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1.

Einleitung

Seit 1976 beobachten wir in der 

Vol ksrepublik China eine standige 

Veranderung der Schwerpunkte in- 

nerhalb des Planungssystems. Wurde 

zunachst einmal marktwirtschaftli- 

chen Elementen grbBere Bedeutung 

eingeraumt, so erhielt spatestens 

in dem Augenblick die zentrale 

Planting wiederum grbBere Bedeu

tung, als sich Schwachen der 

marktwirtschaftlichen Steuerung 

herausstel1 ten. Wie welter unten 

erdrtert wird, hatte das bessere 

Funktionieren dieser Art von 

Steuerung eine entwickelte Theorie 

der Interaktionen in einem durch 

Dezentrali sation charakteri si erten 

Planungssystem erfordert. Eine 

solche Theorie konnte nicht ent- 

wickelt werden, denn sie hatte in 

Bereiche vorstoBen miissen, die 

Reservate der politischen Macht 

sind. Anders ausgedrlickt: Wirt- 

schaftstheoretiker in der Volksre- 

publik hliten sich, an Machtposi- 

tionen zu rlitteln, denn eine sol

che Art von Haresie bringt, wie 

alle aus der Geschichte wissen, 

betrachtliche Gefahren mit sich.

Die Diskussion bewegte und bewegt 

sich denn auch vor allem in ausge- 

fahrenen Wegen und erreicht nicht 

die Scharfe und Qualitat entspre- 

chender Diskussionen in einigen 

osteuropaischen Landern wie z.B. 

Ungarn und Polen. Lediglich Theo- 

retiker, die im Hierarchiesystem 

weit oben stehen, wie z.B. Liu 

Guoguang als stel1vertretender 

President der Akaaemie der Sozial- 

wissenschaften, wagten sich rela- 

tiv weit vor.

Im folgenden sollen einige Anmer- 

kungen zum System der chinesischen 

Wirtschaftsplanung gegeben, die 

wichtigsten Strdmungen in der 

Reformdiskussion beleuchtet und 

Erbrterungen daruber angestellt 

werden, wo die Problembereiche der 

Planung liegen bzw. welche Auswir- 

kungen Anderungen des Planungs

systems haben kbnnten. Ein Indu- 

striezweig, der in der Volksrepu- 

blik besondere Bedeutung hat, 

namlich die Eisen- und Stahl Indu

strie, soil besonders detailliert 

als Beispiel dargestellt werden. 

Die ganzen vorliegenden Daten zu 

verarbeiten, wurde den Rahmen 

dieses Artikels sprengen, dessen 

Erkenntnisobjekt primar das Para- 

digma der Planung sein soil, die 

Bedeutung, die Planung in einem 

sozialistischen Wirtschafts- und 

Gesel1schaftssystem hat.

2.

Uberblick liber das Planungssystem

2.1.

Arten der Planung

Die Literatur liber das chinesische 

Planungssystem 1st sparlich (1). 

Lardy hat 1978 llbersetzungen von 

zwei Artikel serien Liber das Pla- 

nungswesen, die in der zweiten 

Halfte der 1950er Jahre in der 

Volksrepublik China erschienen, 

herausgegeben (2); diese Artikel 

erschienen in der Zeitschrift 

"Jihua Jingji" (Planwirtschaft) 

und waren als Instruktionsmaterial 

flir chinesische Kader gedacht. An 

den Grundzligen des damals be- 

schriebenen Systems hat sich 

nichts geandert. Prazise Angaben 

liber die heute gliltigen Kommando- 

strange und Kompetenzen kbnnen 

gegenwartig mangels fehlender 

Quellen nicht gemacht werden. 

Deswegen kbnnen nur die Grundmu- 

ster beschrieben werden.

Die 1978 begonnenen Reformen und 

die relativ offene Diskussion liber 

das Wirtschaftssystem hatten zur 

Folge, daB der Unmut vieler Kader 

liber das Plansystem artikuliert 

wurde. DaB schwerwiegende Fehler 

vorgekommen seien, die enorme 

Verluste flir die Volkswirtschaft 

bedeuten, wird eingestanden (3). 

Die Kritik an der Planwirtschaft 

wird jedoch von strikten Beflirwor- 

tern der Planwirtschaft dadurch 

zurlickgewiesen, daB zwischen der 

Planwirtschaft (jihua jingji) als 

der tragenden Saule der soziali- 

stischen Wirtschaft und der Pla- 

nungsarbeit (jihua gongzuo) unter- 

schieden wird. Die Fehler seien 

bei der Planungsarbeit gemacht 

worden, und deshalb sei die Pla- 

nungsarbeit zu verbessern.

2.2.

Befehlsplanung

Der Begriff Befehlsplanung (zhi- 

lingxing jihua) bezieht sich nach 

einer chinesischen Definition auf 

jene wichtigen direkt vom Staat 

herausgegebenen und kontrol1ierten 

Kennzahlen Oder Normen (zhibiao) 

und jene bedeutenden Wirtschafts- 

projekte, die die verschiedenen 

damit gefaBten Einheiten gewissen- 

haft ins Werk setzen und erfolg- 

reich vollenden miissen. Die Normen 

und Projekte sind gesetzlich ge- 

bunden und reprasentieren die 

Substanz und die Mittel, mit denen 

ein sozialistischer Staat seine 

Planwirtschaft (jihua jingji) 

durchfuhrt (4). Wie weiter unten 

erlautert wird, wurde durch die 

Planungsorganisation in der Ver- 

gangenheit die Arbeit der Betriebe 

behindert, konnte die Eigeninitia- 

tive nicht die ihr zukommende 

Rolle spielen.

In Zukunft soil die geplante Regu- 

lierung mittels Befehl (zhiling- 

xing de jihua tiaojie) den folgen

den Grundsatzen entsprechen (5): 

1. Befehlsplane miissen auf jene 

wirtschaftlichen Aktivitaten be- 

schrankt bleiben, flir die solche 

Plane nbtig und durchflihrbar sind. 

Sie durfen nicht vollkommen sche- 

matisch durchgesetzt werden, son- 

dern sollen den objektiven Bedin

gungen Rechnung tragen. 2. Sogar 

jenen Betrieben, in denen Befehls

plane durchgesetzt werden sollen, 

soli die nbtige flexible Entschei- 

dungsmacht bei Produktion und 

Verwaltung zugestanden werden, so 

daB sie entsprechend den tatsach- 

lich vorherrschenden Bedingungen 

den Staatsplan dynamisch ins Werk 

setzen Oder vervol 1 standi gen kdn- 

nen. Die Betriebe sollten bestimm- 

te finanzielle Ressourcen erhal- 

ten, mit denen sie Produktion und 

Verwaltung verbessern kbnnen. 

3. Die notwendigen Beziehungen 

zwischen dem Ergebnis der Wirt- 

schaftsverwaltung und dem mate- 

riellen Nutzen der Betriebe sollen 

spezifiziert werden. Dies schlieBt 

eine rationale Preissetzung, Steu- 

ern, die Einbehaltung von Gewinnen 

und das Bonus-System ein. 4. Die 

Vorbereitung der Befehlsplane 

sollte auf einer Kombination von 

Prozessen beruhen, die zum einen 

von oben nach unten und zum ande- 

ren von unten nach oben ablaufen. 

Die Wlinsche und Vorstel 1 ungen der 

Betriebe und unteren Ebenen soll

ten ausgiebig gehbrt werden, so 

daB die Plane praktikabel werden. 

Wenn das so ist, werden die Be

fehlsplane die Initiative der 

Betriebe fbrdern kbnnen, anstatt 

sie einzuschranken.

Die im Rahmen der Befehlsplanung 

festzusetzenden Kennziffern soil- 

ten sich auf folgende Bereiche 

erstrecken (6): Produktion und 

Verteilung wichtiger Industriegli- 

ter; die Beschaffung und Zuteilug 

jener 1andwirtschaftlicher und 

industriel 1 er Produkte, die die 

Volkswirtschaft und den Lebens- 

standard des Volkes beeinflussen; 

den gesamten Investbau, die neu 

geschaffene Produktivitat wich

tiger Projekte und das Aufbaupro- 

gramm groBer und mittlerer Invest- 

bauprojekte; wichtige Projekte der 

wissenschaftlichen Forschung; den 

Bereich des Glitertransports; die
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Finanz-, Kredit- und Devisenver- 

waltung; die Gesamtzahl der Ar- 

beitskrafte im staatseigenen Sek- 

tor und die Gesamtzahl derjenigen, 

die eine hochrangige Ausbildung in 

verschi edenen Spezi ali sierungsbe- 

reichen erfahren sollen; die 

Preisfestsetzung fur wichtige 

Gliter und der allgemeine Waren- 

preisindex; die Hdhe der Marge, in 

der der Lebensstandard des Volkes 

verbessert werden soli und die 

Gesamtlohnsumme der Arbeiter und 

Angestellten im staatseigenen 

Sektor; die wichtigsten Kennzahlen 

fur die Bewertung der wirtschaft- 

lichen Effektivitat (wie z.B. 

Energieverbrauch, Qualitat der 

Produkte, Nutzung der Einrichtun

gen der wichtigsten Betriebe).

Rund 1.000 Gliter, die auf nationa- 

ler Ebene als bedeutend angesehen 

werden, unterliegen der strikten 

Befehlsplanung, dem Kernbereich 

der Planwirtschaft. Die Planungs- 

prozedur lauft wie folgt ab: Die 

Einheiten der untersten Ebene 

- Kommunen, Investbaubetriebe, von 

den Kreisen kontrol1ierte Betriebe 

usw. -geben ihre Anforderungen der 

zustandigen Stelle des Kreises 

bekannt.

Diese Stelle entwirft auf der 

Basis von vorlaufigen Informatio- 

nen liber die Verf ligbarkeit von 

finanziellen und materiellen Mit- 

teln der libergeordneten Ebene 

einen vorlaufigen Plan. Auf einer 

gemeinsamen Konferenz der lokalen 

Produzenten und Verbraucher wird 

dieser Plan diskutiert und gege- 

benenfalls revidiert. Auf der 

Grundlage des Planes gibt der 

Kreis seine Anforderungen an die 

Provinz weiter, wo die einzelnen 

Plane der Kreise zusammengefaBt 

und in gleicher Weise wie auf der 

unteren Ebene behandelt werden. 

SchlieBlich geht ein vorlaufiger 

Provinzplan an die Zentrale.

Auf der zentralen Ebene hat das 

Zentrale Amt fiir Statistik die 

Aufgabe, die von unten kommenden 

Informationen zu blindeln und die 

sich darin abzeichnenden Trends zu 

identifizieren. Das Zahlenwerk 

geht dann an die Zentrale Pla- 

nungskommission, die jedoch in 

gewisser Weise das Ergebnis in 

Grundzligen bereits vorher bestimmt 

hat. Die Planungskommission hat 

namlich bereits die Richtlinien 

fiir die Planperiode ausgearbeitet, 

also z.B. die Wachstumsraten fiir 

das Nationaleinkommen und den 

Konsum, die sektoralen Wachstums

raten usw. Diese Richtlinien waren 

den unteren Ebenen bereits als 

"Kennzahlen" bekanntgegeben wor- 

den. Zusammen mit dem Amt fiir 

Materialzuweisung muB die Zentrale 

Planungskommission nun einen Aus- 

gleich zwischen den vorhandenen 

finanziellen und materiellen Mit- 

teln und den Anforderungen erar- 

beiten. Dies geschieht mittels 

einer Anzahl von Einzelplanen, die 

den Gesamtplan bilden. Dieser Plan 

wird nun dem Staatsrat libermit- 

telt, der seine Zustimmung ertei- 

len muB. Danach wird der Plan an 

die Branchenministerien und Pro- 

vinzen weitergeleitet, die die 

Plane auszuflihren bzw. an die 

unteren Ebenen weiterzuleiten 

haben.

Das Schaubild "Investbau-Planung 

bis ca. Marz 1982" zeigt die Kom- 

mandostrange und Zustandigkeiten 

fiir die Investbau-Pl anung, die 

vermutlich bis zum Marz 1982 Gul- 

tigkeit hatten, als die Zentrale 

Investbaukommission abgeschafft 

wurde. Bis hinunter zur Prafektur- 

ebene gait die Aufgabenteilung 

zwischen Planungskommission bzw. 

-komitees und Investbaukommission 

bzw. -komitees, wobei die Pla- 

nungsamter sich mit der Produktion 

befaBten. Neben der "hierarchi- 

schen" Planungsanordnung gab es 

die Abteilungen auf der zentralen 

Ebene, die eine Reihe von direkt 

angeschlossenen Betrieben kontrol- 

lierten. Die zentralen Betriebe 

der unteren Ebene (zhongyang xia- 

fang qiye) waren allerdings auch 

von der Investbau-Abteilung des 

Provinzamtes abhangig.

Die komplexe Planungsstruktur 

flihrte zu mannigfachen Schwierig- 

keiten und zur Ineffizienz (7). So 

war beispielsweise die Praxis 

weitverbreitet, die Verantwortung 

jewel Is auf andere Institutionen 

zu verschieben. Von den unteren 

Ebenen ausgehende Gesuche urn An- 

weisungen der oberen Ebenen und 

der ProzeB der Herabsendung von 

Anweisungen bis zu den unteren 

Ebenen dauerten Monate.

Die Dezentralisierung (8) der 

Arbeitskrafte fiir den Investbau 

flihrte dazu, daB Arbeiter in be- 

stimmten Bereichen knapp waren, 

wahrend sie in anderen Bereichen 

unterbeschaftigt blieben. In man- 

chen Investbaubereichen fand Du- 

plikation von Projekten statt, und 

zwar auf den unterschiedlichsten 

Ebenen. Infolgedessen libertraf die 

Produktionskapazitat mancher Be

triebe den wirklichen Bedarf, so 

daB sie mit geringer Kapazitats- 

auslastung arbeiten muBten oder 

unabsetzbare Gliter produzierten.

In der Flihrung gab es die Neigung, 

den Bereich der Produktion zu 

Lasten des Investbaus zu bevorzu- 

gen, was die Verwaltung mancher 

Investbau-Projekte beeintrachtig- 

te. Abtei lungsegoismus flihrte 

immer wieder dazu, nur partielle 

Interessen wahrzunehmen. Es wurden 

Projekte angefangen, die die Mit- 

tel der eigenen Abteilung liberfor- 

derten, so daB andere Abteilungen 

- ungeplant und gegen ihren Wil- 

len - einspringen muBten. Einige 

Abteilungen zweigten Fonds und 

Materialien, die fest fiir bestimm- 

te Projekte eingeplant waren, fiir 

andere als die geplanten Aufgaben 

ab. Infolgedessen konnten die 

geplanten Projekte nicht fertigge- 

stellt werden, wohl aber "andere" 

Projekte, wie z.B. Wohnhauser, 

Versammlungsraume, Klub- und Ga- 

stehauser.

2.3.

Indikativplanung

Relativ wenig Raum in der Diskus- 

sion nimmt die Regulierung der 

Wirtschaft durch Indikativ- bzw. 

Leitplane (zhidaoxing jihua) ein. 

Falls es in der staatseigenen 

Wirtschaft nur Indikativplanung 

gabe, so wird beflirchtet (9), 

kdnne dies dazu flihren, daB der 

Staat seine direkte Kontrolle liber 

die Produktionsmittel verliert und 

daB das ganze Volk Verluste hin- 

nehmen muB. Daher sollten Indika- 

tivplane nur fiir Betriebe mit 

sekundarer Prioritat gelten. Dann 

gebe der Staat zwar etwas von 

seiner direkten Kontrolle liber die 

Aktivitat der Betriebe auf, seine 

Macht kdnne aber wirkungsvoller in 

anderer Form ausgelibt werden.

Die Indikativplanung sollte gene- 

rell in der Koilektivwirtschaft 

angewendet werden, doch sollten 

die sich auf Preise, Steuern, 

Kredite, Boni und Vertrage bezie- 

henden Vorschlage in den einheit- 

lichen Staatsplan einbezogen wer

den (10). Das System der festen 

Quoten sollte jedoch fiir den Auf- 

kauf wichtiger 1andwirtschaftli- 

cher und Nebenerwerbsprodukte, wie 

z.B. Getreide und Baumwolle, durch 

den Staat beibehalten werden, 

wahrend feste Kennziffern fiir die 

Herstellung und den Transport 

gewisser von den Betrieben des 

Koi 1ektivsektors hergestelIter 

wichtiger Erzeugnisse festgesetzt 

werden sollten. Die Praxis habe 

gezeigt, daB dies fiir die Entwick

lung der Koi 1ektivwirtschaft 

selbst am glinstigsten sei.

Offensichtlich ist das Instrument 

der Indikativplanung fur die chi- 

nesische Wirtschaft im jetzigen 

Stadium nicht sehr geeignet. Zum 

einen spielen sicherlich Mentali- 

tatsfragen hier eine Rolle. Wenn 

nicht Planziele fest vorgegeben 

sind, deren Nichtbeachtung mit 

Sanktionen belegt werden kann, 

sondern nur relativ unverbindliche 

Hinweise - warum sollte man sie 

beachten? Zum anderen ist der Grad 

der Integration und Konzentration 

der chinesischen Wirtschaft rela

tiv gering. Die franzbsische 

"planification" funktioniert bei- 

spielsweise nur deshalb, weil auf 

Branchenebene nur wenige Entschei- 

dungstrager vorhanden sind, die 

zudem zur "classe politique et 

economique" gehdren, den gleichen 

Grundsatzen verpflichtet sind usw.
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Anders in der Volksrepublik. Hier 

gibt es das Nebeneinander von 

unterschiedlichen Interessen, die 

Versaulung der Machtstrukturen und 

die Zersplitterung der Betriebs- 

strukturen. Es fehlt an der ndti- 

gen Freiwi11igkeit, sich an vorge- 

gebene Ziele ohne Zwangscharakter 

zu halten.

2.4.

Regulierung durch den Markt

Die grbBte Aufmerksamkeit in der 

wi rtschaftspoli ti schen Di skussi on 

wurde und wird der Regulierung 

durch den Markt (shichang tiaojie) 

bzw. der plangeleiteten Marktregu- 

lierung (jihua zhidao xia de shi

chang tiaojie) zuteil. Liu Guo- 

guang - stel1vertretender Presi

dent der Chines!schen Akademie der 

Sozialwissenschaften und Befurwor- 

ter der Marktregulierung - weist 

die simple Auffassung zurlick, die 

Volkswirtschaft sei blockartig 

integriert (bankuai shi de jiehe), 

wobei der eine Block durch Planre- 

gulierung und der andere durch 

Marktregulierung dominiert sei 

(11). Vielmehr sei davon auszuge- 

hen, daB eine osmoseartige Inte

gration (shentou shi de jiehe) 

bzw. eine koiloidartige Integra

tion (jiaoti shi de jiehe) vorlie- 

ge. Die Bereiche des Planes und 

des Marktes durchdrangten sich in 

irgendeiner Weise bzw. gingen 

ineinander liber. Solche physikali- 

schen Analogien taugen hbchstens 

zur planomenologischen Deskrip- 

tion, in bezug auf die Analyse 

fiihren sie jedoch nicht viel wel

ter (12).

Nach Lius Schatzung belief sich 

der Anteil der Marktregulierung am 

gesamten industriellen Output in 

der ersten Halfte des Jahres 1980 

auf nur 15 Prozent (13). Liu 

wiinscht, daB sich dies andert. 

Nach der vollendeten Reform solle 

die plangeleitete Marktregulierung 

zum Hauptbereich der Wirtschaft 

werden. Der zweite Bereich solle 

die befehlsgeleitete Planregulie- 

rung sein, der jedoch eine Uber- 

gangsform darstelle. Der dritte, 

kleinste Bereich, sei die Regulie

rung durch den freien Markt. Die 

im Westen verbreitete Auffassung, 

es werde der Marktwirtschaft (shi

chang jingji) im westlichen Sinne 

das Wort geredet, trifft - zumin- 

dest was die ernstzunehmenden 

Wirtschaftstheoretiker und -poli- 

tiker angeht - also nicht zu. Die 

chinesischen Marktbefurworter 

sprechen von der pl angeleiteten 

Marktreguli erung. ' —

Die Widerstande gegen die Marktre- 

gulierung resultieren aus alten 

Gewohnheiten. Wie Liu berichtet 

(14), sagen einige, daB sie be- 

reits 30 Jahre in der Fabrik gear- 

beitet hatten, doch nie hatten sie 

davon gehdrt, daB die Fabrik sich 

selbst urn Auftrage bemlihen muBte.

Einige nahmen an, daB Marktregu- 

lierung in der Periode der Wieder- 

anpassung der Volkswirtschaft als 

Heilmittel gegen unzulangliche 

Planungsarbeiten in Kauf genommen 

werden mlisse. Jene Leute hofften, 

daB die Marktregulierung nach 

einigen Jahren wieder verschwinde, 

nachdem die Planung wieder funk- 

tioniere. Marktregulierung, insbe- 

sondere Konkurrenz, bedeute fur 

einige "Verschwendung und Anar- 

chie". Die Hoffnung gehe dahin, 

wieder zu den alten Zustanden 

zuriickkehren und die Regulierung 

abschaffen zu kdnnen.

Dem stehen die Marktregulierer 

gegenliber, die stets frappierende 

Beispiele fur ihre Uberzeugung ins 

Feld fiihren kdnnen (15). Aufgrund 

von Schwierigkeiten be! der Ver- 

teilung von mittelgroBen Stahl- 

platten gab es im Juni 1979 beim 

Eisen-und Stahlkomplex Chongqing 

eine liberf 1 lissige Menge von Stahl- 

knlippeln im Umfange von 100.000 t. 

Es wurden mehr als 200 Mio.Yuan 

Betriebskapital verwendet, was 

einen Uberziehungskredit von der 

Bank in Hbhe von 50 Mio.Yuan er- 

forderte; taglich muBten 

5.000 Yuan an Zinsen gezahlt wer

den. Insgesamt muBten 17 Mio.Yuan, 

die an den Staat abzufiihren waren, 

zurlickgehal ten werden. Der Eisen- 

und Stahlkomplex befand sich also 

in einer Krise und begann in der 

zweiten Halfte 1979 mit der Markt- 

regulierung. Zum einen wurden die 

Kunden aufgefordert, direkt Auf

trage fur Walzstahl zu vergeben. 

Zum anderen wurden Beauftragte in 

16 Provinzen gesandt, urn den Ab- 

satz der Stahlprodukte des Unter- 

nehmens zu fbrdern. Das Ergebnis 

dieser Bemiihungen war, daB der 

Betrieb, der frliher auf Auftrage 

gewartet hatte, nun mit voller 

Kapazitat arbeiten konnte. Nach 

Erflillung der vom Staat festge- 

setzten Quoten konnte der Eisen- 

und Stahlkomplex 129.000 t Stahl 

durch seine eigenen Kanale ver- 

treiben; der Gewinn betrug 

18 Mio.Yuan. Der AusstoB von 

Stahlprodukten erreichte 

680.000 t, und das Unternehmen 

konnte Gewinne in Hbhe von 

54 Mio.Yuan an den Staat liberwei- 

sen, was einen Rekord bedeutete.

Die Werkzeugmaschinenfabrik Si- 

chuan-Ningjiang hat eine Produk- 

tionskapazitat fur 500 Instrumen- 

ten-Drehbanke (16). 1979 betrug 

die vom Staat zugewiesene Planzahl 

260 Stuck. Die Fabrik machte 

SchluB mit den alten Gewohnneiten, 

betrieb auf eigene Initiative hin 

Marketing und konnte insgesamt 

mehr als 600 Drehbanke absetzen.

In der Eisen- und Stahl Industrie 

wurde das Monopol der staatlichen 

Aufkaufabtei1 ungen gebrochen, was 

zu einem lebhaften Markt fur be- 

stimmte Stahlerzeugni sse flihrte. 

Letzteres ist ein Beispiel dafiir, 

daB die staatliche Planung nur bis 

zu einer bestimmten Ebene adaquat 

arbeiten kann.

3.

Unterschiedliche Plane

3.1.

Allgemeine Problematik

Neben den Flintjahresplanen wurden 

in der Volksrepublik immer auch 

1angerfristige Plane diskutiert 

(mit Zeitraumen von 8, 10, 15 und 

sogar 23 Jahren) (17). Wie das 

Scheitern be!spielsweise des Zehn- 

jahres-Perspekti vplanes 1981-1990 

zeigt, kann wohl ein Konsens in 

der Flihrung liber einen derart lan- 

gen Zeitraum nicht erzielt werden. 

Indiz fur die Auseinandersetzungen 

liber die verabschiedeten Plane ist 

die Tatsache, daB sie fast immer 

nach Beginn der Laufzeit - manch- 

mal mit betrachtlicher Verzdge- 

rung - verabschiedet wurden.

Ein hinreichend detai11ierter

1angerfristiger Volkswirtschafts- 

plan, der Aussicht auf Erfiillbar-

keit hatte, muBte prinzipiell

bedeuten, daB verschiedene diver- 

gierende Interessengruppen sich 

langfristig einem Ziel untergeord- 

net hatten. Tatsachlich versucht, 

wie weiter unten zu erlautern sein 

wird, jede Gruppe eine nach ihrer 

Auffassung unglinstige Festlegung 

zu korrigieren, und zwar manchmal 

auch gegen die Planabsicht. Wah- 

rend die sowjetischen Volkswirt- 

schaftsplane fast immer uberzogen 

sind (18), was die Ni chterf lil lung 

der Ziele bedeutet, bleiben die 

chinesischen Plane meist unter den 

objektiven Mbglichkeiten. Dies 

wirft - abgesehen von der psycho- 

logischen Seite (in der Sowjet

union: Nichterflil lung, in der 

Volksrepubl ik: Ubererf lil 1 ung - mit 

jewel Is andersgearteten Emotio- 

nen) - zwei Fragen auf. Ein zu 

groBer "Schlupf" im System kann 

bei einer streng '^ationalen Pla- 

nungsweise Unwirtschaftlichkeit 

(beispielsweise verschwenderischer 

Umgang mit Inputs) bedeuten. Man 

denke in diesem Zusammenhang an 

eine linear-limitationale volks- 

wirtschaftliche Produktionsfunk- 

tion, nach der die Produktionsfak- 

toren in einem festen Verhaltnis 

kombiniert werden. Wenn ein Faktor 

nicht vollstandig genutzt wird, 

bedeutet das automatisch, daB auch 

andere Faktoren brachliegen. Die 

andere Frage geht dahin, ob nicht 

durch die Freiheitsqrade jene 

Rigiditaten und Engpasse besei- 

tigt werden kdnnen, die bei jeder 

Planung allfallig sind. Die Beant- 

wortung der Fragen kann mit der 

Methode des "economic assessment" 

vorgenommen werden, was in einem 

spateren Zeitpunkt geschehen soil.
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3.2.

Die Flint jahresplane

3.2.1.

Allgemeine Problematik

Die Flint jahrespl ane bilden das 

eigentliche Pl anungsgerlist der 

Volkskrepublik. Nur der erste 

(1953-1957) und der sechste Flinf- 

jahresplan (1981-1985) wurden 

verbffentlicht. Der erste FiinfJah

respl an - noch mit sowjetischer 

Hilfe erstellt - war, vielleicht 

wegen seiner Einfachheit in einer 

Zeit, in der noch Aufbruchstimmung 

herrschte, ein Erfolg; er wird 

heute immer wieder in einer Weise 

zitiert, als sei er das "goldene 

Zeitalter" gewesen (19).

Wie aus einer Fehleinschatzung der 

Ergebnisse des ersten Flinfjahres- 

planes die unglinstigen Ergebnisse 

wahrend des zweiten Flint jahrespl a- 

nes (1958-1962) entstanden, sei am 

Beispiel der Planung der Stahlpro- 

duktion erlautert (vgl. dazu Ta- 

belle: Stahlproduktion 1957-1962). 

Von 1,35 Mio.t im Jahre 1952 stieg 

die Stahlproduktion bis 1957 auf 

5,35 Mio.t an und liberflillte damit 

den ersten Fiinfjahresplan, der flir 

das letzte Jahr der Planperiode 

4,12 Mio.t vorgesehen hatte.

Tab.l: Stahlproduktion 1957-1962 

(Mio.t)

Jahr Plan I st

1957 4,12 5,35

1958 11 c) 8,00(?)

1959 18 13,87(?)

1960 18,66(?)

1961 8,70

1962 a) 10,5-12 )

1962 b) 18 ) 6,67

a) Zhou Enlais Vorschlag im Jahre 

1956.

b) Spatere Planrevision. In der 

Euphorie des "GroBen Sprungs nach 

vorn" wurden sogar 80 bis 

100 Mio.t genannt; diese Zahl 

wurde spater aber nicht mehr er- 

wahnt.

c) Nach einer Erklarung von Li 

Fuchun, RMRB, 30.9.58.

Quel 1en:

First Five-Year Plan for Develop

ment of the National Economy of 

the People's Republic of China in 

1953-1957, Peking 1956, S.58 f.;

Luo Gengmo, Guanyu woguo jihua 

jingji de xingcheng ji qi fazhan 

de quzhe guocheng de fenxi, in: 

Jingji Yanjiu, Nr.2, 1981. S.43; 

State Statistical Yearbook of 

China 1983, Hong Kong 1983, S.245; 

Die Volkskrepublik China 

1949-1979. Eine kommentierte Chro- 

nik, Berlin (Ost) 1980.

Tab.2: Geplante und tatsachliche 

sektorale Wachstumsraten des 6.Flintjahresplans

Industr. Schwer- Leicht- Land-

insges. industr. industr. wirt.

6.Flint jahres- 

plan (1981-1985)

i nsges.

Plan 4,0 3,0 5,0 4,0

1st 

1981 

PTan 2,4 n.a. n.a. 3,9

1st 4,1 -4,7 14,1 5,7

1982

PTan 4,0 1 ,o 7,0 4,0

1st 7,7 9,9 5,7 11,0

1983

PTan 4,0 (5,0a) 3,9 4,1 4,0

I st 10,2 12,1 8,4 5,0

1984

Plan 5,0 5,0 5,0 4,0

a) angestrebt

Quellen: Kommunique liber die Erflillung des Volkswirtschaftsplans 1981, 

in: BRu, Nr.20, 18.5.82; Kommunique liber die Ausflihrung des Plans flir 

die volkswirtschaftliche und gesel1schaftliche Entwicklung fur 1982; 

in: BRu, Nr.20, 17.5.83; XNA, 24.6.83, zit. nach SWB, 25.6.83; XNA, 

14.1.84; Jingji Ribao, 2.3.84.

Auf dem 8.ParteikongreB im Jahre 

1956 gab Zhou Enlai einen Bericht 

liber die Lage in der Stahlindu- 

strie und die wahrend des zweiten 

Flint jahrespl ane s durchzuf lihrenden 

InvestbaumaBnahmen (20). Er schlug 

flir 1962 ein Produktionsvolumen 

von 10,5 bis 12 Mio.t Stahl vor. 

Wahrend der ersten Halfte des 

zweiten Flintjahrespl ans wurden 

Rekorde in der Stahlproduktion vor 

allem von den im Zuge des "GroBen 

Sprungs nach vorn" propagierten 

und unter groBen Anstrengungen 

errichteten "Hinterhofstahischmel- 

zen" berichtet. Daraufhin erfolgte 

eine Planrevision: Das Ziel flir 

1962 wurde auf 18 Mio.t heraufge- 

setzt. 1960 soil die Stahlproduk

tion nach den offiziellen Stati- 

stiken 18,66 Mio. betragen haben. 

Ein groBer Teil des wahrend der 

Periode 1958-1960 produzierten 

Stahls kam von den kleinen Hinter- 

hofschmelzen, war jedoch zum grbB- 

ten Teil unbrauchbar und muBte in 

modernen Stahlwerken nachbearbei- 

tet werden. Die auf diese Weise 

verschwendeten Mittel waren be- 

trachtlich. 1961 und 1962 war der 

technologische Unfug korrigiert, 

und die (jetzt wirklich brauchba- 

re) Produktion erreichte nur 

6,67 Mio.t, lag also nur wenig 

liber dem Ergebnis vorn Ende des 

ersten Flintjahresplanes. Die aus 

dem Planfehler bzw. der falschen 

Stahltechnologie resultierenden 

Folgen flir die Maschinenbauindu- 

strie und viele Projekte des In- 

vestbaus waren betrachtlich, denn 

flir diese Bereiche war auf der 

Basis des hohen Stahloutputs ge- 

plant worden.

3.2.2.

Der sechste Flintjahresplan

Der sechste Flintjahrespl an 

(1981-1985) wurde bereits im Juni 

1979 auf der 2.Tagung des V.Natio- 

nalen Volkskongresses angekundigt, 

aber erst am lO.Dezember 1982, 

also am Ende des zweiten Planjah- 

res, endgliltig auf der 5.Tagung 

des V.Nationalen Volkskongresses 

verabschiedet. Im Juni 1979 war 

angeklindigt worden, der Plan werde 

auf der 4.NVK-Tagung vorgelegt 

werden, die im November 1981 

stattfand. Auf dieser Tagung war 

jedoch vorn Plan nicht mehr die 

Rede - ein Indiz daflir, daB intern 

urn die Ausgestaltung gerungen 

wurde, insbesondere urn die Anteile 

der Sektoren.

Die Tabelle "Geplante und tatsach

liche sektorale Wachstumsraten des 

6.Flintjahrespl ans" gibt einen 

Uberbl ick liber die Gesamtwachs- 

tumsraten flir den Plan und die 

bislang bekannt gewordenen Wachs

tumsraten der Jahresplane.

Von besonderem Interesse sind die 

Wachstumsraten der Schwer- und 

Leichtindustrien. Der Funfjahres- 

plan sieht ein unterschiedliches 

Wachstum vor (Schwerindustrie 3%, 

Leichtindustrie 5%). Die geplanten 

jahrlichen Wachstumsraten, mehr 

noch aber das tatsachliche Wachs

tum zeigen an, daB die Schwerindu- 

strie sich von einem Rlickschlag, 

den sie offenbar bei der Aushand- 

lung der Wachstumsprioritaten 

hatte hinnehmen mlissen, sehr 

schnell erholt hat. Von einem 

tatsachlichen Minus in Hdhe von
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4,7% des Jahres 1981 wurden 

schnell die hohen Zuwachse der 

Jahre 1982 und 1983 erreicht. Flir 

1984 haben sich auch die geplanten 

Zuwachsraten der beiden Industrie- 

sektoren angeglichen, nachdem 

vorher stets die Leichtindustrie 

Prioritat hatte.

Die Tabelle "Planziele flir die 

Eisen- und Stah1industrie 

(1981-1985)" zeigt, daB die Stahl- 

produktion nur sehr bescheiden 

ansteigen soli (5%); die Roheisen- 

produktion soli sogar sinken. 

Zusammengenommen (darauf deutet 

auch die Tatsache hin, daB der 

Koksverbrauch pro Tonne Rohstahl 

sinken soli) bedeutet dies, daB 

Intensiv-Wachstum angestrebt wird, 

das auch aus dem Recycling (Wie- 

dergewinnung aus Alteisen) ge- 

speist werden soli. Ferner soil 

sich auch das Produktionssortiment 

verandern, und zwar ziemlich dra- 

stisch in Richtung qualitativ 

hdherwertiger Stahle. So soli der 

AusstoB an Legierungsstahl urn 

63,3% und derjenige von Niedrigle- 

gierungsstahl um 15,2% innerhalb 

der Planperiode ansteigen.

Neben den Zielen enthalt der Plan 

auch recht detaillierte Angaben 

liber den MaBnahmenkatalog (21). Im 

wesentlichen sollen drei groBe 

Aufgaben durchgeflihrt werden:

1. Die technische Umgestaltung von 

Eisen- und Stahlunternehmen. Die 

technische Umgestaltung soil den 

Eisen- und Stahlkomplex von Anshan 

in die Lage versetzen, das Produk- 

tionsprogramm fur Walzstahl zu 

verbreitern, die Qualitat der 

Produkte zu verbessern und den 

Energieverbrauch zu senken. Weite- 

re UmgestaltungsmaBnahmen richten 

sich auf die Shoudu-Eisen- und 

Stahlgesel1schaft in Beijing,die 

Eisen- und Stahlfabrik Nr.3 in 

Shanghai, den Eisen- und Stahl

komplex Baotou und die Fabrik flir 

nahtlose Rdhren in Chengdu.

2. Der Bau von Eisen- und Stahlfa- 

briken. Das Bauvolumen wurde flir 

folgende Kapazitaten festgesetzt: 

Stahl 3,33 Mio.t, Eisen 3,37 Mio.t 

und Walzstahl 1,72 Mio.t. Die 

wichtigsten Invest!tionsprojekte 

sind wie folgt:

Die Vollendung der ersten Ausbau- 

stufe des Eisen- und Stahlkomple- 

xes von Baoshan (jahrliche Produk- 

tionskapazitat von je 3 Mio.t 

Eisen und Stahl); die Fertigstel- 

lung der 1.700-mm-Stahlblech-Walz- 

anlage des Eisen- und Stahlkomple- 

xes von Wuhan (jahrliche Produk- 

tionskapazitat von je 4 Mio.t 

Eisen und Stahl); Fertigstel1ung 

der Hi If sprojekte flir die 

1.700-mm-Stahlblech-HeiBwalzanlage 

des Eisen- und Stahlkomplexes 

Benxi; die Hi If seinrichtungen flir

Tab.3: Planziele flir die Eisen- und Stahl Industrie (1981-1985)

1980 1985 Veranderung in %

Stah1produktion (Mio.t) (37,12) 39 5

Roheisen (Mio.t) (38,02) 34,5-35,1 -7,7-9,3

Eisenerz (Mio.t) (;il2,61) 117 3,9

Legierungsstah1 (Mio.t) (1,84) 3 63,3

(Anteil an der gesamten 

Stahlproduktion)(Mio.t) 4,9 7,7

Ni edri glegi erungsstahl 

(Mio.t) (3,04) 3,5 15,2

(Anteil an der gesamten 

Stahlproduktion in %) 8,2 9

Walzstahl (Mio.t) (27,16) 29,3 7,9

Fertigstahl (Anteil an der 

ges. Stahlproduktion in %') 77 80

Stahlplatten, -rdhren, 

-band, Si 1ikonstahl- 

bleche (Mio.t) 8,15 11,15 36,8

Energieverbrauch pro 

t Stahl (in t SKE) 

Verhaltnis Eisen/Stahl 1,024

1,84 

0,9

Wiedergewinnung von 

Eisen und Stahl (Mio.t) 18,17 20,5 12,8

Anteil(?) EndlosguBstahl(% ) 6,5 15

gesamter Koksverbrauch 

pro t Rohstahl (in kg) 585 570 -2,6

Quelle: Zhonghua renmin gongheguo gongwuyuan gongbao, Nr.9, 10.6.83,

S.346 ff.

die 1.700-mm-Stahlblech-Kaltwalz- 

anlage des Eisen- und Stahlkomple- 

xes von Taiyuan und schlieBlich 

die erste Baustufe der Eisen- und 

Stahlgesel1schaft von Wuyang 

(Stahlschmelzen und die Hilfspro- 

jekte flir die 4.200-mm-Stahl- 

blech-Walzanlage).

3. Der Bau von Eisenerzbergwerken. 

Die wahrend der Planperiode fer

ti gzu st el lenden Ei senerzbergwerke 

sollen 33,55 Mio.t Eisenerz fbr- 

dern kbnnen. Schllisselprojekte 

sind die Qianon-Mine von Shoudu, 

die Anshan-Benzi-Minen in Liao

ning, das Panzhihua-Minengebiet in 

Sichuan, die Xishimen-Eisenerzmine 

von Handan (Hebei), die Zhangjiawa 

Eisenerzmine in Laowu (Shandong), 

die Hainan-Eisenerzmine (Guang

dong) und die Jianshan-Eisenerz

mine in Lanxian (Shanxi).

Stellt man die geplanten Zuwachse 

in der Eisen- und Stah1industrie 

wahrend des sechsten Planjahr- 

flinfts den neu zu instal 1 ierenden 

Produktions kapazitaten gegen liber, 

so wird deutlich, daB der Indu- 

striezweig in betrachtlichem Aus- 

maBe erneuert bzw. modernisiert 

werden soil. Plan und tatsachliche 

Ergebniss klaffen allerdings be- 

trachtlich auseinander. Wegen der 

niedrigen Planziele kbnnen die 

tatsachlichen Ergebnisse als Uber- 

erfullung des Planes bejubelt 

werden.

3.3.

Die Jahresplane

Die Flint jahrespl ane werden in 

Jahresplane aufgespalten, die in 

ahnlicher Weise wie die Flintjah

respl ane zustande kommen und meist 

auch verspatet verabschiedet wer

den. Der Plan flir das Jahr 1983 

erreichte bzw. liberschritt bereits 

die flir das Ende des Flinfjahres- 

planes vorgesehenen Ziele bei 33 

wichtigen Produkten, wie z.B. 

Getreide, Baumwolle, dlhaltige 

Frlichte, Kohle, Rohbl und Walz

stahl (22). Der flir 1985 anvisier- 

te Bruttoproduktionswert von Land- 

wirtschaft und Industrie wurde auf 

diese Weise bereits 1983 erreicht.

4.

Zur Theorie der Planung

4.1.

Zentralisierung versus

Dezentrali sierung

Das Begriffspaar "Zentralisierung
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- Dezentral i sierung" i st oft fiir 

vdllig unterschiedliche Sachver- 

halte gebraucht worden. Im folgen- 

den soli kurz erlautert werden, 

welche allgemeine Problematik sich 

in diesem Bereich ergibt (23). 

Dazu ist die Einflihrung von Pra- 

missen vonnbten, deren Haltbarkeit 

gegebenenfal 1s in Frage gestellt 

wind. Es soli eine vollstandig 

sozialisierte Wirtschaft betrach- 

tet werden, in der alle Produk- 

tionsmittel Staatseigentum sind. 

Zumindest eine Art wirtschaftspo- 

litischer Entscheidungen soli 

zentralisiert sein, d.h. bei der 

"Regierung" liegen - dies ist eine 

notwendige Voraussetzung fiir die 

Existenz eines sozialistischen 

Staates. Die Regierung Oder die 

zentrale Planbehdrde 1aBt sich von 

bestimmten Zielen und Kriterien 

leiten, von denen angenommen wird, 

daB sie mit dem bffentlichen In- 

teresse libereinstimmen. Der sog. 

dkonomische Kalklil, die Berech- 

nungsmethode, auf dem die makro- 

bkonomischen Entscheidungen basie- 

ren, ist gesamtwirtschaftlich 

ausgerichtet. Neben dem dkonomi- 

schen gibt es den direkten Kalklil, 

eine Berechnungsmethode, die 

grundsatzlich mit physischen Grb- 

Ben arbeitet und sich auf die 

"strategischen" Materialien be- 

zieht, wie z.B. Stahl, Getreide.

Bei den 1angfristigen und makro- 

bkonomischen Entscheidungen spie- 

len gegenuber der direkten Bilan- 

zierung der Ressourcen - etwa dem 

Materialplan -Marktkrafte unmit- 

telbar eine geringe Rolle. Liber 

die freie Wahl von Beruf und Ar- 

beitsplatz sowie die freie Konsum- 

wahl, die im Prinzip in einer 

sozialistischen Wirtschaftsordnung 

mdglich sind, gehen marktahnliche 

Impulse in die Sphare der makro- 

bkonomischen Entscheidungen liber. 

Wenn, wie oben als Voraussetzung 

genannt, die Ubereinstimmung der 

fiir die zentralen Planbehdrde 

verbindlichen Ziele und Kriterien 

mit dem bffentlichen Interesse 

angenommen wird, werden also auch 

die makrobkonomischen Entscheidun

gen durch den Markt beeinfluBt. 

Wie stark die Beziehungen zwischen 

der Ebene der individuellen und 

der zentralplanerischen Ebene 

sind, hangt auch davon ab, nach 

welchen Methoden die Entscheidun

gen auf der zwischen der indivi- 

duellen und der makrobkonomischen 

Ebene angesiedelten mittleren 

Ebene zustandekommen, die wir 

recht grob "Implementationsebene" 

nennen wollen.

Danach kann man mit W.Brus die 

wirtschaftspolitischen Entschei

dungen in drei Gruppen untertei- 

len:

1. makrobkonomische Entscheidungen 

(hongguan jingo’! juece). Sie legen 

die generelle Entwicklungsrichtung 

fest; Kennzahlen sind hier: ge- 

samtwirtschaftliche Wachstumsrate, 

Akkumulationsquote, sektorale 

Wachstumsraten, Allokation von 

Invest!tionsfonds in einzelnen 

Sektoren bzw. Branchen usw.

2. Sektorale Entscheidungen, also 

z.B. Volumen und Produktionssorti- 

ment einer ganzen Branche Oder von 

groBen Industriebetrieben mit 

nationaler Bedeutung, Verteilungs- 

und Market!ngpolitik, Lohnsystem 

und Verwendung der Gewinnfonds, 

Personalstruktur usw.

3. Individuelle Entscheidungen, 

bei spiel sweise liber die Zusammen- 

setzung des nachgefragten Waren- 

korbes sowie liber Beruf und Ar- 

beitsplatz.

Nach diesem Schema liegt ein Mini

mum an Zentralisierung (Zentrali- 

sierung zumindest einer Ebene war 

Pramisse fur die Existenz einer 

sozialistischen Wirtschaftsord

nung) dann vor, wenn nur die Ent

scheidungen der l.Kategorie zen

tral gefallt werden. Von minimaler 

Dezentralisierung kann dann ge- 

sprochen werden, wenn nur die 

dritte Kategorie der Entscheidun

gen frei ist. Ein zentralistisches 

Wirtschaftsmodel1 ist gekennzeich- 

net durch die Hierarchisierung der 

Planungsbehbrden (die jeweils 

untergeordneten Behbrden flihren 

die Anweisungen der libergeordneten 

Behbrden aus; die Ruckkopplung 

erfolgt durch Erfiillungsberichte) 

und das Vorherrschen der Wirt- 

schaftlichkeitsrechnung auf der 

Basis der Ressourcenvertei1ung in 

physischen GroBen. Ein dezentrali- 

siertes Wirtschaftsmodel1 ist 

durch eine Mehrzahl an Entschei- 

dungsebenen charakterisiert. Die 

Verbindung der einzelnen Plane 

wird primar durch bkonomische Ele- 

mente erreicht. Monetare Alloka- 

tionsmittel erhalten hier liberra- 

gende Bedeutung, wie z.B. Zinsra- 

ten, Steuern usw.

Zwei Anmerkungen seien noch zur 

Bedeutung des Marktmechanismus in 

einem dezentralisierten Modell 

gemacht. Fiir das Individuum bzw. 

die Einheit, die eine Wahl zu 

treffen hat, mlissen MarktgrbBen 

ihren parametrischen Charakter 

bewahren. MarktgrbBen mlissen von 

der zentralen Behbrde entsprechend 

den gesel1schaftlichen Praferenzen 

bestimmt Oder durch geeignete 

Mittel indirekt beeinfluBt werden

4.2.

Zur Situation in der Volksrepublik 

Versucht man, die Volksrepublik 

nach den unter 4.1. skizzierten 

Kriterien einzuordnen, so gerat 

man in Schwierigkeiten, weil sich 

die vorgefundene Wirklichkeit zur 

mlihsam unter die Idealformen der 

Theorie einordnen laBt. Formal 

gesehen gibt es in der Volksrepu

blik ein zentralistisches Wirt

schaftsmodel 1 , denn es existieren 

hierarchisch gegliederte Plane mit 

unterschiedlicher Zeitdauer. Fur 

die meisten Menschen im urbanen 

Sektor besteht keine Berufs- bzw. 

Arbeitsplatzwahl. Betrachtet man 

hingegen die tatsachlichen Ergeb- 

nisse der Wirtschaftstatigkeit, so 

drangt sich die Bezeichnung dezen- 

tralisiertes Modell mit steigender 

Tendenz auf. Wenn es beispielswei- 

se einem Industriezweig, wie z.B. 

der Schwerindustrie gelingt, sich 

liber die staatlich verordneten 

Zuwachsraten hinwegzusetzen; wenn 

die Planziele allgemein so niedrig 

angesetzt werden, daB sie in kur- 

zer Zeit mlihelos erreicht werden 

kbnnen; wenn es groBen Betrieben 

mit nationaler Bedeutung liberlas- 

sen bliebt, nach Erflillung gewis- 

ser Quoten nach eigenen Vorstel- 

lungen zu wirtschaften - so sind 

das Merkmale der Dezentralisie

rung. So gesehen waren die in 

letzter Zeit ergangenen zahlrei- 

chen Vorschriften im Bereich der 

Wirtschaftsverwaltung nur die 

dringend nbtige Reaktion der Zen- 

tralgewalt zur Behebung gewisser 

Auswlichse.

Das Eigeninteresse der chinesi- 

schen Wirtschaftsblirokratie und 

ihre Regelungswut haben aber noch 

stets dazu geflihrt, daB nach eini- 

ger Zeit die Quantitat der Vor

schriften in Qualitat umschlagt, 

will sagen: den Charakter der 

Wirtschaftsverfassung . verandert. 

Das umstrittene philosophische 

Konzept "Das Ungleichgewicht ist 

absolut und das Geichgewicht ist 

relativ" (bu pingheng shi juedui 

de, pingheng shi xiangdui de) wird 

direkt und ohne Vermittlung auf 

die Wirtschaftstatigkeit angewen- 

det und dient zur Rechtfertigung 

von Eingriffen in die Wirtschafts

tatigkeit (24).

Die Dimension der Planungsaufgaben 

in der Volksrepublik ist betracht- 

lich angewachsen. Die Zahl der 

produzierten Gliter wachst; es 

wachst auch die technologische 

Differenziertheit der Produktions- 

prozesse. Letzteres wiederum flihrt 

dazu, daB die Handhabung der Pla- 

nung mittels physischer GroBen 

immer schwieriger wird. Im Pla- 

nungsprozeB mlissen die Lieferquo- 

ten (gongying ding'e) in technolo- 

gische Quoten (jishu ding'e) liber- 

setzt, also die Input-Output-Wir- 

kungen (touru-chanchu zuoyong) 

beachtet werden. Immer weitgehen- 

der wird von physischen GroBen hin 

zu monetaren libergegangen. Auf 

diese Weise schlagt das in groBen 

Bereichen irrationale Preissystem 

auf die Planung und damit auf die 

Wirtschaftlichkeit durch.
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5.

Zusammenfassende Bemerkungen

Aus der Tatsache, daB der erste 

Flint jahrespl an in der Volksrepu- 

blik als eine Art "goldenes Zeit- 

alter" angesehen und als Vorbild 

angepriesen wird, kbnnen wie aus 

einem "fernen Spiegel" zwei Dinge 

abgelesen werden. Zum einen war 

der unbestreitbare Erfolg des 

Planes auf die Einfachheit der 

gestellten Aufgaben zurlickzuf lih- 

ren; die Ziele standen klar vor 

Augen und waren im wesentlichen 

politisch nicht umstritten; nur 

wenige Parameter waren in den 

KalkLil aufzunehmen. Die Begeiste- 

rung der Bevdlkerung wirkte sich 

positiv aus; vorhandene Produk- 

tionsanlagen konnten schnell re- 

stauriert werden, und die rein 

expansive Entwicklung bereitete 

relativ wenige Schwierigkeiten. 

Zum anderen manifestiert sich die 

Sehnsucht vieler Kader nach der 

strengen Kommandowirtschaft mit 

ihren strikten Kompetenzabgrenzun- 

gen; die Anforderungen der Gegen- 

wart - mehr Eigeninitiative und 

standige Veranderungen - werden 

als stbrend und unbequem verstan- 

den.

Heute befindet sich die Volksrepu- 

blik in einem Stadium, in dem 

intensives Wachstum vorherrscht 

und sich die Industriewirtschaft 

entfaltet. Durch technologische 

Sprlinge und Arbeitstei 1 ung werden 

die Interrelationen in der Wirt- 

schaft immer komplexer. Das Infor- 

mationswesen ist bislang unterent- 

wickelt. Im Zusammenhang mit der 

chinesischen Mentalitat, Wissen 

und Informationen zu separieren, 

wirkt sich dies dahingehend aus, 

daB in weiten Bereichen mangeln- 

de Transparenz liber das Wirt- 

schaftsgeschehen vorherrscht. Die 

Folgen fur eine geplante Wirt- 

schaft, die auf umfassende Infor

mationen und Rlickkopplung angewie- 

sen ist, sind leicht auszumahlen.

Eine gute Informationsbasis ist 

auch Voraussetzung fur ein ratio

nales Preissystem, das einerseits 

wiederum zur unverzichtbaren Vor

aussetzung flir eine rationale 

Planung wird. Im Stadium der sich 

entfaltenden Industriewirtschaft 

kann nicht mehr alles in physi- 

schen GrbBen geplant werden; der 

Ubergang zu WertgrbBen ist unver- 

meidlich. Die erreichte Komplexi- 

tat laBt es angezeigt erscheinen, 

liber die Frage nachzudenken, wel- 

che Gruppe von Entscheidungen von 

zentralen Planungsbehdrden getrof- 

fen werden soil, also die Frage 

nach dem Zentralisierungsgrad der 

Wirtschaft. In den Kreisen der 

Wirtschaftswissenschaftler ist 

eine Mehrheit flir den niedrigen 

Zentralisierungsgrad, der Planung 

nur auf der makrobkonomischen 

Ebene bedeutet, ansonsten aber 

weitgehende Freiheiten flir die 

mittlere Ebene, die sektorale Oder 

Implementationsebene zulaBt.

Das wirft die Frage nach der Be- 

deutung von Marktmechanismen in 

der Planwirtschaft auf. Es sei 

nochmals in Erinnerung gerufen, 

daB es in der Volksrepublik nicht 

urn die platte Dichotomie "Plan 

Oder Markt" geht; es wird vielmehr 

von "pl angeleiteter Marktregulie- 

rung" gesprochen, einem Begriff, 

dem schon die enggezogenen Grenzen 

flir die Sache anzusehen sind. 

Marktmechanismen haben ihre Aufga- 

be und haben im Konsum- und 

Dienstleistungsbereich zu guten 

Erfolgen geflihrt, die flir jeden 

Chinareisenden seit ca. 1980 au- 

genfallig sind.

Eine Ausweitung des "Marktes" mit 

der Folge, daB Teile der Wirt- 

schaftsblirokratie ihre Funktion 

verlieren und daB neben dem Macht- 

bereich der KPCh neue Funktions- 

bzw. Machtgruppen entstehen, ist 

aufgrund der inneren Logik des 

chinesischen Systems nicht zu 

erwarten. Wirtschaftsreformen in 

Form einer Anderung des Planungs- 

systems gehen nur soweit, wie das 

Machtmonopol der KPCh nicht tan- 

giert ist. Die Politik hat gegen- 

liber der Wirtschaft Prioritat.
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