbhung 

seiner Exporte gestellt.

Folgende MaBnahmen zeichnen sich 

ab:

1.2.1.

Strukturelle Fbrderung der Export - 

wirtschaft

Als wichtige Ursache fiir das 

schleppende Wachstum der eigenen
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Ausfuhren hat man diagnostiziert: 

unzulangliches Warenangebot, 

schlechte Qualitat und ungleichma- 

Bige Versorgung der Exportbetrie- 

be. Hier miisse man mit staatlichen 

FbrderungsmaBnahmen ansetzen.

Vor allem gelte es in den Kiistenbe- 

reichen, also im Ostgiirtel (vgl. da

zu unten 3.1.1.), Exportbasen zu 

errichten. Bis Mitte 1985 gab es 33 

solcherBasen fur die Exportwaren- 

produktion, ferner mehrere Basen 

fur die Ausfuhr von rd. 100 Land- 

wirtschaftsgiitern und rd. 90 spe- 

zialisierte Fabriken fur die Export- 

industrie. Diese Ansatze bediirften, 

wie es heiBt, einer zusatzlichen 

Forderung.

Auf einem im Mai 1986 in Qingdao 

veranstalteten Nationalen Sympo

sium wurden fiir die Exportwaren- 

produktion die Kriterien Konkur- 

renzf ahigkeit auf dem Weltmarkt, 

spezielle Betrauung von Unterneh- 

men mit Exportwarenproduktion 

nach vorausgegangenem Ausschrei- 

bungsverfahren, Eigenverantwor- 

tung dieser Betriebe und Betriebs- 

zusammenschluB zum Zwecke effek- 

tiver Produktion festgelegt.

Bereits im August 1985 hatte der 

Staatsrat eine dreiteilige Kategori- 

sierung der Exportwaren beschlos- 

sen - Erzeugnisse der Maschinen- 

bau- und der Elektronikindustrie, 

zweitens Textilien und Leichtindu- 

strieprodukte, drittens Agrar- und 

Nebengewerbeprodukte. Wahrend 

des 6. Fiinf j ahresplans (1981/85) 

hatte die erstere Kategorie 

("Schwerindustrieprodukte") be

reits 44%, die zweite Kategorie 

39,4% und die dritte 16,6% ausge- 

macht. Die Steigerungsraten gegen- 

iiber dem 5. Fiinf j ahresplan hatten 

dabei 180% bzw. 82,4% bzw. 42,8% 

betragen. Diese Tendenz miisse 

auch beim neuen Fiinfjahresplan 

beibehalten werden (1).

Die in den erwahnten Exportbasen 

produzierten Waren machten aller- 

dings, wie betont wird, nur 20% der 

gesamten Ausfuhr Chinas aus; die 

iibrigen 80% hatten wahrend des 

6. Fiinfjahresplans nach wie vor 

liber "Zirkulationskanale" ange- 

kauft werden miissen. Neben der ef- 

fektiveren Ausgestaltung der Basen 

miisse auch das "Zirkulationssy- 

stem" im Interesse der Exporte ver- 

bessert werden.

1986 wurde auf einer nationalen 

Konferenz liber Kohle in Beijing ein 

neuer Plan zur Forderung der Devi- 

seneinnahmen durch die Zunahme 

des Kohlenexports in den nachsten 

fiinf Jahren bekanntgegeben. Nach 

diesem Plan wird China dieses Jahr 

10 Mio .t Kohle exportieren . Von 1987 

an wird das Exportvolumen pro 

Jahr urn 5 Mio .t vergrbBert werden .

1.2.2.

Dezentralisierung des Exportli- 

zenzwesens

Seit dem 15.April 1985 ist zweitens 

ein neues System zur Dezentralisie

rung des Exportlizenzwesens in 

Kraft getreten. In der Vergangen- 

heit waren samtliche Exporte zen- 

tral vergeben worden. Heutzutage 

sind nur noch 15 Gtiter, darunter 

Mais, Baumwollgarn, Tuch, Kanin- 

chenwolle, Kaschmir, Rohbl, Kohle 

u.dgl. direkt vom AuBenhandelsmi- 

nisterium zu lizenzieren. Die Ex- 

portlizenzen fiir weitere 40 Produk- 

te , darunter traditionelle chinesi- 

sche Medikamente, bestimmte 

Fischarten etc .. werden von den Fi- 

lialen des AuBenhandelsministe- 

riums in Shanghai, Tianjin, Dalian 

und Guangzhou ausgestellt. Weitere 

75 Giiter dagegen werden nunmehr 

von den AuBenhandelsabteilungen 

der Provinzen lizenziert sowie von 

sieben Stadten , denen man in dieser 

Hinsicht Provinzrechte zugestan- 

den hat (2).

Daneben haben einige grbBere Tex- 

tilfirmen in den gebffneten Kiisten- 

stadten das Recht zum Direktexport 

ihrer Produkte erhalten. Seit dem 

28.Februar 1985 beispielsweise 

fiihrt ein integrierter Textilkom- 

plex, bestehend aus 43 Shanghaier 

Textilfabriken, direkte Ausfuhren 

durch. Fiinf andere solche Komplexe 

befinden sich in Tianjin, Dalian, 

Guangzhou , Fuzhou und Ningbo (3).

1.2.3.

Exportkredite

Drittens werden Kredite zur Stilt— 

zung der Exporte bereitgestellt. So 

hat beispielsweise die Bank of 

China die Gewahrung von Export- 

krediten in Hbhe von 2 Mrd . Yuan be- 

schlossen (Zeitraum?) (4).

1.2.4.

Flexibilisierung des Exportange- 

bots: Kompensations- und Dienst- 

leistungsangebote

Auch die Flexibilitat der auBen- 

wirtschaftlichen Gestaltungsfor- 

men ist zu erhbhen , z . B . durch Kom

pensations-, Gegenkauf-, Riick- 

kauf- und Dreiecksvereinbarungen 

(ausfiihrlich dazu C.a., Dezember 

1981, S.795 f.).

Eine zunehmende Rolle sollen vor 

allem Tauschvereinbarungen spie- 

len:

Lange Zeit hatte hier Sri Lanka eine 

Art "China-Monopol" gehabt, inso- 

fern beide Lander seit 1952 chinesi- 

schen Reis gegen ceylonesischen 

Kautschuk tauschten.

Seit China freilich Mitte der achtzi- 

ger Jahre mit osteuropaischen Lan- 

dern wieder starker ins Geschaft 

kommt, beginnt der Tauschhandel 

auch hier an Bedeutung zu gewin- 

nen. Er ist den Chinesen hbchst 

willkommen, da sie hier nicht auf 

ihre mageren Devisenbestande zu- 

riickzugreifen brauchen.

So z.B. importierte die chinesische 

Import- und Exportgesellschaft fiir 

Maschinen Kraftfahrzeuge aus Po- 

len und lieferte dafiir im Gegenzug 

3.370t Tee im Werte von 15,86 Mio. 

sFr (1985). Aus Jugoslawien bezog 

China Aluminiumbarren und zahlte 

dafiir mit Honig. Auch mit einigen 

asiatischen Staaten beginnen sol

che Tauschgeschafte langsam anzu- 

laufen. China bezog beispielsweise 

1985 aus Indonesien Furnierholz 

und beglich einen Teil davon mit Ju

te (5).

Flexibel in diesem Bereich sind 

iibrigens notfalls auch die japani- 

schen GroBhandelshauser, so z.B. 

die Nichimen Corp ., eine der groBen 

Neun . Nichimen lieferte dem Staats- 

gut Honghe in der Provinz Heilong

jiang Landmaschinen und erhielt im 

Gegenzug Sojabohnen. Japanische 

Generalhandelshauser haben ein 

lOOOfach gegliedertes Giitersorti- 

ment, das sie in ganz besonderem 

MaBe zum Tauschhandel befahigt.

Kiinftig soli aber vor allem der 

Dienstleistungsanteil am AuBen- 

handel erhbht werden. Attraktivi- 

tat hat das Dienstleistungswesen in 

der chinesischen Binnenwirtschaft 

schon seit geraumer Zeit entfaltet. 

Die Reformer waren nicht miide ge- 

worden, auf das Ungleichgewicht 

zwischen Industrie, Landwirt- 

schaft und Dienstleistungen hinzu- 

weisen, das es zu "readjustieren" 

gelte.

Dienstleistungsbetriebe haben vie- 

leVorteile: Ihre Einrichtung kostet 

wenig und sie bringen schnelle Ge- 

winne. Sie absorbieren in verschie- 

denen Regionen bis zu 25% aller bis- 

her iiberschiissigen landlichen Ar- 

beitskrafte, und sie eignen sich vor 

allem fiir private Initiative. Au- 

Berdem kbnnen Dienstleistungsbe

triebe schneller auf das veranderte 

Kaufverhalten der Konsumenten 

eingehen, und schlieBlich tragen 

sie dazu bei, das kulturelle und so- 

ziale Angebot zu erweitern .

Sogar im AuBenwirtschaftsbereich 

haben Dienstleistungen inzwischen 

beachtliche Uberschiisse gezeitigt.

Der Anteil des "unsichtbaren Au- 

Benhandels" hat seit "Offnung der 

TUr.” s.tandig zugenommen und be

trug 1985 bereits 5,lMrd.US$, also 

etwas liber ein Fiinftel des Export- 

volumens im gleichen Jahr. Das 

Dienstleistungswesen ist damit zum 

wichtigsten StoBdampfer fiir die 

chinesische AuBenwirtschaftsver- 

schuldung geworden. Von 1983 bis 

1985 betrugen die Dienstleistungs- 

iiberschiisse 1,74 Mrd. bzw. 

l,57Mrd. bzw. 3,49 Mrd.US$.

China will diesen Anteil wahrend
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des 7. Flint jahresplans (1986-1990) 

noch weiter steigern und blickt da- 

bei mit Bewunderung auf ein Land 

wie GroBbritannien, dessen Dienst- 

leistungsanteil i.J. 1984 nicht we- 

niger als 55,3% seines gesamten Ex- 

portvolumens ausgemacht hat (6).

Vor allem vier Bereiche sind es , auf 

die sich die Erwartungen richten, 

namlichder Tourismus, die Entsen

dung von Arbeitskraften ins Aus- 

land und Projekte im AuBenfinanz- 

sowie im AuBenversicherungswe- 

sen.

- Das Deviseneinkommen aus dem 

Tourismus stieg in den Jahren 1983 

bis 1985 jeweils urn 18,5%bzw. 20,2% 

bzw. 10,5%.

Bis zum Ende des 7. Fiinfjahresplans 

will China die Zahl der auslandi- 

schen Touristen auf fiinf Millionen 

erhbhen. Die Einnahmen sollen von 

l,2Mrd.US$ i.J. 1985 auf 2,7 bis 

3Mrd.US$ (1990) erhbht werden. Zu 

den "Auslandern" in diesem Sinne 

gehdren nach chinesischer Zahlung 

nicht Auslandschinesen und Lands- 

leute aus Hongkong, Macau und 

Taiwan. Sie machen elf von zwblf 

Besuchern aus.

I.J. 2000 rechnen die Planer mit 

zehn Millionen Touristen (7). Bis 

dahin sollen auch 13,2 Mrd . Yuan an 

Investitionen in den Tourismussek- 

tor aufgebracht worden sein (8).

- Immer wichtiger werden auch die 

"Projekt- und Arbeitsleistungsver- 

trage" (baogongzheng helaowuhe- 

zuo hetong ). Zwischen 1976 und 1983 

schloB China solche Vertrage in Hb- 

he von 2,22Mrd.US$ ab, i.J. 1984 

allein fur 1,73 Mrd. Hauptkontra- 

henten waren der Irak (1,15 Mrd.), 

die Arabische Republik Jemen 

(333 Mio.), Hongkong (331 Mio.) 

und eine Reihe weiterer vornehm- 

lich nahbstlicher Lander. Projekt- 

vertragewerden geschlossen, wenn 

China eine schliisselfertige Anlage 

lief er t, " Ar beitslei stung s vertra

ge", wenn China lediglich Arbeits- 

krafte zur Planung oder Durchfiih- 

rung von Projekten bereitstellt, die 

in der Hand anderer Lander liegen 

(9). Ende 1984 waren es nicht weni- 

ger als 28 Korporationen (gongsi), 

die als Kontrakteure auftraten, und 

zwar 15 zentrale und 13 provinziel- 

le Korporationen. Mit Abstand am 

wichtigsten ist die "Staatliche Bau- 

und Ingenieurkorporation", die 

von 740 Kontrakten i.J. 1984 allein 

173 auf sich vereinigte. Daneben 

waren auch Korporationen wie die 

"StraBen- und Brlickenbau"-Gesell- 

schaft", die Hafenbau-Gesell- 

schaft, die Gesellschaft fur die Er- 

stellung schliisselfertiger Anlagen 

usw. erfolgreich. Von den lokalen 

Korporationen stellte die "Fujian- 

Gesellschaft fur Internationale 

wirtschaftliche und technische Zu- 

sammenarbeit" mit 111 Kontrakten 

alle anderen lokalen Konkurrenten 

in den Schatten. An zweiter Stelle 

folgte die entsprechende Gesell

schaft der Provinz Guangdong und 

an dritter die von Shanghai (10).

Seit dem Beginn der Bauprojektan- 

gebote i.J. 1979 bis Ende 1985 hatte 

China bereits mit 85 Landern nicht 

weniger als 1.636 Vertrage liber 

Bauprojekte im Werte von 4,2 Mrd. 

US$ abgeschlossen und Bauarbeiten 

im Werte von 1,79 Mrd . US$ fertigge- 

stellt.

Insgesamt gibt es in China gegen- 

wartig 65 Gesellschaften fur die 

Ausfiihrung von Auftragen. Die 

Bauprojekte umfassen Schulgebau- 

de, Wohnungen, Hochhauser, Auto

bahnen, Brlicken, Brunnen, kom- 

plette Hiittenanlagen, Kraftwerke, 

Hochspannungsleitungen, Wasser- 

bauprojekte und01- sowie Gaspipe

lines. Die Chinesische Nationale 

Baugesellschaft wurde von der ame- 

rikanischen Zeitschrift "ENR" 1984 

unter die 250 groBten Baugesell- 

schaften der Welt eingereiht und 

hier auf den 21.Platz gestellt.

Was Arbeitsleistungsvertrage an- 

belangt, haben die genannten chi- 

nesischen Gesellschaften bis Ende 

1985mit dem Ausland 1.250 Vertrage 

im Werte von 900 Mio.US$ abge

schlossen. Gegenwartig arbeiten 

rd. 27.000 Personen im Rahmen die- 

ser Vertrage.

Die von China geschickten Bauteams 

bestehen im allgemeinen aus Mana- 

gern, Technikern, Ingenieuren und 

Facharbeitern. Zu den letzteren 

zahlen vor allem Zimmerleute, Be- 

tonstahl-, Beton- und Geriistarbei- 

ter sowie Dreher, Schlosser, Nieter, 

Schmiede, SchweiBer, Fahrzeug- 

fahrer, Maschinen- und Anlagen- 

fiihrer, aber auch Arzte, Koche, 

Seeleute, Sporttrainer und techni

sche Berater.

Die vier Prinzipien der chinesi- 

schen Vertragsgesellschaften lau- 

ten: "Vertragstreue, Qualitatsga- 

rantie, geringe Gewinne und Ein- 

haltung der eingegangenen Ver- 

pflichtungen". Das gesamte Ver- 

tragsvolumen bis Ende 1985 betrug 

5,1 Mrd.US$.

- Versicherungswesen: In China 

gibt es mehrere Versicherungskor- 

porationen, u.a. die "Versiche- 

rungsgesells.chaft.des chinesischen 

Volkes" und die "Taiping-Versi- 

cherungsgesellschaft" . Die Gesell

schaften iibernehmen die interna

tional iiblichen Versicherungen. 

Neuerdings hat sich die "Versiche- 

rungsgesellschaft des chinesischen 

Volkes" dadurch einen Namen ge- 

macht, daB sie ihre Bereitschaft er- 

klarte, den Start europaischer und 

amerikanischer Nachrichtensatel- 

liten mit chinesischen Tragerrake- 

ten zu versichern - geschehen in 

den entsprechenden Absichtserkla- 

rungen gegeniiber der Swedish 

Space Corp, und der amerikani- 

schen Gesellschaft "TERESAT Inc. 

Corp." im Mai 1986. Andere Lander 

wie GroBbritannien, Italien, Paki

stan, Thailand, Brasilien, Austra- 

lien, Argentinien und Kanada hat- 

ten sich, wie es heiBt, ebenfalls an 

einem solchen Satellitentransport 

interessiert gezeigt. Fur die chine

sischen Versicherungsgesellschaf- 

ten ist dies ein AnlaB, mit ihrem An- 

gebot noch aufsehenerregender an 

die Weltbffentlichkeit zu treten .

1.2.5.

Verbesserung des "Arbeitsstils" der 

Kader

Erwiinscht ist z.B. klinftig mehr 

"Arbeitsmoral im Biiro". Bei einer 

Untersuchung liber die Biiroarbeit 

in 15 staatlichen Organisationen 

kam die Jingji Ribao (Wirtschafts- 

zeitung) zu folgender Mangelliste: 

(1) Unpiinktlichkeit: 63% der Be- 

fragten gaben an, daB sie erst 15 

bis 30 Minuten nach ihrer (durch- 

aus plinktlichen) Ankunft im Biiro 

mit der Arbeit beginnen: zuerst 

werde gefrlihstiickt, Tee getrun- 

ken, Zeitung gelesen und der Btiro- 

raum gesaubert. (2) Private Tele- 

fongesprache: 30 bis 50% aller An- 

rufe pro Tag seien privater Natur. 

(3) Dauerunterhaltungen: In 71% 

aller Biiros werde taglich mehr als 

eine Stunde "verplaudert", wobei 

die Themen von der neuesten Mode 

liber Befbrderung, Entlassung und 

Pensionierung bis hin zum Fernseh- 

programm vom letzten Abend reich- 

ten . (4) Schlechte Arbeitsorganisa- 

tion: 42% meinten, daB sie die Ar

beit des ganzen Tages in sechs 

Stunden bereits erledigen konnten. 

20% wollten sogar mit nur zwei bis 

drei Stunden auskommen. Dies zeu- 

ge von personeller Uberbesetzung 

und schlechtem Management (11).

Im Interesse verbesserter Effizienz 

fand ferner im Mai 1986 eine Konfe- 

renz liber Arbeits- und Lohnfragen 

statt, bei der beschlossen wurde, 

das Arbeits-, Lohn- und Personal

system wahrend der 7.Fiinfjahr- 

planperiode zu verandern.

Erstens ist das Lohnsystem in den 

Betrieben, im Verhaltnis zwischen 

Betrieben und Staat sowie zwischen 

den verschiedenen Branchen und 

Regionen im leistungsgerechten 

Sinne zu verbessern. Zweitens ist 

die Einstellung von Arbeitskraften 

durch Unternehmen mit der Berufs- 

ausbildung zu verkniipfen und 

gleichzeitig der "eiserne Reisnapf" 

abzuschaffen , aus dem leistungsfa- 

hige und leistungsunf ahige Be- 

triebsmitglieder allzu lange egali- 

tar entlohnt wurden. Drittens gilt 

es , Einstellungen auf Zeit zuzulas- 

sen und die lebenslange Beschafti- 

gung der Kader abzuschaffen. Beim 

"Arbeitsstil" sind vor allem vier 

libel zu bekampfen, namlich Biiro-



CHINA aktuell -440- Juli 1986

kratismus, "Liberalismus", Macht- 

miBbrauch und Ressortgeist. Biiro- 

kratismus lauft auf das Gegenteil 

dessen hinaus, was in den klassi- 

schen "drei Arbeitsstilen" (Verbin

dung von Theorie und Praxis, Ver

bindung von Kadern und Massen, 

Kritik und Selbstkritik) angelegt 

ist. "Liberalismus'1 greift dort urn 

sich, wo jemand die eigene Meinung 

uber die der Partei setzt. "Macht- 

miBbrauch" kann sowohl politisch 

als auch wirtschaftlich stattfinden 

(Luxusautos, unnbtige Auslands- 

reisen, "Geschaftemacherei" ). Von 

"Ressortgeist" ist die Rede, wenn 

Guanxi (persbnliche Beziehungen) 

mehr zahlen als Prinzipien und 

wenn man sich nur auf das Wohl der 

eigenen Danwei versteift.

Die Reformer werden mit solchen 

Versuchen vermutlich auf Granit 

beiBen. Sind diese Libel doch nicht 

nur Ausfliisse einiger weniger Jahr- 

zehnte "realsozialistischer" Pra

xis, sondern jahrhundertalte, also 

sozusagen urchinesische Gepflo- 

genheiten.

1.2.6.

Gezieltere Importpolitik als Korre- 

lat zur Exportfbrderung

Ginge es dem Idealwunsch der Chi

nesen nach, so kaufte das Land am 

Ende iiberhaupt nur Technologie, 

d.h. "nicht Eier, sondern Hiihner". 

Allein i.J. 1985 hat die Volksrepu- 

blik nach Ausfiihrungen von Liu Hu , 

dem stellvertretenden Leiter der 

Abteilung fur Technologie-Im- und 

Export beim Ministerium fiir AuBen- 

wirtschaft und AuBenhandel (12), 

imrnerhin 665 Vertrage im Werte von 

2,96 Mrd.US$ abgeschlossen - und 

damit eine Verdoppelung gegeniiber 

dem Vorjahr erreicht (Tabellen 1 

und 2). In samtlichen einschlagi- 

gen Gesetzen pflegt monoton die 

Formel "hoher Technologieanteil" 

wiederzukehren. Was darunter zu 

verstehen ist, muB historisch inter

preter! werden, da die entspre- 

chenden chinesischen Vorstellun- 

gen sich im Laufe der Zeit gewan- 

delt haben. Insgesamt lassen sich 

vier Phasen der Technologieeinfuhr 

unterscheiden.

- Wahrend der ersten Phase (1950- 

1960), als China noch eng mit der 

UdSSR und Osteuropa zusammenar- 

beitete, standen komplette Anlagen 

im Vordergrund - die Volksrepublik 

fiihrte damals allein aus der So

wjetunion 156 solche GroBprojekte 

ein. Der Schwerpunkt lag dabei auf 

Ausriistungen fiir die Hiitten-, Ma- 

schinenbau-, Automobil-, Kohle-, 

Erddl-, Chemie- und Luftfahrtindu- 

strie sowie fiir die Energiewirt- 

schaft und fiir den Ausbau des Fern- 

meldewesens.

- Die zweite Phase (1962-1968) folg- 

te dem Bruch mit der Sowjetunion 

und stand im Zeichen der beginnen- 

den Kulturrevolution. Hauptpart- 

ner waren nunmehr westliche Indu- 

striestaaten wie Japan, England, 

Frankreich, Italien, die Bundesre- 

publik , Osterreich, die Schweiz und 

die Niederlande. In diesem Zeit- 

raum wurden 84 Vertrage iiber die 

Einfuhr kompletter Anlagen im Wer

te von 62 Mio.US$ geschlossen - mit 

Schwerpunkt auf Hiittenindustrie, 

Kunstfaser-, Erdbl- und Petroche- 

mie-Industrie, Textilmaschinen, 

Bergbauanlagen, elektronischen 

und Prazisionsinstrumenten.

- In der dritten Phase (1973-1978) 

kam es zum AbschluB von 232 Ver- 

tragen mit einem Gesamtwert von 

4,52 Mrd.US$. Nunmehr standen vor 

allem Japan und die Bundesrepu- 

blik im Vordergrund; sie lieferten 

Hiitten- und Stromerzeugungsanla- 

gen, Universalmaschinen, Schiff- 

bauanlagen und Montagebander fiir 

die Herstellung von Fernsehappa- 

raten. Infolge der damaligen "ul- 

tralinken" Politik dauerten die 

Bauzeiten verhaltnismaBig lange.

- Mit dem Jahre 1979 begann die bis 

heute andauernde vierte Phase. 

Zwischen Anfang 1979 und Ende 1985 

wurden 1.604 Technologietransfer- 

projekte im Gesamtwert von 

9,4Mrd.US$ eingefiihrt. und zwar 

aus nunmehr iiber vierzig Partner- 

landern. Immer noch freilich ent

fallen 70% auf hochindustrialisier-  

te Lander wie die USA, Japan, die 

Bundesrepublik Deutschland, Eng

land und Frankreich und fast 90% 

der technischen "Software" auf die 

USA und die anderen groBen Vier. 

Konzentrierte sich die Technologie

einfuhr friiher auf die Schwerindu- 

strie (Maschinenbau- und Hiitten- 

wesen), so umfaBt sie nunmehr 

Energiewirtschaft, Transport-, 

Post- und Fernmeldewesen, Che

mie-, Leicht- und Textilindustrie 

und sogar die Landwirtschaft.

War der Import friiher weitgehend 

auf die China National Technical 

Import Corp, beschrankt, so haben 

sich inzwischen immer mehr mitein- 

ander konkurrierende Gesellschaf- 

ten aus alien moglichen Branchen 

gebildet.

Zusatzlich erfolgen die Importe im 

Rahmen einer immer detaillierteren 

Wirtschaftsgesetzgebung - man 

denke an das Patentgesetz, an das 

G1W (AuBenwirtschaftsgesetz) und 

an die "Verwaltungsbestimmungen 

der VR China fiir Vertrage iiber 

Technologieeinfuhr .

Wahrend der Periode des 7. Fiinfjah- 

resplans (1986-1990) liegt der Ak- 

zent bei den Technologieimporten 

vor allem bei der Energie-, Ver- 

kehrs-, Transport-und Kommunika- 

tionswirtschaft, aber auch bei In

str umenten und MeBger aten, so z . B. 

integrierten Schaltungen, Senso- 

ren , Kontaktbauelementen , Verfah- 

renstechniken, kompletten System- 

anlagen, Biiromaschinen und medi- 

zinischen sowie biochemischen Ap- 

paraten.

Importiert werden weiterhin Flug- 

gerate und Hafenausriistungen. 

Mitte 1986 unterzeichnete die chine- 

sische Zivilfluggesellschaft CAAC 

mit der amerikanischen Boeing Cor

poration einen Vertrag iiber den 

Kauf weiterer acht Diisenverkehrs- 

flugzeuge, darunter vier Einheiten 

vom Typ 747-200. Damit hat die CAAC 

zwischen 1979 und 1986 von dieser 

Firma 39 Flugzeuge im Werte von 

1,7 Mrd .US$ erworben. Boeing hilft 

daneben bei der Errichtung von 

fiinf Ersatzteil- und Wartungszen- 

tren sowie bei der Ausbildung von 

Technikern und Piloten. Teile von 

Boeing-Flugzeugen werden inzwi

schen in China hergestellt. Auch 

einzelne Provinzen, so z.B. Yun

nan, haben fiir ihre Luftverkehrs- 

gesellschaften inzwischen Flugzeu

ge dieser amerikanischen Firma be- 

stellt (13). Auch mit der europa- 

ischen Airbus Industries bestehen 

Geschaftsbeziehungen und Bestel- 

lungen iiber drei Airbus-310.

Im Marz 1987 soil in Shanghai eine 

Internationale Ausstellung iiber 

Hafenausriistungen stattfinden. 

China hat einen erhbhten Bedarf an 

modernem Gerat fiir Ladungs- und 

Lbscharbeiten, fiir Hafenbauein- 

richtungen, Kommunikationssyste- 

me, Navigations- und andere tech- 

nische Instrumente.

Neben dem Transport- erfahrt der 

Stromversorgungssektor bevorzug- 

te Behandlung. Wahrend des 

7. Fiinfjahresplans sollen mehrere 

Kraftwerke importiert werden, vor 

allem fiir den hochentwickelten Teil 

Ostchinas. Bisher sind vor allem 

Schweizer und japanische Firmen im 

Geschaft. 1985 betrug die Gesamt- 

kapazitat aller chinesischen Strom- 

erzeugungsanlagen 86Mio.kW, bei 

einer Stromerzeugung von 407,3 

Mrd.kWh. I.J. 2000 soil die Kapazi- 

tat aller Generatorenaggregate auf 

240 Mio.kW und die Stromerzeugung 

pro Jahr auf 1.300 Mrd.kWh ange- 

stiegen sein.

Zustandig fiir Planung, Durchfiih- 

rung und Ankauf (auslandischer) 

Kraftwerke ist die Huaneng Inter

national Power Development Corp. 

(HIPDC), ein Joint Venture mit ei

nem Stammkapital von 100Mio.US$, 

das von.der Huaneng Refined Coal 

Corp., der People's Construction 

Bank of China, der China Inter

national Water Conservancy and 

Power Corp., der China Construc

tion and Investment Corp, of Hong

kong und der China Resources 

(Holding) Co. Ltd. of Hongkong ge

bildet wurde - und zwar i.J. 1986 

(14).

Bei genauerem Hinsehen handelt es 

sich hier um Giiter, bei denen die
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bundesrepublikanische Wirtschaft 

durchwegs ihre Starken hat. Da der 

chinesische AuBenhandel wahrend 

der Planperiode um 40% steigen 

soil, bestehen hier also betrachtli- 

che Chancen.

Tabelle 1:

TECHNOLOGIEIMPORT1985

Quelle: BRu 1986, Nr. 10, S. 18

Land Vertrage in Mio.

US$

Japan 174 550

USA 137 690

Bundesrepublik

Deutschland 123 790

GroBbritannien 40 79

Schweiz 36 97

Frankreich 34 320

andere 121 434

Tabelle 2:

TECHNOLOGIEIMPORT 

zwischen 1979 und 1985

Jahr Projekte in Mio.US$

1979 95 2480

1980 115 1980

1981 73 110

1982 102 360

1983 219 560

1984 332 950

1985 665 2960

Quelle: BRu 1986, Nr. 10, S.20

1.2.7.

Klarstellung der Prioritaten in der 

Binnenwirtschaft

Auch binnenwirtschaftlich sind die 

Praferenzen inzwischen deutlich 

herausgearbeitet worden, die sich 

auch auf den AuBenhandel auswir- 

ken.

Wahrend der 7. Funf j ahrplanperi- 

ode (1986/90) steht im Vorder- 

grund:

- Nicht Kapitalvermehrung, son- 

dern Verbesserung des vorhande- 

nen Kapitals;

- weniger Dienstleistungsbetriebe 

und statt dessen mehr Industrie- 

betriebe mit fortgeschrittener 

Technologic;

- starkere Exportorientierung;

- Verbesserung des makrobkonomi- 

schen Kontrollsystems, damit 

auch der Marktmechanismus bes- 

ser funktioniert (15).

1.3.

Taiwan als stilles Vorbild?

Nimmtmanall diese MaBnahmen zu- 

sammen, so ftihlt man sich schon 

fast nach Taiwan versetzt.

Taiwan hatte wahrend seiner 

Take-off-Periode zwischen 1958 und 

1970 eine Reihe von Exportfbrde- 

rungsmaBnahmen ergriffen, denen 

die jetzigen volksrepublikanischen  

Methoden teilweise zum Verwech- 

seln ahneln. Die vier Hauptmetho- 

den Taiwans waren Erweiterung des 

Devisenbezugsrechts fur Exporteu- 

re, Steuerriickerstattungsregelun- 

gen, Exportforderung durch Indu- 

strieverbande und giinstige Kredite 

fur Exportgeschafte. Was das "De- 

visenbezugsrecht" anbelangt, so 

wurde den Exporteuren gestattet, 

einen Teil der bei der Ausfuhr ein- 

genommenen Devisen im Rahmen des 

Devisenbezugsrechts zu behalten - 

dies ist heute auch bei den volksre

publikanischen Reformbetrieben 

der Fall. Die Exporteure lieferten 

die bei der Ausfuhr erhaltenen De

visen bei den vorgeschriebenen 

Banken ab und tauschten einen Teil 

davon gegen Bargeld, einen ande- 

ren gegen Devisenbezugsrechte ein .

Ferner konnte fur alle aus impor- 

tierten Rohstoffen hergestellten 

Endprodukte bei deren Export die 

fiir die importierten Rohstoffe ein- 

gezogenen Steuern zuriickerstattet 

werden. Des weiteren wurden Son- 

derkredite fiir Exportgeschafte ein- 

geraumt. SchlieBlich entstanden 

Exportfbrderungskartelle, vor al- 

lem (wie in Shanghai, Guangzhou 

usw.) bei der Textilindustrie, aber 

auch bei der Konservenindustrie. 

In Taiwan wurden solche Betriebe, 

die ihre Exportquoten nicht er- 

reichten, mit einer Strafe belegt, 

indem sie eine gewisse Geldsumme 

an den "Fonds fiir gegenseitige Hil— 

fe" zu zahlen hatten. Firmen ande- 

rerseits, die ihre Exportquoten 

uberschritten hatten, erhielten 

Pramien (16).

2.

"Hochflut" des AuBenwirtschafts- 

rechts

Es dauert nicht mehr lange, und das 

AuBenwirtschaftsrecht ist flachen- 

deckend! Um hier Ubersicht in die 

Fulle der Normen zu bringen, seien 

nachfolgend einige systematische 

Kataloge zusammengestellt.

2.1.

15 Kategorien auBenwirtschaftlich 

relevanter Regelungen und Verord

nungen

2.1.1.

Verfassungsrecht

Zu erwahnen sind hier vor allem die 

Bestimmungen 18 und 32, in denen 

die Wirtschaftssonderzonen ange- 

sprochen werden.

2.1.2.

Investitionsr.egelungen

Vgl. dazu die unten 4.4.2. ange- 

fiihrten sieben Bestimmungen.

2.1.3.

AuBenwirtschaftsverwaltung

- "Einstweilige Regelungen uber 

das Exportlizenzsystem der Staatli- 

chen Import-und Exportkommission 

sowie des AuBenhandelsministe- 

riums" vom Mai 1980 (10 Paragra- 

phen)

- "Einzelheiten zum Exportlizenz

system im Hinblick auf elf Export- 

warenkategorien" vom l.Februar 

1982

- "Bestimmungen liber die Dezentra- 

lisierung des Exportlizenzwesens" 

vom 15.April 1985 (Naheres dazu 

unten 1.2.2.)

Bedeutsam sind in diesem Zusam- 

menhang auch die Satzungen der 

verschiedenen AuBenhandels-, 

Dienstleistungs- und Treuhandge- 

sellschaften , z .B .

- "Satzung der Chinesischen Inter- 

nationalen Treuhand- und Investi- 

tionsgesellschaft (CIT1C)" vom 

8.Juli 1979 (19 Paragraphen)

- "Satzung der Tianjiner Interna- 

tionalen Treuhand- und Investi- 

tionsgesellschaft (TITIC)" vom 

21.Februar 1980 (19 Paragraphen)

- "Regeln fiir die Ausgabe von 

Schuldverschreibungen der Fujia- 

ner Investitions- und Unterneh- 

mensgesellschaft (F1EC)" vom 

17.Januar 1980 (9 Abschnitte)

- "Statut der Huafu Gesellschaft" 

( = "Fujian Treuhand- und Unter- 

nehmensgesellschaft" vom 21.De- 

zember1980(18Paragraphen)

- "Statut der Beijing Treuhand-und 

Investitionsgesellschaft" vom Marz 

1981(19Paragraphen)usw.

- "Statut des Shanghaier Jinjiang- 

Dienstleistungszentrums fiir aus- 

landische Kaufleute" vom Juli 1981 

(17 Paragraphen)

- "Statut der Shanghaier Investi

tions- und Treuhandgesellschaft 

(SITCO)" vom Juli 1981 (18 Paragra

phen )

- "Statut der Liaoning Treuhand- 

und Investitionsgesellschaft" vom 

September 1981 (16 Paragraphen )

- "Statut der Hubei Treuhand- und 

Investitionsgesellschaft" vom Juli 

1981(17 Paragraphen)

- "Statut der Jiangxi Internationa- 

len Treuhand- und Investitionsge

sellschaft" vom August 1981 (19 Pa

ragraphen )

(Die anderen Provinzen haben sich 

den hier vorgelegten Satzungsmo- 

dellen mit geringen Abweichun- 

gen, angeschlossen.)

- "BeschluB der Standigen Konfe- 

renz des Staatsrats uber die Nicht- 

verteilung und Nichtannahme von 

Geschenken im Verkehr mit Auslan- 

dern" vom 7.November 1980 (4Para- 

graphen)
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2.1.4.

Regelungen liber Wirtschaftsson

derzonen

- "Regelungen liber die Wirtschafts- 

sonderzonen in der Provinz Guang

dong" vom 26.August 1980 (26Para- 

graphen)

- "Provisorische Regelungen liber 

die Registrierung von Unternehmen 

in den Wirtschaftssonderzonen der 

Provinz Guangdong" vom 17.Novem

ber 1981(13 Paragraphen)

- "Einstweilige Regelungen liber die 

Arbeitsverwaltung und liber Lbhne 

in den Unternehmen der Wirt

schaftssonderzonen der Provinz 

Guangdong" vom 17.November 1981 

(20 Paragraphen)

- "Vorlaufige Einreise- und Ausrei- 

seregelungen fiir die Wirtschafts

sonderzonen in der Provinz Guang

dong" vom 17.November 1981 (12 Pa

ragraphen )

- "Provisorische Regelungen liber 

die Bodenverwaltung in der Wirt- 

schaftssonderzone Shenzhen" vom 

17.November 1981 (23 Paragra

phen )

- "Vorlaufige Bestimmungen des 

Staatsrats liber die betriebliche 

Einkommenssteuer und die verein- 

heitlichte Industrie- und Handels 

steuer in den Wirtschaftssonderzo

nen und in den 14 Seehafenstadten" 

vom 15.November 1985 (4Abschnit- 

te)

- "Zoll- und Steuerregelungen fiir

die Wirtschaftssonderzonen" vom 

1.April 1986 (22 Paragraphen)

(17) : Von Ausfuhrzbllen und -steu- 

ern befreit werden Rohstoffe, Fahr- 

zeuge, Bliroeinrichtungen u.dgl., 

die Investivzwecken oder aber dem 

Eigenbedarf dienen. Fiir andere 

Giiter werden Sonderquoten zu er- 

maBigten Steuerbedingungen ein- 

ger aumt. Gleichzeitig werden alle 

in den Zonen hergestellten und fiir 

die Ausfuhr bestimmten Erzeugnisse 

von Exportzbllen befreit. Beson- 

ders wichtig ist die Einrichtung von 

Zollgrenzen zwischen Wirtschafts

sonderzonen und den sie umgeben- 

den Provinzen. Falls keine staatli- 

che Sondergenehmigung zum Weiter- 

verkauf dorthin erteilt wird, ent

fallen alle ansonsten fiir den Export 

geltenden Vergiinstigungen. Der 

gesamte Giiterverkehr zwischen WSZ 

und der AuBenwelt (sei.es nun das 

Ausland oder aber die umgebenden 

Provinzen) lauft m.a.W. durch die 

Schleusen chinesischer Zollstellen 

(weitere Einzelheiten in C . a ., April 

1986, U 18).

- "Regeln der Shenzhen-WSZ liber 

die Kontrolle von Pfandern fiir Dar- 

lehen" vom 25.Dezember 1985, er- 

lassen vom VolkskongreB der Pro

vinz Guangdong (31 Paragraphen)

(18)

- "Regelungen liber Umweltfragen in 

offenen Wirtschaftsgebieten", er- 

lassen im April 1986 (19)

2.1.5.

Devisen- und Bankenregelungen

- "Vorlaufige Verfahrensregelung 

der Bank of China liber Gutscheine 

fiir den Umtausch von Devisen" vom 

19. Marz 1980 (6 Abschnitte)

- "Provisorische Regelungen fiir die 

Devisenkontrolle" vom 18.Dezember 

1980(34 Paragraphen)

- "Regeln fiir die Durchflihrung der 

Devisenkontrolle im Hinblick auf 

auslandische Vertretungen in Chi

na und ihr Personal" vom 10.August 

1981(6Paragraphen)

- "Regeln liber das Mitfiihren von 

auslandischen Devisen, Edelmetal- 

len und Zahlungsmitteln in konver- 

tibler Wahrung nach China hinein 

oder aus China heraus" vom 10.Au

gust 1981(13Paragraphen)

- "Regeln fiir die Durchflihrung der 

Devisenkontrolle im Hinblick auf 

Einzelpersonen" vom 31.Dezember 

1981(12 Paragraphen)

- "Regelungen fiir die Durchflihrung 

der Priifung und Genehmigung von 

Antragen durch Einzelpersonen auf 

Devisenumtausch" vom 31.Dezember 

1981 (11 Paragraphen )

- "Satzung der Bank of China" vom 

22.September 1980 (16 Paragra

phen )

- "Regelungen liber Wahrungsdepo- 

siten und besondere Renminbi-De- 

positen durch die Bank of China" 

vom Januar 1983 (insgesamt 34 Pa

ragraphen )

- "Vorlaufige Regelungen zur Len- 

kung der Banken" vom 7.Januar 

1986 (63 Paragraphen: enthalten 

Bestimmungen liber die Zentral- 

bank, liber die Geschaftsbanken, 

liber Geld, Kredit, Zinsen, Einla- 

gen , Verrechnung u .dgl.)

2.1.6.

Steuerrecht

- "Gesetz liber die Einkommensbe- 

steuerung chinesisch-auslandi- 

scher Gemeinschaftsunternehmen" 

vom 10. September 1980 (18 Paragra

phen ) (vgl. den Text in C . a . , Sep

tember 1980, S.768-771)

- "Detaillierte Ausfiihrungsbestim- 

mungen und -vorschriften zum Kbr- 

perschaftssteuergesetz der VR Chi

na fiir Gemeinschaftsunternehmen 

mit chinesischer und auslandischen 

Investitionsbeteiligung" vom

lO.Dezember 1980 (35 Paragraphen )

- "Einkommenssteuergesetz fiir aus

landische Unternehmen" vom 13.De- 

zember 1981 (19 Paragraphen) (mit 

"auslandischen Unternehmen" sind 

samtliche "auslandischen Firmen, 

Unternehmen und andere wirt- 

schaftliche Organisationen" ge- 

meint, die "Einrichtungen in der VR 

China unterhalten und die sich mit 

unabhangigen Geschaften oder ko- 

operativer Produktion befassen 

oder gemeinsam mit chinesischen 

Firmen tatig sind") (§1, Abs.2). 

Hierzu gehbren jedoch nicht equity 

joint ventures, fiir die ja das Gesetz 

vom 10.September 1980 gilt (19 Pa

ragraphen )

- "Detaillierte Ausfiihrungsbestim- 

mungen und -vorschriften fiir die 

Durchflihrung der Einkommenssteu

er fiir auslandische Firmen" vom 

21.Februar1982(50Paragraphen)

- "Einkommenssteuer fiir Einzelper

sonen" vom 10.September 1980 (15 

Paragraphen)

- "Detaillierte Ausfiihrungsbestim- 

mungen und -vorschriften fiir die 

Durchflihrung des Einkommenssteu- 

ergesetzes fiir Einzelpersonen" vom 

14.Dezember 1980 (27 Paragraphen)

- "Regeln fiir die vereinheitlichte 

Industrie- und Handelssteuer" vom

11.November 1958 (19 Paragra

phen )

- "Detaillierte Ausflihrungsbestim- 

mungen und -vorschriften fiir die 

Durchflihrung der Regelungen liber 

die vereinheitlichte Industrie-und 

Handelssteuer" vom 13.November 

1958(35Paragraphen)

- "Vorlaufige Bestimmungen liber 

Fahrzeug- und Schiffslizenzplaket- 

tensteuern" vom 13.September 1951 

(18 Paragraphen)

- "Vorlaufige Regelungen liber die 

Besteuerung von stadtischem 

Grundbesitz" vom 8.August 1951 (19 

Paragraphen)

- "Regelungen fiir die Besteuerung 

der Transporteinkommen von Schif- 

fen fremder Nationalitat" vom 

21.Juni 1974 (5 Paragraphen)

- "Vorlaufige Regelungen des Fi- 

nanzministeriums liber die Reduzie- 

rung oder die Aufhebung von Ein- 

kommenssteuern im Hinblick auf 

Zinsen, die von auslandischen Fir

men in China verdient werden" vom 

1. Januar 1983 (6 Paragraphen )

- "Vorlaufige Regelungen. des Fi- 

nanzministeriums liber die Reduk- 

tion oder die Aufhebung der Ein- 

kommensbesteuerung auf Gebiihren 

fiir die Benutzung von geschiitzter 

Technologie" vom 1.Januar 1983 (4 

Paragraphen)

2.1.7.

Zollrecht

- "Vorlaufige Bestimmungen liber 

die Anwendung der Import- und Ex- 

porttarife der VR China" vom 4.Mai
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1951(16 Paragraphen)

- "Vorlaufige Regelungen uber die 

Erhebung von Tonnagezdllen" vom 

29.September 1952 ( 15 Paragra

phen )

- "Regelungen zur Beaufsichtigung 

und Kontrolle der internationalen 

Zivilluftfahrt durch den chinesi- 

schen Zoll" vom l.Oktober 1974 (26 

Paragraphen)

- "Regelungen zur Beaufsichtigung 

und Kontrolle des Imports von Gfi— 

tern ftir Ausstellungen durch den 

chinesischen Zoll" vom 3.November 

1975(20Paragraphen)

- "Regelungen fiber die Erhebung 

von Einfuhrzbllen auf Waren im 

Passagiergepack und auf personli- 

che Postpakete" vom 1.August 1978 

(7 Paragraphen)

- "Vorlaufige Zollregelungen zur 

Beaufsichtigung und Kontrolle liber 

Gepack und Begleitgiiter von ein- 

und ausreisenden tiberseechinesen 

und anderen Passagieren" vom

23.Marz 1978

- "Zolleitlinien fiir Passagiere" von 

1977 (6 Abschnitte)

- "Zollregelungen liber den Import 

von persbnlichem Gepack und Gii- 

tern durch Personal auslandischer 

Olkompanien bei der Einreise nach 

China zum Zwecke der Teilnahme an 

der kooperativen Exploration von 

Offshore-Ol" vom 1 .April 1982 (4 Pa

ragraphen )

- "Regelungen des Finanzministe- 

riums und der Allgemeinen Zollver- 

waltung im Hinblick auf die Erhe

bung und den ErlaB von Zbllen so- 

wie die Zahlung der vereinheitlich- 

ten Industrie- und Handelssteuern 

auf Importe und Exporte fur die chi- 

nesisch-auslandische kooperative 

Ausbeutung von Offshore-Ol" vom 

1.April 1982 (4 Abschnitte)

2.1.8.

Vorschriften zur Inspektion, Qua

rantine und Grenzkontrolle

- "Einstweilige Vorschriften uber 

die Inspektion und die Untersu- 

chung von Import- und Exportwa- 

ren" vom 3.Januar 1954 (13 Para

graphen )

- "Grenz-, Gesundheits- und Qua- 

rantanevorschriften der VR China" 

vom 23.Dezember 1957 (8 Paragra

phen )

- "Regeln zur Durchfiihrungssiche- 

rung der Grenz-, Gesundheits- und 

Quar antanebestimmungen der VR 

China" vom 19.September 1977 (110 

Paragraphen)

- "Quarantaneregelungen ftir tieri- 

sche und pflanzliche Importe und 

Exporte" vom 4,Juni 1982 (34 Para

graphen )

- "Bestimmungen liber Einreise, 

Ausreise, Durchreise, Aufenthalt 

und Reisen von Auslandern" vom 

13. April 1964(19Paragraphen)

2.1.9.

Vertretungen auslandischer Unter- 

nehmen in China

- "Einstweilige Regelungen liber die 

Kontrolle von Vertretungen auslan

discher Unternehmen in China" vom 

30.Oktober 1980 (20 Paragraphen )

- "Bekanntmachung der Allgemei

nen Verwaltung fiir Industrie und 

Handel der VRChina im Hinblick auf 

die Registrierung von Vertretungen 

auslandischer Unternehmen" vom 

8.Dezember 1980 (6 Abschnitte )

1985 wurden 13 Firmenvertretungen 

in Beijing wegen Verletzung chine- 

sischer Gesetze bestraft. Vier er- 

hielten schriftliche Warnungen, 

acht wurden mit Geldstrafen be- 

dacht und eine wurde "entregi- 

striert", namlich die Sakuruba Co. 

Ltd. of Japan, die erst im November 

1984 eingetragen worden war. An- 

fang 1985 hatte sie entgegen der 

Vorschrift, daB Firmenvertretun

gen keine direkten Geschafte tati- 

gen durfen , mit einem Tianj iner Un

ternehmen einen Vertrag liber Fahr- 

zeuge in Hbhe von 700.000 RMB ge- 

schlossen. Die Firma hatte mit ih- 

rem chinesischen Partner verein- 

bart, daB sie Renminbi zu giinstige- 

ren Austauschraten zahlen werde 

als dies nach der offiziellen Festle- 

gung der Fall war. Da das Biiro die 

daraufhin von der General Admin

istration of Industry and Commerce 

verhangte Strafe nicht begleichen 

wollte, wurde sein Registrations- 

zertifikat zurtickgenommen.

Andere Firmen hatten unter Umge- 

hung der offiziellen chinesischen 

Personalvermittlungsstellen direkt 

Personal angestellt. Wiederum an

dere hatten den Wechsel ihres Na- 

mens, ihres Geschaftsbereichs und 

ihrer Biiroadresse nicht angege- 

ben.

Allein 1985 haben sich 517 Firmen- 

reprasentanzen in China niederge- 

lassen. Bis Anfang Mai 1986 gab es 

in ganz China 1.448 solche Vertre

tungen, die auf 26 Stadte verteilt 

waren - davon 730 in Beijing , 240 in 

Guangzhou , 202 in Shanghai und 102 

in Shenzhen (CEN 1986, Nr.17, 

S.7f.).

2.1.10.

Warenzeichen, Patente und Techno- 

logietransfer

- "Warenzeichengesetz der VR Chi

na" vom 23.August 1982 (43 Para

graphen )

- "Patentgesetz" vom 12.Marz 1984 

(69 Paragraphen) (vgl. dazu Text 

und Kommentar in C.a., Juni 1984,

S.331-349)

- "Ausflihrungsbestimmungen zum 

Patentgesetz" vom 19.Januar 1986 

(96 Paragraphen)

- "Regelungen liber Technologieim- 

portvertrage des Staatsrats" vom

24.Mai 1985 (13 Paragraphen) (ge- 

regelt sind Vertrage, die die Uber- 

tragung gewerblicher Schutzrech- 

te, technischen Know-hows und 

technische Dienstleistungen betref- 

fen. Die importierte Technologie 

muB neuesten Standard aufweisen 

und auBerdem bestimmten Zwecken, 

vor allem der chinesischen Export- 

fahigkeit, dienlich sein, und au

Berdem soil sie der Nutzung der hei- 

mischen Rohstoffe, der Schonung 

der Umwelt, der Arbeitssicherheit 

und der Verbesserung des Manage

ments dienen. Eine Geheimhal- 

tungsvereinbarung ist zulassig, 

und zwar maximal fiir zehn Jahre .)

- ' Ausffihrungsregelungen fiir die 

Uberpriifung und Genehmigung von 

Technologieimportvertragen" vom 

18.September 1985

- "Regelungen fiber das Verfahren 

bei der Priifung und Billigung von 

Technologieimportvertragen" vom 

26.August 1985 (12 Paragraphen )

- "Regelungen liber die Kontrolle 

von Tech nolog ie-Importvertragen" 

vom 14. Mai 1985

Unter die Regelungen fallen Paten 

te, Technologietransfers, Lizen- 

zen, technologische Prozesse, Do- 

kumentationen, Produktdesign, 

Qualitatskontrolle sowie technische 

Dienste. Die importierten Technolo- 

gien miissen modern und anwendbar 

sein. Nach Art.12 soil das AuBen- 

handelsministerium Ausftihrungs- 

bestimmungen formulieren (Naheres 

C.a.,Juni 1985, U 31).

- Davon zu unterscheiden sind die 

"Vorlaufigen Regelungen des 

Staatsrats zum Technologietrans- 

fer" vom lO.Januar 1985 (7 Ab

schnitte) (zielt auf einen schnelle- 

ren Umlauf der "Ware Technik" im 

Binnenverkehr ab)

2.1.11.

Rohstoffrecht

- "Regelungen fiber die Ausbeutung 

von Offshore-Ol in Zusammenarbeit 

mit auslandischen Unternehmen" 

vom 3O.Januar 1982 (31 Paragra

phen )

- "Forstgesetz der VR China" vom 

23.Februar 1979 (42 Paragraphen), 

ersetzt durch das "Forstgesetz" vom 

l.Januar 1985

- "Detaillierte Bestimmungen zum 

Forstgesetz" vom 28.April 1986

- "Gesetz zum Schutz der Umwelt" 

vom 13.September 1979 (33 Paragra-
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phen)

- "Regelungen uber die Requirie- 

rung von Land fur den nationalen 

Aufbau" vom 14.Mai 1982 (33 Para- 

graphen)

2.1.12.

Vertragsrecht

- "Wirtschaftsvertragsgesetz" vom

13.Dezember  1981 (Binnenwirt- 

schaftsrecht) (57 Paragraphen )

- "Einstweilige Regelungen liber 

das Notarwesen der VR China" vom 

13. April 1982 (30 Paragraphen)

- "Gesetz liber Wirtschaftsvertr age 

mit dem Ausland" vom 21. Marz 1985 

(43 Paragraphen) (vgl. Text und 

Kornmentar in C.a., August 1985, 

S. 539-544; C.a., September 1985, 

S.607f.)

- Fur den Binnenverkehr gelten au- 

Berdem eine Reihe von Ausflih- 

rungsbestimmungen, die zur Er- 

ganzung des (binnenwirtschaftli- 

chen) Wirtschaftsvertragsgesetzes 

erlassen warden, die aber auch 

Analogierecht fiir AuBenhandels- 

fragen liefern. namlich die "Werks- 

vertragsbestimmungen" vom 20.De- 

zember 1984 (26 Paragraphen), die 

"Darlehensvertragsbestimmungen" 

vom 28.Februar 1985 (24 Paragra

phen), die "Bestimmungen liber die 

Gewahrung von Darlehen statt Zu- 

schlissen" vom 14.Dezember 1984 (40 

Paragraphen), die "Lagerver- 

tragsbestimmungen" vom 25.Sep

tember 1985 (29 Paragraphen), die 

"Nichtigkeitsregeln" vom 25.Juli

1985 (3 Abschnitte), die "Bau- und 

Montageleistungsregelungen" vom 

8. August 1983 (29 Paragraphen) 

und die "Kaufvertragsregelungen 

fiir Landwirtschaftsprodukte" vom 

23.Januar 1984 (24 Paragraphen) 

sowie die "Vertragsregelungen fiir 

Industrie- und Hiittenprodukte" 

vom 23.Januar 1984 (44 Paragra

phen ).

- "ZivilprozeBordnung" vom 8.Marz 

1982 (205 Paragraphen) (Text und 

Kornmentar in C.a., Marz 1982, 

S.135-157) und dazu erganzend: 

"Bestimmungen zu den ZivilprozeB- 

kosten" vom 30.August 1984 (15 Pa

ragraphen )

- "Zivilgesetzbuch" vom 12.April

1986 (155 Paragraphen) (Text und 

Kornmentar in C.a., Mai 1986, 

S.288-311) 

- "Regelungen liber Hauser im Pri- 

vateigentum von Auslandern" vom 

25. August 1984 (8 Abschnitte)

2.1.13.

Sch iedsgerichtsrecht

- "Provisorische Regeln liber das 

Verfahren der AuBenhandels- 

schiedskommission des Chinesi- 

schen Rats fiir die Fbrderung des 

AuBenhandels" vom 31.Marz 1956

(38 Abschnitte)

- "Einstweilige Verfahrensregelun- 

gen fiir die Meeresarbitragekom- 

mission des Chinesischen Rats fiir 

die Fbrderung des AuBenhandels" 

vom 8.Januar 1959 (40 Abschnitte)

- "Bekanntmachung des Allgemei- 

nen Amtes des Staatsrats liber die 

Ausdehnung des Zustandigkeitsbe- 

reichs der Meeresarbitragekommis- 

sion und liber die Erweiterung ihrer 

Mitgliedschaft" vom 2.September 

1982

- "Einstweilige Vorschriften des 

CCP1T fiir die Berechnung von Mari- 

neschaden" (Meeresschaden) vom 

l.Januar 1975 (8 Paragraphen)

- "Schiedsregeln fiir Wirtschafts- 

vertrage" vom 22.August 1983 (38 

Paragraphen) (gilt nur fiir Binnen- 

wirtschaftsvertrage. Fiir die Au- 

Benwirtschaft werden die beiden 

oben erwahnten Schiedsgerichte 

beim CCPIT tatig .)

2.1.14.

Seerecht

- "Regelungen zur Aufsicht und 

Kontrolle liber auslandische Schif- 

fe" vom 22. August 1979 (53 Paragra

phen )

- "Gesetz liber Sicherheit im Seever- 

kehr" vom 2.September 1983

2.1.15.

AuBenwirtschaftlich relevante Vor

schriften

- "Gewerkschaftsgesetz der VR Chi

na" vom 28.August 1950 (26 Para

graphen )

Wichtig fiir das Verstandms auBen- 

wirtschaftlicher Entscheidungs- 

prozesse sind auch folgende, auf 

den ersten Blick ausschlieBlich 

binnenwirtschaftlich orientierte 

Regelungen:

- "Vorlaufige Bestimmungen zur 

Verbesserung des Plansystems" vom 

31.August 1984 (12 Abschnitte) 

(enthalten Bestimmungen liber Pro- 

duktions-, Investitions-, Mate- 

rialzuteilungs-, Devisenverwen- 

dungs-, Lohn- und AuBenhandels- 

plane)

- "Statistikgesetz" vom 8.Dezember 

1983

- Erklarung des Staatsrats zur wei- 

teren Ausrichtung der "Gesell- 

schaften" vom 20.August 1985 

(bringt Vorschriften liber die Tren- 

nung von Staatsorganen und Wirt- 

schaftsunternehmen , liber die Vor- 

aussetzungen eines akzeptablen 

Geschaftsbetriebs, liber Genehmi- 

gung und Registrierung etc.)

- "Vorlaufige Bestimmungen zur Re

gistrierung von Gesellschaften" 

vom 14.August 1985 (20 Paragra

phen ) (gilt fiir rein chinesische Be- 

triebe und enthalt wichtige Bestim

mungen zum Allgemeinen Gesell- 

schaftsrecht)

- "Vorlaufige Regelungen liber 

staatliche Industrieunternehmen" 

vom 1. April 1983 (84 Paragraphen ) 

(die Magna Charta des reformeri- 

schen Industriebetriebs, durch die 

vor allem betriebliche Teilautono- 

mie eingeraumt wird)

- "Vorlaufige Bestimmungen des 

Staatsrats liber einen weiteren 

Schritt zur Ausdehnung der Autono- 

mie von Staatsunternehmen" vom 

10.Mai 1984 (10 Abschnitte) (vgl. 

Text und Kornmentar in C . a ., August

1984, S.456ff. )

- "Bestimmungen des Staatsrats 

liber Geschaftszusammenschllisse  

durch Werktatige in Stadten und 

Kleinstadten" vom 13.April 1983 (19 

Abschnitte) und

- "Bestimmungen des Staatsrats 

liber stadtische und kleinstadti- 

sche Kollektivunternehmen" vom

14.April 1983 (30 Abschnitte). Beide 

Bestimmungen gleichen sich darin, 

daB sie auf freiwilliger Basis zu- 

stande kommen, daB sie haupt- 

sachlich auf Dienstleistungen und 

einfachere Giiter (Handel, Repara- 

tur, Transport, Kiiche, Bearbei- 

tung liberlassener Materialien nach 

bestimmten Mustern etc.) gerichtet 

sind, daB sie nur kleineren Umfang 

aufweisen und daB sie - eben -kol- 

lektiv organisiert sind, sie unter- 

scheiden sich aber voneinander da- 

durch, daB die "Geschaftszusam- 

menschltisse' eher lose Verbindun- 

gen sind, wahrend die "stadtischen 

Kollektivunternehmen" einen hohe- 

ren Integrationsgrad aufweisen 

und deswegen auch als juristische 

Personen anerkannt werden (weite- 

re Einzelheiten hierzu C.a., Marz

1985, S. 169 f.).

Neben den hier erwahnten Staatsbe- 

trieben und den beiden Arten von 

stadtischen Kollektivbetrieben, die 

auf dem Lande durch Volkskommu- 

nen und Produktionsbrigaden er- 

ganzt werden, gibt es auch noch die 

Privat- und die Mischbetriebe.

- Die Privatunternehmen sind durch 

die Regelung vom 7.Juli 1981 zuge- 

lassen.

- Daneben gibt es noch Bestimmun

gen des. Staatsrats vom l.Juli 1980 

liber Mischbetriebe, d.h. also Ver- 

bindungen zwischen staatlichen 

und kollektiven, zwischen staatli

chen und privaten sowie zwischen 

kollektiven und privaten Betrieben

- und zwar sowohl in Form echter 

Gemeinschaftsunternehmen (Joint 

Ventures) als auch in eher losen 

Kombinationen. Hierzu werden Ver- 

bindungsabkommen geschlossen 

und Verbindungsausschiisse eta- 

bliert (8 Abschnitte).
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- AuBerdem hat der Staatsrat am 

17.Oktober 1980 "Einstweilige Rege- 

lungen hinsichtlich Entwicklung 

und Schutz des sozialistischen 

Wettbewerbs" erlassen (10 Ab- 

schnitte).

- Wichtig fur das Verstandnis von 

Reformbetrieben sind auch die ver- 

schiedenen Bestimmungen zur Um- 

stellungder Einzelbetriebe von der 

Gewinnabfiihrung auf die Steuerab- 

fiihrung (u .a. vom 12.April 1983).

2.2.

Volkerrechtliche AuBenwirt-

schaftsregelungen

Im Zusammenhang mit dieser Ge- 

setzgebungstatigkeit ware auch 

noch auf die von der Volksrepublik 

getroffenen vblkerrechtlichen Au- 

Benwirtschaftsregelungen hinzu- 

weisen, die drei Arten von Abkom- 

men umfassen, namlich Investi- 

tionsschutz-, Doppelbesteuerungs- 

und Kreditabkommen (Naheresdazu 

C . a., Marz 1985, S. 181 f.). Hier ei- 

nige Hinweise auf die chinesische 

Praxis im Hinblick auf die Investi- 

tionsschutzabkommen, mit denen 

ein Doppelzweck verbunden ist, 

namlich einerseits eine Sicher- 

heitsgarantie der chinesischen Re

gierung und andererseits die 

Schaffung von Voraussetzungen fur 

Risikogarantien im Herkunftsland. 

Vier Besonderheiten sind zu erwah- 

nen: Es gibt keine "Inlanderbe- 

handlungs"-Klausel, es gelten Be

sonderheiten bei der Entschadi- 

gung, der Devisentransfer unter- 

liegt der Kontrolle und viertens 

mbchte sich China vorerst nicht au- 

tomatisch der Gerichtsbarkeit einer 

bestimmten Schlichtungsstelle un- 

terwerfen (ausfiihrlich hierzu 

C.a., Marz 1985, U 29).

2.3.

Das zukunftstrachtige "Gesetzesamt 

des Staatsrats"

Die Gesetzgebungsarbeit wird neu- 

erdings dadurch intensiviert, daB 

im April 1986 das "Gesetzesamt des 

Staatsrats" (guowuyuan fazhi ju) 

eingerichtet wurde, und zwar durch 

Zusammenlegung der Hauptabtei- 

lung fiir Gesetze unter dem Haupt- 

biiro des Staatsrats mit dem For- 

schungszentrum des Staatsrats fiir 

Wirtschaftsgesetzgebung.

DasneueAmt soil die Arbeit samtli- 

cher Staatsratsorgane koordinie- 

ren, archivieren und edieren (20). 

Wie auch im Westen ist zu unter- 

scheiden zwischen Rechtsverord- 

nungen, die der Staatsrat allein 

beschlieBen kann, und formellen 

Gesetzen , die vom Nationalen Volks- 

kongreB zu verabschieden sind, 

welchletzterer freilich seinerseits 

eigene Gesetzgebungsgremien hat, 

namlich die NVK-Gesetzeskommis- 

sion und den RechtsausschuB des 

Standigen NVK-Ausschusses.

2.4.

Subsidiar-Regelungen

Soweit das bisherige (und kiinftige) 

Recht Liicken offenlaBt, ist im oben 

erwahnten "Gesetz liber Wirt- 

schaftsvertrage mit dem Ausland" 

(vom 21.3.1985) Vorsorge getroffen .

Einerseits heiBt es dort namlich, 

daB dann, "wenn in den Gesetzen 

der VR China eine Regelung fehlt, 

die internationalen Gepflogenhei- 

ten gelten" (§5, Abs.3), zum an- 

dern wird (in § 5, Abs.l) das Recht 

der Vertragspartner betont, sich 

auf eine Rechtsordnung zu einigen, 

die fiir die Beilegung von Streitig- 

keiten liber ihren Vertrag geeignet 

ist. "Falls sie keine Wahl treffen, 

wird das Recht jenes Landes ange- 

wendet, das die engste Verbindung 

zu dem Vertrag hat." Der chinesi

sche Gesetzgeber verwendet hier al

so Internationales Privatrecht, um 

Liicken in der eigenen Rechtsord

nung zu iiberwinden. Auch hier wie- 

derum zeigt er sich von einer hbchst 

flexiblen Seite! Jeder Praktiker 

freilich weiB , daB es letztlich nicht 

auf gesetzliche Regelungen und 

auch nicht auf vertragliche Abma- 

chungen als solche, sondern auf 

das gegenseitige dauernde Ver- 

trauen ankommt. "Nicht juristisch, 

sondern anstandig" - diese Devise 

gilt auch hier!

Man muB "die richtigen Leute ken- 

nen", muB sie sich zu "alten Freun- 

den" gemacht haben und muB ihr 

Vertrauen besitzen.

Davon abgesehen, sollte hier jedoch 

betont werden, daB der Verweis auf 

die "internationalen Gepflogenhei- 

ten" einer Revolution in der volks

republik anischen Rechtsgeschichte 

gleichkommt!

3.

Regionalisierung der AuBenwirt- 

schaftsbeziehungen

Man braucht kein Prophet zu sein, 

um voraussagen zu konnen, daB die 

Regionen in der AuBenwirtschaft 

ihr Eigengewicht kiinftig immer 

starker auf die Waage bringen . Die

se Tendenz ergibt sich einmal aus 

der Schwerkraft einer langen Tra

dition, sie wird aber auch dadurch 

belebt, daB die Reformer inzwi- 

schen ein Entwicklungsprogramm 

entworfen haben, das den Eigenar- 

ten der Regionen starker Rechnung 

tragt als es in den ersten dreiBig 

Jahren der Volksrepublik der Fall 

gewesen war.

China ist ein Subkontinent mit ex- 

tremen regionalen Unterschieden 

sowohl in der Rohstoffausstattung 

als auch im aktuellen technologi- 

schen und wirtschaftlichen Ent- 

wicklungsstand.

Lange Zeit hat die Tendenz bestan- 

den, empfindliche Industrien von 

der strategisch gefahrdeten Kliste 

weg ins Hinterland - in die "zweite 

und dritte Linie" - zu verlegen. 

Diese Strategic scheint heute ver- 

gessen, nachdem der Kiistenbereich 

(man denke an die Eroffnung der 14 

Kiistenstadte, an die Wirtschafts- 

sonderzonen und an die Delta-Er- 

schlieBungsprogramme) wahrend 

der letzten Jahre einsam in den Vor- 

dergrund geriickt sind.

3.1.

Drei Entwicklungs-"Streifen"

Heutzutage wird die Volksrepublik, 

wie im 7. Flintjahresplan vorgese- 

hen, von den Reformern in drei 

langgestreckte Nord-Siid-Streifen 

aufgeteilt, die sukzessive zu ent- 

wickeln sind, und zwar - den ak

tuellen Entwicklungsmbglichkeiten 

entsprechend - von Ost nach West.

3.1.1.

Der Ostglirtel

Da ist erstens der Ostglirtel, zu dem 

sieben Provinzen, drei direkt der 

Zentralregierung unterstehende 

Stadte und eine Autonome Region 

gehbren, namlich die Provinzen 

Liaoning, Hebei, Shandong, Jiang

su, Zhejiang, Fujian und Guang

dong, ferner die Autonome Region 

Guangxi und die drei "reichsunmit- 

telbaren" Stadte Beijing, Shanghai 

und Tianjin (die Karte der drei 

Wirtschaftszonen ist abgedruckt in 

C.a. , April 1986, S.224).

Der bstliche Wirtschaftsglirtel steht 

in der Gunst der Planer am hbch- 

sten. Man will hier die Entwicklun- 

gen mit besonderer Geschwindigkeit 

vorantreiben, um dann von hier 

aus in Richtung Westen Impulse 

weitervermitteln zu konnen. Hoch- 

technologie (in engem Kontakt mit 

dem Ausland), Infrastruktur 

(Energie, Transportwesen, Hafen- 

ausbau), Verbesserung der land- 

wirtschaftlichen Produktionsmix- 

tur im Sinne der 1979 beschlossenen 

Diversifizierungspolitik und Ter- 

tiarindustrien stehen hier im Vor- 

dergrund . Flint politische MaBnah- 

men werden fiir zweckmaBig gehal- 

ten, namlich technische Erneue- 

rung der vier alten Industriestadte 

Shanghai, Tianjin, Shenyang und 

Dalian, zweitens die Einrichtung 

von Wirtschaftssonderzonen, offe- 

nen Stadten und Deltazonen, drit- 

tens die Verscharfung der Anforde- 

rungen an kritische Industrien, 

seien sie nun umweltverschmut- 

zend, energie- und rohmaterialien- 

fressend oder aber allzu biirokra- 

tisch administriert, viertens die 

Verlegung von Produktionsstatten 

an rohstoff- und transportgiinstige 

Orte sowie die Herstellung betriebs- 

adaquater horizontaler Verbindun- 

gen, und schlieBlich die bewuBtere 

Lokalisierung und punktuelle Zu- 

sammenf assung von modernen Tech- 

nologien in Industrieparks.
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3.1.2.

Der Zentralgiirtel

Der Zentralgiirtel umfaBt acht Pro- 

vinzen und eine Autonome Region, 

namlich Heilongjiang, Jilin, Shan

xi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hunan 

und Hubei sowie die AR Innere Mon

golei. Hier liegt seit 1950 das 

Hauptgewicht bei der Schwerindu- 

strie sowie im Hlittensektor. Logi- 

scherweise ist hier hauptsachlich 

der Elektrizitats-. Kohle-, Erdbl-, 

Buntmetall-, Phosphatminen- und 

Baustoffsektor zu entwickeln, da- 

neben der Maschinenbau und die 

landwirtschaftliche Diversifizie- 

rung. Vier Aufgaben stehen im Vor- 

dergrund, namlich, wie bereits er- 

wahnt, Energie- und Rohmateria- 

lienentwicklung sowohl mit Hilfe 

der hier lagernden Kohle als auch 

der Hydroenergie des Yangzi, zwei- 

tens technische Umgestaltung der 

Schwermaschinen-Stadte Harbin, 

Qiqihar, Taiyuan, Luoyang und 

Changchun, drittens Intensivie- 

rung des Getreide-, Sojabohnen-, 

Olpflanzen- und Zuckerriibenan- 

baus: Hier liegen ja einige der Ge- 

treidekammern Chinas, angefangen 

von den schwarzen Boden Heilong- 

jiangs im Norden bis zur zentral- 

siidlichen Seenplatte und die Wei- 

den der Inneren Mongolei, die sich 

fur Viehzucht eignen. Viertens sind 

die Hauptwasserwege sowie die Ei- 

senbahn-, StraBen- und Wasser- 

transportdienste in Ost-West-Rich- 

tung weiter auszubauen.

3.1.3.

Der Westgiirtel

Der Westgiirtel schlieBlich umfaBt 

sechs Provinzen und drei Autonome 

Regionen, namlich Sichuan, Yun

nan, Guizhou, Shaanxi, Gansu, 

Qinghai sowie die Autonomen Regio

nen von Tibet, Ningxia und Xin

jiang. Entsprechend den natiirli- 

chen Gegebenheiten sind dort vor 

allem Land- und Forstwirtschaft 

sowie Viehzucht weiterzuentwickeln 

und die riickstandigen Transport- 

verbindungen zu verbessern . Dane- 

ben sollen die dort lagernden Roh- 

stoffe erschlossen und Einrichtun

gen fiir die Energieerzeugung er- 

stellt werden . Bis 1990 erwartet man 

im Westgiirtel eine Minimum von 

93Mrd.kWh Elektrizitat, von 

180 Mio.t Kohle, von 8Mio.t Rohdl, 

7Mio.t Stahl, 90 Mio.t Getreide, 

5,6Mio.t Fleisch, 700.000t Tabak 

und 500.000t Phosphatdiinger (21).

Was hier deutlich wird, laBt sich in 

einem Satz zusammenf assen : "China 

entdeckt (wieder) die Regionalpoli- 

tik." Zugestandnisse werden nicht 

nur an die Autonomie der Betriebe. 

sondern auch an die Selbstandig- 

keit der Regionen gemacht. Der 

7. Fiinfjahresplan gibt hier nur 

rahmenhafte Vorgaben. Verwirk- 

licht werden kbnnen die Ziele letzt- 

lich nur dann, wenn den betreffen- 

den Regionen wachsende Mitgestal- 

tungsrechte eingeraumt werden. 

Damit aber sind auch die Weichen 

fiir vitalere auBenwirtschaftliche 

Beziehungen der Provinzen ge- 

stellt. Die Kiistenregionen sind oh- 

nehin seit langem aus dem Dornrbs- 

chenschlaf erwacht; inzwischen 

reiben sich aber auch die Provinzen 

und Regionen im Hinterland den 

Schlaf aus den Augen. Sie wollen in 

Eigenregie tatig werden und nicht 

immer nur auf die Initiative der 

fernen Zentralbiirokratie warten. 

Sie entwickeln ihre eigenen Roh- 

stofflager, ihre Transportkapazi- 

taten und haben inzwischen sogar 

schon eigene Fluglinien etabliert - 

das oben erwahnte Beispiel des An- 

kaufs von Boeing-Diisenverkehrs- 

flugzeugen durch die Provinz Yun

nan ist ein Beispiel daftir.

3.2.

Entwicklungs- und Wirtschaftsson- 

derzonen als Ausdruck der Regiona- 

lisierung

Die Dezentralisierung nimmt pro

portional zur "Offnung" zu. Bei der 

"Offnungspolitik" sind mehrere 

Aspekte zu unterscheiden , namlich 

die funktionelle Offnung (d.h. die 

Vervielfachung der Organe und die 

Dezentralisierung der Entschei- 

dungsgewalt im AuBenwirtschafts- 

bereich), die "zeitliche Offnung" 

(gab es friiher nur zwei Messen pro 

Jahr, so sind heutzutage uberall 

und zu jeder Zeit Geschaftsankniip- 

fungsmoglichkeiten gegeben) und 

drittens die "brtliche Offnung". 

Hier gibt es zahlreiche Schlagworte 

wie "Exportverarbeitungszonen", 

"Wirtschaftszonen", "Wirtschafts- 

sonderzonen" etc. (22).

3.2.1.

Vier Entwicklungsetappen ver- 

schiedener Wirtschaftszonen

Historisch kann man heute folgende 

Sequenz unterscheiden:

- Zuerst wurden (und zwar seit 

1980) die bekannten und inzwischen 

schon so haufig beschriebenen vier 

Wirtschaftssonderzonen in den Pro

vinzen Guangdong und Fujian ein- 

gerichtet.

- 1984 kam es dann zur "Offnung" 

von 14 Kiistenstadten sowie der In- 

sel Hainan als Absorptionszentren 

fiir Know-how, Kapital und Manage

ment (23).

- 1985 bffnete die Regierung zum 

selben Zweck drei weitere Zonen, 

namlich das Yangzi-FluBdelta,.das 

PerlfluBdelta und das Gebiet 

Zhangzhou - Quanzhou - Xiamen in 

Siidfujian (24) . Das Yangzi(Chang- 

jiang)-Delta ist das reichste Gebiet 

Chinas und bietet ideale Grundla- 

gen fiir die Entwicklung der Indu

strie. Die anderen beiden "Dreiek- 

ke" liegen in den Subtropen, besit- 

zen giinstige landwirtschaftliche 

Bedingungen und verfiigen auBer- 

dem liber enge Verbindungen mit 

Hongkong, Macau und den iibersee- 

ischen Gebieten. All diese Regionen 

sollen, wie es bereits im Zehn- 

Punkte-BeschluB vom Oktober 1984 

steht, "zuerst reich" werden .

- Ein vierter Schritt wurde eben- 

fallsi.J. 1985 getan, als die Regie

rung namlich beschloB, acht Hafen 

in den Provinzen Guangdong, Liao

ning und Shandong zu bffnen. Vor 

allem durch die Hereinnahme der 

Halbinseln Liaodong und Shandong 

wird ein "offener" Kiistenstreifen 

vom nordchinesischen Dalian bis 

hinunter zum siidchinesischen Bei- 

hai hergestellt. 1986 sollen weitere 

Hafen gebffnet werden, darunter 

der FluBhafen von Nanjing. Nan

jing liegt weit im Landesinneren. 

Die letzten auslandischen Schiffe 

kreuzten auf dem Yangzi i.J. 1949. 

Seitdem waren fiir sie chinesische 

Inlandsgewasser tabu . Man erinne- 

re sich auch daran, daB noch im 

Spatsommer 1926 in der Provinz Si

chuan der "Zwischenfall von Wan- 

xian" stattgefunden hatte. Ein Mi- 

litarmachthaber hatte damals ver- 

sucht, am Yangzi zwei englische 

FluBdampfer fiir Truppentranspor- 

te zu beschlagnahmen, woraufhin 

die Briten mit Kanonenbooten den 

Ort des Zwischenfalls, namlich 

Wanxian, beschossen und dabei 

mehrere Hundert Tote hinterlieBen. 

Man stelle sich einmal vor, ein chi- 

nesisches Kanonenboot fiihre den 

Rhein hoch, legte NeuB in Asche und 

bombardierte Bonn!

So lange ist das in China aber alles 

noch nicht her! Wie es scheint, hat 

das neue China die Demtitigungen 

von friiher inzwischen vergessen 

und zieht nunmehr einen SchluB- 

strich unter die Vergangenheit. Die 

Offnung des Hafens von Nanjing je- 

denfalls ist ein deutliches Signal in 

dieser Richtung! China hat inzwi

schen auch eigene Lotsenbiiros in 

Shanghai, Nantong, Zhangjia- 

gang, Zhenjiang und Nanjing ein- 

gerichtet, damit die auslandischen 

Schiffe Abschnitt fiir Abschnitt si- 

cher den Yangzi hmaufgelangen. 

In Nanjing selbst gibt es 39 Docks 

auf einer Strecke von rd. 50km, 

darunter acht Tiefwasserdocks, an 

denen Schiffe bis zu 25.000 BRT fest- 

machen kbnnen. Dieser grbBte Bin- 

nenhafen Chinas soli dazu beitra- 

gen, das chinesische Hinterland 

starker in den OffnungsprozeB mit 

einzubeziehen. Wohlgemerkt: Die 

oben erwahnten "14 Stadte" waren 

Ansiedlungen . im_ Kiistenstreifen_. 

Mit Nanjing erbffnet sich die neue 

Dimension des Binnenbereichs !

Das Fehlen von geeigneten Hafen 

gait bisher als Haupthindernis fiir 

den Export der Provinzen im Lan

desinneren. Um hier Abhilfe zu 

schaffen, haben die beiden Provin

zen Sichuan und Shanghai im Ja- 

nuar 1986 ein Abkommen liber ge- 

meinsame Exportgeschafte unter- 

zeichnet. Vertragspartner sind ei-



CHINA aktuell -447- Juli1986

nerseits die Import-und Exportge- 

sellschaft der Provinz Sichuan fur 

Getreide, 01 und Nahrungsmittel 

und auf der anderen Seite die Im

port- und Exportgesellschaft der 

Stadt Shanghai fur Nahrungsmittel. 

In dem Vertrag ubernimmt Sichuan 

die Verpflichtung rechtzeitiger Ab- 

lieferung, wahrend Shanghai fur 

den Absatz der Waren im Ausland 

verantwortlich ist. Beide Seiten 

versprechen sich Gewinne im kiinf- 

tigen Exportgeschaft.

3.2.2.

Unterschiede zwischen den "Zonen"

Welche Unterschiede bestehen nun 

eigentlich zwischen den Entwick- 

lungszonen in den 14 Kiistenstadten 

sowie in den FluBdreiecken einer- 

seits und den WSZen (Wirtschafts- 

sonderzonen) andererseits?

Vier Differenzen lassen sich im we- 

sentlichen feststellen:

- In den WSZen erfolgen Investitio- 

nen auf nahezu jedem Gebiet, in den 

EZen dagegen ist die Zusammenar- 

beit auf Innovationsbereiche be- 

schrankt.

- Was die Steuervergiinstigungen 

anbelangt, so zahlen Joint Ventures 

in den WSZen nur 15%, gleichgiil- 

tig, ob sie produktiv oder unpro- 

duktiv sind. In den EZen dagegen 

genieBen nur produktive Unterneh- 

men solche Vorteile.

- Beim Import von Ausriistungen und 

Rohstoffen konnen Produktionsmit- 

tel und auch zahlreiche Konsumgii- 

ter in die WSZen zollfrei importiert 

werden, in den EZen dagegen gilt 

dies nur fur Produktionsmittel.

- In den WSZen sind chinesisch- 

auslandische Joint Ventures, Ko- 

operative Unternehmen und Unter- 

nehmen in auslandischem Alleinei- 

gentum die Hauptunternehmensfor- 

men. In den EZen dagegen sind es 

tendenziell die staatseigenen Un

ternehmen, die die fiihrende Rolle 

spielen.

Die EZ-Politik gilt sowohl fur die 

drei geoffneten Deltas als auch fur 

die 14 Kiistenstadte (25).

3.2.3.

Das Fur und Wider bei den Wirt- 

schaftssonderzonen

Uber den Stellenwert der Wirt- 

schaftssonderzonen ist inzwischer 

nicht wenig debattiert, aber auch 

einiges klargestellt worden . Polit- 

biiromitglied Gu Mu , der als Staats- 

kommissar fiir die chinesische Off- 

nungspolitik verantwortlich ist, 

wurde nicht mude, die bisherigen 

Erfolge der WSZen hervorzuheben 

und darauf hinzuweisen, daB es in 

der ganzen Welt kein einziges Land 

gebe, das seine Wirtschaft relativ 

schnell ohne internationale Bezie- 

hungen habe entwickeln konnen

(26) . Besonders klar zum Thema WSZ 

hat sich Liu Guoguang in zwei 

Volkszeitungsartikeln geauBert

(27) . Dabei ging er nach der typi- 

schen chinesischen Einkreisungs- 

methode vor: Hinsichtlich der Off- 

nungsfrage gebe es drei verschie- 

dene Ansichten, namlich "Wendung 

nach innen" (d.h. eindeutige Bin- 

nenorientierung), Zweigleisigkeit 

(Drehscheibenfunktion zwischen 

innen und auBen mit Betonung des 

Binnenaspekts ) und "Wendung nach 

auBen". Eine WSZ wie Shenzhen 

miisse, das kbnne nicht klar genug 

betont werden, ganz an der "Wen- 

dung nach auBen" orientiert wer

den. Was sind zweitens die Schliis- 

selbereiche einer WSZ: die Land- 

wirtschaft, der Handel oder aber 

die Industrie? Auch hier sei klarzu- 

stellen, daB einzig und allein die 

Industrie als dominierender Faktor 

in Frage komme. Drittens: Welche 

Art von Industrie: diejenige mit ar- 

beitsintensivem oder aber die mit 

technologie- und wissenschaftsin- 

tensivem Charakter? Die Antwort: 

Langfristig miisse die zweite Alter

native angestrebt werden und zwar 

in einem Drei-Phasen-ProzeB - mit 

den Einschnitten 1985 und 1990. 

Spatestens ab 1990 also sollten die 

Hochtechnologieindustrien immer 

starker in den Vordergrund riicken . 

Hierbei komme es u.a. darauf an, 

das Gefalle zwischen Shenzhen und 

dem 1997 nach China zuriickkehren- 

den Hongkong so weit wie mbglich 

abzubauen. Fiir die Offnung der 

WSZ Shenzhen miiBten ferner folgen- 

de Charakteristika gelten: iiber- 

wiegende Auslandsfinanzierung mit 

einem Investitionsanteil der Indu

strie von 50 bis 60% und Export- 

orientierung (70% des Produktions- 

werts solle ausgefiihrt werden).

Manches von diesen theoretisch so 

wohlklingenden Aussagen findet in 

der Praxis keinen Widerhall.

So z . B. muBte bisher das Kapital fiir 

den Aufbau der WSZ Shenzhen 

hauptsachlich aus der Staatskasse 

erbracht werden. Diese Art von 

"Bluttransfusion" wird, wie die Re

former inzwischen einraumen, vor- 

aussichtlich noch lange andauern 

mtissen, wenn auch die Dosen lang- 

sam zuriickgenommen werden (28).

AuBerdem gehen in der Praxis immer 

noch allzu viele der in den WSZen 

erzeugten Produkte nicht in den Ex

port. sondern auf den chinesischen 

Binnenmarkt - 1985 z.B. 57% Pro- 

duktion Shenzhens.

Trotz solcher "Fehlziindungen" 

aber tiberwiegen die Positiva: Bis 

Ende 1985 hatten die vier WSZen in 

Siidchina direkte Investitionen in 

einer Gesamthohe von 1,17 Mrd.US$ 

an sich gezogen . Gleichzeitig waren 

bis dahin 900 neuerrichtete Fabri- 

ken in Betrieb gegangen . 1985 hatte 

der Gesamtwert der industriellen 

Produktion die Summe von 4,86 

Mrd . RMB erreicht und sich damit 

gegeniiber 1979 verfiinff acht. Die 

grbBte der vier WSZen, namlich 

Shenzhen, hatte allein 350Mio.US$ 

Investitionen auf sich vereinigt - 

und 770 Fabriken, die hauptsach

lich Elektronik, Nahrungsmittel, 

Baumaterialien, Chemikalien, Ma- 

schinen, Konsumprodukte und Tex- 

tilien herstellen. Industrieller Ge

samtwert: 2,5 Mrd.RMB ( = 39mal 

liber 1979). 43% der Gesamtumsatze 

Shenzhens gingen in den Export. 

Nimmt man nur den Industriebezirk 

Shekou , so waren es 68%.

3.3.

Erscheinungsformen der Regionali- 

sierung

Auf fiinf hbchst auffallige Phanome- 

ne ist hier hinzuweisen:

3.3.1.

AuBenwirtschaftsbeziehungen auf 

eigene Faust

Eine Provinz wie das nordbstliche 

Liaoning beispielsweise hat in der 

Periode des 6. Fiinf]ahresplans liber 

ihre Seehafen Waren im Werte von 

22,5 Mrd.US$ exportiert - ein Fiinf- 

tel der Gesamtausfuhr der Volksre- 

publik. In den Hafenstadten von 

Liaoning gibt es inzwischen siebzig 

Exportfirmen, die mit Getreide, 01, 

Lebensmitteln, Leichtindustriepro- 

dukten, Textilien, Metallen, Mine

ralien, Petrochemikalien und Kohle 

handeln und ihre Waren von mehr 

als tausend Firmen und Gesell- 

schaften sowohl in Liaoning als 

auch in benachbarten Provinzen 

beziehen. Von 1981 bis 1985 luden 

diese Import- und Exportgesell- 

schaften unter Fiihrung der Pro- 

vinzregierung rd. 10.000 Ge- 

schaftsleute ein, verhandelten mit 

ihnen und schickten 320 Gruppen 

ins Ausland. Sie veranstalteten 

zwanzig Handelssymposien und 

Verkaufsausstellungen im In- und 

Ausland (29).

Besonders hervorgetan beim Export 

von Kohle hat sich, wie zu erwar- 

ten, die Provinz Shanxi, die 1985 

3,4 Mio .t ausflihrte, gefolgt von der 

Provinz Hubei mit 1,06 Mio.t. Die 

Kohle ging in erster Linie nach Ja

pan, Nordkorea, GroBbritannien, 

Frankreich, Thailand, Singapur, 

Hongkong und Macau.

1985 importierte diese grbBte Koh- 

lenprovinz Chinas umgekehrt Pro- 

iekte und Anlagen im Werte von 

55,38 Mio.US$. Shanxi exportiert 

heutzutage Waren in 48 Lander und 

unterhalt kooperative Beziehungen 

mit 19 Firmen aus 7 Landern (30).

Shanghai hat allein 1985 neunzig 

Gemeinschaftsunternehmen und 

Kooperative Unternehmen geneh- 

migt. Die auslandischen Direktin- 

vestitionen betrugen 760Mio.US$- 

die grbBte Steigerung seit 1980. In 

Shanghai gibt es Mitte 1986 97 Joint
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Ventures, 61 Kooperative Unterneh- 

men und 2 Betriebe in auslandi- 

schem Alleinbesitz. Insgesamt war

den l,21Mrd.US$ absorbiert, und 

zwar 435 Mio. aus Hongkong, 

367 Mio. aus den USA und 207 Mio. 

aus Japan. 60 Investitionsprojekte 

fallen auf die Industrie, 27 auf den 

Dienstleistungsbereich (Hotels, 

Verwaltungsgebaude , Handels-und 

Ausstellungszentren), 73 aufande- 

re Sektoren. Wahrend des 7.Fiinf- 

jahresplans werden folgende Pro- 

jekte prioritar gefbrdert: Umwelt- 

schutz; Transportwesen und Ener

gie; Tourismus und Ausbau der Ver- 

bindungen mit dem Ausland; Umge- 

staltung der Industrie sowie Forde- 

rung des Dienstleistungswesens

(31) .

Shanghai will ferner zum Zugpferd 

fiir ein auBenwirtschaftliches Com- 

puterinformationsnetz werden. Die

ses Netz soil mit internationalen 

Wirtschaftsdatenbanken verb unden 

und in den Dienst der chinesischen 

Wirtschaftsbiirokratie gestellt wer

den, die uber neue Tendenzen auf 

dem Weltmarkt kiinftig besser im 

Bild sein soli.

3.3.2.

Regionale Gesetzgebung

Mehr und mehr gehen die Regionen 

auch dazu uber, ihre eigenen Au- 

Benwirtschaftsgesetze zu erlassen. 

Einsam an der Spitze rangiert hier, 

wie nicht anders zu erwarten, 

Shanghai. Diese grbBte Hafenstadt 

Chinas hat zwischen 1982 und 1986 

eine Fiille von Vorschriften fiber 

Firmenvertretungen, Wohn-und Vi- 

saangelegenheiten, Genehmigung 

von Investitionen, Joint Ventures, 

Bauprojekte, Besteuerung und In- 

spektion erlassen, die im lokalen 

Handel wichtiger sind als die zen- 

tralen Bestimmungen aus Beijing

(32) . Allerdings verursacht der 

Mangel an Juristen auch hier, wie 

uberall in China, viel Konfusion. 

In Shanghai stent man jedoch - wie 

im iibrigen China - auf dem Stand- 

punkt, daB "Auslander die Gesetze 

nicht zu kennen brauchen". Man 

verfiige fiber besondere Arbeitsein- 

heiten, die mit Auslandern umzuge- 

hen verstiinden und alles fiir sie be- 

sorgten. Auch hier werden also 

letztlich die persbnlichen Bezie- 

hungen und die Fahigkeiten, auf 

die chinesische Seite einzugehen, 

wichtiger sein als der beste Rechts- 

anwalt oder die umfassendste 

Rechtskenntnis.

Auch Tianjin, eine jener vier Kii- 

stenstadte (von insgesamt 14), de- 

ren Entwicklung mit Prioritat vor- 

angetrieben werden soil, hat inzwi- 

schen mehrere auBenwirtschaftli- 

che Sonderregelungen erlassen , die 

Mustercharakter fur andere Kfi- 

stenstadte haben diirften. Diese Er- 

lasse regeln beispielsweise die Ver- 

waltung der Wirtschaftszone, die 

Registrierung auslandischer Un- 

ternehmen, Arbeitsbeziehungen 

und Fragen der Landvergabe. Au- 

Berdem hat Tianjin die lokalen Zu- 

satzsteuern fiir Joint Ventures , Ko

operative Unternehmen und fiir Be

triebe in auslandischem Alleinbe

sitz gestrichen. Unternehmen, die 

sich in der Infrastruktur engagie- 

ren (Wasserversorgung, Energie- 

und Transporteinrichtungen), 

kommen iiberdies in den GenuB einer 

lokalen Sonderregelung fiir die Bo- 

densteuer (33). In Tianjin weiB 

man, was die Stunde geschlagen hat 

- und schafft bewuBt lokale Sonder- 

anreize.

3.3.3.

Provinzeigene Messen

Einzelne Provinzen gehen auch 

schon zu Sonderausstellungen im 

Ausland fiber. So veranstaltete bei

spielsweise die Provinz Jiangsu im 

September 1985 in den Raumen der 

Sunry Import- und Exportgesell- 

schaft in Hamburg eine Exportgii- 

termesse, bei der zwanztg verschie- 

dene Giiterarten ausgestellt waren. 

400 westeuropaische Firmen schick- 

ten ihre Vertreter (34).

3.3.4.

Regionale AuBenwirtschaftsexperi- 

mente

Einige Provinzen ftihren auch er- 

folgreiche Eigenexperimente im au- 

Benwirtschaftlichen Bereich durch. 

Vor allem die Kiistenprovinz Fujian 

mit ihrer altetablierten Kauf- 

mannsgesinnung, die alle revolu- 

tionaren Bewegungen iiberdauert 

hat, geht hier mit sicherem Instinkt 

voran. Fujian hatte von alien chi

nesischen Provinzen seit Anfang 

der Reformen die intensivsten Be- 

ziehungen zu Auslandschinesen und 

verstand es auch als erste , auslan- 

dische Fonds fiir die Entwicklung 

eigener Projekte einzusetzen. Die 

Fujian Investment and Enterprise 

Corp. (FIEC) machte die Provinz 

zum Pionier der Ausgabe von Wert- 

papieren im Ausland - erstmals mit 

einer 5-Mrd. Yen-Auflage auf dem 

japanischen Markt i.J. 1983. Die 

FIEC nahm auch die ersten Verbin- 

dungen mit auslandischen Banken 

auf und streckte ihre Fiihler vor al

lem in Richtung Hongkong aus. Viel 

Geschick hat Fujian auch mit seiner 

Wirtschaftssonderzone Xiamen ge- 

zeigt. Von vornherein wurde hier 

viel sorgfaltiger vorgegangen als 

beispielsweise in Shenzhen, dessen 

z.T. wenig vorsichtige Politik in- 

zwischen von vielen Seiten kriti- 

siert worden ist. Fujian hat es auch 

verstanden, mehr auslandischen 

Tourismus anzulocken, als es sei- 

nen Sehenswiirdigkeiten eigentlich 

entspricht. Wenn eine Provinz zu- 

kunftstrachtiges Image aufweist, 

so ist es diese Kiistenregion ! Bemer- 

kenswert auch, daB sich vor allem 

amerikanische Firmen fiir die WSZ 

Xiamen interessieren. Vier namhaf- 

te Firmen haben sich dort niederge- 

lassen, namlich Reynolds Tobacco 

("Camel"-Zigaretten) und nicht zu- 

letzt auch Coca Cola sowie eine Fir- 

ma fiir Radaranlagen (35).

3.3.5.

Regionale Lobby-Organisationen

Die Provinzen haben - fast in "kapi- 

talistischem" Stil - inzwischen auch 

ihre Lobbyorganisationen in der 

Hauptstadt eingerichtet. Diese Tat- 

sache ist den meisten auslandi

schen Vertretern bisher noch viel zu 

wenig bekannt, obwohl gerade die

se Verbindungsbiiros den auslandi

schen Interessenten mit wertvollem 

Detailmaterial versorgen kbnnten.

Die meisten dieser Verbindungsbii- 

ros waren bereits Anfang der fiinf- 

ziger Jahre mit dem Ziel eingerich

tet worden, die Provinzinteressen 

bei der Zentralregierung wahrzu- 

nehmen. Jedes Verbindungsbiiro 

unterhalt im allgemeinen drei Ab- 

teilungen, namlich ein Allgemeines 

Btiro (politische Verbindungsar- 

beit), ein Gastehaus (fiir Provinz- 

kader) und eine Geschaftsabtei- 

lung. Die letzteren haben seit 1984 

die Befugnis, direkt mit auslandi

schen Firmen in Verbindung zu tre- 

ten.

Die meisten Provinzen unterhalten 

ihre Verbindungsbiiros aber nicht 

nur in Beijing, sondern auch in 

Shanghai, Guangzhou und Shen

zhen .

In diesen zuletzt genannten Stadten 

sehen es die Verbindungsbiiros als 

ihre Hauptaufgabe an, Uberplan- 

produkte zu ver- oder aber benbtig- 

te Uberplanversorgungsgiiter ein- 

zukaufen - und zwar sowohl fiber 

binnen- als auch fiber auBenwirt- 

schaftliche Kanale.

Bezeichnenderweise unterhalten 

armere Provinzen mehr Biiros als 

wohlhabende Regionen. So leistet 

sich z.B. Ningxia Hui mit einer Be- 

vblkerung von nur drei Millionen 

immerhin acht Verbindungsbiiros, 

Guangdong mit seinen sechzig Mil

lionen dagegen nur zwei Biiros, 

namlich in Beijing und Shanghai. 

Die provinziellen Verbindungsbii

ros sollten bei auslandischen Ge- 

schaftspartnern in Zukunft mehr 

Aufmerksamkeit finden, als es bis

her der Fall war - sind doch die Re

gionen, wie gesagt, im Vormarsch. 

Nachfolgend die Beijinger Adressen 

(36):

- Anhui. Hepingli Xijie, Beikou.

Tel.: 465093

- Fujian. Deshengmenwai, Madian. 

Tel.: 669331

- Gansu. Hepingli Xijie, Beikou. 

Tel.: 464020

- Guangdong. Beiwacun Lu. Tel.: 

893757

- Guangxi Zhuang Nationality Au

tonomous Region. Donghuan Nan 

Lu. Tel. : 782048

- Guizhou. Hepingli Xijie, Beikou.
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Tel.: 465253

- Hebei. Zhuiba Hutong, Dianmen- 

nei Daj ie. Tel.: 442031

- Heilongjiang. Fuxingmen Bei Lu. 

Tel.: 867495

- Henan. Guangqumennei. Tel.: 

751287

- Hubei. Baishiqiao Lu. Tel.: 

896256

- Hunan . Xuanwumen Xi Dajie . Tel.: 

341531

- Jiangsu. Xuanwumen Xi Dajie. 

Tel.: 341531 ext. 225

- Jiangxi. Qianmen Xi Damochang. 

Tel.: 755569

- Jilin . Zhubaoshi Lu . Tel.: 333801

- Liaoning. Maxian Hutong, Dong- 

dan. Tel.: 554653

- Nei Mongol Autonomous Region. 

Chongwenmennei Dajie. Tel: 

557904

- Ningxia Hui Autonomous Region. 

Andingmenwai, Fengsiting Hu

tong. Tel. : 447587

- Qinghai. Hepingli Xi Dajie, Bei- 

kou . Tel.: 466749

- Shaanxi. Toufa Hutong. Tel.: 

666040

- Shandong . Xiaojiangf ang Hutong, 

Xichengchu . Tel.: 654415

- Shanghai. Beichang Jie. Tel.: 

657046

- Shanxi. Langfang Toutiao. Tel.: 

332386

- Sichuan. No.5 Gongyuan Xijie 

Toutiao, Jianguomennei. Tel.: 

551114ext. 401

- Tianjin . Heping Jie . Tel.: 463017

- Xinjiang Uygur Autonomous Re

gion. Nr. 23 Sanlihe Lu. Tel.: 

890141 ext. 360

- Xizang (Tibet) Autonomous Re

gion . Gulou Xi Dajie. Tel.: 443658

- Yunnan. Hepingli Xi Dajie. Bei- 

kou. Tel.: 466575

- Zhejiang. Beitaipingzhuang , Ma- 

dian. Tel.: 2011148

3.4.

Rezen tralisierungsversuche der

Zentralbiirokratie

Der zunehmenden Dezentralisie- 

rungstendenz wirken umgekehrt 

aber auch gewisse Rezentralisie- 

rungsversuche entgegen , vor allem 

in Zeiten wachsender Verschul- 

dung. So betrug beispielsweise das 

AuBenhandelsdefizit der VR China 

i.J. 1985 13,7Mrd.US$. Da die Re

gierung dieser Entwicklung schnel- 

len Einhalt gebieten will, hat sie 

beschlossen , erstens den Exportan- 

teil zu erhbhen, zweitens andere 

Formen als den klassischen Handel 

zu bevorzugen (u.a. also auch die 

Joint Ventures zu fbrdern' mid drit- 

‘ens sog. "Parallelexporte” zu un- 

terbinden, d.h., Exporte, die ohne 

offizielle Genehmigungen zu niedri- 

gen Preisen neben den offiziellen 

Exporten einherlaufen. Um den ei- 

genen Exporten eine Chance zu ge- 

ben, ist der Yuan Anfang Juli 1986 

uberdies gegeniiber wichtigen 

westlichen Wahrungen urn rd. 13% 

abgewertet worden.

Die Zentrale versucht also hier vor 

allem, einem allzu eigenmachtigen 

Vorgehen der Provinzen und Regio- 

nen mit RezentralisierungsmaBnah- 

men entgegenzusteuern. Dieses 

Tauziehen gehbrt zu den klassi

schen Strukturmerkmalen Chinas, 

das bereits lange vor der Volksre- 

publik bestanden hat und das in- 

zwischen eine Renaissance erf ahrt.

Rezentralisierung ist auch insofern 

nbtig, als es der Zentrale ange- 

sichts der L'berhitzungserschei- 

nungen i.J. 1985 urn eine bessere 

Konjunktursteuerung gehen muB. 

Anfang 1985 hatte es ja eine Reihe 

von Alarmsignalen gegeben, als 

namlich in den ersten sieben Mona- 

ten die Industrieproduktion urn 

gleich 22,8%, der Einzelhandel urn 

29% und der Wohnungsbau gleich urn 

100%gestiegen waren.

Hier gegenzusteuern, kann nur 

dann gelingen, wenn die Zentrale 

einheitliche MaBnahmen zu treffen 

in der Lage ist.

3.5.

Nachteile der AuBenwirtschafts- 

dezentralisierung fur den auslan- 

dischen Partner

Die Dezentralisierung fiihrt dazu, 

daB chinesische Vertragspartner 

mitunter vertragsbriichig werden. 

Hauptleidtragender unter den deut- 

schen Firmen waren hier die Medi- 

ma-Werke KG in Maulburg , einer der 

grbBten Verarbeiter von Angora- 

wolle in der Welt. Seit Ende 1984 

hielten sich die chinesischen Part

ner plbtzlich nicht mehr an festab- 

geschlossene Liefervertrage. Als 

Vorbedingung fur AnschluBliefe- 

rungen sollten die Medima-Werke 

gefalligst Zuschlage auf vertrag- 

lich vereinbarte Preise leisten, 

hieB es. Da sich die Medima KG dar- 

auf nicht einlassen wollte, wurde 

sie nicht mehr beliefert.

Ursachlich dafiir war offensichtlich 

die Tatsache, daB die Angorawolle 

produzierenden Bauern nicht mehr, 

wie bisher, nur an den Staat, son- 

dern auch an private Handler ver- 

kaufen konnten, die hbhere Preise 

boten und die Wolle zum grbBten Teil 

nach Hongkong weiterleiteten 

(37).

Auch bei der Importfbrderungsver- 

anstaltung der VR China, die am 

3.Oktober 1985 in Hamburg statt- 

fand, gab es zahlreiche Klagen 

deutscher Unternehmen uber Man

gel , die offensichtlich ebenfalls mit 

der Dezentralisierung zusammen- 

hangen. Geklagt wurde beispiels

weise liber eingeschrankte Reise- 

mbglichkeiten in AuBenregionen; 

ferner seien die auf Provinzebene 

tatigen chinesischen Krafte nicht 

adaquat ausgebildet. Die wenigen 

leistungsf ahigen lokalen Krafte, 

die zur Verfiigung stunden, wiirden 

im allgemeinen schon nach kurzer 

Zeit im Sinne des Rotationsprinzips 

wieder abgezogen und durch neue 

"Azubis" ersetzt (38).

Kopfzerbrechen bereitet den aus- 

landischen Partnern die Frage, bis 

zu welchem Betrag die brtlichen Be- 

hbrden selbst, und von welchem Be

trag an die Zentrale in Beijing ent- 

scheiden muB. Anfang 1986 hatte 

sich hier z.B. in Shanghai eine 

Marge von 30Mio.US$, fiir Tianjin 

von 20 Mio. und fur Guangzhou und 

Dalian eine solche von 10Mio.US$ 

eingependelt. AuBerdem batten lo- 

kale Funktionare groBe Projekte in 

"kleinere Portionen'1 aufgeteilt, urn 

sie von der Zentrale nicht genehmi- 

gen lassen zu mussen. Als auslan- 

dische Firmen ihre chinesischen 

Partner auf dieses Verwirrspiel 

hinwiesen, brachen diese, wie es 

heiBt, in "herzhaftes Lachen aus 

und priesen die Flexibilitat ihres 

Rechtssystems" (39).

Auch die lokale Gesetzgebung fiihrt 

zu Uberlappungen mit zentralen 

Normen - man denke an die oben er- 

wahnten Bestimmungen der Stadte 

Shanghai und Tianjin.

4.

Vormarsch des Joint Venture

4.1.

Der Durchbruch ist geschafft

Wenige Entwicklungen sind so be- 

eindruckend wie die Zunahme der 

chinesisch-auslandischen Gemein- 

schaftsunternehmen, die sich seit 

1979 zunachst zbgerlich anlieB und 

zwischendurch sogar wieder "ein- 

zuschlafen" schien . Doch dann ging 

plbtzlich ein Ruck durch die Reihen 

- beginnend 1983/84 und kulminie- 

rend i.J. 1985. In diesem einzigen 

Jahr beliefen sich die auslandi- 

schen Direktinvestitionen in China 

auf 5,85Mrd.US$ ( = +120% gegen- 

tiber 1984). Es wurden insgesamt 

1.300 Joint Ventures neu genehmigt 

oder errichtet - also fast genauso 

viel wie in den vorangegangenen 

fiinf Jahre.

So gab es denn bereits Ende 1985 

insgesamt 3.000 Joint Ventures und 

Kooperative Unternehmen, darunter 

auch 120 Unternehmen in auslandi- 

schem Alleineigentum. Die Investi- 

tionen konzentrieren sich auf Sek- 

toren wie Bergbau, Transportwe- 

sen, Energie, Maschinenbau, Elek- 

tronik, Buntmetallbearbeitung, 

Textilindustrie, Nahrungsmittel- 

herstellung, Medizin, Automobile 

bau, Fernmeidetechnik, Baumate- 

rialien, Stahl, Eisen, Leder, Che- 

mie, Nutzholz, Futtermittel, chemi- 

sche Diingemittel, Mbbel, Vieh- 

zucht, Pflanzenzucht, Tourismus, 

Botanik, Leasing und Offshore-Fbr- 

derung. Die Gesamtinvestitionen 

lagen Ende 1985 bei ungefahr 

10Mrd.US$.

Nur der Vollstandigkeit halber sei 

erwahnt, daB auch China im Aus-
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land Joint Ventures gegriindet hat, 

allerdings zumeist in Landern der 

Dritten Welt. Meist sind sie nicht- 

kommerziellen Charakters. Dement- 

sprechend niedrig liegen die Inve- 

stitionen. In den bis Ende 1985 ge- 

griindeten nichtkommerziellen Joint 

Ventures wurden nur 160Mio.US$ 

angelegt. Diese Unternehmen arbei- 

ten hauptsachlich im Bereiche der 

RohstofferschlieBung, des Dienst- 

leistungswesens, der Industrie und 

des Bauwesens. Mit Senegal. Gui 

nea-Bissau, Sierra Leone. Mauri

tius, Guyana, den USA ( ’) und Sri 

Lanka hat die Volksrepublik bei- 

spielsweise Vertrage liber eine Zu- 

sammenarbeit im Bereich des Fi- 

schereiwesens geschlossen und 

u.a. Fischkutter geliefert sowie 

Absatzgesellschaften fur Fischer- 

zeugnisse eingerichtet (40).

4.2.

Die Joint-Venture-Erfolge lassen 

China wahlerischer werden

Diese Erfolge haben zu Modifikatio- 

nen in der Joint-Venture-Politik ge- 

flihrt. Nachdem China eine Zeitlang 

daran interessiert war, iiberhaupt 

Joint-Venture-Partner zu gewin- 

nen, geht man mittlerweile, nach

dem die Interessenten sich zu dran- 

geln beginnen, zu einem etwas wah- 

lerischeren Ausleseverf ahren liber .

Drei Bereiche werden heute unter- 

schieden, namlich die willkomme- 

nen, die einzuschrankenden und 

die verbotenen Investitionen. All- 

gemeine Unterscheidungsprinzi- 

pien sind hierbei vier chinesische 

Prioritaten, namlich Kapitalein 

sparung, modernstes Know-how, 

modernes Management und nicht zu- 

letzt auch Gewinnerzielung. China 

wird erklartermaBen dazu liberge- 

hen, in Zukunft von Zeit zu Zeit Li

sten mit Investitionsprojekten her- 

auszugeben, aus denen das Fbrde- 

rungsinteresse abzulesen ist.

- Besonders gefbrdert werden, wie 

bereits in § 4 der Joint-Venture-Be- 

stimmungen vom 20.September 1983 

festgelegt, vor allem solche Ge- 

meinschaftsunternehmen, die vier 

Grunderwartungen entsprechen 

(fortgeschrittene Technologie, Eig- 

nung fiir technische Umgestaltung 

bereits vorhandener Anlagen, ex- 

portstarke sowie ausbildungsin- 

tensive Betriebe). Diese Absicht 

wurde durch den 7.Fiinfjahresplan 

erneut bekraftigt.

- Eingeschrankt sollen dagegen 

solche Investitionen werden, bei 

denen im Inland die Nachfrage be

reits z.T. gedeckt ist (z.B. bei Pro- 

duktionsstraBen fiir Fernsehgera- 

te, Klihlschranke und andere elek- 

trische Haushaltsger ate ). Wenig 

Interesse besteht ferner an solchen 

Projekten, die keine neuen Manage- 

menterf ahrungen ins Land bringen, 

z.B. an der Autovermietung oder an 

der Entwicklung von Farbfilmen. 

Einzuschranken sind schlieBlich 

noch solche Investitionen, aus de

nen Giiter hervorgehen, die auf dem 

Weltmarkt der Quotierung unterlie- 

gen, so z.B. Baumwollprodukte und 

Textilien.

- Verboten andererseits sind Be

triebe, die die Souveranitat Chinas 

verletzen, gegen chinesisches Ge- 

setz verstoBen, mit den Erforder- 

nissen der Entwicklung der chine- 

sischen Volkswirtschaft nicht iiber- 

einstimmen. umweltverschmutzend 

wirken und "Ungleichheiten’’ zulas- 

sen - letzteres eine Art "Kolonial- 

klausel" (§ 5 der "Bestimmungen").

Gleichlautende Regelungen waren 

bereits 1984 im Rahmen des chinesi- 

schen Lizenzsystems erlassen wor- 

den, so z.B. in den "Einstweiligen 

Regelungen liber die Lizenzvergabe 

fiir Importwaren" vom lO.Januar 

1984 samt Ausfuhrungsbestimmun- 

gen vom 15.Mai 1984 und in der "Li- 

ste der eingeschrankten Importe" 

vom Mai 1984 (41).

4.3.

Aber auch die auslandischen Inve- 

storen werden anspruchsvoller

Im allgemeinen interessieren den 

auslandischen Investoren vier Fra 

gen, namlich ob erstens sein Kapi

tal unter dem Schutze des Gesetzes 

steht, ob es zweitens erlaubt ist, 

Gewinne ins Ausland zu transferie- 

ren, ob drittens die Versorgung mit 

brauchbaren Arbeitskraften und 

mit Rohmaterialien gesichert ist 

und ob viertens die Produkte Ab- 

satzchancen auf dem chinesischen 

Binnenmarkt haben.

Diese Punkte sind inzwischen durch 

eine Reihe von Gesetzen im investo- 

renfreundlichen Sinne geregelt 

worden; manchmal gibt es zwar im- 

mer noch Schwierigkeiten, doch im 

groBen und ganzen sind die Bemli- 

hungen der chinesischen Seite, den 

in den Gesetzen ausgesprochenen 

Grunds atzen Geniige zu tun, von Er- 

folg gekrbnt.

4.4.

Wie sicher sind die auslandischen 

Investitionen?

4.4.1.

Rechtsgarantien

Chinesische Politiker versichern 

mittlerweile bei jeder sich bieten- 

den Gelegenheit, daB die Offnungs- 

politik keine Eintagsfliege, son- 

dern daB sie auf lange Zeit angelegt 

sei und miihelos das Jahr 2000 iiber- 

dauern werde.

In der Tat diirften auslandische In

vestitionen heute hinreichend ge

gen politische Schwankungen abge- 

sichert sein. Sieht man einmal von 

den Ubergangsjahren nach Griin- 

dung der Volksrepublik ab, als im 

groBen Stil mit auslandischen 

"Kompradoren" abgerechnet wurde, 

so hat sich China durchaus an das 

pacta sunt servanda gehalten. 

tiberdies darf man davon ausgehen, 

daB sich in den nachsten Jahren 

und Jahrzehnten keine zweite Kul- 

turrevolution mehr ereignen wird 

(Naheres dazu C.a., Oktober 1985, 

S.694-710).

So weit die politische Absicherung. 

Wie steht es nun urn die rechtliche 

Sicherung? Vier Garantien sind hier 

zu erwahnen:

- Da sind zunachst die verfassungs- 

rechtlichen Bestimmungen, die die 

"Offnung" legalisieren, vor allem 

in den Art. 18 und 32 (Naheres dazu 

C.a., Marz 1985, S.180). In Art.32 

heiBt es vor allem, daB die VR China 

"die legitimen Rechte und Interes- 

sen der Auslander , die sich auf chi- 

nesischem Territorium befinden, 

schiitzt".

- Zweitens wirken die Joint-Ven- 

ture-Abmachungen als Sonderga- 

rantie - auf die chinesische Ver- 

tragstreue ist erfahrungsgemaB 

VerlaB.

- Drittens erging am l.Juli 1979 ein 

"Gesetz uber Gemeinschaftsunter- 

nehmen mit chinesischer und aus- 

landischer Investitionsbeteili- 

gung", das allerdings mit seinen 

nur 15 Paragraphen hochst llicken- 

haft ausgefallen war und deshalb 

so manchen auslandischen Interes

senten in groBe Verwirrung stiirzte; 

denn die Bestimmungen lieBen mehr 

offen als sie regelten . Der Gesetzge- 

ber war, wieder einmal, in typisch 

heuristischer Weise vorgegangen: 

Man hatte einen Stein ins Wasser 

geworfen, der nun Ringe zog, aus 

deren Krauselung man Ruckschliis- 

se zu gewinnen hoffte - und sie in 

der Tat schlieBlich auch erhielt. Es 

ergingen namlich im Laufe der 

nachfolgenden Jahre mehrere je- 

weils separate Zusatzregelungen. 

z.B. liber Registrierung und liber 

Arbeitsverwaltung (abgedruckt in 

C.a., September 1980, S. 776 f.).

Durch dieses standige Nachschie- 

ben von Neuregelungen wurde die 

Rechtslage auch nicht gerade si- 

cherer. Es bedeutete deshalb einen 

"groBen Sprung nach vorn", als 

sich der Staatsrat schlieBlich auf- 

raffte und am 20.September 1983 die 

"Bestimmungen zur Durchfiihrung 

des Gesetzes liber Gemeinschaftsun- 

ternehmen mit chinesischer und 

auslandischer Invest it ionsbeteili- 

gung" erlieB (abgedruckt in C.a., 

Oktober 1983, S.618-630). Diese Re- 

gelung umfaBt 118 Paragraphen und 

ist in 16 Kapitel aufgeteilt (Allge- 

meine Bestimmungen ; Griindung und 

Registrierung; Organisationsform 

und eingetragenes Kapital; Vor- 

stand und Verwaltungsbliro; Er- 

werb von Technologie; Recht auf 

Verwendung von Grundstiicken, und 

Gebiihren; Planung; Einkauf und
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Verkauf; Devisenkontrolle; finan- 

zielle Angelegenheiten und Buch- 

haltung; Angestellte und Arbeiter; 

Gewerkschaft; Frist, Auflbsung und 

Liquidation; Beilegung von Strei- 

tigkeiten; Zusatzartikel).

4.4.2.

Sieben Joint-Venture-Regelungen

Heutzutage werden die Joint Ven

tures im wesentlichen durch sieben 

Gesetze/Rechtsverordnungen gere- 

gelt, namlich

- durch das Joint-Venture-Gesetz 

vom Juli 1979, durch die erwahnten 

"Bestimmungen" des Staatsrats vom 

20.September 1983, drittens durch 

das Kbrperschaftssteuergesetz fur 

Gemeinschaftsunternehmen mit chi- 

nesischer und auslandischer Inve- 

stitionsbeteiligung vom 10.Septem

ber 1980 (abgedruckt in C.a., Sep

tember 1980, S.768-771), das er- 

ganzt wird durch die "Detaillierten 

Ausfiihrungsbestimmungen und 

-vorschriften zum Kbrperschafts- 

steuergesetz (abgedruckt in BRu 

1981, Nr. 13, S. 23-25); fiinftens 

(eher technisch) durch die "Bestim

mungen fiir die Buchfiihrung der 

Gemeinschaftsunternehmen mit chi- 

nesischer und auslandischer Inve- 

stitionsbeteiligung" vom 4. Marz

1985 (abgedruckt in C.a., August 

1985, S.545-568); sechstens durch 

die "Vorlaufige Regelung uber die 

Gewahrung von Krediten der Bank of 

China an Joint Ventures" vom 

13.Marz 1981 (42) und schlieBlich 

siebtens durch die aus 14 Paragra- 

phen bestehenden "Bestimmungen 

des Staatsrats liber die Ausgewo- 

genheit der Deviseneinnahmen und 

-ausgaben chinesisch-auslandi- 

scher Joint Ventures" vom 15. Januar

1986 (43).

Diese Bestimmungen wurden erlas- 

sen, nachdem mehrere Joint Ven

tures entgegen dem Gesetz vom Juli 

1979 ihre Produkte im wesentlichen 

nicht exportiert, sondern auf dem 

chinesischen Binnenmarkt verkauft 

hatte und deshalb in Devisennot 

geraten waren, so daB die Gewinne 

nicht ins Ausland transferiert wer

den konnten.

Von den rd. 2.000 Gemeinschaftsun

ternehmen , die gegenwartig in Chi

na bestehen, weisen nur 70% eine 

ausgeglichene Devisenbilanz auf, 

wahrend die anderen wegen "iiber- 

zogener" Inlandsgeschafte die im 

Joint-Venture-Vertrag festgelegte 

Devisensumme nicht erwirtschaften 

konnten.

Zweck der neuen Regelung ist es, 

"mehr Exporte und mehr Devisen

einnahmen" sicherzustellen. In der 

Regel werden in den Joint-Venture- 

Vertragen Exportquoten bis zu 70% 

vereinbart. Ein Betrieb, der diese 

Vereinbarung miBachtet, erhalt 

von den chinesischen Behorden 

grundsatzlich keine Hilfe, muB also 

selbst zusehen, wie er wieder aus 

der Klemme her auskommt ( § 7).

Damit aber bei auslandischen In- 

teressenten die Investitionsabnei- 

gung nicht wachst, werden in den 

neuen Bestimmungen eine Reihe von 

Zugestandnissen gemacht:

- Betriebe, die technologie- und 

wissensintensiv sind und Giiter er- 

stellen, die auf dem internationa- 

len Markt wettbewerbsfahig sind, 

konnen um die Erlaubnis einkom- 

men, das Limit fiir den Verkauf Hi

rer Produkte auf dem Binnenmarkt 

zu iiberschreiten und in diesem Zu- 

sammenhang staatliche Hilfe 

zwecks Regulierung ihrer Devisen 

zu beantragen. Beispiele hierfiir 

sind die in Beijing ansassige chine- 

sisch-amerikanische Jeep Co. , Ltd. 

und die Shanghaier Volkswagen 

GmbH.

- Andere Betriebe, die solchen 

Hbchstanforderungen nicht genii- 

gen, konnen mit Zustimmung der 

Abteilungen fiir AuBenwirtschaft 

und AuBenhandel sowie der Devi- 

senverwaltung ihre RMB-Gewinne in 

solche inlandische Betriebe inve- 

stieren, die Deviseneinnahmen ha- 

ben, umdadurch am Ende doch noch 

die benbtigten Devisen zu erwirt

schaften . AuBerdem konnen sie u . U. 

steuerlich giinstiger behandelt 

werden. Dariiber hinaus ist es die

sen Unternehmen gestattet, mit ih- 

ren RMB-Gewinnen Waren in China 

zu beziehen und sie zu exportieren, 

um auf diese Weise Devisen zu er- 

halten (§ 6).

- Ferner konnen Joint Ventures in 

Wirtschaftssonderzonen ihre Pro

dukte an Betriebe verauBern die 

auBerhalb der WSZen angesiedelt 

sind und die in der Lage sind, mit 

Devisen zu bezahlen (§ 8).

- SchlieBlich kann ein Joint Ven

ture, das in China mehrere Filialen 

unterhalt, die Devisenbetrage zwi- 

schen den einzelnen Geschaftsstel- 

len so ausgleichen, daB am SchluB 

geniigend transferierbare Devisen- 

masse zusammenkommt (§ 9).

Die neuen Bestimmungen sind also 

eine Art "Ermutigungsgesetz" fiir 

Investoren mit hochtechnologiein- 

tensiven und hochexportf ahigen 

Produktgruppen. Fiir sie gelten 

giinstige Devisenregelungen (Aus- 

nahmen gelten auch fiir Produkte, 

die China zur Importsubstitution 

benbtigt) ( § 5).

Seit ErlaB der flachendeckenden 

"Bestimmungen" vom 20.September 

1983 hat es nur noch eine grbBere 

nderung gegeben. Im Januar 1986 

namlich beschloB der Staatsrat, 

den dortigen § 100 zu andern und 

statt zehn bis dreiBig Jahre die Ver- 

tragsdauer bis zu fiinfzig Jahre zu- 

zulassen, falls das betreffende 

Joint Venture hohe Investitionen 

und eine lange Bauzeit verlangt 

und niedrige Gewinne abwirft oder 

falls technologisch besonders hoch- 

wertige bzw. exportfahige Produkte 

erstellt werden. Auch dies freilich 

bedeutet kaum eine Neuerung. son

dern liegt ganz auf der Linie der 

von Beginn an prinzipiell high-tec- 

und exportorientierten Joint-Ven- 

ture-Gesetzgebung.

4.4.3.

Modellvertrage und -satzungen fiir 

Joint Ventures

Viel wichtiger freilich als diese ge- 

setzlichen Regelungen sind der 

"Sample Contract for Joint Ven

tures" sowie die "Sample Articles of 

Association for Joint Ventures", die 

beide 1985 vom "Rechtsbiiro des chi

nesischen AuBenhandelsministe- 

riums" erarbeitet und verbffent- 

licht wurden (44).

- Der "Sample Contract" umfaBt 65 

Paragraphen mit 24 Kapiteln (All- 

gemeines; Parteien des JV; Errich- 

tung; Zweck und Umfang; Produk- 

tions- und Geschaftsbereich; Ge- 

samtinvestitionssumme und einge- 

tragenes Kapital; Pflichten beider 

Seiten; Technologietransfer; Pro- 

duktverkauf; Vorstand; Verwal- 

tungsbiiro; Kauf von Ausrlistungen; 

Vorbereitung und Einrichtung; Ar- 

beitsverwaltung ; Steuern. Finan- 

zen und Buchfiihrung ; Dauer des JV ; 

Verfiigung liber die Anteile nach 

Ablauf des JV; Versicherung; Ver- 

besserung, Anderung und Beendi- 

gung des Gesellschaftsvertrags; 

Rechtsfolgen bei Vertragsbruch; 

hbhere Gewalt; anwendbares Recht; 

Streitentscheidung; Sprache; GUI— 

tigkeit des Vertrags ).

Die hier modellhaft vorgeschlage- 

nen Regelungen sollen den "Vertrag 

des Gemeinschaftsunternehmens' 

konkretisieren helfen, wie er in den 

Paragraphen 13 und 14 der oben er

wahnten "Bestimmungen" festgelegt 

ist.

- Die "Sample Articles of Association 

for Joint Ventures" andererseits 

konkretisieren das an der gleichen 

Stelle geregelte "Statut des Gemein

schaftsunternehmens" , also eine 

Art Geschaftsordnung des Betriebs. 

Sie enthalten 82 Paragraphen und 

sind in zwblf Kapitel untergliedert 

(Allgemeines; Zweck und Umfang 

des Geschaftsbereichs; Gesamtmen- 

ge der Investitionen und eingetra- 

genes Kapital; Vorstand; Ge- 

schaftsorganisation; Finanz- und 

Rechnungswesen; Gewinnteilung; 

Stab und Arbeiter; Gewerkschaften ; 

Dauer, Beendigung und Liquida

tion; Regelungen des Vorstands; 

Zusatzartikel).

Man braucht kein Prophet zu sein. 

um vorauszusagen, daB die chine- 

sische Seite in aller Regel versu- 

chen wird, diese Musterregelungen
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in Zukunft ohne Einschrankung 

durchzudrucken. Das Joint Venture 

wird m.a.W. schnell standardisier- 

te Formen annehmen, so daB fur In

dividual und Sonderregelungen 

nur noch wenig Platz iibrigbleibt.

Die Grundsatze der Joint-Venture- 

Gesetzgebung sind trotz der Infla

tion der nachfolgenden Bestimmun- 

gen gleichgeblieben und kbnnen in 

folgenden Stichworten zusammenge- 

faBt werden: GmbH-Form; Export- 

orientierung; freier Devisentrans- 

fer im Rahmen der chinesischen De- 

visenregelungen: Teilung des Ge- 

winns und der Verantwortung nach 

MaBgabe des eingebrachten Kapi- 

tals; Streitentscheidung durch 

Konsultationen und nur ausnahms- 

weise durch Schlichtung.

4.5.

Drei Hauptformen auslandischer 

Kapitalinvestitionen

Zahlreiche Formen fur die Kapital- 

investition haben sich inzwiscben 

ergeben. Dazu gehbren Joint Ven

tures, kooperative Betriebsflih- 

rung, kooperative Planung, koope- 

rativer Bau, kooperative Produk- 

tion, Kompensationshandel, Auf- 

tragsarbeit und Montage, Leasing 

u.dgl.

Bei all dieser Fulle haben sich je- 

doch mit klaren Konturen drei 

Hauptformen herausgescha.lt, nam- 

lich

4.5.1.

Equity Joint Ventures

(dazu oben 4.4.1. und 4.4.2.)

4.5.2.

Kooperative Zusammenarbeit

Im Gegensatz zum Equity Joint Ven

ture, das gesetzlich bereits fest 

verankert ist, stehen formelle Re- 

gelungen fur die "Kooperations"- 

Formen noch aus, sei es nun in Form 

eines Gesellschaftsrechts und einer 

Konkursordnung oder in Form von 

Regelungen liber Gemeinschaftspro- 

duktion, Leasing usw. Auch das 

sog. "Vertrags-Joint-Venture" 

(contractual joint venture oder 

"cooperation joint venture" ge- 

nannt) ist - im Gegensatz zum Equi

ty Joint Venture - gesetzlich noch 

nicht erfaBt. Beim Vertrags-JV be- 

ruht die Gemeinsamkeit nicht auf 

kapitalmaBiger Verflechtung, son- 

dern auf vertraglicher Vereinba- 

rung. Im allgemeinen kann man sa- 

gen, daB samtliche Joint Ventures, 

die nicht nach den einschlagigen 

Gesetzen ausgerichtet sind, zu den 

Vertrags-JV gehbren . Das Vertrags- 

JV wird primar bei Offshore-Pro- 

jekten bevorzugt. Im allgemeinen 

bringt der chinesische Partner hier 

nur das Allernotwendigste (Grund- 

stlicke, Gebaude, Konzessionen 

etc.) ein, wahrend der auslandi- 

sche Teilhaber das gesamte Kapital 

stellt und auch das voile Risiko 

tragt. Derartige Unternehmen wer

den gemeinsam betrieben, und die 

Gewinne werden nach dem im jewei- 

ligen Gesellschaftsvertrag festge- 

legten Schlussel - und nicht etwa 

nach dem eingebrachten Kapitalan- 

teil - verteilt.

Bis Ende 1985 waren 3.700 "Koopera

tive Unternehmen errichtet worden - 

und dies, obwohl, wie gesagt, fur 

diese Unternehmensform bisher 

noch keine gesetzliche Regelung er- 

lassen worden ist - die auslandi- 

schen Investoren sich also aus- 

schlieBlich auf Vertrage mit ihren 

chinesischen Partnern verlassen 

mussen . Dieses Vorgehen ist typisch 

fur die chinesische Praxis. Eigent- 

lich bediirfte es ja iiberhaupt kei- 

ner formaler Gesetzesregelungen, 

wenn es den Chinesen nach ginge. 

Um aber die Auslander zu beruhi- 

gen, erlaBt man nach und nach 

dann doch das nbtige Regelwerk. 

Gerade bei den "Kooperativen Un

ternehmen" wird die "Uberfliissig- 

keit" von Gesetzesregelungen ange- 

sichts der bisherigen Praxis beson- 

ders deutlich.

Trotzdem will China hier auslandi- 

schen Interessen Rechnung tragen 

und demnachst ein Gesellschaftsge- 

setz. eine Konkursordnung und 

ahnliche Regelungen erlassen. Das 

in diesem Zusammenhang weitaus 

wichtigere "Gesetz liber Wirt- 

schaftsvertrage mit dem Ausland" 

ist dagegen bereits erlassen, und 

wurde u.a. abgedruckt in CHINA 

aktuell (C.a., August 1985, S.539- 

544).

4.5.3.

Unternehmen in auslandischem 

Alleineigentum

Mit der Zulassung hundertprozen- 

tig auslandischer Betriebe hat sich 

China weiter als jeder andere 

"realsozialistische" Staat aus dem 

Fenster gelehnt. Wer hatte an so et- 

was noch vor 1979 iiberhaupt zu 

denken gewagt? Hier geht in der Tat 

eine Revolution vor sich !

Bis Ende 1985 gab es in der Volksre- 

publik bereits 120 Unternehmen im 

Alleineigentum von Auslandern, 

wobei die Investoren aus Indone

sian, Japan, den Niederlanden, 

Singapur und den USA kamen. 

Schrittmacher waren hier - ebenso 

wie bei den Joint Ventures - Inve

storen aus Hongkong und Macau. 

Inzwischen wurden mehr als 

500 Mio.US$ in solche Unternehmen 

investiert, wurden Arbeitspl atze 

geschaffen und fortgeschrittene 

Technologien eingefiihrt. Die chi

nesischen AuBenwirtschaftsbehbr- 

den konnten sich der Einsicht nicht 

entziehen, daB es sich hier urn eine 

auBerst profitable Angelegenheit 

handle.

Das erste Unternehmen dieser Art 

wurde in der Wirtschaftssonderzone 

Shenzhen i.J. 1980 gegriindet. Von 

dort weitete sich die Entwicklung 

auf die drei anderen Wirtschafts- 

sonderzonen und schlieBlich auf 

Stadte wie Shanghai, Beijing, Bei- 

hai, Changsha und Quanzhou aus. 

Elektronik, Baumaterialien, Ma- 

schinenbau, Keramik, Nahrungs- 

mittelverarbeitung, Kleidung, 

Wohnungsausstattung, Verpak- 

kung, Hotels, Immobilien u.dgl. 

gehbren zum Geschaftsbereich sol- 

cher Unternehmen in auslandischem 

Alleineigentum.

Offensichtlich handelte es sich hier 

um eine fbrderungswurdige Koope- 

rationsform, die bisher jedoch nur 

2% der mehr als 6.000 Unternehmen 

im Lande gestellt hatte (45).

Um hier den AnstoB zu schnellerem - 

und damit fur den chinesischen Mo- 

dernisierungsprozeB niitzlichem - 

Wachstum zu geben, erlieB die 

Volksrepublik am 12.April 1986 an- 

laBlich der 4.Sitzung des VI.NVK 

das "Gesetz liber Unternehmen, die 

ausschlieBlich mit auslandischem 

Kapital betrieben werden". Es han- 

delt sich hier um eine aus 24 Para- 

graphen bestehende Regelung, die, 

wie es in § 23 heiBt, noch durch Aus- 

fuhrungsbestimmungen erganzt 

werden soil.

Drei zentrale Bestimmungen sind 

hervorzuheben, namlich

- Unternehmen dieser Art sind nur 

fiir solche Bereiche zulassig, die 

der Entwicklung der chinesischen 

Volkswirtschaft dienlich sind (§ 3). 

Solche Unternehmen sollen, wie es 

heiBt, "fortgeschrittene Technolo

gien und Ausriistungen benutzen 

oder aber samtliche bzw. die Mehr- 

heit ihrer Produkte auBerhalb von 

China vermarkten" ( § 3).

- Ferner sollen sie chinesisches 

Personal beschaftigen (§12) und 

ihre Rohmaterialien in erster Linie 

aus China beziehen ( § 15).

- Sollte es ausnahmsweise zu einer 

Enteignung kommen, so darf dies 

nur in gesetzlich genau vorge- 

schriebenen Formen und nach Ent- 

schadigung erfolgen ( § 5).

Die genannten Einschrankungen 

weisen darauf hin, daB Unterneh

men in auslandischem Alleineigen

tum nur im Rahmen technologiein- 

tensiver oder aber exportorientier- 

ter Betriebe Chancen haben. Zumin- 

dest ist dies der Wille des Gesetzge- 

bers. Sollten sich die Dinge in an- 

derer Richtung entwickeln, so 

kbnnte es ahnliche Probleme geben 

wie bei den Joint Ventures , die , wie 

oben erwahnt, entgegen der Vor- 

schrift des Joint-Venture-Gesetzes 

von 1979, ihre Produkte nicht iiber- 

wiegend im Ausland, sondern auf 

dem inlandischen Markt verauBern 

und dann, wie es bei der chine- 

sisch-amerikanischen Jeep-Coop-

herausgescha.lt
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eration der Fall war, in Devisennd- 

ten geraten, so daft der auslandi- 

sche Partner keine Mbglichkeit hat, 

seine Gewinne ins Ausland zu 

transferieren . Auch fur diesen Fall 

ist vorgesorgt, und zwar in §18, 

Abs .3. Grundsatzlich geht diese Be- 

stimmung davon aus, daB die Be- 

triebe sich exportorientiert verhal- 

ten und daB sie also selber schuld 

sind, wenn sie in Devisenndte gera

ten . Vermarktet jedoch ein solches 

Unternehmen "mit Zustimmung der 

zustandigen Behorden" seine Pro- 

dukte in China und entsteht infol- 

gedessen ein "Ungleichgewicht" in 

seiner Devisensituation, so seien 

die betreffenden Behorden ver- 

pflichtet, beim Abbau eben dieses 

Ungleichgewichts Hilfe zu leisten.

Der Gesetzgeber halt also fur Aus- 

nahmeregelungen durchaus eine 

Tur offen und hat damit erneut be- 

wiesen, daB China sich auch in sei

ner Gesetzgebungspraxis hbchst 

flexibel verhalten kann.

Art. 11, Abs.2 enthalt eine typische 

Danwei-Regelung. Soweit namlich 

ein auslandischer Betrieb die Ge- 

setze beachtet, bleibt er "frei von 

Einmischung in seine Geschaftsan- 

gelegenheiten". Manfiihlt sich hier 

an das Verhaltnis zwischen kaiser- 

licher Biirokratie und Dorfautono- 

mie erinnert. Wegen dieses Riickbe- 

zuges darf der Auslander auch si- 

cher sein, daB es sich hier nicht nur 

um eine Moderegelung handelt. 

sondern um eine Bestimmung, die 

durch Jahrhunderte mandarinarer 

Verwaltungspraxis gestiitzt wird.

4.6.

Folgt die Volksrepublik den Spuren 

Taiwans?

Ende der fiinfziger Jahre hatte auch 

Taiwan in der Absicht, Investi- 

tionsanreize zu schaffen, fiinf MaB- 

nahmen ergriffen: Es novellierte 

die Investitionsvorschriften, libe- 

ralisierte die Errichtung von aus- 

landischen Banken, griindete die 

"Taiwan-Bbrse AG" - und schuf da

mit einen organisierten Kapital- 

markt, errichtete Exportverarbei- 

tungszonen und "Industriezonen" 

und liberalisierte die Neugriindung 

von Betrieben.

- Die taiwanesischen Investitions- 

neuregelungen betrafen vor allem 

steuerrechtliche Anreize, die den 

inzwischen erlassenen volksrepu- 

blikanischen WSZ-Bestimmungen 

ahnlich sind.

- Was die Liberalisierung des Ban- 

kenwesens anbelangt, so durften 

auslandische Geldinstitute Einla- 

gen aufnehmen oder Kredite gewah- 

ren - dies alles jedoch nur in aus

landischer Wahrung.

- Die Taiwan-Bbrse AG wurde der er- 

ste Ort fur den organisierten Wert- 

papierhandel in der Wirtschaftsge- 

schichte der Insel. Hauptzweck der 

MaBnahme war es allerdings, den 

ins Kraut geschossenen Schwarz- 

markt mit seinen Wucherzinsen aus- 

zuschalten.

- Was die Sonderzonen anbelangte, 

so wurden sie in zwei Formen zuge- 

lassen, namlich als "Industrie-' 

und als "Exportverarbeitungszo- 

nen".

In den EVZen waren nur solche Be- 

triebe erlaubt, die eine geringe 

Flache benbtigen, ohne Schornstei- 

ne auskommen, hochwertige Pro- 

dukte herstellen und umweltfreund- 

lich sind, z.B. Betriebe fiir Prazi- 

sionsinstrumente, Elektronik, Op- 

tik, Metall- und Plastikwaren. In 

den IZen dagegen gab es keine sol

che Einschrankungen.

In den EVZen stellte die Regierung . 

nicht nur die benbtigte Infrastruk- 

tur, sondern auch die Betriebsge- 

baude zur Verfugung, in den IZen 

dagegen nur die Infrastruktur.

Alle in den EVZen hergestellten Pro- 

dukte batten drittens in den Export 

zu gehen . Falls sie auf dem Binnen- 

markt verkauft werden sollten, 

muBten sie zunachst exportiert und 

dann wieder importiert werden. Die 

IZ-Produkte dagegen waren von 

vornherein fiir den Inlandsmarkt 

bestimmt.

Im Laufe der Zeit entstanden drei 

EVZen, namlich in Gaoxiong, in 

Nanzi und in Taizhong, sowie drei 

Dutzend Industriezonen. Bis Ende 

der siebziger Jahre hatten Auslan

der 12% ihrer Gesamtinvestitionen 

in den EVZen und 88% in den IZen 

investiert (46).

Es lassen sich Parallelen ziehen 

zwischen EVZen und volksrepubli- 

kanischen WSZen einerseits und 

IZen sowie "offenen Gebieten" (14 

Kiistenstadten und Deltagebieten) 

andererseits. In Taiwan wurde al

lerdings eine starkere funktionelle 

Aufteilung vorgenommen. So ent

stand z . B . eine Petrochemie-lZ, ei

ne Stahlerzeugungs-IZ, zehn 

Agrar-IZen, eine "Allgemeine IZ" 

usw. Man achtete hier ferner auf ei

ne mbglichst gleichmaBige Vertei- 

lung in Stadten und landlichen Ge

bieten und verlegte die grbBeren 

sowie die umweltunfreundlichen 

Industrien in meernahe Gebiete. 

Eine solche Differenzierung laBt 

sich in der Volksrepublik einstwei- 

len noch nicht beobachten, doch 

kbnnte es langfristig durchaus sol

che Verschiebungen geben.

Wie das taiwanesische Beispiel 

zeigt, ergeben sich - offizielle 

Weltanschauung hin oder her - ge- 

wisse Sachzwange. die auf die Dau- 

er nicht umgangen werden kbnnen - 

man denke an einen organisierten 

Kapitalmarkt und an eine noch 

starkere Liberalisierung des Ban- 

kenwesens. In diesen sauren Apfel 

wird auch die Volksrepublik ver- 

mutlich noch beiBen miissen. Das 

taiwanesische Beispiel ist m.a.W. 

fiir die VR durchaus lehrreich.

Im ubrigen muBte es geradezu mit 

einem Wunder zugegangen sein, 

hatte der volksrepublikanische Ge

setzgeber in Taiwan keine heimli- 

chen Anleihen gemacht. Vielleicht 

wird er dem anregenden Beispiel 

der Inselwirtschaft auch weiter auf 

den Spuren bleiben!

5.

Durchbruch im Kredit- und Anlei- 

hengeschaft

5.1.

Kredite von alien Seiten

Nachdem China lange Zeit, d.h. bis 

Ende der siebziger Jahre Kredite 

uberhaupt fur tabu erklart hatte 

(man begrundete dies mit dem Be- 

streben nach Unabhangigkeit in je- 

der Hinsicht), gehdren Geldanlei- 

hen aller Art und aller Herkunft 

(Weltbank, Staatskredite, Banken- 

kredite) zur Alltagspraxis.

- Da sind zunachst einmal Kredite 

der Weltbank. Allein wahrend des 

Finanzjahrs 1986 wird die Weltbank 

zehn Projekte im Eisenbahn-, Elek- 

trizitats-, Gesundheits-, Wasser- 

bau-, Erdolforderungs- und Land- 

wirtschaftswesen fordern, und 

zwar durch Einraumung eines 

1,2 Mrd ,US$-Kredits ( = +50Mio.US$ 

gegeniiber 1985). Der groBte Teil 

der Kredite (750 Mio.US$) wird mit 

8,5% verzinst, bei den ubrigen Dar- 

lehen handelt es sich sogar um zins- 

lose Kredite.

Die Weltbank unterhalt seit 1980 Be- 

ziehungen mit China und hat im Ok- 

tober 1985 eine Vertretung in Bei

jing errichtet. Wahrend des 6. Fiinf- 

jahresplans (1981/85) unterstiitzte 

sie dreiBig Projekte im Bereich der 

Landwirtschaft, der Energiewirt- 

schaft, im Bildungs-, Gesundheits- 

und Transportwesen sowie in Wis- 

senschaft und Technik mit Krediten 

in Hdhe von 3Mrd.US$. Bedenkt 

man, daB die Weltbank pro Jahr 

durchschnittlich HMrd.US$ ver- 

gibt, so laBt sich schon daraus er- 

sehen, daB China hohe Anteile "ab- 

saugt" - eine Tatsache, uber die 

sich andere Lander der Dritten Welt 

vermutlich nicht immer freuen wer

den .

Kredite erhielt China inzwischen 

auch von der International Devel

opment Association (IDA), und zwar 

zwei Darlehen im Gesamtwert von 

123,8 Mio. Sonderziehungsrechten 

(ca. 120Mio.US$) fiir den Bau von 

Wasserversorgungseinricht ungen 

in landlichen Gebieten und fiir die 

Verbesserung der Saatgutindustrie 

(47).
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Tabelle 3: CHINA'S FOREIGN AND EUROBOND ISSUES

Date Amount Borrower Market Lead Underwriter Description

1/82 Y lObil. CITIC Japan NA Private issue; 12 yrs., 

coupon,8.7%

8/83 Y 5bil. FIEC Japan Nomura Securities

Sanyo Securities

Tokyo Bank

Private, 10 yrs . , 

coupon 8.5%

11/84 Y 20bil. BOC Japan Nomura Securities Public, 10 yrs., 

coupon 7%, price 99.65

1/85 Y 30bil. CITIC Japan Daiwa Securities Public, 10 yrs. , 

coupon 6.6%, price 99.55

4/85 Y 20bil. BOC Japan Nomura Securities Public, 10 yrs . , 

coupon 7.1%, at par

6/85 DM 150 mil. BOC West Germany Deutsche Bank Public, 7 yrs., 

coupon 7%, at par

8/85 HK$300mil. CITIC Hong Kong Chase Private , 5 yrs. , 

coupon 9.375%, at par

9/85 $ 150 mil. BOC Japan Nomura Securities Public, lOyrs., 

coupon 10%, at par

9/85 Y 30bil. BOC Japan Nomura Securities Public, 10 yrs., 

coupon 6.1%, price 99.85

9/85 DM 150 mil. CITIC West Germany Deutsche Bank Public, 6yrs. coupon 

6.625%, price 99.75

11/85 Y lObil. FIEC Japan Nomura Securities Public, lOyrs., 

coupon 7.1%

12/85 $ 100 mil. CITIC Japan Yamaichi Securities Public, coupon 9.625%, 

price 100.75

1/86 

Planned

Y40bil. CITIC Japan NA Public

1/86 

Planned

Y lObil. SITCO Japan NA

Source: ’The China Business Review/January- February 1986, p .20

Daneben erhalt China noch aus 

zahlreichen Landern Regierungs 

kredite - darunter neuerdings auch 

aus der Bundesrepublik.

Bereits 1985 hatte die Regierung in 

Bonn ein Darlehen von 50 Mio.DM fur 

fiinf Projekte zugesagt, davon 

5 Mio. DM gratis und der Rest zu 

Zinsraten von 2%p.a. mit einer 

30jahrigen Laufzeit. Weitere 

30 Mio.DM wurden im Rahmen tech- 

nologischer Zusammenarbeit fur 

zwblf Projekte vergeben, wobei der 

Ausbildungssektor (fur Kohletech- 

niker und fur siebzig in der Bun

desrepublik Auszubildende etc.) im 

Vordergrund stand. Fur 1986 wur

den in der Zwischenzeit 70 Mio. DM 

zugesagt(48).

Die Bundesrepublik erwies sich mit 

dieser Darlehensvergabe als Nach- 

ziigler. Andere Industrielander 

waren hier mit wesentlich hbheren 

Betragen vorausgegangen.

Neben der CITIC sind es vor allem 

die Bank of China die Investitions- 

bank und die Fujianer FIEC die 

auslandische Kreditquellen er- 

schlieBen.

Die Bank of China erfiillt im Devi- 

sengeschaft fiinf Funktionen: Sie 

ist staatliche Spezialbank fiir Devi- 

sen, internationale Handelsbank, 

Kreditbank fiir den Export, Bank 

fiir langfristige Investitionen und 

eine Bank fiir das Aufbringen von 

Geldmitteln auf den internationalen 

Finanzmarkten.

Die Chinesische Investitionsbank, 

die 1981 gegriindet wurde, ist eine 

von der chinesischen Regierung be- 

auftragte Fachbank fiir Kreditge- 

schafte mit dem Ausland. Ihre Geld- 

mittel stammen vorwiegend von der 

Weltbank. Bis Ende 1985 hatte sie 

mit der Weltbank zwei Kredite im 

Werte von 245Mio.US$ vereinbart. 

Kiinftig sollen aber noch andere 

auslandische Geldinstitute liber 

mittel- und langfristige Kredite 

angegangen werden.

Neuerdings treten auch die provin- 

ziellen Investitions- und Treu- 

handgesellschafter verstarkt als 

Kreditnehmer auf.

5.2.

Anleihen auf dem Emissionsweg

Dariiber hinaus gibt China Wertpa- 

piere auf verschiedenen Markten 

aus - vor allem in Japan, aber auch 

in Hongkong und in der Bundesre

publik. Seit Juni 1986 plant die 

Volksrepublik die Ausgabe einer 

Euro-Dollar-Anleihe mit variablem 

Zins in Hbhe von 200 Mio . $ liber die 

Deutsche Bank in Frankfurt, womit 

das Euro-Bond-Zentrum London um- 

gangen wurde. Dieser Umweg liber 

Frankfurt schien den Chinesen 

zweckmaBig, da die Bank of Eng

land die Begebung einer China-An- 

leihe am Finanzplatz London aller 

Wahrscheinlichkeit nach verhin- 

dern wurde, weil liber die Riickzah- 

lung von Altschulden aus China- 

Anleihen zwischen 1895 und 1937 im 

Werte von 323Mio.Pfund bis heute 

noch keine Einigung erzielt werden 

konnte.

Zwar haben 1986 Verhandlungen 

liber die Begleichung dieser Alt

schulden begonnen, doch befiirch- 

tet man in London schon heute, daB 

China vielleicht nicht mehr zum Eu

ro-Bond-Zentrum in London zuriick- 

kehren wird.

Mbglicherweise nimmt China im 

Laufe des 7. Fiinfjahresplans aus- 

landisches Kapital in einer Hbhe 

zwischen 20 und 30Mrd.US$ auf, 

wobei neben den Joint Ventures die 

Anleihen auf den verschiedenen 

Markten eine wachsende Rolle spie- 

len. Anleihen wurden erstmals 1982 

aufgelegt, doch setzte dasAnleihe- 

wesen erst 1984/85 richtig ein (vgl. 

die beigegebene Tabelle).

Ausgegeben werden die Anleihen 

bisher von vier verschiedenen 

Agenturen. namlich der CITIC, der 

Bank of China der FIEC (Fujian) 

und der SITCO (Shanghai). Von den 

14 bis Anfang 1986 gezeichneten An

leihen gingen immerhin 11 nach Ja

pan , 2 in die Bundesrepublik ( Deut

sche Bank) und 1 nach Hongkong. 

China tastet sich hierbei vorsichtig 

nachvorn. Japan ist der "logische" 

erste Markt. sodann folgt Europa. 

Allerdings muBte hier der Umweg
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uber die Bundesrepublik gewahlt 

werden, da der eigentlich interes- 

sante Finanzplatz , an dem Eurodol

lars ausgegeben werden, namlich 

London, aus den oben erwahnten 

Grunden einstweilen unzuganglich 

ist. Anleihen werden in der Regel 

mit einer Laufzeit von zehn Jahren 

ausgegeben.

Das Geld wird zumeist ftir Infra- 

strukturen ausgegeben. Allein i.J. 

1986 beispielsweise sind 170 Mio. 

US$ fur den Eisenbahnbau geplant.

5.3.

Vertretungen auslandischer Ban- 

ken

Uber achtzig auslandische Banken 

und Finanzinstitute aus zwei Dut- 

zend Landern haben inzwischen rd. 

160 Vertretungen und 18 Filialen er- 

richtet. Allein in Beijing gibt es in

zwischen (Mitte 1986) neunzig Ver

tretungen, u.a. von Australien. 

Belgien, Brasilien, Kanada, 

Frankreich. GroBbritannien, Hong

kong, Italien, Japan, Norwegen, 

Osterreich, Pakistan, Philippinen, 

Singapur, Schweden, Schweiz, USA 

und aus der Bundesrepublik (Baye- 

rische Vereinsbank, Commenzbank, 

Deutsche Bank, Dresdner Bank und 

Westdeutsche Landesbank). Diemit 

Abstand meisten Vertretungen kom- 

men erwartungsgemaB aus Japan 

(18 Banken. erganzt durch 8 Versi- 

cherungsgesellschaften; USA: 8 

Banken. GroBbritannien: 6 Banken 

(49).

Die auslandischen Banken diirfen in 

China allerdings (noch) keine 

Bankgeschafte durchftihren, son- 

dern mussen sich darauf beschran- 

ken , Verbindungen mit den wichtig- 

sten Geldinstituten Chinas zu pfle- 

gen,- Marktforschungen anzustel- 

len, Empfehlungen uber Handels- 

mbglichkeiten zu erarbeiten, Kun- 

den zu beraten und nicht zuletzt 

auch chinesisches Personal auszu- 

bilden.

Sonderregelungen gibt es inzwi

schen fur die Wirtschaftszonen . Sie 

wurden unter dem Titel "Bestimmun- 

gen liber die Verwaltung von Ban

ken mit auslandischem Kapital und 

von Banken mit chinesischem und 

auslandischem Kapital in Wirt

schaftszonen'' im April 1985 heraus- 

gegeben. Geregelt sind dort u.a. 

die Bedingungen fur die Griindung 

von Filialen und fiir Kreditgeschaf- 

te von Banken mit auslandischem 

Kapital in den chinesischen Wirt- 

schaftssonderzonen. Bis Mitte 1986 

gab es in diesen Zonen allerdings 

erst 13 Filialen von Banken aus 

Frankreich, GroBbritannien, den 

USA, Neuseeland und Hongkong. In 

der Wirtschaftssonderzone Xiamen 

wurde ferner eine Bank mit chinesi

schem und auslandischem Kapital 

gegriindet. AuBerhalb der Wirt- 

schaftssonderzonen ist vorerst 

freilich, wie gesagt, weder die 

Griindung von Filialen noch die 

Durchfiihrung von normalen Bank- 

geschaften zugelassen. Die Bedin

gungen dafiir seien, wie es offiziell 

heiBt, "noch nicht reif" .

Eine Reihe von Banken haben das 

chinesische Wohlwollen durch ko- 

operatives Verhalten gewonnen:

- Die Bank of Montreal beispielswei

se agiert als Finanzberater des Mi- 

nisteriums fiir Wasserbau- und 

Elektrizitatswesen. U.a. leistet sie 

Finanzberatung und gewahrt Kre- 

dite kanadischer Provenienz beim 

Bau dreier Wasserkraftwerke in 

China.

- Die US-Bank Manufacturers Han

over Trust Co. will China bei der 

Ausgabe von Obligationen im Aus- 

land, vor allem in den USA, unter- 

stiitzen.

- Die britische Standard Chartered 

Bank hat sich vor allem fiir den Bau 

von chinesischen Touristenhotels 

engagiert. Das Finanzinstitut hatte 

bereits 1858 in Shanghai eine Filia- 

le gegriindet, die auch heute noch 

besteht.

Die meisten Banken haben eingese- 

hen, daB die hohen Kosten fiir ihre 

Vertretungen ("teuer wie in New 

York") und die relativ niedrigen 

Gewinne im Interesse langfristiger 

Perspektiven in Kauf genommen 

werden miissen. Sie hoffen, eines 

Tages Bankfilialen erbffnen und 

dann am kiinftigen chinesischen 

Geldmarkt verdienen zu kbnnen. 

Vorerst geht es hauptsachlich dar- 

um, ein geeignetes Klima zu schaf- 

fen, Vertrauen zu erringen und ei- 

nen "Scheck auf die Zukunft zu zie- 

hen". Wie ja iiberhaupt vieles in 

China eine Anleihe auf die Zukunft 

ist. "1000 Millionen Kunden" schei- 

nen von unwiderstehlicher Anzie- 

hungskraft zu sein!

Anmerkungen:

1) BRu 1986, Nr.26, S.4.

2) XNA, 16.4.85; C.a., April 1986, 

U 30, Louven.

3) XNA, 9.4.85; C.a., April 1985, 

U32, Louven.

4) XNA, 13.8.85; C.a., August 

1985. U31. Louven

5) BRu 1986, Nr.10, S.28.

6) BRu 1986, Nr.14, S.29.

7) C . a., Mai 1986, ti.38, Louven .

8) C . a ., Marz 1986, U 23, Louven .

9) Zahlen im einzelnen "1985 Al

manac of China's Foreign Eco

nomic Relations and Trade, 

Beijing, Hongkong o.J., 

S.1170ff.

10) Ebenda , S. 1181 ff.

11) BRu 1986, Nr.11, S.28.

12) BRu 1986, Nr.10, S.18-21.

13) BRu 1986, Nr.3, S.29 und Nr.21,

S.29.

14) CEN 1986, Nr. 14 S.5f.

15) CEN 1986, Nr.17, S.3f.

16) Einzelheiten dazu in Sai 

Chang, "Von der traditionellen 

Gesellschaft zum Take-off - die 

Wirtschaftsentwicklung Tai- 

wans". Saarbriicken 1984. 

S.164 ff.

17) CEN 1986, Nr.12, S.5f.

18) CEN 1986, Nr.9, S.2-4.

19) CEN 1986, Nr.15, S.lf.

20) RMRB, 16.5.86; C.a., Mai 1986, 

U 5

21) Zu den Erwartungen im Zen- 

tralgiirtel vgl. C.a., April 

1986, S.225, Louven.

22) Einzelheiten dazu C.a., Marz 

1985, S.175ff.

23) Ebenda, S.177f.

24) Dazuebenda, S. 184f.

25) Erklarungen von Staatskom- 

missar Gu Mu in BRu 1986, 

Nr.12,S.8f.

26) Naheres C.a., August 1985, 

U35, Louven.

27) Ausfiihrlich referiert in C.a., 

August 1985, U 29.

28) Dazu die Kontroverse in C.a., 

Juni 1985, U 33, Louven.

29) BRu 1986, Nr.9, S.30f.

30) Bru 1986, Nr.11, S.31f.

31) BRu 1986, Nr.13, S.28f.

32) Ubersicht in The China Busi

ness Review, May/June 1986, 

S.47-49.

33) C . a ., August 1985, U 30.

34) C.a., September 1985, U 25, 

Louven.

35) BRu 1986, Nr.11, S.31.

36) Nach The China Business Re

view, May/June 1986, S.37.

37) Naheres C.a., Juni 1985, U32, 

Louven.

38) Weitere Einzelheiten in C.a., 

September 1985, U 24, Louven.

39) C.a. , April 1986, U 19, Louven.

40) BRu 1986, Nr.9, S.17f.

41) Alle abgedruckt im " 1985 Alma

nac", a.a.O. , S.433ff.

42) Die aus neun Paragraphen be- 

stehende Regelung ist abge

druckt in China Economic News, 

29.6.81, S.2f.

43) The China Business Review, 

May/June 1986, S.31f.

44) Abgedruckt in "Guide to Equity 

Joint Ventures", Beijing und 

Hongkong 1985, S. 105-124 bzw . 

125-141.

45) XNA, 3.4.86; C.a., April 1986, 

U20.

46) Sai Chang, a.a.O., S.173ff., 

251ff.

47) Naheres C a ., April 1986. U 31

48) CEN 1986, Nr.9, S.6.

49) "1985 Almanac", a.a.O., 

S.736 ff.




