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rung 40,3%) auf einheimische Ex- 

porte (domestic exports) und 

58.582 Mio.HK$ (Steigerung 51,7%) 

auf Transitexporte (re-exports).

Von den Monatsergebnissen her ge- 

sehen lagen die einheimischen Ex- 

porte im September mit 12.414 

Mio.HK$ 28,4% hbher, die Tran

sitexporte mit 7.142 Mio.HK$ 40,9% 

und die Importe mit 18.567 Mio.HK$ 

20% hbher als im Vergleichsmonat 

1983.

In einem Kommentar zu den Stati

st! ken sagte ein Regierungsspre- 

cher, daB September der dritte Mo- 

nat mit einem ununterbrochenen Ex- 

portuberschB gewesen sei. Jul i - 

September sei auch das erste Jah- 

resquartal seit sieben Jahren ge

wesen, das ein Aktivsaldo in der 

Handelsbi1anz verzeichnet habe 

(Hong Kong Trader, Nov. 1984). 
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1. Einleitung

Auf der 3. Plenartagung des XII. 

Zentralkomitees der Kommunisti- 

schen Partei Chinas, die am 20. 

Oktober 1984 in Beijing stattfand, 

wurde der "BeschluB des Zentralko- 

mitees der Kommunistischen Partei 

Chinas liber die Reform des Wirt- 

schaftssystems"(1) einstimmig an- 

genommen(2). Nach der Reform der 

Landwirtschaft, die im Zentrum der 

3. Plenartagung des XI. Zentralko- 

mitees (Dezember 1978) stand(3), 

liegt nun auch fur die Industrie

wirtschaft ein Dokument vor, das 

die Reformdiskussionen der vergan- 

genen Jahre zusammenfaBt. Die 

Sprache des Dokumentes sowie eini- 

ge andere amtliche Verlautbarun- 

gen, die zum Verstandnis der Indu- 

striereform mit herangezogen wer- 

den werden mlissen, lassen darauf 

schlieBen, daB ein KompromiB der 

unterschiedlich orientierten Frak- 

tionen innerhalb der chinesischen 

Flihrung gefunden wurde. Nimmt man 

den Text des Beschlusses zum Nenn- 

wert, so kann in der Tat von einem 

Abschied von der zentralen Plan- 

wirtschaft sowjetischer Pragung 

gesprochen werden; eine genauere 

Analyse ergibt jedoch, daB die 

Richtung, in der sich die Indu

striewirtschaft bewegen kann, kei- 

neswegs eindeutig festgelegt ist.

2. Die Ausgangslage

Die Reform in der Landwirtschaft 

hat ohne Zweifel groBe Erfolge be- 

wirkt, die das Leben der Bauern in 

entscheidender Weise verbessert 

haben. Dies wird aus der folgenden 

Tabelle, die auf von chinesischen 

Statistikern immer noch gehat- 

schelten Bruttowerten beruht, 

nicht ohne weiteres erkennbar.

Einen besseren Einblick in die 

Entwicklung gibt die folgende Ta

belle 2, die die Pro-Kopf-Einkom- 

men der beiden Bevblkerungsgruppen 

zeigt.

Fur Tabelle 2 gilt die iibliche 

Einschrankung, daB namlich die 

Zahlen auf Reprasentativerhebungen 

beruhen, wodurch eine Verzerrung 

in Richtung auf hbhere Durch- 

schnittswerte zustande kommt, als 

sie mit aller Wahrscheinlichkeit 

bei einer Totalerhebung zu erwar- 

ten waren.

Die Notwendigkeit einer Reform der 

Industriewirtschaft ergab sich - 

neben den in diesem Sektor imma- 

nenten Problemen - auch daraus, 

daB viele Industriearbeiter die 

Erfolge auf dem Lande mit Interes- 

se verfolgten und Vergleiche an- 

stellten. Verstarkt wurde der 

Druck dadurch, daB die gute Situa

tion auf dem Lande ihren Nieder- 

schlag in steigender Kaufkraft und 

entsprechender Nachfrage in ver- 

schiedenen Sektoren der Industrie

wirtschaft (z. B. Baumaterialien, 

elektroni sche Unterhaltungsgerate) 

fand. Hinzu kommt, daB das Verant- 

wortlichkeitssystem auf dem Lande 

einen Uberhang von Arbeitskraften 

geschaffen habe.(4) Es gebe gegen- 

wartig in den landlichen Gebieten 

300 Mio. Arbeitskrafte, doch lasse 

sich die Landarbeit von nur 100 

Mio. erledigen, so daB die restli

chen 200 Mio. frei waren fur Ar

beit in der Industrie, im Ver- 

kehrs- und Transportwesen sowie im 

stadti schen Dienstleistungssektor .

Die Industriewirtschaft war nicht 

in gleichem MaBe wie die Landwirt

schaft vorangekommen, was sicher 

damit zu erklaren ist, daB die 

1andwirtschaftliche Reform ver- 

gleichsweise einfach zu bewerk- 

stelligen war und daB hier die 

freigesetzten Eigeninteressen der 

Bauern Produktion und Produktivi- 

tat schnell erhbhten. Die kom- 

plexere Situation der Industrie

wirtschaft, die sich im Stadium 

des intensiven Wachstums befindet, 

erforderte Veranderungen des Sy

stems an vielen Stellen. Die Dinge 

lagen hier nicht so einfach am Ta- 

ge, eingehendere Untersuchungen 

wurden notwendig, und Teilreformen 

wurden in diesem Bereich zunachst 

versuchsweise eingeflihrt.

Das Dokument uber die Wirtschafts- 

reform stellt immer noch bestehen- 

de MiBstande in aller Deutlichkeit 

dar. Bislang sei die wirtschaftli- 

che Effizienz der stadtischen Be- 

triebe noch niedrig, das gewaltige 

Potential der urbanen Wirtschaft 

sei bei weitem noch nicht ausge- 

nutzt, die Verluste und Verschwen- 

dungen im Bereich der Produktion, 

des Aufbaus und der Warenzirkula- 

tion seien noch gewaltig. Deutlich 

wird dies an einer Zeitreihe, die 

das gesel1schaftliche Gesamtpro- 

dukt und das Volkseinkommen ver- 

gleicht (Tabelle 3).

Mit Ausnahme des Jahres 1981 ist 

das Volkseinkommen (=gesamter Net- 

toproduktionswert aller materiel- 

len Produktionsabteilungen) also 

geringer gestiegen als das gesel1- 

schaftliche Gesamtprodukt, mithin 

verringerte sich die Relation 

Volkseinkommen/gesellschaftliches 

Gesamtprodukt standig - ein Aus-
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druck dafLir, daB Ineffizienz und 

Verschwendung standig zugenommen 

haben.

3. Eine zentrale Aussage des

Reformdokumentes: Dezentrali- 

sierung der Entscheidungs- 

befugni sse

Ziel der Reform sei die Errichtung 

einer dynamischen sozialistischen 

Wirtschaftsstruktur. Die Uberle- 

genheit des sozialistischen Sy

stems habe nicht vol 1 zur Geltung 

gebracht werden kbnnen, weil die 

Wirtschaftsstruktur erstarrt sei, 

so daB den Anforderungen der wach- 

senden Produktivkrafte nicht mehr 

entsprochen werden konnte. Die 

wichtigsten Mangel dieser Struktur 

seien darin begrlindet, daB keine 

klare Unterscheidung zwischen den 

Funktionen der Regierung und denen 

der Unternehmen gezogen worden 

sei. Es bestunden Barrieren zwi

schen verschiedenen Abteilungen 

und Regionen; der Staat habe eine 

libermaBige und starre Kontrolle 

liber die Unternehmen ausgelibt. Wa- 

renproduktion, Wertgesetz und die 

Rolle des Marktes seien vernach- 

lassigt worden; bei der Verteilung 

habe absolute Gleichmacherei ge- 

herrscht. Auf diese Weise seien 

die Begeisterung, die Initiativen 

und die Kreativitat der Arbeiter 

und Angestellten in den Betrieben 

gelahmt worden. Das Problem der 

Uberkonzentration in der Wirt- 

schaftsstrukur sei lange Zeit un- 

gelbst geblieben und sei im Laufe 

der Zeit immer gravierender gewor- 

den. GewiB seien mehrfach Kompe- 

tenzen auf die unteren Ebenen ver- 

lagert worden, doch dies habe si ch 

lediglich auf die Regulierung der 

Verwaltungsbefugnisse zwischen 

zentralen und lokalen Behbrden, 

zwischen hdheren und niedrigeren 

Ebenen sowie verschiedenen Abtei- 

lungen und Regionen beschrankt. 

Die Kernfrage, namlich den Unter

nehmen Entscheidungsbefugnisse zu 

geben, sei nicht behandelt worden.

Die Unternehmen im urbanen Sektor 

stehen also im Mittelpunkt der Re- 

formbemlihungen. Die Unternehmen, 

so das Dokument, seien der Schlus

sel zur Umstrukturierung der 

Volkswirtschaft, insbesondere die 

groBen und mittelgroBen Betriebe 

im Volkseigentum. Keine staatliche 

Institution kdnne die komplizier- 

ten Verflechtungen zwischen den 

Betrieben vollstandig libersehen 

und sich rechtzeitig urn al les kiim- 

mern. Unter der Bedingung, daB sie 

den staatlichen Planen folgen und 

sich der staatlichen Kontrolle un- 

terwerfen, erhalten die Betriebe 

nun die Befugnisse, flexible Be- 

triebsformen zu wahlen; Produk- 

tion, Versorgung und Vermarktung 

selbst zu planen; Liber die ihnen 

zustehenden Fonds selbst zu verfei

gen; nach den geltenden Bestimmun- 

gen ihre Mitarbeiter einzustellen 

Oder zu entlassen; Liber die Ein-

Tabelle 1:

Bruttoproduktionswert von Landwirtschaft und Industrie

(Indexzahlen, 1952 = 100)

Landwirtschaft Industrie

Jahr Index proz.Veranderung Index proz.Veranderung 

gegenu.Vorjahr gegenli .Vor jahr

1971 171,4 903,3

1972 171,1 - 0,2 962,9 6,6

1973 185,5 8,4 1.054,2 9,5

1974 193,2 4,2 1.056,9 0,3

1975 202,1 8,9 1.216,4 15,1

1976 207,1 2,5 1.232,2 1,3

1977 210,6 1,7 1.4o8,4 14,3

1978 229,6 9,0 1.601,6 13,7

1979 249,4 8,6 1.737,7 8,5

1980 259,1 3,9 1.888,9 8,7

1981 276,2 6,6 1.966,3 4,1

1982 306,7 11,0 2.117,7 7,7

1983 335,9 9,5 2.340,1 10,5

Quellen: Zhongguo Tongji Nianjian 1983, Beijing 1983 und Zhong-

guo Tongji Zhav/ao 1984, Beijing 1984.

Tabelle 2:

Jahrliches durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen 

der Arbeiter und Bauern

Berechnungen.

Arbeiter Bauern

jahrliches verfligbares Pro-Kopf-Ein- 

kommen (Yuan)

- 1978 316 133,57

- 1983 526 309,77

absolutes Wachstum 1978-1983 (%) 66,5 131,9

durchschnittliche jahrliche Wachstums-

rate (%) 10,7 18,3

Quelle: Zhongguo Tongji Zhaiyao 1984, Beijing 1984, sowie eigene

Tabelle 3:

Gesel1schaftliches Gesamtprodukt und Volkseinkommen 

(Indexzahlen, 1952 = 100)

Quellen: wie Tabelle 1.

Jahr ges .Gesamt

produkt

Verand. 

in %

Volks- 

eink.

Verand. 

in %

Rel.Volksei n- 

k./ges.Gesamt

produkt

1971 445.2 315.3 70,8

1972 465,0 4,4 324,5 2,9 69,8

1973 505,0 8,6 351,4 8,3 69,6

1974 514,6 1,9 355,2 1,1 69,0

1975 573,8 11,5 384,7 8,3 67,0

1976 581,8 1,4 374,3 -2,7 64,3

1977 641,7 10,3 403,6 7,8 62,9

1978 725,8 13,1 453,2 12,3 62,4

1979 787,5 8,5 484,9 7,0 61,6

1980 853,7 8,4 515,9 6,4 60,4

1981 893,0 4,6 541,2 5,0 60,6

1982 977,8 9,5 586,1 8,3 59,9

1983 1.074,6 9,9 639,4 9,1 59,5

stellung und den Einsatz der Ar- 

beitskrafte, liber Lbhne und Vergli- 

tungen selbst zu entscheiden; im 

Rahmen der staatlichen Vorschrif- 

ten die Preise flir ihre Produkte 

festzulegen, usw. Die Unternehmen 

sollen also zu relativ unabhangi- 

gen Wirtschaftseinheiten werden, 

die eigenverantwortlich sind und 

als jurist!sche Personen mit ge- 

wissen Rechten und Pflichten agie- 

ren.

Der Problembereich "Zentralisie- 

rung versus Dezentralisierung" ist 

in einer Planwirtschaft im Prinzip 

auf die sogenannten laufenden Ent- 

scheidungen, also beispielsweise 

GrbBe und detaillierte Struktur 

der Gesamtproduktion eines Indu-
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striesektors Oder eines Unterneh- 

mens, Versorgungs- und Absatzpoli- 

tik, Form und Methoden der Entloh- 

nung usw., beschrankt.(5) Im Sinne 

von W. Brus geht die Reform also, 

da Entscheidungen offenbar von der 

zentralen auf die mittlere Ebene - 

die Ebene der laufen Entscheidun

gen - verlagert werden sollen, in 

Richtung auf Minimierung der Zen- 

tralisierung, anders ausgedriickt 

auf eine verstarkte Dezentralisie- 

rung. Erfolg kann eine solche Um- 

strukturierung jedoch nur dann ha- 

ben, wenn auch die Rahmenbedingun- 

gen, unter denen die Betriebe zu 

arbeiten haben, entsprechend ge- 

staltet und - wie es im konkreten 

chinesischen Kontext nbtig ist - 

reformiert werden. Im folgenden 

ist deshalb zu untersuchen, welche 

ReformmaBnahmen hinsichtlich der 

wichtigsten Rahmenbedingungen vor- 

gesehen sind.

4. Das System der Planung

Realistisch mlisse erkannt werden - 

so das Reformdokument daB die 

Volkswirtschaftsplanung noch eine 

betrachtliche Zeitspanne nur anna- 

hernd genau und dehnbar sein wer- 

de. Es kbnne nicht mehr getan wer

den, als durch die Erreichung 

eines Gesamtgleichgewichtes und 

vermittels der Regulierung durch 

dkonomische Methoden eine wirksame 

Kontrolle liber die wichtigen Be- 

reiche auszuliben, fur weniger 

wichtige jedoch Flexibility zuzu- 

lassen. Das extensive Wachstum der 

sozialistischen Warenwirtschaft 

kbnne zu einer gewissen Unordnung 

in der Produktion flihren; deswegen 

mlisse es Anleitung, Regulierung 

und administrative Kontrolle durch 

Planung geben. Die grundlegenden 

Charakteristiken des Planungssy- 

stems werden aufgezahlt:

1. Die Wirtschaft ist eine Plan- 

wirtschaft (jihua jingji), und 

zwar eine geplante Warenwirt

schaft (jihua de shangpin jing

ji).

2. Die Produktion und der Aus- 

tausch, die vollstandig der 

Marktregulierung unterliegen, 

sind hauptsachlich auf gewisse 

1andwirtschaftliche und Neben- 

erwerbsprodukte, kleine Gliter 

des taglichen Bedarfs, Dienst- 

leistungen und das Reparaturge- 

werbe beschrankt, die alle eine 

erganzende doch unverzichtbare 

Rolle in der Volkswirtschaft 

spielen.

3. Die Planwirtschaft bedeutet 

nicht notwendigerweise die Vor- 

herrschaft der Befehlsplanung. 

Sowohl Befehls- wie auch Indi- 

kativplanung sind spezifische 

Formen der Planwirtschaft.

4. Die Indikativplane mlissen vor- 

wiegend durch dkonomische Mit- 

tel ausgefiihrt werden.

Die Befehlsplanung soil nach und 

nach der Indikativ- Oder Leitpla- 

nung Platz machen. Die Befehlspla- 

nung soil auf wichtige Produkte 

angewendet werden, die eine direk- 

te Bedeutung fur die Volkswirt- 

schaft und den Lebensstandard der 

Menschen haben und die durch den 

Staat zugeteilt und verteilt wer

den mlissen. Das gleiche gilt fUr 

wichtige dkonomische Aktivitaten, 

die die Gesamtsituation betreffen.

liber die Frage, was unter "wichti

gen Produkten" zu verstehen sei, 

geben "Einige vorlaufige Regelun- 

gen liber die Verbesserung des Pla- 

nungssystems" Auskunft, die am 4. 

Oktober 1984 vom Staatsrat geneh- 

migt wurden; die "Regelungen" wa- 

ren von der Zentralen Planungskom- 

mission formuliert worden.(6) Hin

sichtlich des Produktionsplanes 

heiBt es, daB der Staat in der 

Landwi rtschaft Leitplane flir 

Hauptnahrungsmittel erstellt, und 

zwar auf der Grundlage der von den 

Provinzen erstellten Plane. Flir 

den Ankauf und die Verteilung von 

flir die Volkswirtschaft wichtigen 

1andwirtschaftlichen Produkten, 

wie Getreide, Baumwolle, dlhaltige 

Frlichte, Tabak, Jute, Amhari-Hanf, 

Schweine und Meeresprodukte der 

zweiten Kategorie, ist es nbtig, 

feste Planziele in Bezug auf Quan- 

titaten, Arten und Qualitat aufzu- 

stellen. Es ist auch nbtig, An- 

kaufvertrage - von unten nach oben 

- abzuschlieBen, urn die Planziele 

zu erreichen. In der Industrie 

werden Leitplane fur wichtige In- 

dustrieprodukte aufgestellt. Be

fehl spl ane (die Quantitaten und 

Arten einschlieBen) sollten jedoch 

von der Zentrale fur wichtige Pro

dukte, wie Kohle, Erdbl und andere 

Olarten, Walzstahl, NE-Metalle, 

Bauholz, Zement, Elektrizitat, in

dustriel le Basischemikalien,Kunst- 

dlinger, wichtige Maschinen und 

elektrische Ausrlistungen, Chemie- 

fasern, Zeitungspapier, Zigaretten 

und Rlistungsgliter, die an die ver- 

schiedenen Einheiten verteilt Oder 

von einem Ort an den anderen zu 

transferieren sind, aufgestellt 

werden.

Nach dem Prinzip der separaten 

Verwa'ltung kbnnen Ministerien, 

Provinzen, Autonome Regionen und 

Stadte ihre eigenen Befehlsplane 

flir einige wenige wichtige Indu- 

strieprodukte, die nicht in den 

staatlichen Planen enthalten sind, 

in ihren Bereichen aufstellen. Die 

lokalen Verwaltungseinheiten soll

ten die Verantwortung flir die 

Schaffung der Voraussetzungen zur 

Produktion dieser Gliter liberneh- 

men. GroBe Betriebe, die die 

staatlichen Plane auszuflihren ha

ben, mlissen sich an die Planquoten 

halten und sollten diese nicht an- 

heben, falls die Produktionsaufga- 

ben an andere vergeben werden. Es 

gibt nach wie vor weitere Plane 

flir die verschiedensten Bereiche. 

Im Bereich der Anlageninvestitio- 

nen muB die allgemeine GrbBenord- 

nung der von den staatseigenen 

Einheiten zu tatigenden Anlagenin- 

vestitionen entsprechend den Vor- 

gaben kontrolliert werden. Bei den 

Investitionen in den Investbau ist 

der Staat verantwortlich flir den 

Ausgleich und die Formulierung der 

Befehl spl ane flir jene Investbau- 

projekte, flir die der Wechsel von 

den staatlichen Zuweisungen hin zu 

Krediten gilt. Des weiteren ist 

der Staat verantwortlich flir die 

Investbaukredite, die in den 

staatlichen Kreditplanen enthalten 

sind, sowie die von internationa- 

len Kreditinstitutionen bzw. aus- 

landischen Regierungen bereitge- 

stellten Kredite.

Falls ein staatlicher Befehlsplan 

nicht erflillt werden kann, mlissen 

die vom Staat bereit gestellten 

Roh- und Halbmaterialien sowie die 

Energielieferungen auf den Plan 

des nachsten Jahres angerechnet 

werden. AuBerdem wird eine Geld- 

strafe erhoben, die aus dem zu- 

rlickbehaltenen Fonds des Betriebes 

gezahlt werden muB.

5. Einflihrung eines rationalen 

Preissystems

Das Reformdokument libt scharfe 

Kritik an der bestehenden Preis- 

struktur. Die Preise vieler Waren 

spiegelten weder ihren Wert noch 

die Angebots- und Nachfragever- 

haltnisse wider. Die Irrationali- 

tat des Preissystems kame auch in 

folgender Weise zum Ausdruck: es 

gebe nicht-adaquate Preisunter- 

schiede fur bestimmte Produkte mit 

unterschiedlichen Qualitaten; die 

Preisrelationen zwischen verschie- 

denen Warenarten seien unangemes- 

sen, beispielsweise seien die 

Preise flir einige Mineralien, Roh- 

und Halbmaterialien relativ nie- 

drig; die Einzelhandelspreise 

wichtiger 1andwirtschaftl icher und 

Nebenerwerbsprodukte seien niedri- 

ger als die staatlichen Ankaufs- 

preise. In dem zuletzt genannten 

Punkt wird die Subventionspraxis 

des Staates angesprochen. Bereits 

1981 hatten die Preissubventionen 

ein Drittel der gesamten Staats- 

ausgaben betragen.(7)

Flir die Preisreform wurden drei 

Prinzipien genannt:

1. Die irrationale Preisstruktur 

soil auf der Basis des aquiva- 

lenten Tauschs und entsprechend 

Angebots- und Nachfrageverhalt- 

nissen verandert werden.

2. Die Preiserhbhungen im Roh- 

stoffsektor sollen weitgehend 

von den Weiterverarbeitungsbe- 

trieben durch bessere Nutzung 

der Materialien aufgefangen
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werden; der Staat 1st nur be-- 

reit, mittels SteuerermaBigan

ger! bzw. Steuerbefreiungen 

einen Teil der Kosten zu tra- 

gen.

3. Hinsichtlich der Differenzen 

zwischen den staatlichen An- 

kauf- und den Einzelhandels- 

preisen sollen wirkungsvolle 

MaBnahmen ergriffen werden, um 

nicht das Realeinkommen der Be- 

yblkerung zu tangieren. In 

Ubereinstimmung mit dem Wachs- 

tum der Produktivitat und der 

Verbesserung der wirtschaftli- 

chen Ergebnisse sollen die Loh- 

ne nach und nach angehoben wer- 

den.

In den "Vorlaufigen Regelungen" 

heiBt es, daB die Preise im Be- 

reich der Befehlsplane die vom 

Staat festgesetzten einheitlichen 

Preise sein sollen, falls es nicht 

ausdrlicklich vom Staat anders ge- 

regelt ist. Die Preise industriel- 

ler Produktionsmittel sollen in- 

nerhalb der vom Staat angegebenen 

Margen flottieren konnen. Das 

gleiche gilt fiir die Preise von 

Subsistenzmitteln und die land- 

wirtschaftlichen Produktionsmit

tel .

Es bleibt abzuwarten, zu welchen 

direkten und indirekten (Vertei- 

lungs-)Wirkungen die Preisreform 

fiihren wird. Die Fiihrung ist - so 

das Dokument - entschlossen, keine 

Inflationsspirale zuzulassen.

6. Zur Rolle der Regierungsorgane 

Es mlisse - so das Reformdokurnent - 

mit der eingerissenen Praxis 

SchluB gemacht werden, daB staat- 

liche Flihrungsorgane Betriebe und 

andere Einheiten von sich abhangig 

machten. Regierungsabteilungen auf 

den verschiedenen Ebenen sollen ab 

sofort - prinzipiell - Betriebe 

nicht mehr di rekt betreiben oder 

fiihren. Die Funktionen von Regie- 

rungsorganen und Betrieben 

sollen getrennt werden.

Fiir die Regierungsorgane verblei - 

ben dann die folgenden Aufgaben 

bei der Wirtschaftsverwaltung: sie 

sollten die Strategie, die Plane, 

Prinzipien und MaBnahmen fiir die 

wirtschaftliche und soziale Ent

wicklung formulieren; Plane fiir 

die Ausbeutung der natiirlichen 

Ressourcen, zur technologischen 

Umgestaltung und zur Entwicklung 

der intellektuellen Ressourcen 

entwickeln; die Entwicklungsplane 

der lokalen Ebenen und Betriebe 

sowie die wirtschaftlichen Bezie- 

hungen zwischen ihnen koordinie- 

ren; den Bau von Schl lisselprojek- 

ten, insbesondere im Bereich des 

Energie- und Transportwesens sowie 

in den Roh- und Halbmaterial-Indu- 

strien, leiten; wirtschaftliche 

Informationen sammeln und vertei- 

len sowie lernen, wie bkonomische 

Regul i erungsmechani smen verwendet. 

werden; bkonomische Regeln und 

Vorschriften ausarbeiten und ihre 

Ausflihrung liberwachen; innerhalb 

eines festgeschriebenen Bereichs 

Kader ein- und absetzen; Angele- 

genheiten verwalten, die in Ver

bindung stehen mit dem externen 

wirtschaftlichen und technologi- 

schen Austausch und der Zusammen- 

arbeit usw. Auch die Stadte erhal- 

ten neue Vollmachten, was im Zu- 

sammenhang mit den neu gebildeten 

Wirtschaftszonen der verschieden- 

sten Art gesehen werden muB.

7. Das Verantwortlichkeitssystem 

in den Betrieben

Die grundlegenden Prinzipien des 

Verantwortlichkeitssystems, das 

bereits seit geraumer Zeit auch in 

der Industrie in ausgewahlten Be- 

reichen auf Versuchsbasis einge- 

fuhrt worden war, si nd eine Kornbi- 

nation von Verantwortlichkeit, 

Autoritat und Nutzen. Die Einheit 

der Interessen des Staates, der 

Kollektive und der Einzelnen soli 

erreicht werden, ferner soil das 

Einkommen der Arbeiter und Ange- 

stellten mit ihren Leistungen ver- 

knlipft werden. Aufgrund der weit 

vorangetriebenen Arbeitsteilung in 

den Betrieben und der Komplexitat 

der Kooperationsbeziehungen ist 

ein einneitliches Fuhrungsprinzip 

vonnbten. Dies fordert geradezu 

die Position eines Direktors oder 

Managers, der die voile Verant

wortlichkeit fiir den Betrieb liber- 

nimmt. Gleichzeitig muB jedoch den 

Arbeitern und Angestellten die 

Mbglichkeit zur angemessenen Ver- 

tretung ihrer Interessen gegeben 

werden. Hier werden die Arbeiter- 

kongresse bzw. Gewerkschaftsorga- 

nisationen ihre wichtige Rolle zu 

spielen haben.

In gewisser Weise ist auch die Er- 

setzung der Gewinnabfiihrung durch 

die Steuerzahlung ein Teil des 

Verantwortlichkeitssystems. Seit 

1983 hatten die staatlichen Be

triebe die erste Phase der Reform 

durchgefiihrt. Die gewinnerzielen- 

den Betriebe hatten Einkonmensteu- 

ern bezahlt, anstatt die gesamten 

Gewinne an den Staat abzuflih- 

ren.(7) Die Betriebe waren dann 

fiir Investitionen, die nun auch 

liber Kredite finanziert werden 

konnen, sowie ihre verschiedenen 

Ersatz- und Sozialfonds selbst 

verantwortlich. Die Erfahrungen 

mit der ersten Phase hatten ge- 

zeigt, daB die Ergebnisse auch fiir 

den Staat verbessert werden konn- 

ten. Im Jahre 1983 erzielten die 

staatlichen Betriebe 4,2 Mrd. Yuan 

mehr Gewinne als im Jahre 1982. 

Der Staat erhielt 61,8 % der Ge

winne und die Betriebe die restli

chen 38,2 %. Dies spiegelt das 

Prinzip wider, daB der Staat den 

grdBten Teil der Gewinne erhalt, 

die Betriebe den zweitgrbBten und 

die Individuen liber die Pramien- 

fonds den Rest.

Am 18. September 1984 genehmigte 

der Staatsrat den "Bericht liber 

die zweite Phase zur Umstrukturie- 

rung des Systems der Ersetzung von 

Gewinnabf lihrungen durch Besteue- 

rung fiir die staatlichen Unterneh- 

men" des Finanzministeriums. Fer

ner wurden "Regelungen" liber die 

versuchsweise Einflihrung des neuen 

Systems in den Staatsbetrieben er- 

lassen., die am 1.Oktober 1984 in 

Kraft traten.

8. Unterschiedliche Eigenturns- 

bzw. Wirtschaftsfcraen

Ausdrlicklich erkennt das Reformdo- 

kument drei Eigentums- bzw. Wirt- 

scnaftsformen an. Die flihrende 

Kraft in der sozialistischen Wirt- 

schaft bilden natlirlich die 

staatseigenen Betriebe. Der Koi- 

lektivwirtschaft kommt eine wich

tige Rolle zu; in vielen Bereichen 

der Produktion und des Aufbaus 

kann ihr freie Hand gelassen wer

den. Die Individualwirtschaft 

(oder Privatwirtschaft) ist mit 

dem sozialistischen bffentlichen 

Eigentum verbunden und spielt eine 

unersetzbare Rolle bei der Erwei- 

terung der Produktion, bei der Ee- 

friedigung der taglichen Bedlirf- 

nisse der Menschen und bei der Be- 

schaffung von Arbeitsplatzen. Die 

Individualwirtschaft sollte nach 

den Vorstel1 ungen der Reformer 

insbesondere in den Wirtschafts- 

berleichen gefbrdert werden, die 

hauptsachlich mit. Dienstleistungen 

zu tun haben und wo eine dezentra- 

lisierte Wirtschaftsweise mdglich 

ist. Gegen Ende 1983 gab es im Be

reich der Industrie und des Han

dels bereits 5,4 Mio. privat wirt- 

schaftende Haushalte.(9)

Einige kleine staatseigene Betrie

be kdnnten - so das Reformdokurnent 

- sogar an Kollektive oder Private 

verpachtet oder von ihnen auf Ver- 

tragsbasis betrieben werden.

9. Zur Rolle der Kader bzw. der

Intelligenz

Der Erfolg der chinesischen Wirt- 

schaftsreform hangt wesentlich da- 

von ab, ob die sie tragenden 

Schichten von der Ausbildung und 

von der Motivation her in der Lage 

si nd, die geplanten MaBnahmen in 

die Praxis umzusetzen und dauer- 

haft zu verankern. In vielen Flih- 

rungspositionen der chinesischen 

Wirtschaft befinden sich "alte Ge- 

nossen", die zwar im Kampf um die 

Erringung der Macht damals Bedeu- 

tendes geleistet hatten, deren 

Ausbildung und Elan aber heute 

nicht mehr ausreichten, mit den 

Anforderungen der sich schnell mo- 

dernisierenden Wirtschaft Schritt 

zu halten. Sie werden nun "weg- 

gelobt", was sicherlich nur dann 

in dem gewlinschten MaBe gel ingen 

kann, wenn ihre materielle Versor- 

gung gesichert ist. Benbtigt wer

den nun "Manager", die neben wirt

schaftl ichen und technischen
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Kenntnissen auch jene Kreativitat 

und jenen Reformgeist besitzen, 

mit dem der schnelle Aufbau der 

Wirtschaft ins Werk gesetzt werden 

kann. Bis Ende 1985 sollen nach 

den Vorstel1 ungen des Zentralko- 

mitees die Flihrungsgremien der Be

triebe - Fabrikdirektoren, Inge- 

nieure, Chefbuchhalter usw. - neu 

geordnet werden.

Gleichzeitig mit der Neuordnung 

der Flihrungsgremien der Betriebe 

soli ein Ende gemacht werden mit 

der MiBachtung von Wissenschaft 

und Technik - mit der Diskriminie- 

rung von Intel lektuel len liber- 

haupt. Die gesel1schaftliche Stel- 

lung der Intellektuel1en soli an- 

gehoben, und ihre zuweilen im Ver- 

gleich zu Arbeitern grotesk anmu- 

tenden Arbeitsbedingungen sollen 

nachhaltig verbessert werden. Fur 

Erfindungen im wissenschaftlich- 

technischen Bereich werden 

reichliche Belohnungen ausgelobt.

9. Kurze Zusammenfassung

Nach der Reform der Landwirt- 

schaft, die 1978 begann, wurden 

auch in der Industriewirtschaft 

Teilreformen auf Versuchsbasis 

eingeflihrt. Am 20. Oktober 1984 

verabschiedete die chinesische 

Fiihrung ein Dokument zur Wirt- 

schaftsreform, das die Reformdis- 

kussion der vergangenen Jahre zu- 

sammenfaBt, jedoch wegen seiner 

vagen Formulierungen vor allem fur 

den MaBnahmenbereich wahrschein- 

lich einen KompromiB darstellt.

Im Zentrum des Dokumentes stehen 

die Beziehungen zwischen Regie

rungs- und Verwaltungsorganen 

einerseits sowie den Betrieben im 

urbanen Bereich andererseits. Be- 

absichtigt ist eine weitgehende 

Funktionstrennung , wobei die Be

triebe wesentliche Entscheidungs- 

befugnisse erhalten. Die Reform 

beinhaltet einen groBen Schritt 

hin zur Dezentralisierung.

Die chinesische Wirtschaft wird 

als "geplante Warenwirtschaft" be- 

zeichnet. Befehls- und Indikativ 

(Leit)planung stehen nebeneinan- 

der, letztere soli durch okonomi- 

sche Mittel implementiert werden. 

Der Markt soli sich auf gewisse 

1andwirtschaftliche und Nebener- 

werbsprodukte sowie auf den 

Dienstleistungssektor beschranken. 

Im Reformdokument heiBt es, daB 

"wichtige Produkte" der Befehls- 

planung unterliegen. Ein Dokument 

des Zentralen Planungskomitees be- 

stimmt, daB im Bereich der Indu

striewirtschaft dies folgende Gli- 

ter sind: Kohle, Erdbl und Olpro- 

dukte, Walzstahl, NE-Metalle, Bau- 

holz, Zement, Elektrizitat, indu- 

strielle Basischemikalien, Kunst- 

dlinger, wichtige Maschinen und 

elektrische Ausrlistungen, Chemie- 

fasern, Zeitungspapier, Zigaretten 

und Rustungsgliter. Die Befehlspla- 

nung gilt auch fur die Anlagen- 

und Investbau-Investitionen.

Die irrationale Preisstruktur soil 

beseitigt werden, die Prinzipien 

des aquivalenten Tauschs sowie An- 

gebots- und Nachfrageverhaltnisse 

sollen beachtet werden. Innerhalb 

der Befehlsplane setzt der Staat 

die Preise fest. Mineral!sche und 

andere Rohstoffe werden teurer, 

Betriebe der weiterverarbeitenden 

Industrien sollen durch sparsame 

Verwendung von Rohstoffen und Er- 

hdhung der Produktivitat den 

Kostenschub auffangen. Der Staat 

ist nur bereit, einen Teil der 

Mehrkosten zu tragen. Das Realein- 

kommen der Arbeiter und Angestell- 

ten soli durch Lohnerhdhungen si- 

chergestellt werden, aber nur in 

Abhangigkeit von der Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit.

Das Verantwortlichkeitssystem in 

den Betrieben gibt dem Betriebsdi- 

rektor eine Starke Stellung. Die 

Gewi nnabflihrung wird durch ein 

Steuersystem ersetzt. Die Betriebe 

sind selbst fur die meisten Inve- 

stitionen verantwortlich, die nun 

mittels Krediten finanziert werden 

kbnnen.

Drei Eigentums- bzw. Wirtschafts- 

formen werden ausdrlicklich aner- 

kannt: die volkseigenen Betriebe 

als flihrende Kraft, Kollektivbe- 

triebe und als Erganzung die Indi

vidual (Privat)betriebe, die be- 

reits vorwiegend im Dienstlei- 

stungssektor arbeiten und sich 

dort ausbreiten sollen, wo eine 

dezentrali sierte Wirtschaftswei se 

mbglich ist.

Die entscheidende Rolle von Wis

senschaft und Technik fur die Mo- 

dernisierung des Wirtschaftssy- 

stems wird erkannt. "Alte Genos- 

sen" werden weggelobt, benbtigt 

werden "Manager", die neben wirt- 

schaftlichen und technischen 

Kenntnissen auch Kreativitat und 

Reformgeist besitzen sollen. Ende 

1985 soli die Neuordnung der Fiih

rungsgremien der Betriebe beendet 

sei n.
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