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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.
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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.
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4.2. AuBenhandel

4.2.1. Regionalstruktur

Im Jahre 1984 erreichte der chine- 

sische AuBenhandel mit ca. 

50 Mrd.USJ ein sehr gutes Ergeb- 

nis. Die Handelsbi1anz war mit 

rund 1 Mrd.US$ defizitar. Die Ein

fuhren stiegen 1984 gegeniiber dem 

Vorjahr urn 37,8% auf 25,53 Mrd. 

US$, wahrend die Exporte um 10,1% 

auf 24,44 Mrd.US$ zunahmen.

Wichtigste Handelspartner der 

Volksrepublik blieben auch im Jah

re 1984 Japan, Hongkong, die Ver- 

einigten Staaten von Amerika und 

die Europaische Gemeinschaft. Der 

Handelsaustausch mit Japan betrug 

12,4 Mrd.US$, mit Hongkong

8.5 Mrd.US$ (Spezialproblem: En- 

trepot-Handel), mit den Vereinig- 

ten Staaten 6,07 Mrd.US$ und mit 

der Europaischen Gemeinschaft

5.5 Mrd.US$. Innerhalb der EG nahm 

wiederum die Bundesrepublik 

Deutschland einen besonderen Platz 

ein. Die Einfuhren aus der Volks

republik China betrugen ca. 

730 Mio.US$, wahrend die Ausfuhren 

nach China sich auf ca. 900 Mio. 

USS beliefen. Der Handel der 

Volksrepublik China mit der So

wjetunion nahm 1984 gegeniiber 1983 

um 73,3% zu und erreichte mit 

1,168 Mrd.USS ein Rekordergebnis. 

Zum Teil ist der Anstieg des chi- 

nesisch-sowjetischen Handels auf 

die Lieferungen sowjetischer Er- 

satzteile fur Maschinen zurlickzu- 

fiihren, die die Volksrepublik in 

den 1950er Jahren aus der Sowjet

union bezogen hatte. Das seit lan- 

gerem bestehende Triangulationsmu- 

ster im chinesischen AuBenhandel 

hat sich auch 1984 nicht wesent- 

lich verandert. Im Handel mit den 

westlichen Industriestaaten muBte 

die Volksrepublik China Defizite 

hinnehmen, die im Handel mit den 

Entwicklungslandern Asiens und 

Afrikas im wesentlichen ausgegli- 

chen wurden.

4.2.2. Warenstruktur

Die Warenstruktur des chinesischen 

AuBenhandels andert sich in Abhan- 

gigkeit von der wirtschaftlichen 

Entwicklung der Volksrepublik. Die 

gute Entwicklung in der Landwirt- 

schaft spiegelt sich auch in der 

AuBenwirtschaft wider. So wurde 

1984 eine erhebliche Zunahme der 

Exporte von Speisebl, Lebensmit- 

teln und erstmals auch von Baum- 

wolle verzeichnet. Der Export von 

Erdbl und Erdblprodukten, vorwie- 

gend nach Japan, nahm zu.

Die Einfuhren der Volksrepublik 

spiegeln die Erfordernisse des Mo

dern! si erungsprogramms wider. An 

der Spitze lagen Industrieausrli- 

stungen, Spitzentechnologien, 

Kraftfahrzeuge, Stahl, Kunstdlinger 

und Chemiefasern. Als Folge der 

guten chinesischen Getreideernte 

nahmen die Weizenimporte ab.

4.3. Anderung der regionalen 

Wi rtschaftspo1i ti k

4.3.1. Vorrang der Kustenprovinzen 

Die AuBenwirtschaft wird in nicht 

unbetrachtlichem AusmaB auch von 

der Anderung der regionalen Wirt- 

schaftspolitik beeinfluBt. Die 

Anderung der regionalen Wirt- 

schaftspol iti k begann mit dehi 

sechsten Funfjahresplan (1981- 

1985). Hi er wurde namlich be- 

stimmt, daB die Kustenprovinzen 

aufgrund ihrer guten infrastruktu- 

rellen Ausstattung schneller wach- 

sen sollten als die Iniandsprovin- 

zen, denen die Rolle zufiel, Roh- 

stoffe und Energie fur die Kusten

provinzen zu liefern. Die Wachs- 

tums- und Modern!sierungserfolge 

der Kustenprovinzen sollten dann 

an die Iniandsprovinzen weiterge- 

geben werden. Innerhalb der Ku

stenprovinzen wurden zunachst zwei 

besondere Wachstumszonen bestimmt. 

Zum einen handelt es sich um das 

Gebiet um Beijing und Tianjin, in 

dem die Schwer- und Chemieindu- 

strie besonders gefbrdert werden 

sollen. Das zweite Gebiet liegt im 

Yangzi-Delta mit dem Kristallisa- 

tionspunkt Shanghai. Hier sollen 

die Leicht- und vor allem auch die 

Elektronik-Industrie besonders ge

fbrdert werden.

4.3.2. Wirtschaftssonderzonen

Seit etwa 1981 wurde in den Pro- 

vinzen Fujian und Guangdong mit 

dem Ausbau von insgesamt vier 

Wirtschaftssonderzonen begonnen. 

Im Norden von Hongkong liegt die 

grbBte dieser Zonen, namlich Shen

zhen. Nbrdlich an Macau schlieBt 

sich Zhuhai an. Die beiden librigen 

Zonen si nd Shantou und Xiamen 

(Provinz Fujian). In diesen Zonen, 

die gegeniiber dem librigen chinesi

schen Territorium relativ dicht 

abgeschottet sind, werden den Aus- 

1 andern Vorzugsbedingungen fiir In- 

vestitionen und andere Formen der 

Wirtschaftskooperation geboten. So 

betragt z.B. die Kbrperschafts- 

steuer in den Zonen nur 15%, wah

rend sie im librigen China doppelt 

so hoch ist.

Vor allem die Wirtschaftssonderzo

nen Shenzhen und Zhuhai sind in 

ihrer engen Verbindung mit Hong

kong und Macau zu sehen. Ein Blick 

auf die bislang in Shenzhen geta- 

tigten Investitionen und auf die 

anderen Wirtschaftsprojekte zeigt, 

daB das Hongkong-Kapital doch 

einen dominierenden EinfluB hat.

4.3.3. Offnung von 14 Kiisten- 

stadten

Anfang April 1984 wurde beschlos- 

sen, 14 Kustenstadte von Dalian im 

Norden bis Beihai im Suden flir die 

AuBenwirtschaft zu bffnen und ili

nen grbBere Vollmachten zu geben. 

Das ausland!sche Kapital, so die 

Ziele der Fuhrung, solle dazu auf- 

gefordert werden, zur technischen 

Umgestaltung alter Betriebe und 

zum Bau neuer Fabriken Beitrage zu 

liefern. Die Stadte haben nun grb

Bere Befugnisse erhalten, Projekte 

mit auslandischem Kapital zu liber- 

priifen 'und zu genehmigen. Flir Pro

jekte im produktiven Bereich 

auBerhalb der staatlichen Plane 

sind je nach Bedeutung der Stadte 

unterschiedl iche Summen fiir die 

Investitionsmittel festgesetzt 

worden, liber die die Stadte auto- 

nom entscheiden kbnnen. Shanghai 

und Tianjin haben das Recht, uber 

Investitionsprojekte bis zu 

30 Mio.US$ zu entscheiden, Dalian 

und Guangzhou kbnnen Entscheidun- 

gen bis zu 10 Mio.US$ treffen, 

wahrend flir alle anderen Stadte 

5 Mio.USS gilt.

Es zeigt sich jedoch, daB zwischen 

den Planen der chinesischen Fuh

rung und der Akzeptanz der neuen 

Plane durch die Auslander gewisse 

Unterschiede bestehen. Die auslan- 

dischen Investoren sind im allge- 

meinen nur bedingt daran interes- 

siert, bestehende chinesische Be

triebe zu modern!sieren. Sie kbn

nen ihren EinfluB in diesen Be- 

trieben nicht voll zur Geltung 

bringen. Die Auslander bevorzugen 

deshalb neue Betriebe, deren Kapi

tal sich entweder in ihrem al lei- 

nigen Besitz befindet oder die sie 

zusammen mit chinesischen Partnern 

grlinden. Aus diesem Grunde stehen 

die sogenannten Entwicklungszonen, 

die von alien Kustenstadten nun 

ausgewiesen worden sind, im Vor- 

dergrund des ausland!schen Inter- 

esses. Gegenwartig arbeiten die 

Stadte an den Entwicklungsplanen 

fiir die Entwickl ungszonen. Zu

nachst sind auch die betrachtli- 

chen infrastrukturellen Probleme, 

wie z.B. die Versorgung mit Kommu- 

nikationseinrichtungen und Energie 

sowie die Verkehrsanbindung, zu 

Ibsen.

4.4. Andere Formen der Wirt

schaf  tskooperati on

4.4.1. Joint Ventures

Neben dem konventionellen AuBen

handel kommen in der Volksrepublik 

China fast alle anderen Formen der 

Wirtschaftskooperation zum Zuge, 

also z.B. Barter Trade, Kompensa- 

tionsgeschafte der verschiedensten 

Art, Gemeinschaftsproduktion, 

Lohnveredelung, Lizenz- und Know- 

how-Transfer usw. Die engste Form 

der Wirtschaftskooperation ist je

doch zweifellos das Joint Equity 

Venture, das von den Chinesen be- 

vorzugt wird. Das Joint Equity 

Venture ist von dem sogenannten 

Contractual Joint Venture zu un- 

terscheiden, das eine chinesische 

Sonderform ist.

Hinsichtlich der Implement!erung 

von Joint Equity Ventures verfolgt 

die chinesische Fuhrung eine drei- 

teilige Strategie. Zum einen sind
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eine ganze Reihe neuer Gesetze er- 

lassen worden, darunter das Joint 

Venture-Gesetz vom 18. Juli 1979 

und die Bestimmungen uber die 

Durchfuhrung des Gesetzes der 

Volksrepublik liber Joint Ventures 

vom 20.9.1983. Zum anderen sind 

von den chinesischen Behbrden in

terne Richtlinien erlassen worden. 

Als drittes sind ModelIvertrage im 

Umlauf, die als Ausgangsbasis fur 

Verhandlungen gel ten. Neben den 

formalen Gesetzen werden auch die 

internen Richtlinien und die Mo- 

dell vertrage von den chinesischen 

Behbrden als rechtswirksam angese- 

hen. Fur den Auslander ist dies 

miBlich, da er sich in diesem Re- 

gelungsdschungel nicht auskennen 

kann. Festzuhalten bleibt an die- 

ser Stelle, daB der tatsachliche 

rechtliche Rahmen fur Joint Ven- 

ture-Verhandlungen enger ist, als 

es die formalen Gesetze aussagen.

In den meisten der bislang bekannt 

gewordenen Joint Ventures betrug 

das auslandische Betei1igungsver- 

haltnis ca. 50%. Ob nun vom Aus

lander 49%, 50% Oder 51% Kapital - 

beteiligung realisiert werden 

kann, ist eher ein Problem seiner 

Verhandlungsstarke und nicht pri ~ 

mar eine Frage der eingebrachten 

Vermbgenswerte. Die Position des 

Auslanders ist dann relativ stark, 

wenn es sich bei den involvierten 

Lei stungen des Joint Ventures urn 

solche handelt, die in der Volks

republik dringend benbtigt werden.

Was die Bewertung der eingebrach

ten westlichen Technologie angeht, 

so sind bislang im wesentlichen 

zwei Wege beschritten worden. Zum 

einen wir'd Know-how Oder indu- 

strielles Eigentum kapitalisiert, 

d.h., es wird den einzubringenden 

Maschinen Oder Anlagen als Anteil 

hinzugefligt. Zum anderen wird die 

Technologie durch einen Lizenzver- 

trag ubertragen. Die Frage der Ka

pital i sierung von Know-how war 

bislang eine der schwierigsten, 

die bei Joint Venture-Verhandlun- 

gen entstand. Die Chinesen sahen 

namlich noch bis vor kurzem tech- 

nisches Wissen, uberhaupt geisti- 

ges Eigentum, als frei zugangliche 

und verfugbare Guter an. Diese 

Einstellung andert sich erst lang- 

sam. Immerhin tritt aber am 

1.April 1985 das neue Patentgesetz 

der Volksrepublik in Kraft.

Joint Ventures haben im chinesi

schen Planungssystem eine priori- 

tare Stellung, d.h., sie werden im 

allgemeinen bevorzugt mit Roh- und 

Halbmaterialien beliefert. Auf 

diesem Gebiet gibt es eine ganze 

Menge von Regel ungen; fur einige 

Rohmaterialien sind beispielsweise 

internationale Preise zu bezahlen, 

bei anderen Gutern sind die Preise 

niedriger als auf dem Weltmarkt. 

Das chinesische Plansystem wirkt 

sich dann fur die Joint Ventures 

vorteilhaft aus, wenn es darum 

geht, festgeschriebene Gewinnmar- 

gen zu erreichen. Das geschieht 

haufig von der Kostenseite her, 

indem die Preise der Input-Guter 

eben entsprechend niedrig festge- 

legt werden.

Die chinesischen Behbrden hatten 

anfangs den Grundsatz aufgestellt, 

daB die Mehrheit der von den Joint 

Ventures hergestel1 ten Produkte 

auf Auslandsmarkten abgesetzt wer

den sollte. Inzwischen ist bekannt 

geworden, daB Joint Ventures auch 

den inlandischen chinesischen 

Markt beiiefern, und zwar immer 

dann, wenn es sich urn EngpaBpro- 

dukte handelt. Falls auf diese 

Weise die beispielsweise fur den 

Gewinntransfer benbtigten Devi sen 

nicht erwirtschaftet werden, so 

werden sie von zentralen Stellen 

zur Verfugung gestellt.

4.4.2. Unternehmen im al leinigen 

Besitz von Auslandern

Noch in der ersten Halfte des Jah- 

res 1985 soil das Gesetz liber Un

ternehmen in China, die aus- 

schlieBlich mit ausland!schem Ka

pital betrieben werden, verab- 

schiedet werden. Schon jetzt ist 

bekannt geworden, daB diese Unter

nehmen bei der Betriebsflihrung 

mehr Entscheidungsbefugnisse als 

Gemei nschaftsunternehmen hatten. 

Die chinesische Regierung wurde 

sich nicht einmischen, solange die 

Unternehmen nicht gegen chinesi

sche Gesetze verstoBen und nicht 

den genehmigten Geschaftsbereich 

liberschrei ten. Den ausl andi schen 

Investoren soli auch garantiert 

werden, daB sie Einnahmen in chi

nes! scher Wahrung in Devi sen kon- 

vertieren und ins Ausland transfe- 

rieren kbnnen.

4.4.3. Sonstige Formen

Weitere~ Formen“der WTrtschaftsko- 

operation sind oben bereits ge- 

nannt worden. In der grbBten Wirt- 

schaftssonderzone Shenzhen sind 

neben Joint Ventures auch Projekte 

der Gemeinschaftsproduktion oder 

der Lohnveredelung gang und gebe. 

Japanische Firmen haben bislang 

mit chinesischen Partnern nur we- 

nige Joint Ventures gegrundet, sie 

ziehen andere Formen der Koopera- 

tion vor. Der Grund daflir ist die 

Sorge, daB die Joint Ventures den 

japan!schen Unternehmen besonders 

auf den sudostasiatischen Markten 

Konkurrenz machen kbnnten. Hinzu 

kommt die Politik der Japaner, 

beim Technologietransfer weitaus 

zurlickhaltender zu sein als etwa 

amerikanische oder westeuropaische 

Unternehmen.

4.5. Finanzwirtschaftliche Aspekte 

der AuBenwirtschaft

Die Bonitat der Volksrepublik wird 

als hervorragend eingeschatzt. Die 

Auslandsschulden (inkl. Lieferan- 

tenkredite) betragen z.Zt. zwi- 

schen 7 und 8 Mrd.US$, denen Devi- 

senreserven in Hbhe von ca.

16 Mrd.US$ gegenuberstehen. Die 

Schuldendienstrate betragt zwi- 

schen 8% und 9%. Die chinesische 

Fuhrung hat die Absicht, die Mo

dern! sierung des Landes starker 

mit Auslandskrediten zu finanzie- 

ren. Vorgesehen ist fur die nach- 

sten zehn Jahre eine zusatzliche 

Kreditaufnahme von ca. 50 Mrd.US$. 

Chinesische Okonomen halten eine 

Schuldendienstrate von ca. 25% fur 

durchaus handhabbar. Die sich hier 

anschlieBende Frage bezieht sich 

auf die Wirkungen, die ein starke- 

res Vordringen der Chinesen auf 

den Weltmarkten haben wlirde. Zum 

einen sind andere Entwicklungslan

der, wie z.B. Indien, durch das 

starkere chinesische Engagement 

bereits jetzt betroffen, zum ande

ren sind - wie im Faile der ameri- 

kanischen Text!1industrie schon 

geschehen - AbwehrmaBnahmen der 

Industrielander, z.B. Quotenrege- 

1 ungen oder Abwehrzblle, nicht 

ausgeschlossen.

*
*
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5.1. Allgemeine Bemerkungen

An dieser Stelle ist es ange- 

bracht, eine im Grunde genommen 

triviale Formulierung aufzunehmen, 

die in vielen chinesischen Publi- 

kationen, vor allem in Zeitungs- 

und Zeitschriftenartikeln, immer 

wieder auftaucht, namlich daB Chi

na ein groBes Land ist, daB es 

sich liber eine groBe Fl ache er- 

streckt und daB es mehr als eine 

Milliarde Einwohner hat. Hier sol- 

len diese Aussagen nur darauf hin- 

weisen, daB die Verhaltnisse in 

China sehr unterschiedlich sein 

kbnnen. Je nachdem, ob er sich in 

dem industriell hochentwickelten, 

kosmopolitischen Shanghai oder in 

einer sog. Iniandsprovinz, wie 

z.B. Qinghai, befindet, wird sich 

der auslandische Geschaftsmann un

terschiedl ichen Bedingungen und 

Anforderungen gegenlibersehen. Die 

Bedingungen wandeln sich auch in 

Abhangigkeit davon, ob jemand ex

port! eren oder import!eren will, 

ob ein Joint Venture errichtet 

werden soil oder ob eine andere 

Form der Wirtschaftskooperation in 

Betracht gezogen wird. Die Situa

tion des Auslanders wird des wei- 

teren davon abhangen, ob die von 

ihm angebotenen Guter oder Dienst- 

leistungen in China dringend benb

tigt werden oder ob es sich jemand 

in den Kopf gesetzt hat, Lagerge-


