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Ganz in diesem Sinne wirkt auch die 

chinesische Mongolistik, die For- 

schungszentren in der Inneren Mon

golei, in Beijing, Nanjing und Lan

zhou unterhalt. China bezeichnet 

sich selbst als eines der Mongoli- 

stik-Zentren der Welt. Derzeit gebe 

es liber fiinfzig Mongolistik-For- 

schungsorganisationen mit uber 500 

Wissenschaftlern, die seit 1979 

jahrlich etwa 500 wissenschaftliche 

Abhandlungen veroffentlicht ha- 

ben . Neben Geschichte , Archaologie 

und Literatur wiirden auch neue 

Bereiche wie Geschichte der Philo- 

sophie, Gesellschaftsideologie, 

Wirtschaft, Militarwissenschaft, 

Lokalgeschichte, Heilkunst und 

Volkskunst in die Forschungsarbeit 

einbezogen. Seit 1979 auch wurden 

fiinf Symposien abgehalten, an de- 

nen chinesische und auslandische 

Historiker teilnahmen und Abhand

lungen in Chinesisch, Mongolisch, 

Japanisch und Englisch lieferten.

Auch Linguistik und Schrift finden 

hohes Interesse, was die Gesamt- 

zahl von rd . 700 wissenschaftlichen 

Abhandlungen seit 1979 beweist. 

Inzwischen ist auch eine "Gramma- 

tik der modernen mongolischen 

Sprache" auf Chinesisch sowie ein 

Mongolisch-Chinesisches Worter- 

buch erschienen.

Im Bereich der Literatur wurden 

Studien zur "Geheimen Geschichte 

der Mongolen" sowie zu den Epen 

"Gesar" und "Jangar" herausgege- 

ben.

Die Archaologie hat sich auf Fund- 

statten in der Inneren Mongolei 

konzentriert und fand Uberreste des 

Hetao-Menschen aus der Altstein- 

zeit und Relikte der Hongshan-Kul- 

tur aus der Jungsteinzeit sowie 

Siedlungsreste aus der Bronzezeit 

in Erdusi und Chifeng.

1986 auch wurde eine Gesellschaft 

fiir das Studium der Kriegskunst 

Dschingis Khans und eine Gruppe 

fiir das Studium der mongolischen 

Wirtschaftsgeschichte gegriindet 

(BRu 1986, Nr.26, S.25). -we-

*(26)

Schulwesen in Tibet

Nach Informationen des stellvertre- 

tenden Direktors der regionalen Er- 

ziehungsbehorde Tibets verfiigt das 

Autonome Gebiet liber 3 Hochschu- 

len, 14 technische Schulen auf Se- 

kundarschulebene, 56 regulare Se- 

kundarschulen und 2.315 ortlich 

betriebene Grundschulen. Die Ge- 

samtzahl aller Schuler und Studen- 

ten betragt 146.000. Der Schwer- 

punkt der Erziehungsarbeit soil auf 

den Ausbau der Grundschulbildung 

gelegt werden. AuBerdem soli ver- 

starkt darauf geachtet werden , daB 

die tibetische Sprache im Unter- 

richt verwendet wird. Es sollen all- 

mahlich zwei Unterrichtssysteme 

eingefiihrt werden, eines in Tibe- 

tisch und eines in Chinesisch (Ra

dio Lhasa, 25.5.86, nach SWB, 

28.5.86).

Einer Xinhua-Meldung sind folgen- 

de Daten zu entnehmen: In Tibet 

gibt es 255 Schwerpunkt-Grund- 

und Mittelschulen mit 32.500 Schli- 

lern. Verpflegung, Kleidung und 

Unterkunft fiir diese Schiller stellt 

die Regierung, wahrend die iibri- 

gen Schiller eine Unterstiitzung er- 

halten, die die Regierung verdop- 

pelt hat. Tibet, so heiBt es, habe 

wahrend des 6. Fiinfjahrplans 

(1981-85) 270 Mio. Yuan fiir das Er- 

ziehungswesen ausgegeben,

2,72mal mehr als in der voraufge- 

gangenen Planperiode. 78% der Zu- 

wendungen seien fiir die Grund- und 

Mittelschulbildung verwendet wor- 

den. In den vergangenen fiinf Jah- 

ren, so wird weiter berichtet, hat- 

ten die Erziehungsbehorden 2.250 

Lehrer und Beamte fiir die Schulen 

ausgebildet, davon seien liber 60% 

Tibeter oder Angehbrige anderer 

Minderheiten. Zur Sprachsituation 

heiBt es, daB auf der Grundschule 

jetzt alle Facher in Tibetisch unter- 

richtet wiirden, wahrend Tibetisch 

auf den Hochschulen und Sekundar- 

schulen Pflichtfach ist (XNA, 30.5. 

86). Daraus ist zu folgern, daB auf 

den Mittel- und Hochschulen Chine

sisch generelle Unterrichtsspraehe 

ist. Auch hier sind jetzt offensicht- 

lich Bemiihungen im Gange, den Un- 

terricht in Tibetisch zu fbrdern. 

-st-
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Wirtschaftsgesetze

Im April 1986 verabschiedete die 

4.Tagung des V11. Nationalen 

Volkskongresses (NVK) die "Allge- 

meinen Vorschriften des Zivilgeset- 

zes". Ferner wurde das Gesetz zu 

Unternehmen mit ausschlieBlich 

auslandischer Kapitalbeteiligung 

angenommen. Zu Beginn des Jahres 

waren bereits die Bestimmungen 

liber den Zugang von Joint-Ven- 

ture-Erzeugnissen auf dem chinesi- 

schen Markt und Bestimmungen zum 

Devisenausgleich fiir diese Unter- 

nehmungen verabschiedet worden. 

Dariiber hinaus sind sog . "Registe

red Capital"-Vorschriften fiir Joint 

Ventures (equity und Kooperation) 

sowie 100%ig auslandische Unter

nehmen erstellt worden . Ferner wa

ren bereits im August des Vorjahres 

die Regelungen zur Priifung und Ge- 

nehmigung von Technologie- 

import-Vertragen, "die dem Gesetz 

vom 24.05.1985 liber das Verfahren 

bei Technologieimport-Vertr agen 

unterliegen", genehmigt wurden. 

Das heiBt, daB das "Regelungs- 

instrumentarium auf dem Gebiet des 

Wirtschaftsrechts" erheblich ver- 

vollstandigt worden ist.

Von besonderer Bedeutung war das 

Gesetz zu Unternehmen mit aus

schlieBlich auslandischer Kapital

beteiligung, das in der verdffent- 

lichten Fassung einen Enteig- 

nungsschutz vorsieht. Nur "bei 

Vorliegen besonderer Umstande, im 

bffentlichen Interesse und gegen 

angemessene Entschadigung in ei- 

nem rechtlichen Verfahren" sollen 

Enteignungen moglich sein. Ent- 

scheidungen fiber die Zulassung 

eines rein auslandischen Unterneh- 

mens sollen innerhalb von 90Tagen 

erfolgen. Die Registrierung und 

"Beantragung der Betriebserlaub- 

nis hat innerhalb von 30 Tagen nach 

der Errichtungsgenehmigung" zu 

erfolgen. (BfA/NfA, 26.06.86) -ma-

*(28)

Hu Yaobang vor deutschem Indu

strie- und Handelstag

Wahrend seines politischen Auf- 

enthalts in der Bundesrepublik 

Deutschland referierte der General- 

sekretar der Kommunistischen Par- 

tei Chinas, Hu Yaobang, vor dem 

Deutschen Industrie- und Han

delstag (13.Juni 1986) zu Fragen 

der wirtschaftlichen Beziehungen 

und der langfristigen Wirtschafts- 

kooperation zwischen China und 

Westeuropa, insbesondere Bundes

republik Deutschland.

Hu bewertete die Entwicklung der 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

zwischen China und den westeuro- 

paischen Landern als insgesamt 

"erfreulich". Speziell die deutsch- 

chinesischen Beziehungen haben 

sich fiir beide Seiten zufriedenstel- 

lend entwickelt. Das lasse sich an 

vier Aspekten belegen.

1. Der bilaterale Handel habe einen 

stetigen Aufstieg verzeichnet. 

"Seit Jahren ist die Bundesrepublik 

der grbBte Handelspartner Chinas 

in Westeuropa und nimmt im chine- 

sischen AuBenhandel nach Japan 

und den USA den dritten Platz ein." 

1985 erreichte das Handelsvolumen 

gut 3 Mrd .US$ (gegeniiber 1984 plus 

38,3%).

2. Sowohl die Bereiche der Koopera

tion als auch die Formen der Zusam

menarbeit seien ausgeweitet wor

den. Insgesamt existieren Verein- 

barungen iiber mehrere hundert 

Projekte, "u.a. auf den Gebieten 

Maschinenbau, Chemie, Baugewer- 

be, Kohle, Metallurgie, Leichtin- 

dustrie, Energiewirtschaft, Trans

port- und Verkehrswesen". Mit 

Blick auf die Formen der Koopera

tion sind sowohl "kooperative Pro- 

duktion, das Kompensationsge- 

schaft, Joint Ventures, die gemein- 

same Forschung und Entwicklung 

sowie die Zusammenarbeit durch
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Bereitstellung von Arbeitskraften" 

erwahnenswert. Ferner wird die 

"Streuung" der Zusammenarbeit 

dadurch deutlich, daB sie "sich 

nicht nur auf die GroBprojekte be- 

schrankt; auch die Kooperation 

zwischen mittleren und kleinen Un- 

ternehmen hat vielversprechende 

Ansatze" gezeigt. Ahnliches gilt fiir 

die Zusammenarbeit auf wirt- 

schaftspolitischer Ebene. Hu er- 

wahnte die Tatsache, daB in der 

Zwischenzeit 16 Partnerschaften 

zwischen chinesischen Provinzen 

und Bundeslandern sowie zwischen 

Stadten beider Lander vereinbart 

worden seien.

3. Auch die wissenschaftlich-tech- 

nische Zusammenarbeit habe an Be- 

deutung gewonnen (37 Koopera- 

tionsvereinbarungen und Protokol- 

le liber die wissenschaftlich-tech- 

nische Zusammenarbeit bei grbBe- 

ren Projekten). Hervorzuheben sind 

vor allem Ausbildungskurse und 

Ausbildungszentren (Beispiel Aus- 

und Fortbildungszentrum fiir mo- 

derne industrielle Technik in Tian

jin).

4. Im Bereich der entwicklungspo- 

litischen Zusammenarbeit sind "er- 

ste Ergebnisse" erzielt worden. Die 

von der Bundesrepublik fiir diesen 

Zweck zur Verfiigung gestellten 

Mittel wirken sich nach Hus Ansicht 

"auf die Kooperation bei den mit- 

telgroBen und kleinen Projekten 

fbrdernd aus".

Die Griinde fiir die stetige Auswei- 

tung der deutsch-chinesischen 

Wirtschaftsbeziehungen sieht Hu 

vor allem in folgenden Punkten.

1. Es gibt keine "grundlegenden 

Interessengegensatze" zwischen 

beiden Landern. Das heiBt, daB 

sich die wirtschaftlichen Beziehun- 

gen "somit auf einer soliden politi- 

schen Grundlage" etabliert haben .

2. China ("das grbBte Entwick- 

lungsland der Welt") verfiigt liber 

einen beachtlichen Rohstoffreich- 

tum und einen "immer noch wach- 

senden Markt". Demgegeniiber ist 

das Land durch einen Mangel an 

Kapital, "fortgeschrittenen Tech- 

nologien und an Managementerfah- 

rungen fiir seinen Aufbau" gekenn- 

zeichnet. Andererseits ist die Bun

desrepublik Deutschland als 

hochentwickeltes Industrieland 

"finanzstark und besitzt fortge- 

schrittene Technologien sowie rei- 

che Managementerfahrung". Auf- 

grund dieser unterschiedlichen, 

sich erganzenden Ausgangspositio- 

nen kbnnen beide Lander "gute 

Partner bei der langfristig ange- 

legten Zusammenarbeit" sein. Chi

na ist im Rahmen seiner neuen Au- 

Benwirtschaftspolitik bestrebt, 

soweit als mbglich auslandische 

Beitragezu nutzen. Lmgekehrt lege 

die Bundesrepublik "groBen Wert 

auf die Erweiterung der Zusam

menarbeit mit China". Beide Seiten 

haben also "ohne vorherige Abspra- 

che die gleichen Zielvorstellungen 

entwickelt".

4. Im Verhaltnis zu anderen Indu- 

strielandern verfiigt die Bundesre

publik Deutschland aus chinesi- 

scher Sicht liber "zwei bedeutende 

Vorziige: zum einen genieBt Ihr 

Land dank der guten Qualitat Ihrer 

Produkte, des zuverlassigen Servi

ces und der Vertragstreue bei den 

chinesischen Kunden einen guten 

Ruf. Uberdies werden Ihre Arbei- 

ter, Ingenieure und Techniker we- 

gen ihrer Griindlichkeit und hohen 

Effizienzvom chinesischen Volk ge- 

schatzt. Zum anderen nehmen die 

Regierung und die Wirtschaft Ihres 

Landes beim Technologietransfer 

eine recht verniinftige Haltung 

ein". Nachteilig wirke sich auf die 

starke deutsche Position nur ein 

"Schonheitsfehler" aus, "namlich 

die verhaltnismaBig hohen Prei- 

se".

Hu Yaobang wies weiterhin auf eini- 

ge grundlegende Aspekte der chine

sischen Entwicklung hin, die zur 

noch besseren Entwicklung in Be- 

tracht gezogen werden sollten.

1. "Langfristige Perspektive". 

Chinas Modernisierung ist ein Pro- 

zeB, der "erst durch die Bemuhun- 

gen von Generationen vollendet 

werden kann. Im Zuge der Entwick

lung seiner Wirtschaft wird China 

seine Zusammenarbeit mit dem Aus- 

land ohne Zweifel auch stetig er- 

weitern. Aber gegenwartig ist der 

Umfang unserer Wirtschaftskoope- 

ration mit dem Ausland durch die 

begrenzten Moglichkeiten des Lan

des zwangslaufig eingeschrankt. 

Es gibt Dinge, die wir tun wollen, 

aber im Moment nicht kbnnen... 

Aber urn den Trend einer stetigen 

Entwicklung der beiderseitigen Zu

sammenarbeit langfristig aufrecht- 

zuerhalten, sollte man sich beim 

Abwagen von Gewinn und Verlust, 

von Vor- und Nachteilen nicht von 

augenblicklichen Ereignissen und 

Einzelfallen leiten lassen, sondern 

weitblickende Entscheidungen tref- 

fen." Insbesondere hoffe China, 

daB auf deutscher Seite der Aspekt 

der "Zahlungsbedingungen" (Pra- 

ferenzen) flexibler gestaltet wer- 

de.

2. Ein gegenwartig nicht zu unter- 

schatzendes Problem sei "das zu- 

nehmende Handelsdefizit auf der 

chinesischen Seite, das unsere Zah- 

lungsfahigkeit beeintrachtigt und 

der Erweiterung unserer Importe 

enge Grenzen setzt." China denke 

nicht an eine "absolute" Ausgegli- 

chenheit, noch wolle man zur Berei- 

nigung des Defizits die eigenen Im

porte senken. Aber "wirhoffen auf- 

richtig, daB die deutsche Seite 

durch energische MaBnahmen China 

bei der Erweiterung seiner Exporte 

helfen und damit zu einer noch gun- 

stigeren Entwicklung der bilatera- 

len wirtschaftlichen Zusammenar

beit beitragen" kann.

3. Abstimmungsschwierigkeiten 

und Auffassungsunterschiede, die 

sich in der Zusammenarbeit zwi

schen China und westeuropaischen 

Landern einschlieBlich der Bundes

republik ergeben haben, sind auf- 

grund der unterschiedlichen Ent- 

wicklungsbedingungen manchmal 

"unvermeidlich". Hu gestand ein, 

daB angesichts eines immer "noch 

verbliebenen Biirokratismus in un

serer Arbeit" Phanomene wie 

"schwerfalliger Arbeitsstil, Kom- 

petenzstreitigkeiten sowie eine ge- 

wisse Ineffizienz" nicht geleugnet 

werden kbnnen. Aber man sollte 

auch diesen Aspekt langfristig se- 

hen und die Bemuhungen Chinas be- 

rucksichtigen, "diesen Zustand mit 

aller Kraft zu verbessern" .

4. Starkere Bemuhungen deutscher 

Unternehmen urn neue Formen der 

Kooperation seien insofern sinn- 

voll, als es "groBe Unterschiede 

zwischen den einzelnen Regionen 

Chinas gibt, die sich auch in ihren 

verschiedenartigen Bedurfnissen 

auBern". Hier sei also noch ein gro- 

Ber Bewegungsfreiraum gegeben, 

zumal "im Zuge der Reform die Ent- 

scheidungsbefugnisse der Provin

zen, Stadte und der einzelnen Be- 

triebe erweitert" werden. (BRu, 

Nr.25, 24.06.86, S.14-18) -ma-

*(29)

Auslandische Investitionen

Insgesamt hat China wahrend der 

letzten sechs Jahre Vertrage zur 

Einrichtung von gut 6.600 Unter

nehmen mit einem auslandischen 

Investitionsanteil abgeschlossen. 

Von diesen 6.600 (vertraglich ver- 

einbarten) Unternehmen haben gut 

2.000 bereits die Produktion aufge- 

nommen und, wie es heiBt, "unter- 

schiedliche wirtschaftliche Ergeb

nisse erzielt". Das Gesamtinvesti- 

tionsvolumen , das fur solche Koope- 

rationsprojekte vertraglich ver

einbart wurde, belauft sich auf 

16,7Mrd.US$, von denen 4,85Mrd. 

bisher "tatsachlich genutzt" wor

den sind. Schwerpunktbereiche fiir 

auslandisches Engagement sind 

Dienstleistungen, Erdbl, Chemiein- 

dustrie, Transportwesen, Telekom- 

munikation, Maschinenbau und 

eine Reihe anderer Branchen.

Die Entwicklung in diesem Bereich 

scheint jedoch sich in jiingster Zeit 

deutlich verlangsamt zu haben. So 

heiBt es, daB "wahrend der ersten 

vier Monate dieses Jahres die Auf- 

nahme direkter auslandischer In

vestitionen in China im Vergleich zu 

1984 und 85 zuruckgegangen ist". 

Zwei Ursachen werden vor allem von 

Hongkonger Fachleuten genannt.



CHINA aktuell -347- Juni 1986

Zum einen ist durch die Ausweitung 

der Kooperation eine immer grbBere 

Zahl von Abteilungen involviert 

worden, so daB "die Dispute zwi- 

schen beiden Seiten gestiegen sind 

und Schwierigkeiten bei der Hand- 

habung der Dinge in den Vorder- 

grund getreten sind". Zum anderen 

scheinen beide Seiten mit den wirt- 

schaftlichen Ergebnissen ihres En

gagements nicht zufrieden. "Der 

Staat hat Verluste erlitten, und es 

ist auch fur gewisse Joint Ventures 

schwierig geworden, ihre Devisen- 

bilanz zu wahren." (SWB, WER, 

18.06.86, a 11,12) -ma-

*(30)

Devisenvorrang fur Exportproduk- 

tion

"Rund 75 bis 80% der Kredite in aus- 

landischer Wahrung, die die Bank 

of China 1986 vergibt", sollen fur 

Projekte bereitgestellt werden, 

"die Deviseneinnahmen bringen". 

1985 hatte der Anteil bei nur 57% ge- 

legen. Die Kreditvergabe fiir "Wa- 

ren, die nicht exportiert werden 

kdnnen, und an Unternehmen mit 

schlechten wirtschaftlichen Ergeb

nissen" wird eingestellt. (SWB, 

WER, 18.06.86, a3) -ma- 

*(31)

Eurodollarmarkt

Die Fujian Investment & Enterprise 

Corporation plant nach eigenen 

Veroffentlichungen, "im Laufe der 

nachsten Monate" an den Eurodol

larmarkt zu gehen. Die Nachricht 

von dem Vorhaben der Provinzinve- 

stitionsgesellschaft erfolgte im An- 

schluB an ein entsprechendes Auf- 

treten der Bank of China in Frank

furt. Die Bank of England hatte es 

in diesem Zusammenhang britischen 

Banken untersagt, chinesische Eu- 

rodollar-Obligationen von ihren 

Londoner Btiros her zu zeichnen. Es 

ging um die bisher ungeregelte Fra- 

ge von Schuldverschreibungen aus 

der Zeit vor 1949. Dennoch haben 

sich zwei britische Banken (Barc

lays und Standard Chartered) an 

der Transaktion beteiligt. Die Un- 

terzeichnung erfolgte durch Aus- 

landsbiiros (Ferner Osten und 

Schweiz).

Im Faile der Fujian Investment & 

Enterprise Corporation liegt das 

Motiv nach Ansicht von Finanz- 

fachleuten darin , "sich den Anstieg 

des Yen zu Nutze zu machen und 

Geld vom Yen weg hin zum Dollar zu 

bewegen. Die Wahl Europas kann 

als eine politische betrachtet wer

den, da China eine starke Prasenz 

auf dem europaischen Geldmarkt 

etablieren mdchte." (China Busi

ness Report, Vol.l, Nr.2, 2.07.86) 

-ma-
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Leasing

Im Rahmen der auBenwirtschaftli- 

chen Offnungspolitik nutzt die 

Volksrepublik China zunehmend 

das Instrument von Leasingge- 

schaften. Die erste chinesische 

Leasingfirma wurde 1981 gegriin- 

det. Seither ist das Leasing- 

geschaft systematisch ausgeweitet 

worden (gegenwartig 32 Leasing

firmen). 1985 belief sich das Ge- 

schaftsvolumen im Leasingwesen 

auf rund 700 Mio. Dollar (Import 

auslandischer Technik und Anla- 

gen). Knapp ein Viertel dieses Ge- 

samtvolumens entfiel allein auf die 

starkste chinesische Leasingfirma, 

die China Orient Leasing Co. 

(COLC). Wahrend der Jahre 1981/85 

hat die COLC insgesamt 480 Geschaf- 

te getatigt. Hauptpartnerlander 

waren Japan, GroBbritannien, die 

Bundesrepublik Deutschland, 

Frankreich, Italien und die 

Schweiz.

Das Leasingwesen hat sich insbe- 

sondere in den Jahren 1984/85 auf 

fast alle Wirtschaftszweige ausge- 

dehnt. "Flugzeuge, Schiffe, Fahr- 

zeuge sowie groBe komplette Ein

richtungen und kleine Maschinen 

und sogar Polarfahrzeuge filr die 

chinesische Antarktisstation wer

den geleast." (Beijing Rundschau, 

Nr.27, 8.7.1986, S.29) -ma-

*(33)

Tourismuseinnahmen

Der Tourismusboom in China scheint 

bisher ungebrochen. Im ersten 

Quartal 1986 stieg die Zahl der Be- 

sucher des Landes gegeniiber dem 

Vergleichszeitraum des Vorjahres 

um 19% auf 5,4 Mio. Der Anteil der 

sogenannten auslandischen Touri- 

sten (ohne Auslandschinesen) er- 

hbhte sich jedoch nur um 2,6% auf 

680.000. Die Deviseneinnahmen aus 

dem Tourismusgeschaft stiegen um 

18%. Im langerfristigen Zeitraum 

seit 1978 ist ein durchschnittliches 

Wachstum des Tourismus von jahr- 

lich 21,6% zu verzeichnen . 1985 lag 

die Zahl der auslandischen Touri- 

sten mit insgesamt 1,37 Mio. rund 

sechs Mai so hoch wie 1978. Die Ein- 

nahmen beliefen sich 1985 auf 

l,25Mrd.US$ (gegeniiber 1978 Ver- 

f iinff achung ).

Die starke Investitionstatigkeit in 

Tourismuseinrichtungen laBt sich 

aus den folgenden Zahlen ablesen. 

So standen Ende 1985 gut 700 Hotels 

und Gastehauser mit insgesamt 

242.000 Betten zur Verfiigung. 229 

internationale und nationale Flug- 

verbindungen (Gesamtlange

450.000km) wurden seit 1978einge- 

richtet. Insgesamt sind liber 70 

Flughafen fiir Tourismusverkehr 

gebffnet. Im Verlaufe des gegen- 

wartigen Fiinfjahresplanes 1986/90 

sollen touristische Einrichtungen 

weiter ausgebaut werden. Dies gilt 

sowohl fiir die traditionellen Zen- 

tren Beijing, Shanghai und Guilin 

als auch fiir Inlandsstadte, insbe- 

sondere Xi'an, das im ersten Quar

tal 1986 eine Besuchersteigerung 

von 87,2% aufwies. In Beijing sind 

gegenwartig 80 Hotels im Bau bzw. 

in der Planung, in Shanghai jeweils 

30 im Bau bzw. in der Planung. 

(Beijing Rundschau , Nr .27, 8.7.86, 

S.30) -ma-
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Kritik am Fiinfjahresplan

In einem langeren Bericht ihrer 

Ausgabe vom Marz/April 1986 setzt 

sich die in Hongkong etablierte 

trotzkistische Zeitschrift "October 

Review" (Shiyue pinglun) mit dem 

7. Fiinfj ahresplan der Volksrepu

blik China 1986/90 kritisch aus- 

einander. Der Bericht stellt fest, 

daB der Plan in einem Klima nach- 

haltiger Auseinandersetzungen 

"innerhalb der Parteifiihrung liber 

Politik und Tempo der Reform" auf- 

gestellt worden sei. Verwiesen wird 

auf zwei diesbeziigliche Artikel in 

der kommunistisch orientierten 

Hongkonger Wenhuibao vom 31. Marz 

und vom 3.April 1986. Die Uber- 

schriften der beiden Artikel sind 

bezeichnend fiir die innerchinesi- 

schen Auseinandersetzungen: "Ent- 

weder einen kleinen Schritt machen 

und ein Wirtschaftsmodell errich- 

ten, bei dem der Plan vorherr- 

schend und -der Markt nur ergan- 

zend ist, oder einen groBen Schritt 

machen und schleunigst eine sozia- 

listische Marktwirtschaft formen"; 

"Eine groBe Debatte zieht auf zwi- 

schen neuen und alten Wirtschafts- 

wissenschaftlern". Wesentliche 

Fragen der kurz- bis mittelfristi- 

gen Entwicklung der chinesischen 

Volkswirtschaft sind offensichtlich 

nicht gelbst. Hierauf deutet auch 

die Tatsache hin, daB der Fiinfjah- 

resplan nur "im Prinzip angenom- 

men" wurde. In wesentlichen Teil- 

bereichen scheinen die Planziele 

immer noch nicht endgiiltig durch- 

gesetzt zu sein.

Die entscheidenden Zielsetzungen 

des Plan liegen zum einen in der 

Aufrechterhaltung "einer grundle- 

genden Balance zwischen der ge- 

samten gesellschaftlichen Nachfra- 

ge und dem Angebot" deren Auf

rechterhaltung als Voraussetzung 

fiir eine reibungslose Abwicklung 

der Reform und die Ausgestaltung 

neuer Wirtschaftsstrukturen ange- 

sehen werden muB. Zum anderen 

soli ein "dauerhaftes und stetiges 

Wirtschaftswachstum" bewahrt 

werden , was insbesondere eine ver- 

besserte Kontrolle der Investi

tionstatigkeit (Umlaufvermbgen, 

groBe Schliisselprojekte usw.) be-




