
CHINA aktuell - 31 - Januar 1983

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ERHARD LOUVEN

Chinesische Wirtschafts- 

ternsinologie: Definitionen 

und Kornpatibilitats-

probleme

Teil III ♦

*

*

**^e*^*****^>|e*ie3|c*5je

1.

Einleitung

In alien planwirtschaftlichen Sy- 

stemen hat das Preissystem eine 

zentrale Bedeutung; es bildet ge- 

wisserma&en einen Schnittpunkt, 

an dem sich alle bkonomischen 

Probleme des Staats kreuzen. 

Preise sind Brennpunkte, in de- 

nen sich verschiedene Widersprii- 

che begegnen - Widerspriiche zwi- 

schen Staat und Betrieben, Ar- 

beitern und Konsumenten, zwi- 

schen verschiedenen Industrie- 

zweigen, Gebieten, und Betrieben 

untereinander usw. (1). Die Prei

se der Giiter sind sowohl Instru- 

mente als auch Objekte der Pla- 

nung. Funktional betrachtet gibt 

es drei wichtige Bereiche, in de- 

nen die Preise eine Rolle spielen:

1. Preise sind Mefcinstrumente des 

gesellschaftlich notwendigen Ar- 

beitsaufwandes bei der Produktion 

von Giitern bzw. der Bereitstel- 

lung von Dienstleistungen. Dahin- 

ter steckt die Marxsche Auffas- 

sung, nach der - unter bestimm- 

ten, hier nicht naher zu erlau- 

ternden Bedingungen - der Preis 

der in Geld ausgedriickte Wert 

einer Ware ist. Auf die sich aus 

dem Auseinanderfallen von Wert 

und Preis ergebenden theoreti- 

schen und praktischen Probleme 

wird weiter unten eingegangen.

2. Preise werden als bkonomische 

Hebei benutzt. Sie sollen die 

Durchsetzung der geplanten Pro- 

duktionsziele gewahrleisten oder 

stiitzen und den rationellen Ein- 

satz der gesellschaftlichen Arbeit 

sicherstellen. Letzteres ist im We

sten als das "bkonomische Prin- 

zip" bekannt (2).

* Teil I erschien in C.a., April

1983, S.235-241; Teil II in 

C.a., August 1983, S.503-508.

3. Preise sind schliefelich Instru- 

mente der Verteilung. Die ur- 

spriingliche Akkumulation, also 

die in den ersten Stadien der Ent

wicklung sich vollziehende Bildung 

von Kapital aus dem primaren 

Sektor, geschieht unter anderem 

liber eine spezifische Setzung der 

Preisrelationen. Ein Ziel der chi- 

nesischen Wirtschaftsreform nach 

dem Tod Mao Zedongs war es, die 

landwirtschaftliche Bevblkerung 

wirtschaftlicb besserzustellen. 

Dies geschah durch Veranderung 

der Preisrelationen, was zu Se- 

kundarwirkungen in anderen Be- 

reichen der Wirtschaft bzw. zu 

unerwiinschten Ausschlagen be- 

stimmter Aggregatgrb&en fiihrte, 

wie z.B. Inflation, Haushaltsdefi- 

zit.

Im folgenden sollen die mit den 

Preisen verbundenen wichtigsten 

Problembereiche beleuchtet wer

den, wobei theoretischen Aspekten 

jeweils nur wenig Platz einge- 

raumt werden kann.

2.

Zum Problem der Preis- 

bildung

2.1.

Transformations problem

Da das wirtschaftspolitische Han- 

deln aufgrund des Wertgesetzes im 

Prinzip wahrend der ganzen Ent- 

wicklungsgeschichte der Volksre- 

publik beibehalten wurde, ergaben 

sich aus dem bekannten Marx- 

schen Dilemma, das Wertsystem 

auf konsistente Weise in ein 

Preissystem zu uberfiihren 

(Transformationsproblem), be- 

trachtliche Schwierigkeiten. Davon 

wurde die Frage der Preisbildung 

(jiage goucheng) - nach welcher 

Preisformel denn vorzugehen sei

- beeinflu&t.

Die Marxsche Wert- und Preis- 

theorie bewegt sich auf einer Ab- 

straktionsebene, die die Probleme 

der Einzelpreisbildung ausklam- 

mert (3). Sie richtet sich im we- 

sentlichen auf die Analyse der 

Einkommens- und sozialen Macht- 

verteilung, die aus dem Wirken 

des Markt-Preis-Mechanismus in 

einer Volkswirtschaft hervorge- 

hen. Der Produktionspreis fiihrt

- ohne daft Zinsen und Renten als 

Kosten auftreten - zu einer Ab- 

weichung des Preises vom Wert 

nach den Grb&enordnungen der 

eingesetzten Kapitale. Im ersten 

Band des "Kapitals" wirken allein 

die summierten Arbeitskosten und 

im dritten Band die eingesetzten 

Kapitale auf das Ergebnis ein - 

ein klarer Widerspruch. Ein Wi- 

derspruch liegt jedoch dann nicht 

vor, wenn die Ableitung des Pro- 

duktionspreises aus der Wertgrb&e 

durch abnehmende Abstraktion, 

d.h. durch die Beriicksichtigung

der ungleichen organischen Zu- 

sammensetzung der Kapitale be- 

riicksichtigt wird. Als Antworten 

auf die gleiche Frage entsteht der 

Widerspruch. In makrobkonomi- 

schen Gleichungen bleibt der Zu- 

sammenhang zwischen Wert und 

Preis gewahrt: Die Summe der

Werte ist gleich der Summe der

Preise, und die Summe der Ge-

winne ist gleich der Summe des

Mehrwertes.

Im Marxschen Preisschema bleiben 

die Aufwendungen der Kapitalisten 

an konstantem und variablem Ka

pital dieselben wie im Wertschema. 

Wahrend das bei der Produktion 

verwendete konstante und das va

riable Kapital in Werten ausge- 

driickt werden, werden die ferti- 

gen Endprodukte in Preisen aus- 

gedriickt. In einem System, in 

dem die Preisrechnung universal 

ist, werden aber sowohl die Pro- 

duktionsmittel - das zur Produk

tion verwendete Kapital - wie 

auch die Produkte selbst in Prei

sen ausgedriickt. Bei der Trans

formation der Werte in Preise 

blieb Marx auf halbem Wege ste- 

hen.

Das Transformationsproblem be- 

schaftigte nach Marx eine Menge 

von Wirtschaftstheoretikern, und 

es zeigte sich, dafe konsistente 

Lbsungen - freilich auf hohem 

Abstraktionsniveau - mbglich 

sind. So benutzte beispielsweise 

Natalie Moszkowska die Einheit 

"Arbeitszeit" als Rechnungseinheit 

sowohl fur das Wert- als fur das 

Preisschema und konnte so zei- 

gen, da6 die Summen in beiden 

Schemata - ex post - gleich sind 

(4). Schon 1907 hatte Ladislaus 

von Bortkiewicz eine Lbsung des 

Transformationsproblems vorge- 

schlagen (5), die die Diskussion 

stimulierte und weitere Arbeiten 

anregte (6).

2.2.

Preisformeln

In der chinesischen Diskussion 

hatte der gesamt-katallaktische 

Aspekt des Transformationspro

blems bis in die jungste Zeit nur 

eine geringe Bedeutung. Im Vor- 

dergrund stand die unmittelbar 

praxisbezogene Frage der "richti- 

gen" Preisformel (7). Das ent- 

scheidende Problem dabei war die 

Frage, nach welcher Bezugsgrbfee 

der Gewinn festgesetzt werden 

solle. Es wurden drei Konzepte 

entwickelt, die auch heute noch 

diskutiert werden (8).

Das erste Konzept sieht vor, die 

geplanten Preise (jihua jiage) 

nach der Lohn-Gewinn-Rate 

(gongzi lirun lii) festzusetzen; 

der so zustande kommende Preis 

wird auch "Wertpreis" (jiazhi jia

ge) genannt. Der Gewinn soil
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nach Makgabe der gesamtwirt- 

schaftlichen Mehrwertrate m' = 

M/V (M = gesamter Mehrwert, V = 

gesamte variable Kosten) bestimmt 

werden, woraus sich fur den 

Stiickpreis eines Produktes p die 

folgende Formel ergibt:

p = c + v (1 + m') (1)

c sind die durchschnittlichen 

"konstanten" Stiickkosten der ma- 

teriellen Inputs einschlieklich der 

Abschreibungen in der jeweiligen 

Industriebranche, wahrend v die 

"variablen" Stiickkosten, also die 

durchschnittlichen Stiicklohnko- 

sten, bezeichnet.

Das zweite Konzept beriicksichtigt 

die gesamten Produktionskosten, 

der Stiickpreis nach diesem Kon

zept wird nach der Kosten-Ge- 

winn-Rate (chengben lirun lii) er

mittelt und auch "Kostenpreis" 

(chengben jiage) genannt. Es er

gibt sich folgende Formel: 

werden durch die gewichtete 

Durchschnittsbildung auf der 

Grundlage der individuellen Ko

sten verschiedener Betriebe eines 

Produktionszweigs ermittelt, die 

das gleiche Gut herstellen. Beim 

Durchschnittskostenprinzip liegt 

der Anreiz der Betriebe darin, 

durch Unterschreitung der Norm 

Gewinne zu erzielen.

Natiirlich bestehen betrachtliche 

Unterschiede hinsichtlich der Pro

duktionskosten zwischen den ein- 

zelnen Betrieben nach Groke, Mo- 

dernitat des Produktionsappara- 

tes, Eigentumsform und den damit 

verbundenen unterschiedlichen 

Bedingungen. Die Auswirkungen 

der Betriebsgroke auf die durch

schnittlichen Produktionskosten 

zeigt Tabelle 1.

Einfliisse der vergegenstandlichten 

Arbeit (also von c) auf den Ge- 

winn. Die Rolle der Produktions- 

mittel hingegen wird vernachlas- 

sigt, was dazu fiihren kann, dak 

die Anhebung des technologischen 

Standards vernachlassigt wird und 

die Arbeitsproduktivitat niedrig 

bleibt. Hierzu ist allerdings ein- 

schrankend zu sagen, dak sog. 

backward linkages nicht beriick- 

sichtigt worden sind. Der Betrieb 

wiirde zwar versuchen, uber ar- 

beitsintensive Produkte seinen 

Gewinn zu vergrbkern, anderer- 

seits jedoch relativ kostengiinstige 

Inputs - kapitalintensiv herge- 

stellt - einzukaufen. In Industrie- 

zweigen, die arbeitsintensiv pro- 

duzieren, empfehle sich deshalb 

der Wertpreis.

Tabelle 1:

Durchschnittliche Poduktionskosten nach Betriebsgroke ca. 1978

durchschnittliche Produktionskosten (Yuan/t)

Giiter groke 

(Schlussel-) 

Betriebe

mittlere

Betriebe

kleine 

Betriebe

Roheisen a) 138 192 304

Roheisen b) 120 210 385

Synthetisches Ammoniak a) 168 300 492

Quellen:

a) Li Gengxin, Gaige jiage tixi de jige wenti chuyi, in: Caimao Jingji, 

Nr.4, 1983, S.2.

b) Li Kehua, The Causes and Role of Price Subsidy, in: Wen Wei Po, 

6.7.1983, zit. nach: China Report. Economic Affairs, 13.9.1983, 

S.31.

p-c + v+(c + v)p' (2)

p' ist hier die gesamtwirtschaftli- 

che Profitrate, die bekanntlich als 

p' = M/(C+V) definiert ist. Die 

hier neu erscheinende Groke C 

bezeichnet die gesamtwirtschaftli- 

chen konstanten Kosten, also alle 

materiellen Inputs der Wirt- 

schaft.

Das dritte Konzept berechnet den 

Stiickpreis nach der Fonds-Ge- 

winn-Rate (zijin lirun lii) der 

solchermaken bestimmte Preis wird 

auch "Produktionspreis" (sheng- 

ehan jiage) genannt. Die Preisfor- 

mel lautet hier:

p - c + v + kr' (3)

wobei k den pro Produkteinheit 

eingesetzten Wert des Anlage- und 

Umlaufkapitals bezeichnet, der mit 

der gesamtwirtschaftlichen Kapi- 

talrendite r' gewichtet wird (r' = 

M/K, wobei K fur den gesamten 

Kapitaleinsatz in der Volkswirt- 

schaft steht).

Die bei alien Preiskonzepten ver- 

wendeten Durchschnittskosten des 

jeweiligen Industriezweigs werden 

gegen die Anwendung des Prin- 

zips der individuellen Produk

tionskosten (gebie shengchan 

chengben oder kiirzer: gebie 

chengben) verteidigt (9). Letzte- 

re werden auf der Grundlage der 

wirklich entstehenden Aufwendun- 

gen bei der Produktion in den 

einzelnen Betrieben ermittelt; ihr 

Vorteil lage darin, dak die Be

triebe bei Kostengenauigkeit ent- 

sprechende Maknahmen zur He- 

bung der Effizienz durchfiihren 

konnten. Die Durchschnittskosten 

oder sozialen Produktionskosten 

(shehui shengchan chengben) 

Falls die Produktionspreise also 

nach dem Durchschnittsprinzip 

festgesetzt werden, geraten viele 

mittlere und kleine Betriebe in die 

Verlustzone, so dak Subventionen 

notig sind. Dauersubventionen 

werden aber als schadlich angese- 

hen, und die Betriebe werden 

aufgerufen, so schnell wie moglich 

wieder in die Gewinnzone zu kom- 

men (10). Sollte dies nicht mbg- 

lich sein, so soil Remedur ge- 

schaffen werden: Unrentable Be

triebe miissen ihr Produktionspro- 

gramm verandern, sich mit ande- 

ren Betrieben zusammenschlieken 

oder ganz schlieken.

Im allgemeinen vereinige die 

Preisbildung nach dem Kosten-Ge- 

winn-Prinzip (Gleichung 2) die 

Vorziige des Lohn-Gewinn-Prin- 

zips (Gleichung 1) und des 

Fonds-Gewinn-Prinzips (Gleichung 

3), verhindere jedoch deren Man

gel (11). Dennoch kann das Ko- 

sten-Gewinn-Prinzip wegen unter- 

schiedlicher Bedingungen nicht in 

alien Industriezweigen angewandt 

werden. Der auf den Lohnkosten 

beruhende Wertpreis eliminiert die 

Im Prozek des wirtschaftlichen 

Wandels, der durch Kapitalvertie- 

fung charakterisiert ist, gewinnt 

jedoch derjenige Produktionspreis 

an Bedeutung, dessen Verwen- 

dung die schnelle Verbesserung 

der Produktionsanlagen stimuliert. 

Allerdings spiegelt der Produk

tionspreis nicht wider, in welchem 

Ausmak die Kapitalfonds die Ge

winne direkt beeinflussen; auch 

wird die Funktion der menschli- 

chen Arbeitskraft auk er acht ge- 

lassen. Im Gefolge des wissen- 

schaftlichen und technologischen 

Fortschritts driickt sich in den 

Lbhnen, besser: in der Lohnhbhe 

auch der Ausbildungsstand des 

qualifizierten technischen Perso

nals aus.

Mit dem Produktionspreis sind 

ferner betrachtliche praktische 

Schwierigkeiten verbunden. Um 

den Gewinnanteil eines Industrie- 

zweiges zu ermitteln, muk die 

durchschnittliche soziale Fonds- 

Gewinn-Rate mit dem Kapitalanteil 

des Industriezweiges multipliziert 

werden. Die Gesamtgewinne des 

Industriezweiges miissen danach
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auf die einzelnen Giiter verteilt 

werden. Im Faile eines einzelnen 

Produktes, z.B. Elektrizitat, ist 

dies nicht schwierig. Wenn viele 

Produkte hergestellt werden, so 

muB der Gesamtgewinn auf diese 

nach Maftgabe der jeweils einge- 

setzten Fonds und der Produk- 

tionsmengen verteilt werden. Die 

Berechnung wird auch deswegen 

schwierig, well sich sowohl das 

Kapital/Mengen-Verhaltnis als 

auch die Qualitat der Produkte 

standig verandern.

Selbst bei einem homogenen End- 

produkt, wie z.B. Elektrizitat. 

ergeben sich je nach Art der Pro- 

duktionsmittel und der verwende- 

ten Meftgrbften Unterschiede, wie 

die folgende Aufstellung zeigt.

Wasser- Warme- 

kraft - kraft - 

Elektri- Elektri- 

zitats- zitats- 

werk werk

einmalige Inve- 

stitionskosten 

Produktionskosten 

Fonds-Gewinn-Rate 

Produktionskosten- 

Gewinnrate

groft. gering 

gering hoch 

niedrig hoch

hoch niedrig

Fur die gesamte Elektrizitatser- 

zeugung ergeben sich je nach Be- 

wertungskriterium erhebliche Un

terschiede. Fur 1978 betrugen die 

durchschnittliche Kosten-Gewinn- 

Rate in diesem Industriezweig 69% 

und die durchschnittliche Fonds- 

Gewinn-Rate 19% (12).

Fur den Kostenpreis spricht die 

relativ leichte Handhabbarkeit, 

denn die statistischen Daten - die 

durchschnittlichen Produktionsko

sten - sind vorhanden. Durch 

Aufschlag der festen Steuern 

konnen die Planpreise der einzel

nen Giiter leicht ermittelt werden. 

Gegen den Kostenpreis spricht, 

daft der c-Anteil der Produktions

kosten im Grunde nur die bereits 

verzehrten Produktionsmittel wi- 

derspiegelt und nicht den wirkli- 

chen technologischen Stand der in 

Betrieb befindlichen Produktions

mittel.

Wird der Preis aufgrund von Ko- 

sten bestimmt, so wird die Mehr- 

fachzahlung des Gewinns umso 

grower, je mehr Fabrikationsstu- 

fen eingeschaltet sind. Weiter 

wurde in der Preisdiskussion die 

Behauptung aufgestellt, bei der 

Preisbildung nach dem Fonds-Ge- 

winn-Prinzip sei es bei mehrstufi- 

ger Produktion nur auf der letz- 

ten Stufe mdglich, den Gewinn 

nicht grower als bei einstufiger 

Produktion werden zu lassen 

(13). Tabelle 2 zeigt in der Tat, 

daft der Gewinn auf der Grundla- 

ge von Kosten grower ist als auf 

der Grundlage der Kapitalfonds, 

daft es aber beim letzteren Prinzip 

durchaus mdglich sein kann, den 

Gesamtgewinn bei mehrstufiger 

nicht grbfter als bei einstufiger 

Produktion werden zu lassen.

Je nach Bemessungsgrundlage un- 

terscheiden sich die Gewinnraten 

betrachtlich, und zwar sowohl in- 

nerhalb der Gesamtindustrie als 

auch in einzelnen Industriezwei- 

gen. Dariiber gibt die Tabelle 3 

Auskunft.

Es iiberrascht, daft die Fonds-Ge- 

winn-Raten fur den Kohlebereich

Tabelle 2:

Einstufige vs. mehrstufige Produktion nach unterschiedlichen Gewinn- 

kriterien (hypothetisches Beispiei)

A _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 3 Insgesamt

Preisbildung nach Durchschnitts- 

gewinn entsprechend Kapitalfonds 

Kapitalfonds

Teile-Kauf von anderen Betrieben 

Material- und sonstige Kaufe von 

anderen Betrieben

Gesamtkosten

Durchschnittsgewinn (20% v.

Kapitalfonds)

Preis

Preisbildung nach Durchschnitts

gewinn entsprechend Kosten 

Teile-Kauf von anderen Betrieben 

Material- und sonstige Kaufe von 

anderen Betrieben

Gesamtkosten

Durchschnittsgewinn (20% v.

Kosten)

Preis

Quelle: Lu Nan, Shengchan jiage 

Yanjiu, Nr.5, 1983, S.27.

100 40 20 40 100

48 72

20 40

100 40 68 112

20 8 4 8 20

120 48 72 120

48 81,6

20 40

100 40 68 121,6

20 8 13,6 24,32 45,92

120 48 81,6 145,92

yu "shuang qu" jiage, in: Jingji 

Tabelle 3:

Gewinnraten in der Industrie nach

unterschiedlichen Kriterien, 1981 

(in %)

(1)

Fonds-

Gewinn-

Rate

(2)

Verkaufs 

kosten- 

Gewinn-

Rate

(3)

(2): (1)

staatliche

Industrie 23,8 33,4 140,3

darunter:

Erdbl 62,9 79,7 127,3

Elektr. 23,3 87,1 373,8

Kohle, Koks 3,8 7,6 200,0

Metallurgie 16,4 29,8 181,7

Chemie 26,1 31,4 120,3

Textil 63,6 33,0 51,9

Nahrungsm. 63,9 35,8 56,0

Papierherst.

Schreibwaren 28,5 32,9 115,4

Quelle: Li Gengxin, Gaige jiage 

tixi de jige wenti chuyi, 

in: Caimao Jingji, Nr.4, 

1983, S.ll f.

mit 3,8% extrem niedrig und fur 

den Metallurgiebereich niedrig 

sind. Da die Fondsausstattung in 

diesen Industriezweigen uber dem 

Durchschnitt der Gesamtindustrie 

liegen diirfte, sind fur die niedri- 

gen Raten entsprechend geringe 

Preise verantwortlich.

3.

Zur praktischen Handhabung 

der Preise

Das Preissystem der Volksrepublik 

kann als ein diversifiziertes 

Preissystem (duo xingshi jiage ti

xi) bezeichnet werden. Neben 

staatlich festgesetzten Listenprei- 

sen (guoying paijia) oder Fest- 

preisen (dingjia), die sich fur 

den Konsumenten als einheitliche 

Verka ufspreise (tongyi de xiao- 

shou jiage) oder kurz Verkaufs- 

preise (xiaoshou jiage oder shou- 

jia) darstellen, gibt es eine Menge 

anderer Preisbezeichnungen. Vor 

allem fur landwirtschaftliche Pro

dukte gelten die sog. Ankaufs- 

preise (shougou jiage). Fur die im 

Plan festgesetzten Mengen werden 

zunachst feste Preise gezahlt. Fur 

Uberquoten-Mengen bis zu einer 

festen Grenze werden Oberquo-
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ten-Preise (chaogou jiajia) ge- 

zahlt, die festgesetzt sind. Dar- 

iiber hinaus gehende staatliche 

Ankaufe werden zu sog. Verhand- 

lungspreisen (yijia) angekauft. 

Fur die sich auf den freien Mark- 

ten nach Angebot und Nachfrage 

bildenden 'freien Preise* (ziyou 

jiage), 'marktregulierten Preise' 

(shichang tiaojie de ziyou jiage) 

Oder 'Marktgiiterpreise’ (shichang 

wujia) gibt es prinzipiell keine 

Einschrankungen.

Frei bewegliche (floating) Preise 

(fudong jiage) sind Preise, fiir 

die der Staat die unteren und 

oberen Grenzen sowie den Mittel- 

wert festsetzt. Die Unternehmen 

kbnnen liber Preisanderungen nur 

innerhalb der festgesetzten Mar- 

gen entscheiden (14). SchlieRlich 

ist noch von "theoretischen Prei- 

sen" (lilun jiage) die Rede (15), 

womit wohl Idealpreise gemeint 

sind, auf deren Basis durch all- 

mahliche Anpassung eine rationale 

Preisstruktur (heli de jiage jie- 

gou) geschaffen werden soil.

Im folgenden soil kurz die Ge- 

schichte des Quotensystems fiir 

Getreide beleuchtet werden. 1965 

wurde, basierend auf den "drei 

Quoten" (san ding), das System 

des staatlichen Ankaufs von Ge

treide wie folgt gehandhabt (16). 

Eine Basiszahl fiir den gesamten 

Getreideankauf wurde festgesetzt, 

und aufgrund dieser Zahl wurden 

alien Rechnungseinheiten in den 

Volkskommunen Quoten zugeteilt. 

Nachdem die Quote einmal festge

setzt war, sollte sie drei Jahre 

nicht verandert werden (”yi ding 

san nian bu bian").

Der Staat kaufte Getreide im Um- 

fange der festgesetzten Basisgro- 

fte zum Listenpreis an und bot 

sozusagen Belohnungen fiir Uber- 

quoten-Getreide an. Die Halfte 

des Uberquoten-Getreides wurde 

zum Listenpreis angekauft, zu- 

satzlich wurden materielle Lei- 

stungen gewahrt. Die verbleiben- 

de Halfte erzielte einen um 30-50% 

hdheren Preis als der Listenpreis. 

Die Aufschlage wurden je nach 

Region flexibel gehandhabt. In 

den 1970er Jahren wurde das Sy

stem, das "Stabilitat fiir die Ba- 

sismenge, hbherer Preis fiir das 

iiberquoten-Getreide" (guding ji- 

shu, chao gou jiajia) genannt 

wurde, geandert. Die Basismenge 

wurde angepafit, und alle Uber- 

quoten-Mengen wurden mit einem 

einheitlichen Aufschlag von 30% 

angekauft.

1979 schrieb der Staatsrat vor, 

dal?> das eben genannte Prinzip 

beibehalten werden, jetzt aber 

auch fiir Baumwolle und Speiseol 

gelten solle; der Ankaufspreis 

wurde erhbht. Die Basismenge 

wurde aufgrund der durchschnitt- 

lichen Ernteergebnisse und der 

tatsachlichen Ankaufe der vorher- 

gehenden Jahre festgesetzt. Es 

gait die Regel "einmal festgesetzt, 

keine Anderung in den (nachsten) 

fiinf Jahren" (yi ding wu nian bu 

bian). Uberquoten-Getreide und - 

01 wurden mit 50% Aufschlag an

gekauft, und Ankaufe zu ausge- 

handelten Preisen konnten erst 

nach der Erfiillung der Staats- 

quote stattfinden. Uberquoten- 

Baumwolle wurde mit einem Auf

schlag von 30% angekauft.

Die mit dem Quoten-System ver- 

bundene Preisdifferenzierung 

fiihrt dazu, dafe fruchtbare Ge- 

biete iiberproportionale Gewinne 

machen, wahrend Gebiete mit un- 

giinstigen natiirlichen Vorausset- 

zungen ins Hintertreffen geraten. 

Das Uberquoten-System hat zur 

Folge, daB die durchschnittlichen 

Ankaufspreise fiir die in Frage 

kommenden landwirtschaftlichen 

Produkte in den fruchtbaren Ge- 

genden hoher als in den armen 

Gebieten sind. Eine im Jahre 1976 

bei 1296 landwirtschaftlichen Pro- 

duktionsgruppen durchgefuhrte 

Reprasentativ-Untersuchung er- 

gab, dafc die Produktionskosten 

fiir 50 kg Getreide 11,6 Yuan, 

der Ankaufspreis aber nur 

10,75 Yuan betrugen, mithin also 

Verluste entstanden. Eine 1977 

bei 302 Produktionsgruppen 

durchgefuhrte Reprasentativ-Un

tersuchung fand heraus, daft die 

durchschnittlichen Produktionsko

sten fiir 5 kg entkornte Baumwol

le 109 Yuan, der staatliche An

kaufspreis jedoch nur 106 Yuan 

betrugen, so daft ebenfalls ein 

Verlust entstand (17).

Diese Zustande blieben der Fiih- 

rung auf Provinzebene nicht ver- 

borgen, und in einigen Gebieten 

wurde deshalb die folgende Rege- 

lung versuchsweise eingefiihrt 

(18). Die gesamte Ankaufsmenge 

wird entsprechend den Produk- 

tionsbedingungen und den Quanti- 

taten der vorangegangenen drei 

bis fiinf Jahre festgesetzt. Danach 

werden die Proportionen Basis

menge: Uberquoten-Menge festge

setzt (beispielsweise 40:60). Diese 

Methode hat Vorteile, weil sie zum 

einen die Chancengleichheit er- 

hbht, und zum anderen, weil eine 

Anderung der Basismenge in Ab- 

hangigkeit von den tatsachlich er- 

reichten Erntemengen das Einkom- 

men der Bauern nicht drastisch 

verandert.

Im industriellen Sektor wird ver- 

sucht oder zumindest dariiber 

diskutiert, wie durch unter- 

schiedliche natiirliche Bedingun

gen entstehende Preisunterschiede 

ausgeglichen werden kbnnen, um 

benachteiligten Betrieben das 

Uberleben zu ermbglichen (19). 

Neben dem in einem Industrie- 

zweig giiltigen einheitlichen Ver- 

kaufspreis, der auf der Durch- 

schnittsbildung beruht, wird ein 

Verrechnungspreis (jiesuan jiage) 

oder intern kalkulierter Produkt- 

einheitspreis (danwei chanpin 

neibu hesuan jiage) verwendet. 

Der Verrechnungspreis beruht im 

wesentlichen auf den tatsachlichen 

Produktionskosten der unter dem 

Durchschnitt liegenden Betriebe. 

Uber eine Art Ausgleichsfonds, 

der auf der Ebene des Industrie- 

zweiges gebildet wird, sollen den 

notleidenden Betrieben die Ver

luste ersetzt werden. Natiirlich 

gelten in diesem Bereich auch je- 

ne Uberlegungen, die bereits un

ter 2.2 fiir Betriebe unterschied- 

licher Gr66e angefiihrt wurden. 

Der Ausgleichsmechanismus darf 

kein Freibrief fiir Bequemlichkeit 

und laxe Betriebsfiihrung wer

den.

4.

Der Preis als Instrument 

der Wirtschaftspolitk

4.1.

Vermeidung von Inflation

Seit Beginn der Volksrepublik war 

es ein wichtiges Ziel der Fiih- 

rung, die Preisstabilitat aufrecht- 

zuerhalten. In seinem Bericht an 

den 12.NVK der KPCh vom 1.Sep

tember 1982 forderte Hu Yaobang, 

dal?> das Preissystem nach und 

nach reformiert werden solle; 

wichtige Voraussetzung sei je

doch, daft die Warenpreise grund- 

satzlich stabil bleiben soil- 

ten (20). Preis stabilitat bedeutet 

nun nicht, da6 die Preise nicht 

verandert werden kbnnen. Eine 

rationale Anpassung der Waren

preise kann vorgenommen werden, 

und auch die Fluktuation der 

Preise innerhalb bestimmter Gren

zen kann zugelassen werden. Die 

fortwahrende rationale Anpassung 

der Preise verhindert zu gro6e 

Fluktuationen (21). Eine wichtige 

Art und Weise, die grundlegende 

Preisstabilitat zu gewahrleisten, 

sei die Verbesserung der wirt- 

schaftlichen Resultate, die Ver- 

ringerung der Produktionskosten, 

das Gleichgewicht zwischen der 

zur Verfiigung stehenden Giiter- 

menge und der sozialen Kauf- 

kraft.

Im Marz 1979 begann die Preisre- 

form, als der Staatsrat die An

kaufspreise fiir 18 wichtige land- 

wirtschaftliche Erzeugnisse erhoh- 

te. Dies hatte einen doppelten 

Effekt, was bald wiederum zu ei- 

ner wirtschaftspolitischen Korrek- 

tur zwang. Auf der einen Seite 

erhielten die staatlichen Lieferan- 

tenunternehmen und landwirt

schaftlichen Produktionsgruppen 

mehr fiir ihre Erzeugnisse, wah-
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rend auf der anderen Seite die 

staatlichen Handelsabteilungen, 

die ihre Verkaufspreise stabil hal- 

ten muRten, Verluste machten und 

in eine defizitare Situation gerie- 

ten. Der Staat war gefordert und 

mu^te mit Subventionen eingrei- 

fen. Tabelle 4 zeigt die Auswir- 

kungen.

senschaftlern vorgeschlagene Me

thode zur Inflationsmessung (25), 

so kommt man aufgrund der in 

Tabelle 5 genannten Zahlen fur 

1983 auf eine Inflations rate von 

ca. 4%.

Tabelle 4:

Preissubventionen in Relation zu Finanzsubventionen bzw. Staatsausga- 

ben 1953-1981

Jahr Anzahl der 

subventionier- 

ten Giiter

Verhaltnis

Preis-/

Finanz

subventionen 

(%)

Verhaltnis

Preis

subventionen/ 

Staatsausgaben 

(%)

Index der

Preis

subventionen 

(1965 = 100)

1953

1960

1965

1970

1978

1979

1980

1981

1

5

11

38

58,65 7,6

65,38 11,5

71,53 17,6

74,68 32

100

300

560

800

1.200

Quelle: Li Kehua, "China's Price Subsidies", in: Wen

5.7.1983, zit. nach: China Report. Economic

13.9.1983, S.29, und Jiao Wei, Jianli yi ge gengjia 

guo qingkuang de jiage tixi, in: Caimao Jingji, Nr 

S.43.

Wei Po,

Affairs, 

shihe wo- 

.3, 1983,

Zhang Zhingfu ernannt wurde. 

Der Gruppe ist offensichtlich die 

Aufgabe iibertragen worden, einen 

langfristigen Plan zur Preisreform 

auszuarbeiten, die MaEnahmen fur 

die Anpassung der Preise zu be- 

stimmen und die Durchfiihrung 

der Preisreformplane zu koordi- 

nieren (28). Am 3.7.1983 erliefc 

der Staatsrat zusammen mit der 

Diszipliniiberwachungskommisssion  

ein dringendes Rundschreiben, 

das alle betreffenden Stellen dazu 

aufruft, Ma&nahmen zu ergreifen, 

urn die willkiirlichen Preiserho- 

hungen bei Produktionsmitteln so- 

wie die Erhebung von Gebiihren 

von Baueinheiten zu beenden. 

Diese beiden "iiblen Trends”, so 

wird richtig erkannt, wiirden da

zu fuhren, da6 die Kosten der 

industriellen Produktion und 

schlie&lich auch die Preise aller 

Giiter anstiegen (29). Offensicht

lich miissen dem Egoismus einiger 

durchsetzungsfahiger Gruppen 

klare administrative Grenzen ge- 

setzt werden.

4.2.

Sektoraler Ausgleich

Unter dieses Rubrum fallt vor al- 

lem die beriihmte "Preisschere" 

(wujia jiandao cha) zwischen In

dustrie und Landwirtschaft, also 

das Auseinanderfallen zwischen 

den Ankaufspreisen fur landwirt-

Bereits 1981 betrugen die Preis

subventionen ein Drittel der ge- 

samten Staatsausgaben (22). Die 

Direktsubventionierungsquote, al

so das Verhaltnis der Preis- zu 

den gesamten Finanzsubventionen, 

nahm von 1978 bis 1981 standig 

zu; 1981 machten die Preissub

ventionen bereits drei Viertel der 

gesamten Finanzsubventionen 

aus.

Da ja nicht, wie weiter unten 

noch eingehender gezeigt wird, 

eine Gruppe - die Bauern - auf 

Kosten einer anderen Gruppe - 

die stadtischen Industriearbeiter 

- bessergestellt wurde, mufete das 

Problem in den Staatshaushalt 

verlagert werden. Eine Folge die- 

ser Verlagerung war, da6 die fur 

Investitionszwecke zur Verfiigung 

stehenden Mittel reduziert wur- 

den.

Eine andere Folge war die schnell 

anwachsende Inflation. Der durch 

die Subventionen schnell ange- 

wachsenen Kaufkraft standen kei- 

ne adaquaten Giitermengen gegen- 

iiber. 1980 stiegen "die durch- 

schnittlichen Einzelhandelspreise” 

gegeniiber dem Vorjahr offiziell urn 

6% (Zusatznahrungsmittel sogar urn 

13,8%) (23). Westliche Beobachter 

hingegen schatzten eine wesentlich 

hbhere Inflationsrate, die bei etwa 

20% angesiedelt war (24). Verwen- 

det man eine von westlichen Wis- 

Tabelle 5:

BPWe von Leichtindustrie und Landwirtschaft, zirkulierende Geldmittel 

1979 und 1983 (in Mrd.Yuan)

1979 1983

Bruttoproduktionswert von Leichtindustrie 

und Landwirtschaft (Mrd.Yuan) 385,4 a) 584,6 b)

Zirkulierende Geldmittel 26,771 c) 46,728 d)

Quellen:

a) State Statistical Bureau (ed.), Statistical Yearbook of China 1983, 

Hong Kong 1983, S.16.

b) Errechnet nach den vorlaufigen Zahlen It. XNA, 31.12.1983, zit.

nach: SWB, 3.1.1984.

c) BRu, Nr.29, 21.7.1981, S.22 f.

d) 3.Quartal 1983, XNA, 5.12.1983.

Offenbar ist es nicht gelungen, 

die Preise im Durchschnitt stabil 

zu halten, mit anderen Worten: 

die Inflation zu bekampfen. Der 

Staatsrat sah sich gezwungen, am 

8.1.1982 ein Rundschreiben zu 

erlassen, das die Verantwortlichen 

auf alien Ebenen verpflichtet, die 

Preise stabil zu halten Oder nur 

innerhalb der erlaubten Grenzen 

zu verandern (26). Am 30.11.1982 

betonte Ministerprasident Zhao 

Ziyang die Notwendigkeit, auch 

die Marktpreise im gro&en und 

ganzen stabil zu halten (27). Am 

19.3.1983 wurde dann vom Staats

rat eine "Gruppe fur Warenpreise" 

gegriindet, zu deren Vorsitzendem 

schaftliche Giiter und den Preisen 

fur industrielle Giiter, die auf 

dem Lande gekauft werden. Wenn 

man nur die Ankaufpreise fiir 

landwirtschaftliche und Nebener- 

werbsprodukte mit den Einzelhan- 

delspreisen fiir industrielle Pro- 

dukte in den landlichen Gebieten 

vergleicht (Tab. 6), so kann der 

Eindruck entstehen, als habe sich 

die Situation der Landwirtschaft 

gegeniiber dem urbanen Sektor 

standig verbessert.

Nach den in Tab. 6 aufgelisteten 

Zahlen konnten im Jahre 1981 fiir 

eine ahnliche Menge landwirt- 

schaftlicher Produkte 169% mehr
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Tabelle 6:

Allgemeine Preisindices von Landwirtschaft und industriellen Produkten 

in landlichen Gebieten (1950 = 100)

Jahr Index der 

Ankaufpreise f. 

landwirtschaftl. 

u. Nebenerwerbs- 

produkte

Index der 

Einzelhandels- 

listenpreise f. 

industr. Produkte 

in landlichen

Gebieten

Index der

Preisparitaten 

zwischen industr. 

u. landwirtschaftl.

Produkten a)

1951 119,6 110,2 92,1

1953 132,5 108,2 81,7

1957 146,2 112,1 76,7

1960 157,4 115,4 73,4

1961 201,4 121,2 60,2

1962 200,1 126,6 63,3

1966 198,5 115,0 58,7

1970 195,1 111,9 57,4

1975 208,7 109,6 52,5

1978 217,4 109,8 50,5

1079 265,5 109,9 41,4

1980 284,4 110,8 39,0

1981 301,2 111,9 37,2

1982 307,8 113,7 36,9

a) Index der Aufkauf preise fiir landwirtschaftl. und Nebenerwerbs- 

produkte = 100.

Quelle: State Statistical Bureau (ed.), Statistical Yearbook of China 

1983, Hong Kong 1983, S.455.

wobei Va = Wert der landwirt- 

schaftlichen Erzeugnisse, Vi = 

Wert der industriellen Erzeugnis

se, Pa = Preise der landwirt- 

schaftlichen Erzeugnisse und Pi = 

Preise der industriellen Erzeug

nisse. Va wird nach folgender 

Gleichung ermittelt:

Va = (Pa+Pi): (La+Lic)La (5)

La bezeichnet die Zahl der land- 

wirtschaftlichen Arbeitskrafte und 

Lie die Zahl der industriellen Ar

beitskrafte, umgerechnet nach 

Produktivitatskriterien. Da Pa 

bzw. Pi nichts anderes darstellen 

als die jeweiligen Bruttoprodukti- 

onswerte, handelt es sich bei Va 

(und entsprechend bei Vi) um die 

mit der Zahl der in der Landwirt

schaft tatigen Arbeiter gewichtete 

durchschnittliche Arbeitsprodukti- 

vitat (X/A) der chinesischen 

Volkswirtschaft.

Die relative Preisschere wird nach 

der folgenden Gleichung ermit

telt:

PSr = (Va-Pa)(l/Vi)100+

(Pi-Vi)(l/Vi)100 (6)

industrielle Produkte als im Jahre 

1950 erstanden werden (30).

Diese giinstige Entwicklung er- 

scheint jedoch sofort in einem an- 

deren Licht, wenn statt der Prei

se Werte betrachtet werden. Das 

wird von chinesischen Autoren 

auch often ausgesprochen. Die 

"Preisschere" spiegele den unglei- 

chen Austausch zwischen indu

striellen und landwirtschaftlichenn 

Produkten wider. Es wiirden 

landwirtschaftliche Produkte, de- 

ren Preise niedriger als ihr 

(Markt-)Wert sei, gegen industri

elle Produkte, deren Preise hbher 

als ihr (Markt-)Wert sei, ge- 

tauscht (31). Der Staat miisse im- 

mer noch einen Teil seiner Akku- 

mulationen von den Bauern bezie- 

hen, und dies mit Hilfe der Preis- 

struktur (32). Die staatlichen An- 

kaufspreise fiir landwirtschaftliche 

Produkte sollten leicht unterhalb 

ihres tatsachlichen Wertes liegen, 

jedoch sei sicherzustellen, daft die 

Einkommen ausreichen, um die 

Produktionskosten der Volkskom- 

munen und Produktionsbrigaden 

zu decken und Mittel fiir Investi- 

tionen zur Erweiterung der Pro- 

duktion und fiir sonstige Aktivi- 

taten iibrigzubehalten (33).

Der reine Vergleich der unter- 

schiedlichen Preisindices in den 

beiden Sektoren laftt die Entwick

lung der Produktivitat au&er 

acht, die im industriellen Sektor 

wesentlich Schneller gestiegen ist 

als in der Landwirtschaft (34).

Tabelle 7:

Bruttoproduktionswerte und Arbeitskrafte in Landwirtschaft und Indu

strie 1952-1982

Jahr BPWL a) BPWI a) landwirtschaftl.

Arbeitskrafte 

( Mio.)

industrielle

Arbeitskrafte

(Mio.) umger. b)

1952 46,1 34,9 173,17 24,92

1957 53,7 70,4 193,10 63,05

1962 58,4 92,0 212,78 76,73

1965 83,3 140,2 233,98 82,26

1970 105,8 208,0 278,14 126,40

1975 134,3 312,4 294,60 192,78

1978 156,7 406,7 294,26 425,77

1979 189,6 448,3 294,25 453,90

1980 218,0 489,7 302,11 476,00

1981 246,0 512,0 311,71 492,66

1982 278,5 550,6 320,13 504,05

a) Mrd.Yuan, in jeweiligen Preisen.

b) Nach Produktivitatskriterien umgerechnet: 1952 Verhaltnis land

wirtschaftl. zu industr. Arbeiter 1:2; 1957-1975 1:4,5; 1978-1982 

1:8,5. Vgl. zu den Produktivitatswerten Li Gengxin, Gaige jiage 

tixi de jige wenti chuyi, in: Caimao Jingji, Nr.4, 1983, S.14.

Quelle: State Statistical Bureau (ed.), Staatistical Yearbook of China 

1983, Hong Kong 1983, S.16.

Die Messung der Preisschere 

bringt betrachtliche Schwierigkei- 

ten mit sich, doch haben chinesi- 

sche Autoren Naherungsformeln 

gefunden (35), nach denen hier 

vorgegangen werden soil. Die ab

solute Preisschere zwischen Indu

strie und Landwirtschaft (PSa) 

wird nach folgender Gleichung er

mittelt:

PSa = (Va - Pa) + (Pi - Vi) (4), 

Wie man leicht sieht, ist die Aus- 

sagekraft dieser Formel begrenzt; 

sie wird der Vollstandigkeit hal- 

ber aufgefiihrt, um die in Tabelle 

8 wiedergegebene Zeitreihe "rela

tive Preisschere" nachvollziehen 

zu konnen.

Wichtiger und aussagekraftiger ist 

indes die absolute Preisschere. 

Wie Tabelle 8 zeigt, war im Jahre
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Tabelle 8: 

"Preisscheren" zwischen Landwirt- 

schaft und Industrie 1952-1982

absolute relative

PreisscherePreisschere

Jahr absolut. Index absolut. Index

Wert

Mrd. Yuan

Wert

Mrd.Yuan

1952 49,45 100 485,22 100

1957 79,52 160,8 263,70 54,3

1962 104,07 210,5 261,32 53,9

1965 164,25 332,2 282,42 58,2

1970 220,07 446,3 224,37 46,2

1975 271,70 549,4 153,69 31,7

1978 146,82 296,9 44,10 9,1

1979 122,79 248,3 31,71 6,5

1980 113,84 230,2 26,28 5,4

1981 95,26 192,6 20,53 4,2

1982 87,10 176,1 17,18 3,5

Anm. : Errechnet nach den Zahlen 

aus Tab. 7.

1975 mit einem Indexwert von 

549,4 ein Maximum erreicht. Erst 

1982 war wiederum der Stand von 

etwa 1957 erreicht. Anders ausge- 

driickt: die Bauern mufcten bis 

1975 immer langer fur eine be- 

stimmte Quantitat industrieller 

Giiter arbeiten, erst nach 1978 

beginnt eine spiirbare Verbesse- 

rung.

Die Benachteiligung der Bauern 

wird besonders deutlich, wenn die 

unterschiedlichen staatlichen Sub- 

ventionen fur die beiden Sektoren 

betrachtet wird. Lardy hat fur 

1978 die in der folgenden Tabelle 

aufgefiihrten Subventionen pro 

Kopf eines Arbeiters im staatli

chen Sektor errechnet.

Tabelle 9:

Subventionen pro Kopf fur Arbei- 

ter und Angestellte im staatlichen 

Bereich 1978

Art der Subvention Betrag 

in Yuan

Getreide und Speisebl 179,6

Wohnung 85,3

Sozialleistungen 67,0

Gesundheitsvorsorge 48,3

andere Dienstleistungen 

der Arbeitseinheiten

(z.B. Erholung) 119,5

Kohle f .Heiz-u. Kochzwecke 10,1

bffentl. Verkehrsmittel 6,3

Reisekostenzuschiisse (bei

Trennung von der Familie) 10,0

Insgesamt 526,1

Quelle: Nicholas R. Lardy, Sub

sidies, in: GBR, Nov.- 

Dec. 1983, S.21 ff.

Die Subventionen fur die Bauern 

sollen 1981 nur einen Pro-Kopf- 

Wert von weniger als 10 Yuan er

reicht haben (36). Wahrend der 

durchschnittliche Lohn eines Ar

beiters im staatlichen Bereich von 

644 Yuan 1978 auf 836 Yuan 1982 

stieg, nahm der Wert der Subven

tionen im selben Zeitraum von 

526 Yuan auf 900 Yuan zu. Mithin 

hatten 1982 die Subentionen die 

direkten Einkommensbeziige der 

Arbeiter iiberschritten.

Die "Subventionsfalle" ist von der 

Fiihrung klar erkannt worden. So 

erklarte Hu Yaobang in seinem 

Bericht an den 12.NVK der KPCh 

am 1.9.1982, da& der Lebensstan- 

dard im ganzen Lande nur durch 

die Erhohung der Produktivitat 

und nicht durch die Beschneidung 

von Fonds steigen kbnne, die un- 

verzichtbar fur den nationalen 

Aufbau seien (37). Insbesondere 

kdnnten die bauerlichen Einkom- 

men nicht mehr durch die Erho

hung der Ankaufpreise Oder 

durch die Senkung der Fixquoten 

verbunden mit einer Ausdehnung 

der Verhandlungspreise anstei- 

gen. Der durchschnittliche Ein- 

kommensanstieg der Arbeiter und 

Angestellten miisse notwendiger- 

weise geringer sein als der An- 

stieg der Arbeitsproduktivitat. Es 

miisse damit Schlufe gemacht wer- 

den, Boni und Subventionen ohne 

Beachtung der wirklichen Lage 

bei der Produktion oder der Ge- 

winnsituation zu vergeben. Das 

Ziel ist klar erkannt; es bleibt je- 

doch abzuwarten, ob ein Zuriick- 

schneiden der Subventionen ange- 

sichts von "vested interests" 

iiberhaupt mdglich ist.

4.3

Marktsteuerung und regio- 

naler Ausgleich

Neben den Basispreisen (jijia), 

die aufgrund mathematischer Mo

delie basierend auf dem marxisti- 

schen Prinzip der Preisbildung 

ermittelt werden, gibt es die sog. 

Zielpreise (zhibiao jiage), mit de- 

ren Hilfe politische Absichten der 

Fiihrung verwirklicht werden sol

len. Der sog. Gleichgewichtspreis 

(junheng jiage) zielt darauf ab, 

Angebot und Nachfrage von Gii- 

tern anniihernd auszugleichen. 

Das Marktgleichgewicht hat vor 

allem Bedeutung bei den Kon- 

sumgiitern.

Als Beispiel fur den Marktaus- 

gleich sei hier die Preisgestaltung 

fur Baumwolltextilien und fiir 

Textilien aus Synthetikfasern ge- 

nannt. Offensichtlich waren die 

Preise fiir Baumwollerzeugnisse zu 

niedrig und diejenigen fiir Er- 

zeugnisse aus Synthetikfasern zu 

hoch angesetzt, so daft es groE>e 

Lager fiir letztere gab, wahrend 

die baumwollverarbeitenden Be- 

triebe die Nachfrage nicht decken 

konnten. Nach einem gemeinsamen 

BeschluB. des Zentralkomittes der 

KPCh und des Staatsrates vom 

20.1.1983 wurden mit Wirkung vom 

20.1.1983 die Preise fiir Textil- 

produkte geandert. Die Preise fiir 

Textilien aus Chemiefasern wurden 

urn 20% bis 30% gesenkt, wahrend 

die Preise fiir Baumwolltextilien 

urn ca. 20% erhbht wurden (38).

Vor der Preisregulierung ent- 

sprach ein Meter Baumwollpoly- 

estertuch wertmaliig 2,40 m Baum- 

wolltuch mit ahnlicher Konsistenz 

und ahnlichen Spezifikationen; 

nach der Regulierung entsprach 

ein Meter Baumwollpolyestertuch 

nur noch 1,40 m Baumwolltuch. 

Nach Aussagen von Staatskommis- 

sar Zhang Jingfu seien die Preise 

der verschiedenen Textilarten 

lange Zeit nicht angepa&t worden, 

was zu einer gro%en Liicke zwi

schen Wert und Preis gefiihrt ha- 

be. Seit 1978 hatte die Regierung 

die Ankaufpreise fiir Baumwolle 

dreimal erhbht (kumulativ 50%), 

was die Baumwollproduktion ange- 

regt habe; die Verkaufspreise 

seien jedoch unverandert geblie- 

ben. Die Kosten fiir die Produkti

on von Chemiefasern seien standig 

gesunken, die Preise jedoch 20 

Jahre unverandert geblie- 

ben (39).

Nach dem Beschlufe des Zentralko- 

mitees sollen diejenigen Bauern in 

entlegenen und armen Gebiete, 

die vornehmlich Baumwolle ver- 

wenden und die durch die Preis- 

erhbhungen getroffen werden, 

Unterstiitungen erhalten, die auf 

rund 100 Mio.Yuan geschatzt wer

den (40).

Ein administrativer Eingriff in die 

Preisgestaltung bei Konsumgiitern 

kann nicht vorhersehbare bzw. 

unerwiinschte Nebeneffekte ha

ben. Es miissen namlich die Wir- 

kungen beriicksichtigt werden, 

die sich aufgrund der Kreuzpreis- 

elastizitat ergeben kbnnen, d.h. 

des Verhaltnisses zwischen der 

mengenmafcigen Nachfrage nach 

einem Gut und der sie bewirken- 

den Veranderung des Preises ei

nes anderen Gutes, das von den 

Konsumenten nachgefragt wird. 

Die Kreuzpreiselastizitat wird po- 

sitiv, wenn Substitutionalitat der 

Giiter vorliegt, und negativ, wenn 

Komplementaritat vorliegt. Je nach 

Art der Veranderung der Preisre- 

lationen kbnnen sich gewiinschte 

oder unerwiinschte Wirkungen er

geben, letztere etwa dann, wenn 

neue Lagervorrate von Giitern 

entstehen, die nun nicht mehr 

begehrt sind.

Die Entwicklung riickstandiger 

Gebiete durch Preisdifferenzierung 

fiihrt zu einem Zielkonflikt zwi-
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schen der Stimulierung des Ange- 

bots und der quantitativ befriedi- 

genden Nachfrage. Wenn die Ge- 

winnmargen der Produzenten aus- 

reichend hoch sein sollen, so 

mufe, auch unter Beriicksichtigung 

der Gesamtkostenstruktur - vor 

allem Transportkosten - subven- 

tioniert werden. Der Zielkonflikt 

verlagert sich - zumindest lang- 

fristig - auf eine andere Ebene. 

Soil Preissubventionierung betrie- 

ben werden oder Finanzsubven- 

tionierung, letztere indem neue 

Produktionskapazitaten in den be- 

nachteiligten Gebieten aufgebaut 

werden? Der anzustellende ge- 

samtwirtschaftliche Kosten/Nut - 

zen-Kalkiil wird allzuoft durch 

macht- Oder provinzegoistische 

Momente verfremdet.

5.

Ausblick: Preissystem 

und Wirtschaftsreform

Daft Preise auch im chinesischen 

System Signalwirkung und Alloka- 

tionsfunktion haben, kann an dem 

florierenden "verborgenen" Wirt- 

schaftssektor abgelesen werden, 

den die chinesische Fiihrung weit- 

gehend vergeblich einzuschranken 

sucht. Im verborgenen Sektor bil- 

den sich namlich Knappheitsprei- 

se, die so verlockend sind, da6 

Ressourcen aus den anderen Sek- 

toren abgezogen werden (41). Der 

verborgene Sektor tragt vermut- 

lich mehr zum Funktionieren des 

Gesamtsystems bei, als sich selbst 

kluge Okonomen eingestehen mb- 

gen. Sie sollten das Zusammenwir- 

ken des verborgenen mit den an

deren Sektoren studieren, denn 

sie kbnnten daraus Einsichten 

hinsichtlich der Wirtschaftsreform 

gewinnen.

Ein optimales Modell eines Preis- 

systems kann nicht vorgeschlagen 

werden; es mu6 versuchsweise 

aufgrund der Erfahrungen und 

der gesetzten Ziele entwickelt 

werden. Wahrscheinlich wird ein 

gestaffeltes System dabei heraus- 

kommen, mit streng geplanten 

Preisen fur relativ wenige strate- 

gische Giiter und abnehmender 

Fixierung in Richtung zum End- 

verbraucher, vielleicht sogar ein 

vollig freies Spiel der Preise fur 

die Konsumgiiter.

Das Dilemma des Enrico Barone, 

der seinen Produktionsminister im 

kollektivistischen Staat vor der 

Masse der zu bewaltigenden Re- 

chenaufgaben bei der Preisfest- 

setzung resignieren lieR,, sollte 

erneut und unbefangen betrachtet 

werden. Schattenpreise fur stra- 

tegische Giiter zu berechnen ist 

mdglicherweise angesichts des 

Fortschritts der linearen Optimie- 

rung und der Computertechnik ein 

durchaus zu losendes Problem. 

Das wirkliche Problem bliebe die 

reibungslose Verzahnung der un- 

terschiedlich streng administrier- 

ten Preisebenen. Es ist klar, da& 

mangels eines funktionierenden 

sozialen Ausgleichssystems die 

Preise weiterhin ein wichtiges In

strument zur Vermeidung allzu- 

grofcer Einkommensdisparitaten 

bleiben.

Es wurde oben die "Subventions- 

falle" erwahnt, das immer starke- 

re Ansteigen der Preissubventi- 

onen im Vergleich zu den Finanz- 

subventionen. Dieses Problem 

kann angesichts der faktischen 

Existenz von hohen Subventions- 

leistungen fur die Arbeiter und 

Angestellten im urbanen Bereich 

(und aufgrund der politischen Ri- 

siken - wegen der wohl nicht 

gangbaren Methode eines Zuriick- 

schneidens der Subventionen) nur 

durch erhohte gesamtwirtschaftli- 

che Produktivitat geldst werden. 

Diese wiederum setzt ein intensi- 

ves Wachstum voraus, zu dessen 

Implementierung ein leistungsfahi- 

ges Preissystem, allgemeiner: 

Rechungswesen bendtigt wird. Die 

chinesischen Okonomen stehen vor 

einer grofeen Aufgabe, die Mut 

und neue Ideen erfordert.
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