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Das Pendel schwingt zuruck 

Andauernde Strukturschwachen und miBlungene ordnungspolitische Xnderungen 

fiihren zu Konzentration auf Strukturrefornen

Eckard Garms

Wieder einmal sind wir Zeugen eines politischen und wirt- 

schaftlichen Umschwungs in China. Hatte man sich gerade dar- 

an gewbhnt, Berichte liber eine 1 iberal isierte Wirtschafts- 

politik aus China zu lesen, Liber die Einbeziehung von Markt- 

elementen in die starre Planstruktur, so ist seit Dezember 

1980 wieder eine erneute Zentralisierung zu verzeichnen.

Auslbser - nicht Ursache - flir die jetzt verfligten MaBnahmen 

ist die inflationare Entwicklung im Lande, die 1980 nach 

inoffiziel 1en Berichten 15-20% betrug. Geldentwertungen in 

solchen GrdBenordnungen machen die in den letzten Jahren 

erzielten Einkommensverbesserungen von durchschnittlich 

20-30% wieder zunichte. Das Resultat ist (die schon jetzt in 

Form von Streiks zu beobachtende) Unruhe unter der Bevblke- 

rung.

Diese Beflirchtung bringt der Parteichef der Provinz Heilong

jiang zum Ausdruck:

"Worin besteht die Gefahr? Sie besteht in einer mbglichen 

Wirtschaftskrise, die zu einer instabilen politischen Lage 

fiihren kann, wenn wir nicht erfolgreich arbeiten." (1)

Obwohl es (besonders flir Agrarerzeugnisse) Preiserhbhungen 

flir viele Verbrauchsgliter gegeben hat, ist die Hauptquelle 

der Geldentwertung das fortdauernde Defizit des Staatshaus- 

halts. 1979 betrug es liber 17 Mrd.Yuan, 1980 lag es vermut- 

1ich ebenso hoch. Diese Unterdeckung wurde bislang weder 

durch Ausgabenklirzungen noch durch Einnahmeerhbhungen ge- 

schlossen. Die zentralen Planungsinstanzen setzten vielmehr 

die Notenpresse in Gang und schlossen das Defizit durch eine 

"unfreiwi11ige Ersparnis" der Bevblkerung in Form einer Ent- 

wertung ihrer Bargeldeinkommen.

Angesichts der absehbaren politischen Fol gen der Lohnklirzun- 

gen blieb als einziger gangbarer Ausweg, die Investitions- 

ausgaben drastisch zu klirzen. Dies ist der Kernbeschl uB, den 

die ZK-Arbeitskonferenz im Dezember 1980 faBte.

Die Idee, den Hebei bei den zu hohen Investitionen anzuset- 

zen, ist keineswegs neu. Spatestens seit 1978 war dies Be- 

standteil der offiziellen Politik, die jedoch in der Reali- 

tat erfolglos blieb. Die Probleme der chinesischen Wirt- 

schaft sind viel schwerwiegender, al s dies das bei uns so 

gelaufige Phanomen "Haushaltsdefizit" vermuten laBt.

Welche MaBnahmen wurden ergriffen, urn die Wirtschaft wieder 

ins Lot zu bringen?

Seit 1976, dem Ende der linken Politik, kbnnen wir drei Pha

ser unterscheiden, die von einer jeweils bescheideneren 

Zielsetzung in der Wirtschaft zeugen. Zuerst gait der zu 

Beginn des Jahres 1977 ausgearbeitete Zehnjahresplan. Er 

hatte der Volkswirtschaft unrealistische und von den wirkli- 

chen Engpassen abgehobene Ziele gesetzt. Im einzelnen hatte 

man sich damals vorgenommen:

85% der Hauptarbeitsgange in der Landwirtschaft zu me- 

chani si eren,

400 Millionen Tonnen Getreide und 60 Millionen Tonnen 

Stahl bis 1985 zu erzeugen und

120 industrielle GroBprojekte, darunter 10 Eisen- und 

Stahlkomplexe, 30 Kraftwerke und 9 Buntmetal 1basen, zu 

bauen.

Zwei Jahre lang noch, 1977 und 1978, hatte man die alte 

Wirtschaftspolitik kritiklos fortgeschrieben, sogar gehofft, 

nach der Befreiung von den Mao-Gefolgsleuten urn seine Witwe 

eine rasche Entwicklung der Wirtschaft durchsetzen zu kbn

nen.Heute wird diese Zwischenphase in Beijing seibstkritisch 

als ein neuer "GroBer Sprung nach vorn" kritisiert. Diesmal 

wird er jedoch "Auslandischer Sprung nach vorn" genannt - 

ein Seitenhieb auf den in jenen Jahren geplanten groBforma- 

tigen Einsatz importierter Anlagen. Jetzt stutzt man diese 

Projekte auf ein verkraftbares MaB. Spektakularstes Beispiel 

ist die Klindigung der Vertrage mit hauptsachl ich japanischen 

und deutschen Zulieferern flir das Stahl - und Walzwerk Bao- 

shan bei Shanghai.

Obwohl offiziel 1 erst im August 1980 von Hua Guofeng zurlick- 

genommen, waren die Ziele des Zehnjahresplans schon auf der 

3.Tagung des XI.ZK im Dezember 1978 korrigiert worden. Erst 

diese Tagung leitete auf wirtschaftlichem Gebiet die Nach- 

Mao-Ara ein - und nicht der Sturz der Radikalen i.J. 1976.

Dieses Ende 1978 beschlossene Konsolidierungsprogramm, das 

die zweite Phase einleitete, faBte seine Leitgedanken in den 

vier Begriffen (bzw. in der "Acht-Zeichen-Leitl inie") "Regu- 

lierung, Reform, Konsolidierung, Niveauanhebung" formelhaft 

zusammen. Damals rangierten die beiden Saulen des Programms, 

die Neugewichtung der volkswirtschaftlichen Proportionen und 

die Reform der Wirtschaftsordnung, noch gleichberechtigt 

nebenei nander.

Al 1e anstehenden Probleme soli ten in rund drei Jahren (1979- 

1981) gleichzeitig gelbst werden. Dies erwies sich als nicht 

durchflihrbar. Die angestrebte Klirzung von liberzogenen Inve- 

stitionsvorhaben stieB auf den Widerstand der Betroffenen, 

die Belebungsversuche flir die Wirtschaft durch materielle 

Anreize und Marktkrafte wurden bkonomisch nicht wirksam. 

Deshalb entschloB sich die Beijinger Wirtschaftsflihrung zum 

Ende des Jahres 1980, zwei Jahre nach der Verklindung des 

Konsolidierungsprogramms, zu einer Frontbegradigung:

Die Beseitigung der Strukturschwachen, die Sanierung der 

Industrie (das tiao zheng) bilden die Hauptaufgabe, die Re

form der Wirtschaftsordnung tritt zuruck; wie weit - das 

1aBt sich noch nicht absehen. Gegenwartig scheint es so, daB 

man die ei ngel eiteten ReformmaBnahmen nicht rlickgangig ma

chen wird, aber auch auf die angeklindigte Ausdehnung ver- 

zichtet. In diesem dritten An!auf der Nach-Mao-Ara rangie- 

ren Zentralismus und Plan wieder ganz oben:



CHINA aktuel1 -120- Februar 1981

"Die PlanmaBigkeit muB verstarkt werden, die Blindheit liber- 

wunden werden." Und noch prononcierter: "Wenn es keine Plan- 

wirtschaft gibt, dann gibt es auch keinen Sozialismus."

Hatte der jetzige Premier Zhao Ziyang noch zu Beginn des 

Jahres 1980 Gemeineigentum an Produktionsmitteln und Lei- 

stungsprinzip als die beiden Grundvoraussetzungen des Sozia- 

lismus definiert, so erhebt die Volkszeitung ebenfalls die 

Planwirtschaft in den Rang einer nicht verzichtbaren Bedin- 

gung fur die Existenz des Sozialismus (2).

Zur Beantwortung der Frage, ob das erneute Umschwenken der 

Wirtschaftspolitik Beijings gerechtfertigt ist, sollen des- 

halb zuerst die Strukturschwachen und die bisherigen Ansatze 

zu ihrer Lbsung untersucht werden.

1. Strukturanpassung

1.1. Oberinvestitionen

Die schwerste Verzerrung der chinesischen Wirtschaftsstruk- 

tur wurde durch einen konzentrierten, betragsmaBig uberzoge- 

nen Mi tteleinsatz fur Investitionszwecke hervorgerufen. Dies 

zeigt sich an einer liber lange Jahre sehr hohen Investi- 

tionsquote am Bruttosozialprodukt in China Oder - mit den 

Begriffen der chinesischen Statistik ausgedriickt - an einer 

sehr hohen Akkumulationsrate am Nationaleinkommen. Nach den 

chinesischen Verbffentlichungen betrugen diese Oberinvesti

tionen in den einzelnen Perioden (3):

1. Flinfjahresplan: 24,2%

2. Flinfjahrespl an: 30,8%

1963-65: 22,7%

3. Funfjahresplan: 26,3%

4. Flintjahrespl an: 33,0%

1978: 36,6%

1979: 33,6%

1980: uber 30,0%

Die hbchste in einem Jahr erreichte Akkumulationsrate sei 

1959 mit 43,8% erreicht worden. In den letzten zehn Jahren 

hat die Akkumul ationsrate immer z.T. betrachtlich liber 30% 

gel egen.

Die Bereitstel1ung von solch groBen Finanzmitteln war nur 

durch eine rigorose Beschrankung des Konsumantei1s - rechne- 

risch der andere Teil bei der Verwendung des Sozialprodukts 

- zu erzielen. Konkret wurde der Aufbau der chinesischen In

dustrie durch einen Konsumverzicht der chinesischen Bevblke- 

rung bezahlt. Die Lbhne der stadtischen Industriearbeiter 

stagnierten lange Jahre. 1976 lagen sie im Durchschnitt (mit 

616 Yuan jaihrl ich) urn 6,8% niedriger als 1964 und 3% niedri- 

ger als 1957. Erst 1979 liberschritt man mit 705 Yuan pro 

Kopf und Jahr das beste vorhergehende Jahr, namlich 1964 

(4).

Diese nichterflillten Erwartungen an den Lebensstandard waren 

neben den hier nicht weiter zu analysierenden politischen 

Grlinden ein wesentlicher Faktor, der die heutige Lethargie, 

die mangelnde Leistungsbereitschaft und die damit immer wei

ter absinkende Arbeitsproduktivitat der chinesischen Arbei- 

terschaft erklart.

Inzwischen gibt es viele Verbffentl ichungen darliber, daB es 

in China weiterhin Hungersnbte gibt. Offizielle Zahlen spre- 

chen von 100 Millionen unterernahrten Landbewohnern, inoffi- 

zielle Zahlen nennen 130-200 Millionen Bauern, die vom Hun

ger betroffen si nd.

Wie die obengenannten Zahlen fur die Akkumulationsraten der 

vergangenen Jahre zeigen, konnte hier keine wesentliche 

Trendwende eingeleitet werden. Im Gegenteil: Fur 1981 war 

sogar noch eine Erhbhung der Investitionen von 50 Mio.Yuan 

(1980) auf 55 Mio.Yuan geplant. Wie schon 1979 und 1980 muB- 

ten diese Finanzmittel flir Neuinvestitionen zu einem be- 

trachtlichen Teil durch das Ingangsetzen der Notenpresse, 

d.h. inflationar, finanziert werden. Die dadurch hervorgeru- 

fene Entwertung der Realeinkommen wirkte als Zwangssparen 

fur die Bevblkerung. Die somit verringerte Kaufkraft der 

Bevblkerung in China lieB die gerade in den letzten zwei 

Jahren zu verzeichnenden Lohnerhbhungen z.T. wieder zunichte 

werden. Eine zunehmende Unruhe liber den Real 1 ohnabbau war 

deshalb nicht verwunderlich.

1.2. Zersplitterung beim Einsatz der Investitionsmittel

Zwar war die hohe Mittelabschbpfung auf Kosten des Konsumbe- 

reichs politisch durchsetzbar (anders als bei einer Markt- 

wirtschaft), aber die Herstellung bestimmter Investiti onsgli- 

ter und die Energieerzeugung konnten mit der Geldmittelbe- 

reitstellung nicht Schritt halten. Deshalb war bei Neuinve- 

stitionsprojekten eine ausreichende Belieferung mit Baumate- 

rialien, Anlagen und vor allem Energie nicht gewahrleistet.

Hinzu kam, daB die mit der konkreten Investitionsplanung 

beauftragten Ministerien bzw. lokalen Behbrden die ihnen zu- 

stehenden Mittel unbkonomisch und zersplittert einsetzten. 

Zu viele parallele Projekte wurden in Angriff genommen. Als 

Resultat zogen sich die Bauzeiten bei den in Angriff genom- 

menen Projekten in die Lange. Betrugen diese im l.Flinfjah- 

resplan noch 4-5 Jahre, so braucht die Neuerrichtung eines 

Werks heute liber 10 Jahre; d.h., der Investitionseffekt wur

de immer geringer.

Zur Illustration einige Zahlenbeispiel e:

Von 1952 bis 1978 fuhrten 68% der Gesamtinvestitionen zu 

neuen Kapazitaten, d.h., in 32% der Faile waren die Investi- 

tionsprojekte ein Fehlschlag. 1978 waren 72 Mrd.Yuan durch 

in Bau befindliche Projekte gebunden. Das war das Einein- 

halbfache der Gesamtinvestitionsmittel jenes Jahres.

"1979 waren von den in Bau befindlichen Projekten, von denen 

jedes mehr als 5 Mio.Yuan kostet, liber 300 langer als 15 bis 

20 Jahre im Bau; mehr als 100 waren liber 20 Jahre lang im 

Bau." (5)

Hinzu kommen Berichte, daB genehmigte Mittel zweckentfremdet 

wurden und hierdurch natlirl ich die zugeteilten Materialien 

unbrauchbar wurden, daB Projekte einfach aufgrund mangelnder 

Vorausplanung zu Fehlschlagen wurden:

"Wie es heiBt, gab es in einer (nicht mit Namen genannten) 

Provinz in den 20 Jahren von 1958 bis 1977 insgesamt 81 vom 

AusmaB her verhaltnismaBig groBe Investitionsprojekte, die 

als Fehlschlage registriert wurden; darunter waren 41 mit 

falscher Standortwahl. Es gab vier, deren Produkte nach Be- 

endigung als inakzeptabel ausgesondert wurden und die nicht 

produzieren durften. 27 konnten liber den langen Zeitraum nie 

ihre Kapazitat erreichen, und neun waren in der Projektie- 

rung nicht (mit anderen Projekten) koordiniert worden" (6). 

Bei der Provinz handelt es sich wahrscheinlich urn Gansu.

Verscharfend kam in den letzten Jahren im Zuge der wirt- 

schaftlichen DezentralisierungsmaBnahmen hinzu, daB Betriebe 

die ihnen zustehenden Finanzmittel genutzt haben, urn selb- 

standig die Produktion auszuweiten bzw. neue Werkanlagen zu 

errichten. Diese sind inzwischen als Konkurrenten urn Rohma- 

terialien und Energie gegeniiber den schon etablierten groBen 

Betrieben aufgetreten: "Wir kdnnen die Mangel, die im ProzeB 

der Reform aufgetreten sind, nicht ignorieren. Diese Mangel 

zeigen sich offenkundig auf einigen Gebieten in der fol gen-
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den Erscheinung: Um ihr finanzielles Einkommen zu erhbhen, 

sind in der Rohmaterialien verarbeitenden Industrie solche 

unrealistischen Konstruktionen und Entwicklungen wie die, 

daB kleine Fabriken groBe ausquetschen, daB zurlickgebl iebene 

Unternehmen fortgeschrittene Unternehmen ausquetschen und 

daB neugebaute Unternehmen existierende Unternehmen ausquet

schen, aufgetreten. Diese Probl erne gab es schon vor der Re

form des Systems." Aber aufgrund einer mangelnden Anleitung 

durch die Zentrale haben sich diese Mangel bis zu einem ge- 

wissen Grad durch die Reform noch verscharft (7).

Im selben Grundsatzartikel der Volkszeitung liber die Schwer- 

punktverlagerung auf das Sanierungsprogramm wird jedoch dar- 

auf hingewiesen, daB eine Ausweitung der betrieblichen Ge- 

winnbeteiligung nicht zu einem Ruckgang der staatlichen Ein- 

nahmen aus Betriebsgewinnen und Steuern geflihrt habe. Ein- 

fach zu behaupten, daB ein grdBerer Gewinnanteil fur die 

Betriebe 1ogischerweise weniger Gewinne fur den Staat nach 

sich ziehe - dies sei eine mechanische Rechenmethode und 

kbnne nicht die aktuelle Situation wiedergeben.

1.3. Disproportionen zwischen einzelnen

Wi rtschaftssektoren

Zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen, in die die In- 

vestitionen geflossen sind, gibt es groBe Unterschiede. Von 

den Gesamtinvestitionen der Jahre 1952 bis 1978 gingen 12% 

in die Landwirtschaft, 5,4% in die Leichtindustrie und 54,2% 

in die Schwerindustrie. Diese schwerindustriel1en Investi- 

tionen seien ihrerseits vor alien Dingen auf die Bereiche 

metal 1urgische Industrie und Maschinenbau konzentriert wor- 

den.

Gerade die Engpasse in der Energieversorgung zwingen die 

Betriebe zu verminderter Kapazitatsauslastung: "Gegenwartig 

ist bei vielen Unternehmen... die Versorgung mit Brennmate- 

rial und Energie so knapp, daB sie im Normal fall ihren Be- 

trieb nach vier Tagen Arbeit drei Tage Oder nach drei Tagen 

Arbeit vier Tage ruhen lassen mlissen." (9)

G1eichlautend der Gouverneur der Provinz Guangdong: 1975 

hatte die Provinz Mindereinnahmen in Hdhe von 7,5 Mrd.Yuan 

hinnehmen mlissen, da der Elektrizitaitsbedarf nur zu 61% ge- 

deckt werden konnte.

Es fehlt an Energie, an Rohmaterialien und Vorprodukten: 

"Z.B. sind nur zwei Drittel unserer Texti 1 industrieausrli- 

stungen ausgelastet. Bei unserer Seifenproduktionskapazitat 

werden nur 70% ausgenutzt, und nur ein Drittel bis zwei 

Drittel unserer Maschinenbaukapazitaten - auf den Gebieten 

hydraulische Pressen, mechanische Reparaturdienste, Warme- 

verarbeitung, El ektropl attierung, MetallguB und Schmieden - 

werden genutzt. Die groBen Tabakfabriken in Shanghai und 

Tianjin, die in der Lage sind, einen Kasten Zigaretten mit 

dem Einsatz von nur 58 kg Tabak herzustel1en, sind nur 

1halbgebffnet', wahrend die kleinen Tabakfabriken voll ar- 

beiten und dabei 85 kg Tabak fur jeden Kasten Zigaretten, 

den sie herstellen, verschlingen" (8).

Weiterhin ist die Energieversorgung eines der drlickendsten 

Probleme der chinesischen Wirtschaft. 1980 ging die Energie- 

erzeugung sogar urn 2,4% zurlick, fiir 1981 ist eine Stagnation 

eingeplant.

Demgegenliber bleiben die Mehraufwendungen fiir die Energie- 

erzeugung ungenligend. 1979 wurden 6,9% der Investitionen fiir 

Energieprojekte verwendet, 1980 9,1%.

Die chinesische Berichterstattung unterscheidet zwischen 

"produktiven" und "nichtproduktiven" Zwecken. Habe man im 

l.Funfjahresplan noch 28,3% der Investitionen pro Jahr fiir 

nichtproduktive Zwecke eingesetzt, so sei dieses Verhaltnis 

fiir den Zeitraum von 1971 bis 1975 auf 13,4% zurlickgegangen. 

Das habe zu empfindlichen Engpassen beim Wohnungsbau und bei 

Verkehr und Dienstleistungen geflihrt.

1.4. KonsolidierungsbeschluB vom Dezember 1978

und dessen praktische Ergebnisse

Schon zwei Jahre zuvor, im Dezember 1978, hatte das 3.ZK- 

Plenum einen Versuch unternommen - nach vielen vergeblichen 

Versuchen in der Vergangenheit -, die wirtschaftlichen Prio- 

ritaten neu zu gewichten, die Landwirtschaft vor der Leicht

industrie und der an die dritte Stelle verwiesenen Schwer- 

industrie rangieren zu lassen. Bei letzterer sollten jedoch 

Bereiche wie Energieerzeugung, Transportwesen und bestimmte 

industriel le Weiterverarbeitungsstufen von dieser Zurlickstu- 

fung ausgenommen werden. Damals beschloB man folgende MaB- 

nahmen:

a) Die Invest!tionsquote soli auf 25% des Nationaleinkommens 

begrenzt werden. Dies ist bisher nicht gel ungen. Die oben 

angeflihrten Ziffern belegen auch fiir 1979 und 1980 Investi- 

tionsquoten von liber 30%. Fiir 1981 nannte Finanzminister 

Wang sogar eine Erhbhung der Investitionsmittel von 50 auf 

55 Mrd.Yuan.

b) Investitionsvorhaben, deren Fertigstel1ung aufgrund feh- 

lender Material- und Energiebelieferung nicht gesichert ist, 

die Produkte herstellen, fiir die kein Markt vorhanden ist, 

und die auch nach Fertigstel1ung noch lange Zeit subventio- 

niert werden mlissen, sollen stil Igelegt bzw. mit rentablen 

Unternehmen fusioniert werden. 1978 war von Betriebssti1- 

legungen in einer GrbBenordnung von mehreren Tausend die 

Rede (10); in seinem Wirtschaftsbericht am 30.August 1980 

nennt Yao Yilin die Stillegung von 295 Projekten i.J. 1979 

und vorgesehenen 238 i.J. 1980.

In vielen Fallen verhinderte der Branchenegoismus dkonomisch 

notwendige Sti11 egungen. Dies verdeutlicht ein Beispiel aus 

Shanghai. Die Leichtindustrie der Stadt leidet u.a. unter 

einem Mangel an Fabrikgebauden; dadurch sind die Fertigungs- 

statten weit verstreut, 7.200 Maschinen kbnnen gar nicht 

aufgestellt werden. Gleichzeitig sind durch abgebrochene 

Investitionsprojekte der Maschinen- und Landmaschinenindu- 

strie leerstehende Industriebauten vorhanden. Bislang waren 

aber die betreffenden Branchenverwaltungen nicht bereit, der 

Leichtindustrie diese Gebaude zu liber! assen, nicht einmal 

auf Pachtbasis (11).

Oft wurden nicht nur die vorgesehenen Stil1egungsmaBnahmen 

torpediert, sondern im Gegensatz dazu Neuinvestitionen vor- 

genommen. Ein Reporter der chinesischen Nachrichtenagentur 

berichtet von Kraften, die sich diesen Stillegungen wider- 

setzen. "Diese Leute behaupten: 'Unsere Unternehmen stellen 

Erzeugnisse her, die dringend gebraucht werden'; ‘wir sind 

die schwachen Kettenglieder unserer Wirtschaft, wir brauchen 

diese Projekte' Oder 'wir sind liberlegen'. Sie geben hiermit 

ihrem Bedarf fiir irgendeine Sache Ausdruck, ohne die gesamte 

Situation zu beachten. Das Ergebnis ist, daB eine groBe An- 

zahl parallel laufender Bauprojekte in liberhasteter Weise 

angefangen worden sind." (12)

c) Die Betriebe sollen veranlaBt werden, ihre liberhbhte La- 

gerhaltung abzubauen. Trotz bestandiger Aufrufe, so Wang 

Bingqian in seiner Haushaltsrede, hatten die gehorteten me- 

chanischen und elektrotechnischen Produkte inzwischen den 

Wert von 60 Mrd.Yuan, Waizstahlerzeugnisse den von 

20 Mrd.Yuan uberschritten. Hinzu kommen "riesige Mengen von 

Ladenhlitern und nur schwer absetzbaren Waren", aber durchaus 

auch groBe Mengen knapper Erzeugnisse im vielstufig ver

astel ten Staatshandel. Zusammengenommen dlirfte die uberhdhte
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Lagerhaltung an die Summe der Neuinvestitionen der Jahre 

1979 und 1980 (jeweils 50 Mrd.Yuan) heranreichen. Unklar 

bleibt, wie man diese teuren Lagerbestande mit administra- 

tiv-politischen Mitteln ("viele Aufrufe") abbauen will. Hier 

kann nur eine wirkliche Reform des Plansystems eine Abhilfe 

schaffen, die es den Betrieben ermdglicht, sich von ihren 

Pol stern, die als "harte Wahrung" bezeichnet werden, zu 

trennen bzw. die sie zwingt, marktgerechte Erzeugnisse her- 

zustellen. Die inzwischen beschlossene Besteuerung des Um- 

1aufvermbgens ist nur ein Schritt in diese Richtung.

d) Den strukturschwachen Sektoren, also Landwirtschaft und 

Leichtindustrie, Bau- und Energiewirtschaft und Transport- 

wesen, soli durch ein Blindel von MaBnahmen geholfen werden. 

Generel1 ist geplant, den Schwachstel 1en mehr staatliche 

Investitionsmittel zur Verfligung zu stellen und sie bevor- 

zugt mit den benbtigten Rohstoffen und Vorprodukten zu be- 

liefern. Hinzu kommen EinzelmaBnahmen wie Steuersenkungen 

und hbhere Ankaufpreise fur einzelne agrarische Erzeugnis

se.

In der Praxis gelang es den chinesischen Planern jedoch 

nicht, die staatlichen Investitionsmittel in diese Problem- 

bereiche umzulenken. Zwar lassen sich einige Erfolge ver- 

zeichnen: So wurden 17 Mrd.Yuan der fiir 1980 zur Verfligung 

stehenden Investitionsmittel, also rund ein Drittel , fiir 

nichtproduktive Zwecke wie Wohnhausbau und Kultur, Erziehung 

und Gesundheit verwendet. Die Zahlen der Vergangenheit hat- 

ten dort wesentlich schlechter ausgesehen. Wahrend des 

1.FlinfJahresplans in den flinfziger Jahren hatte man zwar 

noch 28,3% hierflir ausgegeben, dann aber seit 1959 bis 1976 

im jahrlichen Durchschnitt nur 13,2%. 1977 waren 16,7%, 1978 

17,4%, 1979 dann schon 27% fiir nichtproduktive Zwecke inve- 

stiert worden. Der Lbwenanteil dieser Gelder floB in den 

Wohnungsbau, 1980 liber 10 Mrd.Yuan.

Die Leichtindustrie, die noch 1979 nur 1% Schneller als die 

Schwerindustrie angewachsen war, konnte 1980 urn 17,4% wach- 

sen, die Schwerindustrie dagegen nur urn 1,6%. Es bleibt al- 

lerdings abzuwarten, ob dieser Zuwachs der Leichtindustrie 

lediglich ein Erholungseffekt aufgrund einer besseren Roh- 

stoff- und vor allem Energiebelieferung war. Die bisher 

nicht genutzten 1eichtindustriel1en Kapazitaten lassen noch 

eine weitere Steigerung der Produktion zu, ohne neue Inve- 

stitionen vorzunehmen.

Die Landwirtschaft muBte 1980 sogar einen Rlickgang ihrer 

Finanzhilfen urn 2,6 Mrd.Yuan hinnehmen. Fiir sie stehen die 

Chancen trotz der gegenliber dem Rekordjahr 1979 i.J. 1980 

zurlickgegangenen Getreideernte besser als fur die industri- 

ellen Schwachstel1en. Denn nicht die staatlichen Investitio- 

nen si nd hier von entscheidender Bedeutung fiir die Produk- 

tionssteigerung, sondern zum einen die institutionel1en Ver- 

anderungen. Hierunter fallen die im letzten Jahr vorgenomme- 

nen Teilprivatisierungen, die unter EinschluB der Pacht rund 

ein Viertel der chinesischen Landwirtschaft ausmachen. Zwei- 

tens verfolgt Beijing eine fiir die Landwirtschaft fbrderli- 

che Preispolitik, d.h., geringe Geldbetrage werden mit dem 

Preisinstrumentariurn aus der Landwirtschaft abgeschbpft. Die 

Ende 1979 vorgenommenen Preiserhbhungen vieler Agrarerzeug- 

nisse unter EinschluB einiger Rohstoffe fiir die Bau- und die 

Leichtindustrie (Holz, Baumwolle, Zuckerrliben und Zucker- 

rohr) wirken offensichtlich fdrderlich auf die Leistungs- 

bereitschaft der chinesischen Bauern. Die Landwirtschaft 

wirklich zur Grundlage der Wirtschaftsentwicklung zu machen 

hieBe, den realen Ressourcentransfer aus dem Agrarbereich 

einzuschranken und die Bauern durch annahernde Marktpreise 

zu einer besseren Belieferung der Stadte mit Nahrungsmitteln 

und der Leichtindustrie mit Rohstoffen zu motivieren.

Dennoch kann man nicht von einem wirklichen Erfolg der Ende 

1978 beschlossenen Prioritatenverschiebung in Chinas Wirt- 

schaft sprechen. Auf der 3.Tagung des V.Nationalen Volkskon- 

gresses formulierte ein Delegienter ebenfalls seine Zweifel: 

"Der Planbericht macht viele Worte zur Entwicklung der 

Schwerindustrie, aber zur Entwicklung der Landwirtschaft und 

der Leichtindustrie gibt es nur einen Satz: 'Wir mlissen uns 

anstrengen, die Entwicklung der Landwirtschaft und der 

Leichtindustrie zu beschleunigen'. Wie soil man sie ent- 

wickeln? Dazu werden keine konkreten MaBnahmen genannt. Aus 

dem Bericht kann man nicht ersehen, welche MaBnahmen die 

Landwirtschaft nach oben bringen. Die Unterstlitzung fiir die 

landlichen Volkskommunen und die Kosten verschiedener Gewer- 

be im nachsten Jahr (1981) belaufen sich auf nur 

8,8 Mrd.Yuan; das ist noch weniger als die Kosten fiir Kul

tur, Erziehung, Gesundheit und Wissenschaft. Wenn man das so 

widerspiegelt, liegt der Schwerpunkt der staatlichen Pla- 

nungskommission nach wie vor bei der Schwerindustrie. Das 

LeitbewuBtsein ist nach wie vor Schwerindustrie, Leichtindu

strie, Landwirtschaft - und das ist gefahrlich." (13)

Die geringsten Erfolge waren bei einer Zurlickstufung von 

unrentablen Investitionsprojekten zu verzeichnen. Hier konn- 

ten keine Klirzungen vorgenommen werden, wahrend-auf anderen 

Gebieten neue Geldmittel bereitgestel1t werden muBten. Das 

Ergebnis waren die Haushaltsdefizite der Jahre 1979/80, die 

auch in den nachsten Jahren zu erwarten sind.

1.5. Die Beschl lisse vom Dezember 1980

Um der langsam starker werdenden Unruhe der eigenen Bevblke- 

rung uber den infl ationaren Lohnabbau entgegenzuwirken, ent- 

schloB sich Beijing nun zu einer Radikalkur:

1.5.1. Investitionsklirzungen

Auf der 17.Tagung des Standigen Ausschusses des Nationalen 

Volkskongresses gab der Leiter der Staatlichen Planungskom- 

mission, Yao Yilin, bekannt, daB die fur 1981 geplanten In

vestitionsmittel von 55 Mrd. auf 30 Mrd.Yuan zusammengestri- 

chen werden - fast urn 45%! Von Verlagerung der Investitions

mittel auf leichtindustrielle und 1andwirtschaftl iche Gebie- 

te war keine Rede. Ebenfalls fiir den Energiesektor scheint 

nicht mehr Geld aufgewendet zu werden. Angesichts der 

GrbBenordnung der genannten Investitionsklirzungen scheint 

Beijing gegenwartig alle unrentablen und schlecht geplanten 

Projekte stillegen zu wollen. Die Ergebnisse dieser radika- 

len Schnitte werden zeigen, ob Beijing nicht jetzt in das 

andere Extrem libereilter Klirzungsprogramme verfallt, dem 

auch bkonomisch rentable Projekte zum Opfer fallen.

Die meisten Investitionsmittel benbtigen wlirde der Energie- 

bereich, denn obwohl die Energieversorgung seit Jahren als 

Schwachpunkt anerkannt wird, konnten hier im Gegensatz zu 

den schwachen Bel ebungen bei der Landwirtschaft und der 

Leichtindustrie keine Besserungen erzielt werden. Doch fiir 

1981 scheint man sich ebenso wie fiir das Jahr 1980 in erster 

Linie auf EinsparungsmaBnahmen verlassen zu wollen, da man 

realistischerweise davon ausgeht, daB die Energieerzeugung 

weiterhin stagnieren wird. Zu diesem Zweck will man z.B. die 

Stahlerzeugung von 35 Mio.t auf 33 Mio.t senken, urn hier- 

durch Energie zu sparen.

1.5.2. Re-Zentralisierung

Da 1980 die von der Zentrale beflirworteten und beschlossenen 

Reduzierungen der Investitionsvorhaben z.T. durch betriebli- 

che und auf lokaler Ebene vorgenommene Investitionsprogramme 

wieder aufgehoben wurden, beschloB die Regierung Anfang Fe- 

bruar, daB al 1e Investitionsmittel in den einheitlichen 

Staatsplan fiir Investitionen eingegl iedert und unter die 

Aufsicht der Aufbaubank gestellt werden mlissen. Al 1 e Projek

te mussen dem Staatsrat zur endgliltigen Bestatigung vorge-
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legt werden. Dies wurde erneut in einem Artikel der Volks- 

zeitung vom lO.Februar 1981 bestatigt. Um das Investitions- 

volumen unter Kontrolle zu bringen, "muB der Staat die so- 

wohl innerhalb des Budgets als auch auBerhalb des Budgets 

liegenden Investitionen kontrol1ieren... und die frlihere 

Methode andern, nach der nur die Investitionen im staatli- 

chen Haushalt kontrolliert wurden, nicht jedoch die Investi

tionen auBerhalb des Staatshaushalts."

1.5.3. Erneuerung alter Anlagen

Der dritte Punkt der jetzt vorl iegenden Beschllisse betrifft 

das Verhaltnis von Reinvestitionen und Neuinvestitionen. In 

der Vergangenheit war den Neuinvestitionen LibermaBig Gewicht 

beigemessen worden. Die Renovierung bestehender Anlagen war 

dagegen vernachlassigt worden. In den nachsten Jahren soil 

daher die ErschlieBung bestehender Potentiale und die Sanie- 

rung bestehender Unternehmen das "prinzipiel1e Mittel der 

wirtschaftlichen Entwicklung" werden. Deshalb sollen 70% der 

Anlageabschreibungsbetrage in die technologische Umgestal- 

tung bestehender Betriebe investiert werden.

1.5.4. Kaufkraftabschbpfung durch Staatsanleihen

Zur direkten Sanierung der Staatsfinanzen soil eine Staats- 

anleihe in Hbhe von 5 Mrd.Yuan aufgelegt werden, die von 

Unternehmen und anderen staatlichen Einheiten ubernommen 

werden muB. Diese kbnnen dann Anteile weiterverkaufen. Die 

Stiickelung von 10 Yuan bis 1 Mio.Yuan zielt sowohl auf Pri- 

vatpersonen als auch auf "institutionel 1 e Anleger".

Zusatzlich will die Zentrale 8 Mrd.Yuan aus dem Budget loka- 

ler Ebenen abziehen.

2. Ordnungspolitik

Das - zumindest vorlaufige - Ende ordnungspolitischer Expe- 

rimente erlaubt uns, eine erste Einschatzung der tatsachlich 

auch in der Praxis durchgef Lihrten Anderungen vorzunehmen. 

Diese Betonung der praktischen Durchsetzung ist deshalb von 

Beginn an nbtig, da die Diskussion in den dkonomischen Fach- 

zeitschriften naturgemaB viel weiter ging, als sich poli- 

tisch realisieren lieB. Zu lesen ist im Normalfall politi- 

sche Programmatik, die Wirklichkeit erscheint nur gefil- 

tert.

Nicht al les, was sich da an Neuem prasentierte, fallt streng 

genommen unter den Begriff der ordnungspolitischen Reformen. 

Gerade die Liberalisierung im Bereich der genossenschaftli- 

chen und privaten Kleinindustrie und der gesamten Landwirt- 

schaft ist eigentlich eine Ruckkehr zu Eigentumsformen, die 

wahrend der 50er und 60er Jahre systematised zuruckgedrangt 

worden sind. Auch die Einbeziehung "materieller Anreize" in 

das Wirtschaftsleben war nur die Anerkennung, daB die poli- 

tische Motivation das private Erwerbsstreben bei der Lei- 

stungserstel1ung nicht hatte ersetzen kbnnen. Diese Restau- 

ration privatwirtschaftlicher Eigentumsformen und erwerbs- 

wirtschaftl ichen Denkens - das Umfel d fur die Reformansaitze 

im Bereich der staatlichen Wirtschaftsverwaltung - ist von 

dem jetzt verfugten Stopp der Reformpolitik nur indirekt be- 

troffen.

2.1. Landwirtschaftliche Liberalisi erungen

War es ein Ziel der "Linken", die Bauern zu immer mehr abge- 

hobeneren Agrareinheiten zusammenzufassen, so will die seit 

deren Sturz herrschende Politik die kleinen Produktionsgrup- 

pen auf dem Lande nicht nur nicht antasten, sondern sie ge- 

genliber Obergriffen der ubergeordneten Ebenen, also Brigade 

und Kommune, in Schutz nehmen. Ein umfangreiches Blindel von 

Beschllissen zielt darauf ab, die Rechte der Produktionsgrup- 

pe zu festigen:

Fur die Inanspruchnahme ihres Arbeitsgerats und der 

Landarbeiter muB jetzt bezahlt werden;

die Dauer und der Zeitpunkt solcher Arbeitseinsatze 

(z.B. zum Bau von grofien BewasserungsmaBnahmen) muB mit 

den Betroffenen abgestimmt werden;

die Ablieferungspflichten gegenuber dem Staat durfen 

nicht zu hoch sein und nicht willklirl ich heraufgesetzt 

werden (z.B. nach guten Ernten);

die Ermittlung der Arbeitseinkommen der Bauern darf 

nicht durch Verrechnung der Arbeitspunkte auf hbherer 

Ebene beeintrachtigt werden;

al 1e Obergriffe und Beschlagnahmen der Privatparzellen, 

des privaten Baumbestandes und der privaten Haustiere 

der Bauern wurde untersagt.

Diese MaBnahmen setzten die Bauern wieder in Rechtspositio- 

nen ein, die ihnen gemaB Verfassung sowieso zustanden. Neu 

ist die Vergabe von Auftragen an kleine "Arbeitsgruppen" 

bzw. an Haushalte und Familien. Letzteres ist seit 1980 wie

der offiziell erlaubt, soil allerdings nur den armsten Ge- 

bieten gestattet werden, urn hier durch Privatinitiative die 

Produktion wieder in Gang zu bringen.

In der Provinz Sichuan, in der der jetzige chinesische Mini

ster pras i dent Zhao Ziyang bis Mitte 1980 KP-Chef war, wurde 

diese Haushaltsproduktion schon 1 anger offen betrieben. Zhao 

selbst hatte in einem Artikel im theoretischen Organ der KP, 

der Roten Fahne, geschrieben, daB China in seiner Agrarwirt- 

schaft in den nachsten Jahren primar politisch Methoden ein- 

setzen werde, urn die Ertragskraft zu steigern. Gemeint sind 

ordnungspolitische Anderungen im Sinne einer teilweisen 

Ruckkehr zu privat- und erwerbswirtschaftlichen Methoden.

Zur Illustration erzahlt er ein Beispiel Liber die Fischzucht 

in der Hauptstadt Sichuans, Chengdu: "Wenn ich sie (die Ge- 

nossen) in der Vergangenheit fragte, warum sie nicht die 

groBe Anzahl von Teichen in Chengdu zur Fischzucht nlitzen, 

sagten sie mir, daB sie durch al 1e mbglichen Dinge daran 

gehindert wurden, wie z.B. Futter, Nahrungsmittelversorgung 

usw. In unserer letzten Unterhaltung sagte ich ihnen, sie 

sollten mit denjenigen Haushalten, die Fische zlichten kbnn- 

ten, Vertrage abschlieBen, und darauf achtgeben, daB die 

Ertragsquoten nicht zu hoch angesetzt wurden. Sie erwioer- 

ten: Wir machen es so, wie du sagst, und zlichten Fische. 

Ober Futter sagten sie dieses Mai nichts."

Landesweit soil diese Art von Pacht durch einzelne Familien 

auf 20% der Agrarerzeugung beschrankt bleiben (14). Rechnet 

man die 5% der bauerlichen Privatparzellen hinzu, so ergibt 

sich, daB rund ein Viertel der Landwirtschaft Chinas fak- 

tisch reprivatisiert ist, ein vorsichtiger Versuch, die in 

den flinfziger Jahren viel zu schnell und vorangetriebene 

Koilektivierung abzumildern. Hatte man damals geglaubt, das 

langsam erwachende sozialistische BewuBtsein der Bauern wer

de schon zu einer hbheren 1andwirtschaftlichen Ertragskraft 

fiihren, so steht man heute vor den Scherben dieser Traume: 

"In einigen Gegenden haben die Massen ihr Vertrauen in die 

kollektive Wirtschaft verloren." Oder als beschwbrender Ap

pell: "Es ist ganz falsch, wenn man meint, daB der Sozialis- 

mus nicht so gut ist wie die KIeinbauernwirtschaft Oder der 

Kapitalismus, und falsch, das Vertrauen in den Sozialismus 

zu verlieren, well einige Fehler bei der Kollektivierung der 

Landwirtschaft gemacht worden sind." (15)

Zusatzlich zu diesen "politischen Methoden" erhdhte die Zen

trale in Beijing Ende 1979 die staatlichen Agrarankaufpreise 

urn durchschnittlich 25%. Zusammen mit den Oberscnussen aus 

dem privaten Nebengewerbe, die auf freien Agrarmarkten ver- 

kauft werden durfen, konnten Chinas Bauern hierdurch erkenn- 

bare Einkommensverbesserungen erzielen. Vor allem standee
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grbBere Mengen agrarischer Erzeugnisse fur die Ernahrung der 

Stadtbevblkerung und die weiterverarbeitende Industrie zur 

Verfligung - das Hauptanl iegen hinter diesen Liberal isie- 

rungen. In dem Bereich der Landwirtschaft war diese libera- 

lisierte Ordnungspolitik ein wichtiger Faktor fur die ange- 

strebte Neugewichtung der Prioritaten.

2.2. Wiederzulassung von Genossenschafts- 

und Privatbetrieben in den Stadten

Auch im stadtischen Bereich erfuhr der koi 1ektiveigene bzw. 

private Sektor eine Aufwertung. Schon bestehende Genossen- 

schaftsbetriebe werden nicht mehr wie bisher durch konfiska- 

torische Steuern (bis 85%), unzureichende Material- und Ar- 

beitskraftezuweisungen (nur Rentner, Jugendliche Oder Unqua- 

lifizierte) und sonstige Zuriicksetzungen diskriminiert, neue 

Betriebe auf Genossenschaftsbasis und Privatbetriebe erhiel- 

ten erstmals seit der Kulturrevolution wieder Lizenzen.

Ursprlingl ich war die Neugrlindung dieser Betriebe als "Ar- 

beitsplatzbeschaffungsmaBnahme" gedacht, urn viele der ar- 

beitslosen Jugendlichen aufzunehmen. Der staatliche Sektor 

war hierzu zu unbeweglich, da er ohnehin an versteckter Un- 

terbeschaftigung leidet. Von den 9 Millionen, die z.B. 1979 

neu beschaftigt wurden, gingen 44% in Koi 1ektiv- bzw. Pri- 

vatbetriebe.

Doch diese Welle von Betriebserbffnungen ging schnell liber 

ihren ursprlingl ichen Zweck hinaus. Es war ein Weg gefunden 

worden, die Llicke der chronischen Unterversorgung mit 

Dienstleistungen und den kleinen Artikeln des taglichen Be- 

darfs zu schlieBen. "Der Mangel an Restaurants, Reparatur- 

und anderen Dienstleistungsbetrieben ist hinreichend be- 

kannt. Das lange Schlangestehen, die Suche nach geeigneten 

Personen zur Ausflihrung von Reparaturen usw. kostet ungeheu- 

er viel Zeit. Warum sollten wir die Erbffnung von ImbiBstan- 

den, Schneiderwerkstatten und Schreinereien nicht unterstiit- 

zen? Auch das Waschereigewerbe wurde lange Zeit vernachlas- 

sigt. Friiher gab es in jedem Wohnviertel eine Wascherei. 

Heute... ist das Waschewaschen neben dem Kochen zur schwer- 

sten Belastung geworden. Gegenwartig ist der freie Tag (Chi

na hat eine 6-Tage-Woche, fur die Menschen der arbeits- 

reichste Tag der Hoche" (16).

Privatbetriebe durfen formal keine fremden Arbeitskrafte 

beschaftigen ("Ausbeutung"), nur mithelfende Familienangehb- 

rige und Lehrlinge. Doch hier sind die Grenzen nicht so 

deutlich zu ziehen, denn China hat traditionell eine weit- 

verzweigte Sippenstruktur. Auch soil die Zahl der Lehrlinge 

auf 6 Oder 7 erhbht werden, wie Xue Muqiao vorschlagt.

Unbestritten ist, daB dieser nichtstaatliche Zweig im stad- 

tisch-industriel1en Bereich der Volksrepublik von seiner 

volkswirtschaftlichen Bedeutung her marginal bleibt. Al 1e 

"Kommandohbhen" der Wirtschaft sind und bleiben Staatseigen- 

tum.

Aber zusammen mit der genossenschaftlich-privaten Agrarwirt

schaft hat sich hier eine Belebung des stamen Wirtschafts- 

gefliges in China herausgebildet, das seine Kraft auch liber 

den jetzt verfligten Reformstopp flir den staatl ichen Bereich 

behaupten konnte.

2.3. Staatssektor

Die ordnungspolitischen Reformen betrafen primar den Ak- 

tionsradius der Staatsbetriebe. Die neu hinzugewonnenen Zu- 

standigkeiten umfassen Herstellung, Vertrieb und Ergebnis- 

beteiligung, betreffen aber in jedem Fall nur Teile hiervon. 

Der Reformbetrieb unterliegt also auch weiterhin den zentral 

vorgegebenen Planvorschriften. Unternehmen haben wohl das 

Recht, auBerhalb des Plans zu produzieren, nicht jedoch, den 

Plan zurlickzuwei sen.

Wenn sich beim Herstel 1 ungsprogramm freie Kapazitaten erge- 

ben, die Planaufgaben flir die Produktion den Betrieb also 

nicht auslasten, dann darf dieser nach Erflillung des Plans 

selbstandig mehr herstellen und dabei auch die Spezifikation 

der Erzeugnisse abandern.

Ober selbst aufzubauende Vertri ebswege dlirfen alle Erzeug

nisse abgesetzt werden, die nicht dem "einheitlichen staat- 

1ichen Aufkauf" durch die Staatshandelsorganisationen unter- 

liegen. Die Verkaufsverpf1ichtungen decken sich keineswegs 

mit dem Produktionsplan des Betriebes. Es ist also durchaus 

mbglich, daB der Handel Erzeugnisse nicht abnimmt, die der 

Betrieb nach Plan hergestellt hat, bzw. daB Waren abgenommen 

werden, die der Betrieb auBerhalb seiner Planverpflichtungen 

aufgrund des Marktbedarfs hergestellt hat. In diesem Fall 

erhalt der Betrieb dann keine Genehmigung flir den selbstan- 

digen Verkauf.

Kernpunkt der betrieblichen Eigenstandigkeit ist die Betei- 

1igung an den Ergebnissen seiner Arbeit. Bislang wird mit 

drei Methoden einer Gewinnbeteiligung experimentiert: Seit 

dem Inkrafttreten der "30 Punkte liber die Industrie" Mitte 

1978 und einer Direktive des Finanzministeriums vom Dezember 

1978 steht chinesischen Betrieben ein "Betriebsfonds" zu. 

Bei Erflillung aller 8 Pl ankennzi ffern und der eingegangenen 

Vertrage stehen dem Betrieb 5% seiner Gesamtlohnsumme zu. 

Verwendet wird dieser Betriebsfonds flir Pramienzahl ungen und 

Sozial aufwendungen. Flir die Bindung des Betriebsfonds an die 

Lohnsumme - und nicht an den Gewinn - hatte man sich ent- 

schieden, weil man dadurch die durch die verzerrte Preis- 

struktur verursachten unterschiedlich hohen Gewinne ausklam- 

mern wollte. Aber man erkannte bald, daB diese Methode eine 

beabsichtigte Einsparung von Arbeitskraften behinderte. Des- 

halb wurde ab Herbst 1979 der Betriebsfonds als Anteil 

(5%-15%) des Gewinns ermittelt (17).

In Erganzung zum "Betriebsfonds" durfte der Betrieb liber den 

Arbeiter-Wohlfahrtsfonds, den Arbeiter-Pramienfonds, die 

zuvor vom Staat zugeteilten Mittel flir wissenschaftl iche 

Experimente liber Ausbildungskosten flir Arbeiter und Ausgaben 

flir Versuchsproduktion neuer Erzeugnisse verfligen. Damit 

waren neben einer gewinnorientierten Erfolgsbeteiligung 

ebenfalls die dem Betrieb zustehenden Finanzmittel erhbht 

worden. Finanzminister Wang Bingqian gibt den Betriebsfonds 

flir 1979 mit 4 Mrd.Yuan an, die oben zitierte Zeitschrift 

"Finanzen und Rechnungsflihrung" veranschlagt die Gesamtmit- 

tel der betriebl ichen Gewinnbeteil igung flir 1979 auf 

10 Mrd.Yuan. Um den inzwischen erreichten finanziellen 

Spielraum chinesischer Betriebe abschatzen zu kbnnen, mlissen 

ebenfalls die der betrieblichen Verwaltung unterstehenden 

Mittel flir Erneuerungsinvestitionen, technische Neuerungen 

sowie die Abschreibungsanteile einbezogen werden. Diese zu- 

letzt genannten Fonds schatzt die "Finanzen und Rechnungs- 

flihrung" auf 40% der an den Staat abgeflihrten Gewinne (18), 

also 1979 auf rund 20 Mrd.Yuan. Zusammen ergeben sich damit 

30 Mrd.Yuan, liber deren Verwendung die Betriebe - formal - 

bestimmen kbnnen, wobei diese Mittel jedoch flir Sozial-, 

Pramien- und Reparaturausgaben zweckgebunden sind.

Gegenwartig praktizieren rund 6.600 Betriebe, das sind 16% 

der dem Staatshaushalt unterstel1 ten Betriebe, diese erwei- 

terten betrieblichen Rechte in mehr Oder weniger umfangrei- 

chem AusmaB. Sie erwirtschaften 60% des Output und 70% der 

Gewinne dieser Staatsbetriebe, stellen mithin also das Gros 

der chinesischen Industriebetriebe (19).
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Eine dritte Form betrieblicher Gewinnbeteil igung, mit der 

bislang allerdings erst in wenigen Betrieben experimentiert 

wird, sieht vor, daB die Betriebe ihre Vermbgenswerte nicht 

mehr wie bisher riickzahl ungs- und zinsfrei vom Staat zuge- 

wiesen bekommen, sondern per verzinslichen Bankdarlehen auf- 

nehmen miissen. Im Gegenzug unterliegen sie nicht mehr einer 

globalen Gewinnablieferungspfl icht, sondern zahlen Kbrper- 

schaftssteuern und durfen den Nettogewinn behalten. Also 

eine Lenkung der Betriebe ganz mit "bkonomischen" Mitteln.

Nicht nur die Betriebe, sondern auch zwischengeordnete Fi- 

nanzbehbrden haben grbBere Mittel Zur Verwendung in eigener 

Regie erhalten. Hauptsachlich fur stadtebauliche Zwecke er- 

hielten sie 1979 2 Mrd.Yuan. Nach Aussagen des Finanzmini- 

sters war geplant, 1981 jede Ebene Budgets erstellen zu las- 

sen und sie an den Veranderungen von Einnahmen und Ausgaben 

zu beteiligen (Zhong yang difang huafen shouzhi, fenji bao- 

gan). Bisher sei das jedoch fur die Provinzen Guangdong und 

Fujian - die ohnehin einen Sonderstatus genieBen - gesche- 

hen. Bislang ist allerdings unklar geblieben, zu welchem 

Ergebnis der Mittel abfluB aus der Zentrale durch diese fi- 

nanzielle Einbeziehung dezentraler Wirtschaftsbehdrden ge- 

fuhrt hat.

Durch die Aktivitaten der Betriebe hat sich das starre Gefli- 

ge der chinesischen Plan- und Verwaltungswirtschaft in Teil- 

bereichen gelockert. Es gibt etwas Konkurrenz zwischen den 

Betrieben, Angebot und Nachfrage wirken auf die Produkten- 

palette der Betriebe ein. Zur Illustration sei das Beispiel 

der Ningjiang- Werkzeugmaschinenfabrik aus Sichuan genannt. 

Das WerK stellt Drehbanke her. Fur 1979 setzte der Staat 

jeaocn die Produktionsplane fur den Betrieb herab, so daB er 

nicht genugend Arbeit hatte. Man entschloB sich trotzdem, 

die qualitatsmaBig guten kleinen und mittelgroBen Drehbanke 

weiter herzustel1en. Um diese zu verkaufen, setzte man eine 

Anzeige in die Volkszeitung, die dort am 25.6.1979 erschien. 

Flir mehr al s 1.000 Drehbanke kamen daraufhin Vertrage zu- 

stande. Andere Werke, die gleichfalIs ahnliche Drehbanke 

herstellten, kamen durch die Erfolge des Sichuaner Werks in 

Zugzwang. Um mehr Kunden zu bekommen, muBten sie ihre Preise 

senken bzw. erwogen eine BetriebsschlieBung.

Einen ahnlicnen Erfolg erzielte eine Fabrik aus Chongqing, 

eoenfalls Provinz Sichuan. Auf einer "Bestel1konferenz fur 

Maschinen und El ektroausrlistung", die als Mi niaturausgabe 

der Cantoner Exportwarenmesse beschrieben wurde, konnte die

ses Werk seine G1asfiberprodukte gut verkaufen. Betriebe aus 

Luzhou und Zigong muBten mit ihren Preisen auch bis auf das 

Niveau des Chongqinger Werkes heruntergehen. Aufgrund minde- 

rer Qualitat konnten sie jedoch auf der Konferenz keinen 

einzigen Vertrag abschlieBen. Die Vertreter beider Betriebe 

weinten deshalb auf der Versammlung (20).

2.4. Griinde fur den MiBerfolg

2.4.1. Widerstand der Blirokratie

Die hier beschriebene Dezentral isierung blieb - jedenfalls 

in ihrer Intention - nicht wie ahnliche Ansatze in den sech- 

ziger Jahren nur in einer Verlagerung der staatlichen Ver

wal tungsbefugni sse auf brtliche Staatsorgane stehen, sondern 

zielt auf die Betriebe als bkonomische Subjekte ab. Doch 

gerade das Oberspringen dieser vielen mit der Verwaltung der 

Wirtschaft befaBten Behdrden hat bei diesen die Forderung 

nach grdBerer Berlicksichtigung aufkommen lassen. Seien es 

lokale Pl anungskommissionen, die flir sich in Anspruch neh- 

men, ohnehin einen groBen Teil der faktischen Arbeit der 

Fuhrung der Wirtschaft zu tragen, seien es die staatl ichen 

Material- und Absatzamter, die die Entstehung von ihnen un- 

abhangigen, durch die Betriebe selbst betriebenen Handelswe- 

gen (z.B. in Form von Messen Oder Direktverkaufen) nicht 

hinnehmen wollen. Diese Konflikte behindern nicht nur die 
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alltagliche Wirtschaftsarbeit, sondern sie unterlaufen viele 

Reformansatze.

Hier stehen handfeste Interessen auf dem Spiel: Das breite 

Mittelfeld der chinesischen Wirtschaftsadministration muB urn 

seine Existenz flirchten, wenn mehr marktwirtschaftl icher 

EinfluB beim konkreten Wirtschaftsablauf beabsichtigt ist. 

Dies setzt Fachkenntnisse voraus, die bei der breiten 

Schicht der mittleren Wi rtschaftsblirokratie nicht vorhanden 

sind. Deshalb setzte von hier der Widerstand gegen die be- 

trieblichen Aktivitaten ein. Durchaus zutreffend wurde das 

von Hua Guofeng ausgedruckt:

"Die Reform des wirtschaftlichen Verwaltungssystems wird zur 

Eliminierung eines GroBteils der Blirokratie beitragen, aber 

die Blirokratie ihrerseits steht dieser Reform entgegen und 

wird sich auch auf das bereits reformierte System schadlich 

auswirken." (21)

Man versuchte in jedem Fall, seine eigene Position zu wah- 

ren. Dies zeigt sich z.B. in den Klagen der Betriebe dar- 

Liber, daB sie liber ihre Geldmittel oft nicht selbst verfligen 

durften. Vorgesetzte Behbrden pflegen die Mittel nach eige- 

nem Gutdlinken einzusetzen. "Deshalb gibt es in bezug auf die 

Entscheidungsrechte der betreffenden Betriebe nicht nur die 

Frage ihrer Ausweitung, sondern auch, wie sie respektiert 

und geschlitzt werden." (22)

"In einigen Gebieten wird das System der Zuteilung der Mit

tel verwendet, wahrend in anderen der Prozentsatz auf Be- 

zirks- und Kreisebene nur festgesetzt und bestatigt wird. 

Bei jener Vorgehensweise werden die Geldmittel faktisch noch 

von den kontrol1ierenden Abteilungen verwaltet." Und weiter: 

"Einige Genossen in den Grund-Betrieben meinen, daB man den 

einbehaltenen Gewinnanteil nicht nur sehen, sondern auch 

ausgeben kbnnen sollte." (23)

2.4.2. Makrobkonomische Unwirksamkeit

Doch auch, wenn man von diesen Obstruktionen - der Hauptur- 

sache flir das Scheitern der Reform - absieht, so bleibt 

festzuhalten, daB sich zweitens die Anderungen in dem oben 

beschriebenen engen Rahmen makrobkonomisch nicht rechtferti- 

gen konnten, obwohl sie in Teilaspekten mikrobkonomisch 

durchaus erfolgreich waren. Nur auf finanziellem Gebiet ha

ben die Betriebe einen EinfluB gewinnen kbnnen. Aber sowohl 

bei der Beschaffung als auch beim Absatz waren sie weiterhin 

vom staatl ichen Handelsapparat abhangig, die Arbeitskrafte- 

zuteilung wurde monopolartig vom Arbeitsbliro vorgenommen. 

Wie eh und je hatte der Betrieb weder auf die Zahl noch auf 

die Qualifikation der von ihm benbtigten Arbeitskrafte Ein

fl uB.

Der Hauptmangel bleibt das starre Preissystem, das keines- 

falls als Bindeglied an der Nahtstelle zwischen Plan und 

Betrieb wirkt, wie das z.B. in folgendem Beispiel noch ge- 

fordert wird: "Die Nachfrage nach solchen Produkten wie 

z.B. Haushaltskeramik und Eisentbpfen ist sehr groB, die 

betreffenden Fabriken produzieren dergleichen aber nicht 

gern, weil die Ankaufspreise dieser Waren niedriger als die 

von Industriekeramik und Eisenrohren waren... Wir miissen 

eben die Preise fur Haushaltskeramik und Eisentbpfe etwas 

heraufsetzen, d.h. die Wirkung des Wertgesetzes benutzen, urn 

die Erfullung des Plans zu erleichtern." (24)

Dieses Beispiel der Verbindung zwischen Preisen und Gewinn 

als Anreiz fur den Betrieb, ein bestimmtes Erzeugnis herzu

stel len, das hier von dem Direktor der chinesischen Akademie 

fur Sozialwissenschaften angeflihrt wird, weist auf die Not- 

wendigkeit einer komplett umgestalteten, rationalen Preis- 

struktur hin. In einer Art von Schattenpreisen miissen die
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Preise die Kostenseite betrieblicher Aktivitaten widerspie- 

geln. Tatsachliche Kosten mlissen an die Konsumenten weiter- 

gegeben werden. Nur wenn die Preise als Indikatoren von 

Knappheit wirken, wenn sie den Betrieb liber Angebots- und 

Nachfrageverhaltnisse informieren, nur dann ist der Gewinn 

ein sinnvoller MaBstab wirtschaftlicher Effizienz auf der 

Ebene des Betriebs. Falls ein Betrieb Gewinne erzielt, nur 

weil die Preise seiner Gliter zu hoch festgelegt wurden, dann 

ist der auf diese Weise erzielte Gewinn kein Beweis flir 

wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes, sondern spiegelt nur 

die administrativ verzerrte Preisstruktur wider.

Um diese unverdienten Gewinne abzuschbpfen, werden verschie- 

den hohe Prozentsatze fur die betriebliche Gewinnbetei1igung 

verwendet. Zusatzlich kbnnen diese "wind- fall profits" weg- 

gesteuert werden. Es gibt jetzt eine "Einkommens-Anpassungs- 

steuer", die z.B. bei Betrieben angewendet wird, die Ziga- 

retten, Spirituosen, Armbanduhren Oder Kosmetika herstellen. 

Die "Quel 1ensteuer" ist fallig, wenn der Betrieb Vorteile 

aus der Verwendung preisglinstiger Rohstoffe zieht (25).

Beides sind Beispiele flir Hilfskonstruktionen, die angewen

det werden mlissen, urn Mangel und Fehl entwickl ungen einer 

bruchstlickhaften Reform auszugleichen.

Auch wahrend der Reformphase - jetzt schon gar nicht - woll- 

te man keine Marktpreise einflihren, die durch die Lenkung 

der Nachfragestrbme EinfluB auf die Verschiebung gesamtwirt- 

schaftl icher GrbBen ausliben. China will Makro- und Mikrobe- 

reich trennen. Gesamtwirtschaftlich regiert der Plan, Oder: 

"Plane kommen vor -Preisen" - so der eben schon zitierte Di- 

rektor der Akademie flir Gesel 1 schaftswi ssenschaften, Hu 

Qi aomu.

2.4.3. Strukturschwachen lassen Reformen

nicht wirksam werden

Ein dritter Ursachenkomplex flir die Zurlickstufung der Sy

stemreform sind die Strukturschwachen der chinesischen Wirt- 

schaft. Die Betriebe kbnnen den Nutzen ihrer neu erlangten 

Rechte nicht ausschbpfen, da ihnen durch Energieknappheit, 

technisch veraltete Anlagen und Lieferengpasse flir viele 

Materialien Grenzen gesetzt werden. Selbst wenn sie freie 

Kapazitaten haben, kbnnen sie die nbtigen Rohstoffe nicht in 

der gewlinschten Spezifikation erhalten. Und was nlitzt die 

Gewinnbetei1igung, wenn diese Probleme kaum Gewinne erzielen 

lassen? Diese Ertragsrlickgange sind ein nicht zu unterschat- 

zendes, bkonomisch plausibles Argument flir die politischen 

Entscheidungstrager, vorerst die ordnungspolitlschen Refor

men hintanzustel1en und die verschleppte Strukturanpassung 

in Angriff zu nehmen.

3. Sch1uBfolgerungen

1. Im Bereich der staatlichen Industrie sind die ordnungs

pol itischen Reformen weder an ihren ohne Frage vorhan- 

denen inneren Widersprlichen, wie z.B. dem Fehlen eines 

rationalen Preissystems, gescheitert, noch daran, daB 

sie die vorhandenen Disproportionen im Investitionsbe- 

reich durch unkoordinierte Eigenprojekte noch ver- 

grbfiert haben. Bevor die Systemreformen die in ihnen 

liegenden Mbglichkeiten unter Beweis stellen konnten, 

scheiterten sie an der Wirtschaftsblirokratie, die ihre 

Interessen zu Recht durch die Reform bedroht sieht. Und 

sie scheiterten - nicht zuletzt - am fehlenden Fachper- 

sonal, einem bislang zu wenig berlicksichtigten EngpaB 

der Wirtschaft Chinas.

2. Bei der Fbrderung genossenschaftlicher Oder privater 

Betriebe und den Tei1privatisi erungen in der Landwirt- 

schaft muBten keine organisierten Interessen liberwunden 

werden. Deshalb sind auf diesen Gebieten die Erfolge 

vielversprechend.

3. Die Strukturverschiebungen und die Sanierung der Indu

strie scheiterten an dem Unvermbgen, Investitionsmittel 

aus der Schwerindustrie abzuziehen und Projekte still- 

zulegen. Der Branchenegoismus der Betroffenen erwies 

sich als zu stark. Es ist mbgl ich, daB man mit Rlick- 

sicht auf den Ausrlistungsbedarf der Armee Projekte der 

Schwerindustrie nicht antastete.

4. Angesichts der Starke des Widerstandes erscheint der 

vorlaufige Verzicht auf die ordnungspolitischen Refor

men und die Konzentration auf die Strukturschwachen 

sinnvoll zu sein. Die gegenwartige Flihrung hat sich 

nicht aus Reformfeindl ichkeit zurlickgezogen, sondern 

aufgrund der Erkenntnis, daB ein Fehlschlag der System

reform bei andauernden Strukturproblemen zu einer Er- 

schlitterung des gesamten politischen Systems flihren 

kbnnte. Ging Chinas Bevblkerung noch zu Beginn der 

sechziger Jahre mit groBem Aufbauwillen daran, die 

Schaden des "GroBen Sprungs" in Ordnung zu bringen, so 

ist die Lage heute viel kritischer. Nach den schlimmen 

Erfahrungen mit der "Kulturrevolution" gibt es gegen- 

wartig eine tiefe Vertrauenskrise in der Bevblkerung, 

die abermalige Experimente und deren Fehlschlage kaum 

hinzunehmen bereit ware.

Mit einer Politik der Konsolidierung war China in den 

sechziger Jahren erfolgreich. Hier liegt ein Erfah- 

rungsschatz bei den Fachleuten. Mit einer Anderung des 

Systems hingegen betritt man Neuland. Deshalb sollen 

diese Versuche auf der Grundlage zumindest ausgegliche- 

ner Proportionen erfolgen.

In einer Volkswirtschaft, die durch solch scharfe Ge- 

gensatze innerhalb ihrer Industriestruktur, zwischen 

Industrie und Landwirtschaft und zwischen den produkti- 

ven und nicht-produktiven Bereichen gekennzeichnet ist, 

beruht die Umschichtung von Ressourcen zur Abmilderung 

der Gegensatze auf der Effektivitat zentraler Kontrolle 

liber die zur Verfligung stehenden Mittel. Somit ist die 

fortexistierende Kontrolle der Zentrale liber die Inve- 

stitionsvorhaben eine Vorbedingung flir eine ausgewei- 

tete Gewinnbetei1igung der Betriebe.
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