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rung: Vor allem Japan-, Vietnam- 

oder Korea-Politik kann ohne 

diesen Hintergrund nicht ver- 

standen werden!

- AuBenpolitik als Suche nach dem 

richtigen "Gleichgewicht" (Wan- 

del dieser Vorstellungen: "Zwei 

Lager"-Theorie, "Zwischenzonen"- 

Theorie, "Drei Welten"-Theorie, 

Pentarchie-Vorstellungen, kunf- 

tige Weltinnenpolitik und - als 

Zwischenlbsung - "Gleichgewicht" 

durch globale "Unabhangigkeit". 

Unabhangigkeit hat heute eine 

doppelte Bedeutung: China will 

kunftig nicht mehr nur (vor al

lem auf die UdSSR) reagieren; es 

tritt ferner als Hauptanwalt 

weltweiter Regionalbundnisse 

auf.

- AuBenpolitik als Erziehung: Chi

nas AuBenpolitik ist tendenziell 

nicht expansionistisch, sondern 

impansionistisch, d.h., China 

will - seiner konfuzianischen 

Erziehungstradition folgend - 

nicht die Territories, sondern 

die Gehirne der anderen "beset - 

zen".

Neben diesen traditionellen An- 

trieben wirkt als wichtiger Be- 

stimmungsfaktor noch das Tauziehen 

zwischen den verschiedenen ZK- 

Fraktionen. Keine Rolle spielen 

demgegenliber Geheimdienste oder 

aber "industriell-militarische 

Komplexe".

2.3. Zielsetzungen

Flinf groBe Zielsetzungen lassen 

sich unterscheiden: Als Staat im 

gesel1schaftlichen Umbruch ver- 

folgte China lange Zeit revolutio- 

nare Absichten; sie sind inzwi- 

schen zur Bedeutungslosigkeit ver- 

klimmert. Als Nationalstaat oblie- 

gen der Volksrepublik nationale 

Zielsetzungen (Sicherheit, "Wie- 

dervereinigung" mit Hongkong, Ma

cau und Taiwan, Territorialansprli- 

che gegeniiber Nachbarstaaten, vor 

allem gegeniiber der Sowjetunion, 

Vietnam und Indien; als Staat der 

Dritten Welt verfolgt China anti- 

hegemonistische Ziele, die sich 

z.Zt. hauptsachlich gegen die 

UdSSR und Vietnam wenden; als wie- 

dererstandenes "Reich der Mitte" 

strebt China Autoritatsgewinn vor 

allem gegeniiber seiner asiatischen 

Umwelt an, und als Entwicklungs- 

land verfolgt es Modern!sierungs- 

ziele.

2.4. Strategien

Mit Hilfe der mehrere Male einge- 

setzten Linken Strategic versuchte 

China eine Zusammenarbeit mit Un- 

tergrundbewegungen gegen die eta- 

blierten Regierungen (vor allem in 

Birma, Malaysia und Thailand, In

dien und auf den Philippinen).

Inzwischen ist die Linke weitge- 

hend durch die Rechte Strategie 

verdrangt worden, bei der die Zu

sammenarbeit mit etablierten Re

gierungen gegen den gemeinsamen 

Hauptfeind, "den Hegemonismus", 

versucht wird.

2.5. Instrumente und Machart der 

chinesischen AuBenpolitik

Beschlossen wird die AuBenpolitik 

von der KPCh, umgesetzt vom 

Staatsapparat (hauptsachlich 

AuBen-, Verteidigungs- und AuBen- 

wirtschaftsministerium) sowie von 

hal boff i ziel len "Brlickenorganen" 

(Freundschaftsgesel1schaften, 

"Volksinstituten", Massenorganisa- 

tionen, Akademien etc.).

Die chinesische AuBenpolitik un- 

terscheidet zwischen zwischen- 

staatlicher Diplomatie, Zwischen- 

KP-Beziehungen und "Volksdiploma- 

tie". Sowohl in der Organisation 

ihrer AuBenorgane als auch in ih- 

rer Haltung zum Vblkerrecht haben 

die Chinesen inzwischen weitgehend 

die westlichen Vorstellungen uber- 

nommen, durch deren dlinne Kruste 

allerdings immer wieder, wie oben 

erwahnt, traditionelle Elemente 

brechen.

In den KP-Beziehungen fordert Chi

na "Unabhangigkeit". Keine KP dlir- 

fe sich eine "Vaterrolle" gegen- 

tiber anderen Parteien anmaBen. Die 

KPCh unterhalt zwar offizielle Be- 

ziehungen zu Parteien wie der KPF 

Oder der SPD, nicht aber zur KPdSU 

und den meisten KPs des Ostblocks.

Volksdiplomatie drlickt sich heute 

vor allem in Form von Stadte- und 

Provinzpartnerschaften, aber auch 

in der EntwicklungshiIfe, im Kul- 

turaustausch und im Tourismus aus.

Neben der Drei-Ebenen-Diplomatie 

sind Verteidigungspolitik, AuBen- 

handel und EntwicklungshiIfe die 

wichtigsten auBenpolitischen In

strumente; die Bedeutung des Mi 1i- 

tars geht - einer 2000jahrigen 

Tradition entsprechend -inzwischen 

wieder zurlick, wahrend gleichzei- 

tig der "Impansionismus" zunimmt.

China prasentiert sich heute zwar 

nicht mehr als "Model 1", tritt 

aber dafur urn so starker als An- 

bieter kompletter Probl emlbsungen 

vor der UNO auf.

2.6. Prognosen und Hypothesen

- China ist mit seiner Bevblke- 

rung, die fast ein Viertel der 

Menschheit umfaBt, mit seinem 

Rohstoffpotential, seiner 3000- 

jahrigen Geschichte und seiner 

eigenwi11igen Gesel1schaftspoli- 

tik nicht ein Staat wie jeder 

andere, sondern darf sich als 

Anwarter auf eine Spitzenposi- 

tion im internationalen System 

fuhlen.

- "Weltmachtstatus" im physischen 

Sinn wird das Land nicht vor der 

Mitte des 21.Jahrhunderts errei- 

chen; im Sinne der "Impansions- 

fahigkeit" dagegen wird eine 

"Weltmacht"-Qualitat wesentlich 

frliher erreicht. China ist von 

keiner der klassischen "Dritte- 

Welt"-Krankheiten befallen - we- 

der der Verteilungs-noch der Le

gitimations- noch der Partizipa- 

tionskrise. Die einzige Gefahr- 

dung des heutigen politischen 

Systems droht vom Inneren des 

Machtapparats her. "Innere Star

ke" ist also zur Genlige vorhan- 

den. Daneben ist China - auBere 

Starke! - einer der flinf Standi - 

gen Mitglieder des UN-Sicher- 

heitsrats, kann hier also be- 

trachtlichen EinfluB (vor allem 

flir die Dritte Welt) ausuben. 

Sollte es China darliber hinaus 

gel ingen, ein liberzeugendes Pro- 

gramm zu vertreten, so kann die 

erstrebte impansionistische 

Durchschlagskraft kaum ausblei- 

ben. Die Richtung dieses Pro- 

gramms deutet sich bereits an: 

China tritt als Protagonist der 

Nord-Slid- sowie der Slid-Slid-Zu- 

sammenarbeit auf. Die Bedeutung 

der Dritten Welt innerhalb der 

chinesischen Programmatik liegt 

damit auf der Hand!

3. BINNENWIRTSCHAFT

Erhard Louven

3.1. Allgemeine Charakteristika

3.1.1. Grundzlige

Die Volksrepublik China ist auch 

heute noch vorwiegend ein Agrar- 

staat. Ca. 80% der Bevblkerung 

Chinas leben auf dem Lande, mehr 

als 70% all er insgesamt Beschaf- 

tigten sind in der Landwirtschaft 

tatig, und ein groBer Teil der Be- 

schaftigten befaBt sich mit der 

Getreideproduktion. Die Industria- 

lisierung Chinas begann mit dem 

Vordringen der westlichen Kolo- 

nialmachte in China, und zwar von 

den damals besetzten Territorien 

aus. Das waren vor alien Dingen 

die Klistengebiete im Sliden. Ein 

Zentrum der Industrial!si erung war 

Shanghai, das auch heute noch als 

Kristallisationspunkt der indu- 

striellen Entwicklung angesehen 

wird.

Die Landwirtschaft hat auch deswe- 

gen eine so groBe Bedeutung, weil 

sie der Hauptlieferant flir leicht- 

industrielle Rohstoffe ist. Ware 

dieses wichtige Faktum beachtet 

worden, so hatte die Landwirt

schaft im Zentrum der Entwick- 

1 ungsbemlihungen stehen mlissen. 

Tatsachlich wurde aber nach Griin- 

dung der Volksrepublik zunachst
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die Industrie, hier vor allem die 

Schwerindustrie, gefbrdert. Dies 

ging im wesentlichen auf das 

sowjetische Vorbild zurtick. Der 

erste Flinf-Jahres-Pl an ( 1953-1957) 

wurde maBgeblich von sowjetischen 

Beratern ausgearbeitet. Der GroBe 

Sprung nach vorn (1958-1960) soll- 

te die Industrialisierung auf dem 

Lande vorantreiben, endete jedoch 

in einer Katastrophe, die vielen 

Menschen das Leben kostete. Entge- 

gen der offiziellen Propaganda 

wurde die Landwirtschaft bis etwa 

zum Jahre 1978 vernachlassigt; das 

zeigt die Entwicklung der soge- 

nannten internen Austauschverhalt- 

nisse zwischen Industrie und Land

wirtschaft. Erst mit der Macht- 

tibernahme durch Deng Xiaoping und 

seiner pragmatisch orient!erten 

Gefolgsleute wurde der Landwirt

schaft grbBere Aufmerksamkeit ge- 

schenkt. Die Reform der Wirtschaft 

setzte in diesem Bereich an und 

kam schnell voran.

3.1.2. Restriktionsfaktoren

Die zwei wichtigsten Restriktions- 

faktoren, die eine schnelle Ent

wicklung der chinesischen Volks- 

wirtschaft behindern, si nd das 

Energie- und das Verkehrswesen. 

Die meisten der fossilen Energie- 

reserven der Volksrepublik liegen 

im Norden und Nordwesten des Lan

des. Sie mlissen zu den Industrie- 

zentren der Kliste im Norden (in 

das Gebiet urn Beijing und Tianjin) 

transportiert werden. Der Trans- 

portweg flir energetische Rohstoffe 

in den Suden (Yangzi-Delta, Pro- 

vinzen Fujian und Guangdong) ist 

weit. Die Schienenstrange, auf de- 

nen der grbBte Teil der Energie- 

rohstoffe transportiert wird, sind 

bislang vollkommen unzulanglich. 

Das Problem ist aber erkannt wor- 

den, und viele der sogenannten 

zentralen Schwerpunktprojekte, die 

jetzt vorrangig durchgeflihrt wer

den, fallen in den Bereich des 

Energie- und Transportwesens.

Noch bis vor einigen Jahren wurde 

das kostbare Rohbl in betrachtli- 

chem MaBe in industriellen Bren- 

nern und fur Heizzwecke verfeuert. 

Durch Anderung der Preisrelation 

zwischen Erdbl und Kohle sowie 

sonstige FbrdermaBnahmen ist man 

nun dabei, Erdbl durch Kohle zu 

ersetzen. Erdbl wird nun in immer 

starkerem MaBe export!ert, und 

zwar vor allem nach Japan, aber 

auch auf die Spotmarkte in Sud- 

ostasien. In den Offshore-Gebieten 

entlang der chinesischen Kliste ha- 

ben die groBen internationalen 

01 fbrderfi rmen Konzessi onsgebi ete 

erworben. Bislang sind die Funde 

relativ gering geblieben. Selbst 

wenn es kommerziell verwertbare 

Funde in grbBerem AusmaBe gibt, so 

werden die Ergebnisse nicht sofort 

der chinesischen Volkswirtschaft 

zugute kommen kbnnen, da zunachst 

die ausland!schen Gesel1schaften 

mit dem gefbrderten Erdbl bzw. 

Erdgas bezahlt werden mlissen.

3.2. Landwirtschaft

3.2.1. Strukturelle Gegebenheiten

Die Landwirtschaft sieht ”sich

schweren Strukturproblemen gegen- 

liber, und es ist durchaus 

fraglich, ob die Probleme in ange- 

messener Zeit zu Ibsen sind. Da 

sind zum einen die unglinstigen 

Produktionsbedingungen in weiten 

Teilen des Landes und zum anderen 

die noch immer nicht angemessene 

Ausstattung mit technischen Mit- 

teln. Die meisten Bauern mlissen 

noch immer ohne 1andwirtschaftl!- 

che Maschinen arbeiten. Der Anteil 

des sogenannten Hochertragslandes 

ist relativ gering. Noch immer ist 

ein Drittel des gesamten Farmlan

des salz- Oder alkalihaltig, liegt 

tief, ist libersauert, liegt unter 

Wasser oder zeigt Erosionserschei- 

nungen. Ein zweites wichtiges Pro

blem ist die geringe Produktivitat 

der Landwirtschaft. Trotz der Er- 

folge in den letzten Jahren sind 

die Ergebnisse im internationalen 

Vergleich niedrig. Der Anteil der 

Subsistenzwirtschaft ist immer 

noch relativ hoch, was den Aus- 

tausch und die arbeitstei1ige Ent

wicklung behindert.

3.2.2. Reformaspekte

Auf der 3.Plenarsitzung des 

XI.Zentralkomitees der Kommunisti- 

schen Partei Chinas im September 

1978 wurde die Reform der Land- 

wirtschaftspolitik beschlossen. Es 

wurde mit mehreren unterschiedli- 

chen "Vertragssystemen der Produk- 

tionsverantwortlichkeit" experi- 

mentiert, die alle am Eigeninter- 

esse der Bauern ansetzen und die 

individuelle Leistung zum Motor 

und MaBstab des Wirtschaftens ma- 

chen.

Bis 1982 hatten sich zwei Grund- 

vertragstypen herausgebildet, nach 

denen jetzt die meisten Bauern 

wirtschaften. Beim ersten Typ, der 

in der Feldlandwirtschaft vor- 

herrscht, wird Land an eine 

Bauernfami1ie oder auch eine Pro- 

duktionsgruppe flir eine bestimmte 

Zeit (mindestens 15 Jahre) verge- 

ben. Diese Einheiten arbeiten dann 

eigenverantwortl ich und mlissen 

einen bestimmten Prozentsatz des 

Ernteertrages an den Staat ablie- 

fern. Beim zweiten Typ, der in der 

Intensivlandwirtschaft vor-

herrscht, wird der an den Staat 

abzuliefernde Anteil nach Art 

eines Werkvertrages bestimmt und 

meist in absoluten Mengen festge- 

legt. Die Versorgung mit wichtigen 

Inputs (wie z.B. Dieselbl und 

Kunstdlinger) bleibt jedoch weiter 

im Bereich der zentralen staatli- 

chen Versorgung, was zu Schwierig- 

keiten fiihren kann.

Die Reformen in der Landwirtschaft 

haben schnell zu betrachtl ichen 

Erfolgen geftihrt. Das Durch- 

schnittseinkommen der Bauern hat 

sich beispielsweise zwischen 1978 

und 1983 fast verdoppelt. Die frii- 

her teilweise immensen Verwal- 

tungskosten sind durch die Entlas- 

sung vieler 1andwirtschaftlicher 

Verwaltungskader oder durch deren 

Einsatz in der Produktion be

trachtl ich gesenkt worden. Zwei 

Schwachpunkte der Reform sind zu 

nennen. Zum einen bilden sich be- 

trachtliche Verteilungsprobleme 

heraus. Es gibt sogenannte 

10.000-Yuan-Haushalte, die meist 

an den Randern groBer Stadte in 

der Nahe der Markte auf guten Bo

den mittels intensiver Bewirt- 

schaftung hohe Ertrage erzielen. 

Den 1andwirtschaftlichen Gunst- 

gebieten stehen jedoch die be- 

nachtei1igten Gebiete in den In- 

1andsprovinzen des Nordens und 

Slidwestens gegenliber. Hier greift 

die Reform viel langsamer oder 

uberhaupt nicht. Es bleibt abzu- 

warten, ob die HilfsmaBnahmen der 

Zentralregierung ausreichen, die 

Einkommensunterschiede auf einem 

ertragbaren Niveau zu halten. Zum 

anderen scheint es Probleme bei 

den sogenannten kollektiven Infra- 

strukturmaBnahmen, also beispiels- 

weise bei den wichtigen Wasserbau- 

arbeiten, zu geben. Wird dieser 

Bereich vernachlassigt, so kbnnen 

sich - freilich mit einiger Verzb- 

gerung - negative Wirkungen feh- 

lender Invest!tionen bemerkbar 

machen.

3.3. Industriewirtschaft

3.3.1. Struktur

Seit Grlindung der Volksrepublik 

hat sich die Industrie betracht- 

lich ausgedehnt. Zwischen 1949 und 

1980 stieg der gesamte industriel- 

le Bruttoproduktionswert 46,2mal. 

Der Anteil der Industrie am gesam

ten landwirtschaftlichen und indu

striel len Bruttoproduktionswert 

nahm von 30% auf 70% zu. Innerhalb 

der Industrie wurde die Branche 

der Leichtindustrie (im wesentli

chen Konsurngiiterindustrie) zumin- 

dest bis zum Jahre 1976 vernach

lassigt. Die Leichtindustrie wuchs 

zwischen 1953 und 1976 jahrlich 

durchschnittlich urn 8,8%, wahrend 

die Schwerindustrie in der glei- 

chen Peri ode urn 13,5% wuchs.

In der chinesischen Industrie gibt 

es betrachtliche Probleme, die 

nicht nur aus der fehlerhaften In- 

dustriepolitik der Vergangenheit 

stammen, sondern die zum Teil auch 

das Ergebnis der Anpassungspolitik 

der letzten Jahre sind. So wurde 

z.B. die Produktionskapazitat der 

Industriebetriebe nicht vollstan- 

dig genutzt. Eine Anzahl neuer Be- 

triebe wurde gegrtindet ohne Be- 

rlicksichtigung der Tatsache, daB 

die bestehenden Betriebe noch 

nicht vollstandig konsolidiert
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worden waren. Die meisten der neu- 

en Betriebe, die ohne Berlicksich- 

tigung der vorhandenen projektiert 

worden waren, schufen nutzlose Ka- 

pazitaten, die sich mit den Kapa- 

zitaten anderer Betriebe liber- 

schnitten.

Im Bereich der Schwerindustrie gab 

es uberschlissige Lagerbestande, 

die nicht abgesetzt werden konnten 

und auf diese Weise nicht zur Ver- 

besserung des Lebensstandards der 

Bevblkerung beitragen konnten. Die 

Betriebsverwaltung lieB und laBt 

zu wlinschen ubrig, so daB auch aus 

diesem Grunde die wirtschaftlichen 

Resultate nicht zufriedenstellend 

sind. Der Verbrauch von Energie 

und Rohmaterialien in der Produk- 

tion ist nach internationalen MaB- 

staben relativ hoch.

3.3.2. Modern!sierungs- und 

'Reformprobleme

Am 20.0ktober 1984 wurde von der 

chinesischen Fuhrung ein Dokument 

zur Reform der Wirtschaft verab- 

schiedet. Es handelt fast aus- 

schlieBlich liber den Bereich der 

Industriewirtschaft. Im Mittel- 

punkt der Industriereform steht 

die Dezentralisierung, was die 

Rolle der Betriebe starken soil. 

Gefordert wird eine scharfere 

Trennung zwischen der staatlichen 

Wirtschaftsverwaltung und der ei- 

gentlichen betrieblichen Fuhrung. 

Fur alle laufenden Entscheidungen 

sollen die Betriebe Autonomierech- 

te erhalten. Das Abgabe- bzw. Zu- 

teilungssystem fur Investitions- 

und laufende Mittel wird durch die 

Einflihrung eines Steuersystems er- 

setzt. Nach Abfuhrung der Steuern 

kbnnen die Betriebe weitgehend ei- 

genstandig uber die verbleibenden 

Mittel verfligen. Investitionen 

kbnnen jetzt liber Kredite finan- 

ziert werden. Diese Einzelelemente 

der Reform zielen alle darauf ab, 

die Wirtschaftlichkeit zu verbes- 

sern.

Die im Reformdokument genannte 

Rahmenreform bezieht sich auf das 

Planungssystem und die Preise. 

Vorgesehen ist das Nebeneinander 

von drei Bereichen: Wichtige stra- 

tegische Gliter unterliegen weiter- 

hin der Befehlsplanung, im mittle- 

ren Bereich gibt es die Indikativ- 

bzw. Leitplanung, wahrend der Rest 

liber Angebots- und Nachfragemecha- 

nismen gesteuert werden soil. Der 

letztere Bereich wird jedoch wel

ter mit dem Plansystem verknlipft 

bleiben, worauf schon der Terminus 

“plangeleitete Marktregulierung" 

hinweist. Zu dem Bereich der stra- 

tegischen Gliter, die zentral ge

nl ant werden, gehbren nach einem 

Dokument der Planungskommission 

z.B. Kohle, Erdbl, Zement, Bau- 

holz, Elektrizitat, Basischemika- 

lien, Maschinen, elektrische Aus- 

rlistungen usw. Der Bereich der In

di kativ- oder Leitplanung soli im 

Verhaltnis zur Befehlsplanung re

lativ schnell anwachsen, die Steu- 

erung erfolgt hi er vor allem mit 

bkonomischen Mitteln, z.B. uber 

das Steuersystem.

Dreh- und Angelpunkt jeglicher 

Wirtschaftsreform ist das Preissy- 

stem. Laut Reformdokument sollen 

viele der noch bestehenden irra- 

tionalen Preise (beispielsweise 

fur Rohstoffe) verandert werden, 

urn den Anforderungen des Marktes 

genligen zu kbnnen. Die Differenz 

zwischen den staatlichen Aufkauf- 

pre! sen vieler Gliter und den 

staatlichen Einzelhandelspreisen, 

die zu einer “Subventionsfalle“ 

geflihrt hatte (ca. ein Drittel der 

Staatseinnahmen warden flir Preis- 

subventionen ausgegeben), soil ab- 

gebaut werden. Das bedeutet eine 

Erhbhung der Preise vieler Konsum- 

giiter. Um aber vor allem die stad- 

tische Bevblkerung nicht schlech- 

ter zu stellen, sollen auch die 

Lbhne angehoben werden. Ob die 

Lohnanhebung nur in Abhangigkeit 

von ’ Produktivitatssteigerungen 

durchgefuhrt werden kann, bleibt 

eine offene Frage. In Verbindung 

mit neu geschaffenen Geldschbp- 

fungsmbglichkeiten des Bankensy- 

stems ergeben sich aus diesen 

Teilreformen potentielle Infla- 

tionswirkungen.

Nach den Vorstel1 ungen des Reform- 

dokumentes gibt es drei unter- 

schiedliche Wirtschafts- und Ei- 

gentumsformen in der chinesischen 

Industrie. Neben den staatlichen 

und kollektiven Betrieben steigt 

der Anteil der privat wirtschaf- 

tenden Spezialhaushalte in Indu

strie und Handel sehr schnell an. 

Gegenwartig ist es zu frlih zu 

beurteilen, welche Verschiebungen 

sich hi er ergeben werden bzw. wel

che neuen Relationen sich heraus- 

bilden kbnnen.

3.4. Dienstleistungssektor

Der Dienstleistungssektor war bis

lang vbllig unterentwickelt. In 

diesem Bereich werden jetzt die 

sogenannten Spezialhaushalte vor 

allem tatig. Neue Restaurants, Re- 

paraturbetriebe usw. schieBen aus 

dem Boden. Diese neuen Betriebe 

haben eine doppelte Bedeutung. Zum 

einen wird die Versorgung der Be

vblkerung betrachtlich verbessert, 

zum anderen werden neue Arbeits- 

platze geschaffen. Insbesondere 

viele der bislang arbeitslosen Ju

gendlichen in den Stadten erhalten 

die Mbglichkeit, eine sinnvolle 

Tatigkeit in den neuen Betrieben 

zu finden. Allerdings ist auch zu 

beobachten, daB verschiedene 

staatliche und kollektive Betriebe 

die neue Konkurrenz mit gemischten 

Geflihlen betrachten. Von mittleren 

und unteren Verwaltungsebenen ist 

versucht worden, den Privatbetrie- 

ben durch Verwaltungsschikanen 

groBe Schwierigkeiten zu bereiten.

Die zentrale Fuhrung in Beijing 

wirkt diesen Tendenzen entgegen, 

kann jedoch oft nicht wirksam ein- 

schreiten oder wird unzureichend 

uber die MiBstande inform!ert.

Eine flir die Reform bzw. die Mo

dern! sierung der Wirtschaft beson- 

ders wichtige Gruppe, namlich die 

Intellektuellen, soli nun beson- 

ders gefordert werden. Was die ma

teriel len Verglitungen angeht, so 

war diese Gruppe ziemlich kraB be- 

nachteiligt worden. Be! vielen In

tel lektuel len hatte sich ein Unmut 

herausgebiIdet. Im Zuge der Reform 

des Lohnsystems sollen die Intel- 

lektuellen nun bessergestellt wer

den. Der geplante Austausch alte- 

rer Kader gegen jungere, gut aus- 

gebildete Nachwuchskrafte wird da- 

durch gefordert werden, daB das 

Pensionssystern flir die ausschei- 

denden Kader verbessert wird.

* 

*

4. AUSSENWIRTSCHAFT

*

Erhard Louven 

*

*

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

4.1. Anderung des auBenwirtschaft- 

1ichen Ziel system

Bis etwa zum Jahre 1976 fiel dem 

AuBenhandel die Rolle zu, Uber- 

schlisse und Defizite der Binnen- 

wirtschaft auszugleichen. Waren 

z.B. Fehlmengen an Getreide zu be- 

schaffen, so wurde ein Exportpro- 

gramm aufgelegt, urn die not!gen 

Devi sen zum Einkauf von Getreide 

im Ausland zu erwirtschaften. Die 

neue Doktrin des AuBenhandels be- 

inhaltet zwar weiterhin die soge- 

nannte Ausgleichsfunktion, in den 

Vordergrund getreten ist jedoch 

starker die sogenannte "Hebelfunk- 

tion" des AuBenhandels. Dem AuBen

handel fallt nun die Rolle zu, die 

Modern!si erung der chinesischen 

Wirtschaft voranzutreiben, den ge- 

samten Produktionsapparat sozusa- 

gen auf eine hbhere Ebene zu he- 

beln. Auf der Importseite ge- 

schieht dies durch moderne Techno- 

logien, die zu einer Rationalisie- 

rung des wirtschaftlichen Ablaufs 

beitragen sollen. Auch durch den 

Export sollen Modern!sierungswir- 

kungen erzielt werden. Die Gliter, 

die die Volksrepublik anbietet, 

mlissen auf den Weltmarkten konkur- 

renzfahig sein. Das erfordert be

st! mmte Qualitaten, die wiederum 

nur mit einem angemessenen moder- 

nen Produktionsapparat hergestellt 

werden kbnnen.


