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gehbrt es offensichtlich mit zu den 

bestgehiiteten Tabus, nicht uber den 

Inhalt des Gemeineigentums zu spre- 

chen, da der sozialistische Firnis sonst 

schnell abblattern konnte.
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ERHARD LOUVEN, PETER SCHIER

China 1981:

Politik und Wirtschaft

1. Innenpolitik

In der Volksrepublik China (VRCh) 

konnte auch im Jahre 1981 eine weitere 

personalpolitische Absicherung des 

nachmaoistischen Kurses und der ihn 

tragenden Deng-Xiaoping-Fraktion 

festgestellt werden: Der in der maoi- 

stischen Tradition stehende Hua Guo- 

feng wurde von seinen Amtern als 

Vorsitzender des Zentralkomitees (ZK) 

der Kommunistischen Partei Chinas 

(KPCh) und als Vorsitzender der ZK- 

Militarkommission abgelost, der Deng-^ 

Vertraute Hu Yaobang wurde neuhr 

KPCh-Vorsitzender, und Deng Xiaoping 

ubernahm persbnlich die oberste Be- 

fehlsgewalt liber die Armee. Auch die 

anderen personellen Veranderungen 

auf der zentralen und regionalen Ebene 

von Partei, Staat und Armee bedeute- 

ten eine Starkung der Gruppe der 

"Realisten" urn Deng Xiaoping. Die 

Sauberung der mittleren und unteren 

Funktionarsebenen (von der Provinz- 

ebene abwarts) von Anhangern des 

maoistischen Entwicklungsmodells einei* 

sozialistischen Gesellschaft konnte 1981 

jedoch immer noch nicht abgeschlossen 

werden. Die Fiihrungsposten in den 

Provinzen sind zwar mittlerweile weit- 

gehend mit Anhangern der Deng- 

Fraktion besetzt worden, doch die Par- 

teiorganisationen auf Provinz-, Be- 

zirks-, Kreis- und lokaler Ebene sind 

nach wie vor von Gegnern des neuen 

Kurses durchsetzt. Ein Indiz hierfiir 

ist, da& die Delegiertenwahlen zum 

XII.Nationalen Parteitag der KP Chinas 

bis Ende 1981 noch nicht einmal in der 

Halfte der 29 Provinzen, Autonomen 

Gebiete und regierungsunmittelbaren 

Stadte stattgefunden haben, obwohl sie 

- einem ZK-Beschlu& vom Februar 1980 

zufolge - bis November 1980 hatten ab

geschlossen werden sollen. Die von 

Deng Xiaoping bereits im Januar 1980 

geforderte politische Uberpriifung der 

mittlerweile 39 Millionen KPCh-Mitglie- 

der konnte auch 1981 nicht vollstandig 

in Angriff genommen werden. Der Be- 

ginn umfangreicher Sauberungen kiin- 

digte sich jedoch gegen Jahresende ah: 

Mit Hilfe einer Bewegung zur Verbes- 

serung des "Arbeitsstils der Partei", 

einer umfangreichen Verwaltungsreform 

und der Einrichtung sog. "Untersu- 

chungsgruppen" auf alien Ebenen der 

Parteiorganisation sollen die Gegner 

der Deng-Fraktion aus der Partei und 

aus den Partei- und Staatsorganen 

ausgeschlossen werden.

Auch auf dem ideologischen Sektor 

konnte der nachmaoistische Kurs weiter 

abgesichert werden: Mit der Verab- 

schiedung der "Resolution uber einige 

Fragen der Geschichte unserer Partei 

seit der Staatsgriindung" auf der 

6 .Plenartagung des XI.ZK im Juni 1981 

gelang es der Deng-Fraktion, ihre In

terpretation der "Mao-Zedong-Ideen" 

als Leitideologie der Partei durchzuset- 

zen und ihren als "sozialistisches Mo- 

dernisierungsprogramm" bezeichneten 

Kurs ein weiteres Mai parteioffiziell 

festzuschreiben :

- Die "Mao-Zedong-Ideen" in der In

terpretation der Deng-Fraktion.

Nach der zur offiziellen Parteilinie er- 

hobenen Interpretation der Derig- 

Fraktion besteht der Kerninhalt der 

"Mao-Zedong-Ideen" in dem von Deng 

zur Legitimation seiner Politik ent- 

lehnten Prinzip "Die Wahrheit in den 

Tatsachen suchen", d.h. "ausgehend 

von der Realitat, Theorie und Praxis 

miteinander zu verbinden" bzw. "die 

allgemeingultige Wahrheit des Marxis- 

tnus-Leninismus mit der konkreten Pra

xis der chinesischen Revolution zu 

verbinden". Dies bedeutet, dafc die 

"Mao-Zedong-Ideen" nicht nur fur die 

"realistische" Politik der Deng-Fraktion 

stehen, sondern auch fur eine Eigen- 

standigkeit des chinesischen Kommunis- 

mus und als Abgrenzung gegeniiber 

Dominierungsversuchen von seiten der 

KPdSU. Die "falschen ’linken’ Thesen 

des Genossen Mao Zedong" werden 

ausdriicklich nicht mehr zu den "Mao- 

Zedong-Ideen" gezahlt, d.h., zu den 

"Mao-Zedong-Ideen" gehoren nur noch 

jene "korrekten" Bruchstiicke der 

maoistischen Lehre, die in das sozia

listische Modernisierungsprogramm der 

Deng-Fraktion passen. Auch die allei- 

nige Urheberschaft an den "Mao-Ze

dong-Ideen" wurde Mao entzogen: Die 

"Mao-Zedong-Ideen" stellen demnach 

die "Kristallisation der kollektiveh 

Weisheit der KPCh dar", da "viele her- 

vorragende Fiihrer unserer Partei an 

ihrer Schaffung und Entwicklung ma&- 

geblich beteiligt waren", darunter so 

prominente Mao-Gegner wie Chen Yun, 

Peng Dehuai, Liu Shaoqi und -natiir- 

lich - Deng Xiaoping selbst. Der 

Deng-Version der "Mao-Zedong-Ideen’r 

zufolge stellen diese kein totes Dogma 

dar, sondern mussen bestandig "wei- 

terentwickelt" werden. Die derartige 

Neuinterpretation (offizieller Terminus: 

"Wiederherstellung") der "Mao-Zedong- 

Ideen" lauft also de facto auf die Sub- 

sumierung der politischen Positionen 

der Deng-Fraktion unter dem Begriff 

"Mao-Zedong-Ideen" hinaus. So fir- 

miert Mao posthum fur eine Politik, die 

er in seinen letzten beiden Lebensjahr- 

zehnten aufs scharfste bekampft hat.

- Kernpunkte des "sozialistischen Mo- 

dernisierungsprogramms".

Unter den zehn in der "Resolution..." 

genannten Hauptelementen des gesell- 

schaftlichen Entwicklungskonzepts der 

Deng-Fraktion sind die folgenden drei 

von zentraler Bedeutung, da sie in der 

Tradition der Beschliisse des 

VIII .Parteitags (1956) und in diame- 

tralem Gegensatz zum maoistischen Ent- 

wicklungskonzept einer sozialistischen 

Gesellschaft stehen:

1. Die gesamte Arbeit der Partei mufc 

dem Wirtschaftsaufbau untergeordnet 

werden, da der Hauptwiderspruch der 

chinesischen Gesellschaft in dem Wider- 

spruch zwischen den tagtaglich wach- 

senden materiellen und kulturellen Be- 

diirfnissen des Volkes und der riick- 

standigen gesellschaftlichen Produktion 

besteht.
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2. Die Veranderung der sozialistischen 

Produktionsverhaltnisse (Eigen tumsver- 

haltnisse) mu& dem Stand der Produk- 

tivkrafte entsprechen und der Ent

wicklung der Produktion dienen.

3. Der Klassenkampf (zwischen Bour

geoisie und Proletariat) bildet nicht 

mehr den Hauptwiderspruch der chi- 

nesischen Gesellschaft.

- Die "gemeinsame politische Plattform” 

der KPCh.

Die ”Vier grundlegenden Prinzipien” 

(Festhalten am sozialistischen Weg, an 

der Diktatur des Proletariats, an der 

alleinigen Fiihrung durch die KPCh 

und am Marxismus-Leninismus und an 

den Mao-Zedong-Ideen) wurde zur ”ge- 

meinsamen politischen Plattform der 

Einheit der Partei und der Einheit aller 

Nationality ten unseres Landes” und zur 

’’fundamentalen Garantie fiir den siche- 

ren Erfolg der sozialistischen Moderni- 

sierung” erklart. Da der Deng-Fraktion 

mittlerweile das Interpretationsmonopol 

iiber Fragen wie ’’Was ist Sozialismus?” 

und ’’Was sind die Mao-Zedong-Ideen?” 

weitgehend inne hat, kann sie mit Hilfe 

der ”Vier grundlegenden Prinzipien” 

nicht nur gegen ’’biirgerliche” Ab- 

weichler, sondern auch gegen ihre 

maoistischen Gegner in Partei, Staat 

und Armee vorgehen.

Die parteiinternen Gegner der Deng- 

Fraktion setzen sich im wesentlichen 

aus zwei Gruppen zusammen:

- den maoistischen Traditionalisten 

bzw. Dogmatikern urn Marschall Ye 

Jianying und den degradierten Hua 

Guofeng, die vor allem innerhalb der 

Armee sowie in einigen Provinzen noch 

iiber einen gewissen Riickhalt verfiigen 

und die den Kurs Dengs aus politi

schen und personlichen Griinden ab- 

lehnen;

*• den alteingesessenen Vertretern der 

zentrale n Minis terialbiirokratie unter Li 

Xiannian, die die von den Realisten 

urspriinglich geplanten Wirt- 

schaftsreformma&nahmen (Dezentrali- 

sierung von wirtschaftlichen Machtbe- 

fugnissen und mehr Autonomie fiir die 

einzelnen Unternehmen; mehr Markt 

und weniger zentrale Befehlsplanung) 

und die Ende 1981 erneut angekiindigte 

Verwaltungsreform ablehnen, da sie 

dadurch den Verlust ihrer Macht und 

Privilegien fiirchten. Aus den gleichen 

Griinden lehnt offenbar ein grower 

Teil der hoffnungslos iiberalterten chi- 

nesischen Fiihrungsmannschaft eine 

allgemeinverbindliche Ruhestandsrege- 

lung fiir fiihrende Funktionare ab, wie 

sie von der Deng-Fraktion gefdrdert 

wird.

Die parteiinternen Oppositionskrafte 

gegen Deng Xiaoping waren 1981 stark 

genug, urn urspriinglich geplante 

weitreichende Veranderungen der Ver- 

fassung und des Parteistatuts zu 

blockieren. Aufgrund offenbar heftiger 

Auseinandersetzungen innerhalb der 

KPCh konnte der noch im Februar 1980 

fiir Ende 1980/Anfang 1981 angesetzte 

Xll.Parteitag der KPCh bis Ende 1981 

nicht stattfinden. Die parteiinterne 

Opposition gegen Deng Xiaoping ist 

jedoch offenbar nur noch zu Blockade- 

aktionen fahig, ohne in der Lage zu 

sein, das politische Heft wieder an sich 

zu rei&en:

- Sie ist innerhalb des obersten poll 

tischen Entscheidungsgremiums der 

Volksrepublik China, dem Standigen 

Ausschu& des Politbiiros, mit 3:4 in 

der Minderheit (Ye Jianying, Hua Guo

feng, Li Xiannian : Chen Yun, Deng 

Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang). 

Die Gefahr, da& einer aus der Deng- 

schen Vierertruppe ausschert, ist so 

gut wie ausgeschlossen. Eher erscheint 

es moglich, daft Li Xiannian zur ande- 

ren Seite wechselt.

- Der Opposition gegen Deng fehlt es 

an einem einheitlichen und - vor allem

- popularen Programm. Ihr Widerstand 

und ihr Zusammenhalt werden lediglich 

von einem Konglomerat von z.T. 

hochst personlichen Partikularinteres- 

sen bestimmt. Von einer einheitlichen, 

konstruktiven Opposition kann daher 

kaum die Rede sein, sondern eher von 

einer buntgemischten Verweigerungs- 

front von politischen und individuellen 

Norglern.

- Der Opposition gegen Deng fehlt eine 

populare Fiihrerpersonlichkeit.

- Der Opposition gegen Deng fehlt je- 

ner grofce Riickhalt innerhalb der Ar

mee, den Mao hatte, urn die Kulturre- 

volution zu starten und siegreich zu 

beenden. Der Abldsung Hua Guofengs 

als Vorsitzender der ZK-Militarkom- 

mission und der Ubernahme dieses Am- 

tes durch Deng Xiaoping kommen in 

diesem Zusammenhang zentrale Bedeu- 

tung zu.

- Ein erneuter radikaler Macht- und 

Kurswechsel (der aufgrund der oben- 

genannten Punkte ohnehin kaum wahr- 

scheinlich ist) diirfte die Existenz der 

Kommunistischen Partei Chinas als 

solche in hochste Gefahr bringen, dar- 

iiber hinaus wahrscheinlich zu biirger- 

kriegsartigen Auseinandersetzungen 

fiihren und damit China sicherheitspo- 

litisch in Bedrangnis bringen. Dies 

jedoch kann auch nicht im Interesse 

der Oppositionskrafte sein.

Die Fahigkeit der parteiinternen Oppo

sition gegen die Deng-Fraktion zur 

Blockade von wichtigen Parteibeschliis- 

sen wurde in der ersten Jahreshalfte 

1981 deutlich, als es ihr gelang, die 

parteioffizielle Absegnung des Sturzes 

von Hua Guofeng, der Wahl von Hu 

Yaobang zum neuen Parteivorsitzenden 

und der Deng-Version der ’’Mao-Ze

dong-Ideen” sechs Monate lang zu ver- 

zogern. Auf der anderen Seite zeigte 

sich in den Ergebnissen der 6.Plenar- 

tagung ihre relative Schwache, da sie 

es nicht vermochte, ihre Interessen 

entscheidend durchzusetzen. In der 

Fahigkeit der Opposition zur Blockade 

liegt jedoch fiir die Deng-Fraktion die 

Gefahr, in den Augen der Bevolkerung 

diskreditiert zu werden und damit der 

weitverbreiteten Vertrauenskrise ge- 

geniiber der KPCh und dem sozialisti

schen System als solchem nicht effektiv 

entgegentreten zu konnen. Der er

folg reic he Ausgang der von der Deng- 

Fraktion angekiindigten Verbesserung 

des ’’Arbeitsstils der Partei” (Kampf 

gegen Privilegiensueht und Korruption 

in den eigenen Reihen) und der Ver

waltungsreform sowie der damit ver- 

bundenen Sauberungen diirfte fiir die 

Popularitat der Deng-Fraktion ebenso 

wichtig sein wie die Vermeidung einer 

Wirtschaftskrise.

Im Prinzip einig ist sich die chinesi- 

sche Parteifiihrung jedoch in der ent- 

schiedenen Bekampfung von sog. ”biir- 

gerlichen Liberalisierungstendenzen”, 

die auf eine Ablehnung der Alleinherr- 

schaft der KPCh hinauslaufen. Zwi

schen der Parteifiihrung und Teilen 

der Armee gibt es jedoch offenbar er- 

hebliche Differenzen iiber die Methoden 

und die Objekte des Kampfes gegen die 

’’biirgerliche Liberalisierung”. Einver- 

standnis herrscht iiber die Ende 1980 

beschlossene Reideologisierung und Re- 

politisierung des gesellschaftlichen Le- 

bens, urn einem weiteren ideologischen 

Verfall (Fehlen von Leitbildern, Ver- 

schlechterung der sozialen Moral, 

’’Vertrauenskrise” etc.) entgegenzuwir- 

ken.

Die offentliche Sicherheit und Ordnung 

wurde wahrend des Prozesses gegen 

die ’’Viererbande” und einige hohe Mi- 

litars der ”Lin-Biao-Clique” (20.11.80- 

25.1.81) und auch noch einige Monate 

danach durch eine Serie von Spreng- 

stoffanschlagen, Brandstiftungen u.a. 

Sabotageakten in fast alien Landesteilen 

empfindlich beeintrachtigt. Hierbei 

handelte es sich zum Teil um Aktionen 

radikale r maoistischer Personen, dar- 

unter wahrscheinlich auch Armee- und 

Milizangehdrige. Die Kriminali tats rate 

(insb. Mord, Raub und Vergewalti- 

gung) nahm im Jahres- und Landes- 

durchschnitt alarmierende Ausma&e an 

und veranla&te die chinesische Fiih- 

rung zu einer Serie von Schauprozes- 

sen und Hinrichtungen und z.T. sogar 

zum Einsatz der Armee. Unruhen zwi

schen den Angehdrigen nationaler Min- 

derheiten und den Han(Chinesen) er- 

eigneten sich in den militarstrategisch 

bedeutsamen Autonomen Gebieten Xin

jiang und Innere Mongolei.

2. Aufcenpolitik

Die au&enpoli  tischen Grundsatze des 

als ’’sozialistisches Modernisierungspro- 

gramm” bezeichneten nachmaoistischen 

Kurses wurden Ende Juni 1981 in der 

’’Resolution iiber einige Fragen der Ge- 

schichte unserer Partei seit der 

Staatsgriindung” in folgenden drei 

Punkten festgeschrieben:

1. Fortsetzung des Kampfes gegen

- ’’Imperialismus” (d.h. USA u.a. 

kapitalistische Lander)

- ’’Hegemonismus” (Sowjetunion, 

Vietnam etc.)

- ’’Kolonialismus” und

- ’’Rassismus”.

2. Ausweitung der politischen Bezie- 

hungen und der wirtschaftlichen und 

kulturellen Kontakte mit alien Landern 

”auf der Grundlage der fiinf Prinzipien 

der friedlichen Koexistenz”.

3. Festhalten am ’’proletarischen Inter- 

nationalismus”, d.h.

- ’’Unterstiitzung des Befreiungs- 

kampfes der unterdriickten Natio- 

nen”

- ’’Unterstiitzung des Aufbaus der 

Lander, die erst kiirzlich die Un- 

abhangigkeit erlangt haben”

- "Unterstiitzung des gerechten 

Kampfes aller Volker”.

Kernpunkt der chinesischen Au&enpo- 

litik blieb der Kampf gegen den "Hege

monismus” der Sowjetunion und ihrer 

Verbiindeten (Vietnam). China be- 

kampft deshalb die vietnamesische 

Oberherrschaft iiber Laos und KambO' 

dscha und die sowjetische Prasenz auf 

der indoc hinesischen Halbinsel. Dar~ 

iiber hinaus unterstiitzt Beijing den
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Widerstand gegen die Besetzung Af

ghanistan durch sowjetische Truppen 

und warnt Moskau vor einer militari- 

schen Intervention in Polen. Schlie&lich 

verurteilt die VR China die libysche 

Intervention im Tschad, da sie hinter 

Libyen die UdSSR wahnt.

Chinas Verhaltnis zu anderen Staaten 

ist nach wie vor primar abhangig von 

den Beziehungen dieser Staaten zur 

UdSSR.

Die chinesisch-sowjetischen Beziehun

gen werden sich nach Ansicht Beijings 

nur dann bessern, wenn die Sowjet

union ihre weltweite ’’sozialimperiali- 

Stische” Politik und ihre ’’Hegemoniean- 

sprfiche” aufgibt. Gleiches gilt fur das 

chinesisch-vietnamesische Verhaltnis in 

bezug auf die vietnamesischen Hegemo- 

nieanspriiche auf der indochinesischen 

Halbinsel. Deshalb kam es auch 1981 

nicht zu einer Wiederaufnahme der si- 

no-sowjetischen Normalisierungsge- 

sprache und der chinesisch-vietname- 

sischen Verhandlungen, die im Januar 

bzw. Februar 1980 abgebrochen worden 

waren.

China will dem sowjetischen ’’Expansio- 

nismus" und ’’Hegemonismus" eine Roll

back-Strategic entgegenstellen, der 

sich neben China alle Staaten, von 

Westeuropa fiber die USA bis zu den 

Landern der Dritten Welt, anschlie&en 

sollen. In diesem Zusammenhang be- 

grii&te China den Bau der Neutronen- 

bombe durch die USA und bezeichnete 

es die europaische Friedensbewegung 

als Schwachung der notwendigen Ver- 

teidigungsanstrengungen gegeniiber 

der Sowjetunion. Nach Ansicht Beijings 

dienen die pazifistischen und neutra- 

listischen Tendenzen in Westeuropa de 

facto den sowjetischen Interessen.

Im Gegensatz zur Sowjetunion beteiligte 

sich China am Nord-Siid-Gipfel in Can

cun im August 1981. Obwohl China von 

seinem kulturrevolutionaren Konfron- 

tationskurs (Krieg der Weltdbrfer ge

gen die Weltstadte) abgegangen ist und 

heute einen Dialog zwischen Nord und 

Slid befiirwortet, blieb es in der Sache 

- dem Kampf fur eine neue Weltwirt- 

schaftsordnung zugunsten der Ent

wicklungslander - hart. Dieser Kampf 

gegen "Imperialismus, Kolonialismus 

und Neokolonialismus” ist jedoch nach 

Ansicht Beijings untrennbar mit dem 

Kampf gegen den ’’Hegemonismus” 

(UdSSR) verbunden, da wirtschaftliche 

Entwicklung einer friedlichen Umge- 

bung bediirfe. Der Hegemonismus (der 

UdSSR) bedrohe jedoch den Weltfrie- 

den, und deshalb kbnne ohne antihe- 

gemonistischen Kampf weder der Welt- 

frieden noch eine neue Weltwirt- 

schaftsordnung erreicht werden.

Angesichts der Anwendung des ’’Tai

wan Relations Act” auch durch die 

Reagan-Administration und mbglicher 

Waffenverkaufe an Taiwan (u.a. das 

Kampfflugzeug F16) verschlechterten 

sich die Aussichten auf eine weitere 

Verbesserung des chinesisch-amerika- 

nischen Verhaltnisses. China betrach- 

tet Waffenverkaufe an Taiwan als eine 

’’Einmischung” in seine ’’inneren Ange- 

legenheiten” und warnte die USA vor 

einer Verschlechterung der beidersei- 

tigen Beziehungen. Weiterer Ausdruck 

einer Verstimmung im chinesisch-ameri- 

kanischen Verhaltnis war der gegen 

Jahresende in den chinesischen Mas- 

sehmedien erhobene Vorwurf, auch die

USA strebten nach ’’Hegemonismus”.

Anla&lich des Verkaufs von zwei hol- 

landischen U-Booten an Taiwan Anfang 

1981 hatte Beijing bereits prinzipiell 

festgestellt: ”Wir nehmen es nicht hin, 

da& ein Land, mit dem China diploma- 

tische Beziehungen unterhalt, ...an 

Taiwan Waffen verkauft.” Die VR Chi

na stufte deshalb die diplomatischen 

Beziehungen zu den Niederlanden auf 

Geschaftstragerebene herab.

Im Indochina-Konflikt nahm China - 

ebenso wie Vietnam - weiterhin eine 

kompromi&lose Haltung ein und arbeitet 

u.a. auf eine erneute Machtergreifung 

der prochinesischen Kommunisten (Rote 

Khmer bzw. die formal aufgelbste 

’’Kommunistische Partei Kampucheas”) 

in Kambodscha hin. Aus taktischen Er- 

wagungen setzt sich Beijing fiir die 

Bildung einer antivietnamesischen Ein- 

heitsfront zwischen den kambodschani- 

schen Kommunisten, den burgerlichen 

Kraften (Son Sann) und den Monarchi- 

sten (Norodom Sihanouk) ein, urn das 

stark ladierte nationale und interna

tionale Ansehen des ’’Demokratischen 

Kampuchea” zu verbessern. China wei- 

gerte sich auch, seine ’’politische und 

moralische” Unterstiitzung fiir die pro

chinesischen KPs in Siidostasien einzu- 

s telle n.

Chinas Vorschlag zur Normalisierung 

der chinesisch-indischen Beziehungen 

und die Wiederaufnahme ’’freund- 

schaftlicher Konsultationen” fiihrten 

aufgrund hbchst unterschiedlicher 

Grenzvorstellungen beider Seiten nicht 

zu einer substantiellen Verbesserung 

des chinesisch-indischen Verhaltnisses. 

Statt dessen kam es zu einer weiteren 

Verbesserung der chinesisch-pakista- 

nischen Beziehungen (u.a. durch um- 

fangreiche chinesisch-pakistanische 

Militarhilfe). Auch die Beziehungen zur 

Tiirkei verbesserten sich erheblich.

Im Nahost-Konflikt nahm China eine 

gema&igte Haltung ein: Fiir Beijing 

liegt in einer ’’umfassenden und ge- 

rechten Lbsung der Palastinenser-Fra- 

ge” der Schlussel zur Lbsung des Nah- 

ost-Konflikts. Israel soil sich - nach 

Ansicht Chinas - aus alien besetzten 

Gebieten zuriickziehen, das Recht des 

palastinensischen Volkes auf Selbstbe- 

stimmung anerkennen und dem pala

stinensischen Volk die Griindung eines 

eigenen Staates gestatten. Dafiir er- 

kannte China zum ersten Male das 

Existenzrecht des Staates Israel an, 

indem es den saudi-arabischen Frie- 

densplan unterstiitzte. Wahrscheinlich 

urn den sowjetischen Einflu& im Nahen 

Osten einzudammen, sprach sich China 

fiir eine Prasenz der USA im Nahen 

Osten aus und forderte das Ende des 

iranisch-irakischen Krieges. Die USA 

wurden jedoch aufgefordert, ihre ein- 

seitige Stellungnahme fiir Israel aufzu- 

geben und positiv zu einer Lbsung der 

Palastinenser-Frage beizutragen.

In Europa forderte China eine weitere 

Starkung der EG und der NATO und 

erteilte der Friedensbewegung eine 

deutliche Absage (s.o.). Mit der So- 

zialistischen Partei Frankreichs nahm 

die KP Chinas zum ersten Mai offizielle 

Parteibeziehungen zu einer nichtkom- 

munistischen Partei auf. Sympathie 

wurde auch fiir die Griindung der ge- 

ma&igten Sozialdemokratischen Partei 

Englands ausgedriickt. Mit der Ver

schlechterung der chinesisch-hollandi- 

schen Beziehungen verbesserte sich 

das chinesisch-belgische Verhaltnis.

Gegeniiber der Verhangung des 

Kriegsrechts in Polen deutete China 

Verstandnis an, da Jaruzelski als Re

former eingeschatzt wird und nicht als 

prosowjetischer Reformgegner. Allein 

schon aus innenpolitischen Erwagungen 

heraus gilt Chinas Sympathie den Re- 

formkraften innerhalb der Polnischen 

Vereinigten Arbeiterpartei und nicht 

den aufcerhalb der Partei stehenden 

Kraften der unabhangigen Gewerk- 

schaft ’’Solidaritat”.

Beijings propagandistisch hochgespiel- 

ter neuer Wiedervereinigungsvorschlag 

an Taiwan Ende September 1981 stie& 

bei der taiwanesischen Fiihrung auf 

totale Ablehnung und diirfte auch in 

Zukunft kaum Chancen auf Erfolg ha- 

ben.

3. Binnenwirtschaft

Die im Jahre 1980 zutage getretenen 

Ungleichgewichte in der Wirtschaft 

zwangen die chinesische Regierung, 

1981 wiederum die Zentralisierung der 

Wirtschaftsplanung zu verstarken. Ein 

wichtiger Grund dafiir war die Tatsa- 

che, da& die von der Zentrale be- 

schlossenen Reduzierungen der Inve- 

stitionen durch die auf den lokalen und 

betrieblichen Ebenen ungehemmt und 

unkoordiniert in Gang gesetzten Inve- 

stitionsprojekte aufgehoben wurden. 

Nach einem Regierungsbeschluft von 

Anfang Februar 1981 sollten alle Inve- 

stitionsmittel in einen einheitlichen 

Staatsplan aufgenommen werden.

Das Defizit bei den Staatseinnahmen 

und -ausgaben von 12,75 Mrd.Yuan im 

Jahre 1980 war teilweise dadurch ent- 

standen, dafc die Einkommen der Land- 

wirtschaft und auch der industriellen 

Arbeiterschaft urn ca. 33 Mrd. erhbht 

worden waren. Aufgrund des dadurch 

bewirkten schnellen Anstieges des 

Kaufkraftiiberhanges kam es zu infla- 

tionaren Erscheinungen. Nach offiziel- 

len Angaben betrug 1980 die Infla- 

tionsrate 6%; wahrscheinlich lag sie 

jedoch bei rund 20%. Der reale Riick- 

gang des Lebensstandards fiihrte an 

manchen Orten zu Unruhen und 

Streiks. Die Fiihrung erkannte klar die 

mit einer solchen Lage verbundenen 

Gefahren. Der 1 .Parteisekretar der 

Provinz Heilongjiang sprach dies deut- 

lich aus: ’’Worin besteht die Gefahr? 

Sie besteht in einer mbglichen Wirt- 

schaftskrise, die zu einer instabilen 

politischen Lage fiihren kann, wenn 

wir nicht erfolgreich arbeiten” (C.a., 

Januar 1981, U 13).

Auf der Ende Februar/Anfang Marz 

stattgefundenen 17.Tagung des Standi- 

gen Ausschusses des V.Nationalen 

Volkskongresses wurde dann beschlos- 

sen, sowohl den Volkswirtschaftsplan 

als auch das Budget fiir 1981 abzuan- 

dern. Die folgende Tabelle gibt Aus- 

kunft iiber die urspriinglichen und 

korrigierten Ansatze sowie fiber die 

Erfiillung, soweit dies nach den bisher 

bekannntgegebenen Zahlen bereits 

festzustellen ist. (s.Tabelle)

Das Ziel der Plankorrektur bestand 

also in einer Schwerpunktverlagerung 

von der Schwerindustrie hin zur Land- 

wirtschaft und zur Leichtindustrie. 

Damit sollte die Konsumorientierung 

der Wirtschaft gefbrdert werden. China 

solle sich, so der stellvertretende Vor
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sitzende des ZK der KPCh in einer 

programmatischen Rede vom Dezember 

1980, auf das vorhandene Industriepo- 

tential stiitzen; die Importe sollten pri- 

mar dazu dienen, die Produktionsanla- 

gen umzugestalten und zu erneuern. 

Der Konsumorientierung diente auch 

die angestrebte Reformierung des Bin- 

nenhandels. Die staatseigenen Handels- 

betriebe kontrollieren den gesamten 

Grofchandel und etwa 90% des Einzel- 

handels. Geplant ist, da& die staatli- 

chen Handelsunternehmen weiterhin den 

Gro&handel mit den wichtigsten Le- 

bensmitteln und einen Teil des Einzel- 

handels beherrschen sollen. Die Pro- 

duktionsmittel sollten nun nach und 

nach in die Handelssphare einbezogen 

werden. Durch eine Arbeitsteilung zwi- 

schen den verschiedenen (Eigentums- 

)Formen der Handelsorganisationen 

(staatlich, kollektiv, gemischt staat- 

lich-privat, privat) sollen deren spe- 

zifische Vorteile jeweils starker ge- 

nutzt werden.

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 

1981 zeigten bereits relativ grofce Aus- 

wirkungen der Schwerpunktpolitik. Der 

Anteil der Leichtindustrie am gesamten 

Brut top roduktionswert der 

stieg relativ schnell:

Industrie

1978 43,1%

1979 43,7%

1980 46,9%

1 .Halbjahr 1981 50,4%

1981 insgesamt 51,3%

Auch die Investitionstatigkeit konnte

aufgrund der Rezentralisierungsbemii- 

hungen starker unter Kontrolle ge- 

bracht werden. Wahrend der ersten 

fiinf Monate des Jahres 1981 iiber- 

schritten die Investitionen den Haus- 

haltsansatz nur noch urn 5 Mrd.Yuan.

Die neuen Systeme der Produktionsver- 

antwortlichkeit auf dem Lande sowie 

die den Betrieben der Industrie zuge- 

billigten grofceren Entscheidungsspiel- 

raume bewirkten einerseits bessere 

Produktionsergebnisse, auf der ande- 

ren Seite aber auch Verluste. Nach 

einem Bericht der Zeitschrift Zhong 

Gong Yanjiu (Vol.18, Nr.l) stieg die 

Zahl der sog. Verlustbetriebe von 1980 

(9.600) auf 42.000 i.J. 1981. In der 

l.Halfte d.J. 1981 betrug der Wert der 

Verluste 2,179 Mrd.Yuan (55,2% mehr 

als in der Vergleichsperiode des Vor- 

jahres). Gleichzeitig verscharften sich 

aber die regionalen und sektoralen 

Einkommensunterschiede. Das durch- 

schnittliche Einkommen in der indu- 

striell hoch entwickelten Region von 

Shanghai war nach dem World Develop

ment Report 1981 (World Bank, Wash

ington, D.C.. August 1981) etwa fiinf- 

mal so hoch wie in der armsten Provinz 

Guizhou. 40% der Chinesen beziehen 

nur 18% des Gesamteinkommens, wah

rend die wohlhabendsten 20% der Be- 

volkerung etwa 40% der Einkommen er- 

halten.

Fiir die interne Organisation der Be- 

triebe - die Betriebsverfassung -wur- 

den gemeinsam vom Allchinesischen Ge- 

werkschaftsbund, von der staatlichen 

Wirtschaftskommission und der Organi

sation sab teilu ng des Staatsrats "vor- 

laufige Regelungen” fiir die Arbeiter- 

kongresse formuliert. Die wichtigsten 

Punkte lauteten wie folgt (vgl. C.a., 

August 1981, t) 4):

- Unter der Fiihrerschaft des Parteiko- 

mitees iibernimmt der Betriebsdirektor 

die Verantwortung fiir die Produk- 

tion.

Tabelle: Planansatze und Erfiillung des Volkswirtschaftsplans und Budgets 1981

S.806

urspriing- korri-

licher gierter

Ansatz Ansatz Ist

1) Staatseinnahmen (Mrd.Yuan) 107,4 97,6 105,86

2) Staatsausgaben (Mrd.Yuan) 112,4 97,6 108,58

3) Bruttoproduktionswert der

Industrie (Zuwachs in %) 5,5 4

4) Investbauinvestitionen (Mrd.Yuan) 55 30/38

5) Rohstahl (Mio.t) 35 33 35,58

6) Leichtindustrie (Zuwachs in %) 8 13,6

7) Roholforderung (Mio.t) 106 100 101,179

8) Kohleforderung im staatlich

kontrollierten Bereich (Mio.t) 359 338

Quelle: BRu, Nr.38, 23.9.1980; CEN, 18.1.1982; C.a., Dez. 1981,

- Der Arbeitsbericht des Betriebsdi- 

rektors, die Produktions- und Aufbau- 

plane, die Budgets und Bilanzen wer

den vom Arbeiterkongrefc diskutiert 

und gepriift.

- Ferner diskutiert der Arbeiterkon- 

grefc die Verwendung der Fonds fiir 

Arbeitsschutz, fiir Wohlfahrt und fiir 

Boni, die Belohnung und Bestrafung 

von Arbeitern und fiihrt Entscheidun- 

gen iiber diese Fragen herbei.

- Die Fiihrungskader auf alien Be- 

triebsebenen werden vom Arbeiterkon- 

grefe iiberwacht. Tiichtige Kader kon- 

nen zur Beforderung, unfahige zur 

Entlassung vorgeschlagen werden.

- Der Betriebsdirektor mufe dem Arbei- 

terkongrefc regelma&ig Bericht erstat- 

ten*

- Der Arbeiterkongrefc kann Vorschla- 

ge machen, wenn er mit einer Anwei- 

sung des verantwortlichen Leitungsor- 

gans nicht einverstanden ist; die be- 

treffende Anweisung mu& jedoch aus- 

gefiihrt werden, wenn das Leitungsor- 

gan nach einer Priifung des Failes be- 

schlie&t, die urspriingliche Anweisung 

aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 

dafc dem Betriebsdirektor eine starke 

Position zugewiesen worden ist.

Im letzten Quartal des Jahres 1981 

deuteten Aussagen fiihrender chinesi- 

scher Politiker dahin, daft die Schwer- 

industrie wieder starker beriicksichtigt 

werden sollte. Offensichtlich hatte die 

verstarkte Nachfrage der besonders 

geforderten Leichtindustrie nach Pro- 

duktionsmitteln Engpasse in der 

Schwerindustrie sichtbar werden las- 

sen. Vor allem auch die entwicklungs- 

politisch besonders wichtigen Indu- 

striebereiche Kohle, Erdol und Wasser- 

kraftwerksbau sowie das Verkehrswe- 

sen bendtigten in steigendem Mafee Zu- 

lieferungen aus dem schwerindustriellen 

Bereich. Nach Gu Mu, verantwortlich 

fiir die Staatliche Kommission zur Kon

trolle von Auslandsinvestitionen, werde 

die Wiederankurbelung der Schwerin

dustrie deshalb erforderlich, weil die 

Stahlnachfrage stark angestiegen sei. 

Selbst wenn - dermaleinst - mit der 

zweiten Ausbaustufe des Eisen- und 

Stahlkomplexes Baoshan 6 Mio.t Roh- 

stahl zusatzlich jahrlich prdduziept 

werden konnten, sei dies nicht ausrei- 

chend fiir die schnell ansteigende 

Stahlnachfrage. Tatsachlich iiberstieg 

die Rohstahlerzeugung mit 35,6 Mio.t 

den korrigierten Planansatz von 

33 Mio.t und erreichte den urspriingli- 

chen Planansatz.

Dem Sektorgleichgewicht in der Indu

strie wurde gegen Ende des Jahres 

weiterhin grofce Aufmerksamkeit ge- 

schenkt. Starker betont wurde nun die 

sogenannte "Dienstleistungsfunktion" 

der Schwerindustrie, was in westlicher 

Terminologie mit "Bedarfsgerechtigkeit” 

iibersetzt werden kann. In der Ver- 

gangenheit hatten Teile der Schwerin

dustrie fiir die Lagerhauser produ- 

ziert, was zwar in der Statistik als 

Zuwachs des Bruttoproduktionswertes 

erschien, aber dennoch keinen Effek- 

tivitatszuwachs fiir die gesamte Volks- 

wirtschaft erbrachte. Nun sollten pri- 

mar die Ausriistungen der Leichtindu

strie ersetzt werden, die teilweise noch 

aus den 1920er und 1930er Jahren 

stammen. Die Anderung der sektoralen 

Struktur der Industrie hat unmittelbar 

Wirkungen auf die Beschaftigungspoli- 

tik, was die folgenden Zahlen illu- 

strieren: Fiir Anlageinvestitionen in 

Hohe von einer Mio.Yuan konnen in 

der Leichtindustrie 257 Arbeiter, in 

der Schwerindustrie aber nur 94 Ar

beiter neu beschaftigt werden. Unter- 

schiedliche Kapitalintensitaten in den 

Kollektiv-und Staatsbetrieben des ur- 

banen Sektors waren moglicherweise 

auch der Grund dafiir, die Kollektiv- 

betriebe - mit ihrer geringeren Kapi- 

talintensitat - starker zu beriicksichti- 

gen. Der Anteil der 1980 neu einge- 

stellten Arbeiter in den Kollektivbe- 

trieben des urbanen Sektors betrug 

43%; in den ersten neun Monaten des 

Jahres 1981 stieg dieser Anteil auf 

46,5%.

Auf der vierten Tagung des V.NVK 

Anfang Dezember 1981 zog Minister- 

prasident Zhao Ziyang in seinem Be

richt iiber die Tatigkeit der Regierung 

eine niichterne Bilanz. Der im Juni 

1979 vorgeschlagene Zeitraum von drei 

Jahren fiir die Regulierung der 

Volkswirtschaft konne nicht eingehalten 

werden. Deshalb halte es der Staatsrat 

fiir notwendig, die Richtlinie Wirt- 

schaftsregulierung fiir weitere fiinf 

Jahre beizubehalten. Offensichtlich 

konnte innerhalb des Kreises der 

Wirtschaftsplaner kein geniigend kon- 

kreter Konsensus iiber die Ausrichtung 

der Wirtschaft gefunden werden. Fiir 

das Jahr 1982 - immerhin schon das 

zweite Jahr des sechsten Fiinfjahres- 

planes - wurden nur wenige Zuwachs- 

raten genannt; der Gesamtplan ist im- 

mer noch nicht bekannt geworden.

Hinsichtlich der langfristigen Ziele der 

Wirtschaftsentwicklung waren die Aus
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sagen Zhao Ziyangs recht niichtern. 

Als Referenz-Gro&e wurden nicht - wie 

noch bei Zhou Enlai und Hua Guofeng 

-die fortgeschrittenen Volk s wirts chaf- 

ten der Welt genannt, sondern die ei- 

gene Volkswirtschaft. Der Bruttopro- 

duktionswert von Landwirtschaft und 

Industrie solle sich bis zum Jahre 2000 

verdreifachen. Der Bruttoproduktions-  

wert ist fur sich gesehen eine wenig 

aussagekraftige Kennzahl. Zwischen 

1949 und 1980 stieg der Bruttoproduk- 

tionswert von Landwirtschaft und In

dustrie um mehr als 1-300%, von 1952 

bis 1980 stieg er um 810%. Das fuhrte 

nicht unbedingt zu einer Anhebung 

des Lebensstandards der Bevblkerung. 

Nach Aussagen Xue Muqiaos blieb die-

ser zwischen 1957 und 1977 fast

gleich. "Der Durchschnittslohn wurde

nicht erhoht, die Getreideration fur

die Bauern stieg nicht an, und fast je- 

der dritte Bauer (270 Millionen Men- 

schen) hatte ein hartes Leben ” (C.a., 

September 1981, S.591).

Aussagen uber die zukiinftige Entwick

lung der Wirtschaft sind insofern 

schwierig, als die Entscheidung uber 

einen konsistenten Entwicklungsweg 

noch nicht gefallen zu sein scheint; 

allem Anschein nach verhindern unter- 

schiedliche Gruppenvorstellungen dies. 

Die Auswirkungen des Defizits bei den 

Staatseinnahmen und -ausgaben haben 

die Fiihrung wohl bewogen, wieder 

starker zur Zentralisierung zuriickzu- 

kehren. Dies tragt nicht unbedingt zu 

einer Stimulierung der Akti vita ten der 

Einheiten der unteren Ebenen bei. Es 

bleibt abzuwarten, ob eine Reform des 

Finanz- und Bankenwesens durchge- 

fiihrt wird, und - wenn das geschieht 

- ob dies die erhofften Wirkungen ha

ben wird.

4. Au&enwirtschaft

Im chinesischen Au&enhandel wurde 

eine Reform durchgefiihrt, die auf eine 

Dezentralisierung der Kompetenzen 

hinauslauft. Die Zentralen der chine

sischen Au&enhandelsgesellschaften  

werden nur noch bei wenigen wichtigen 

Erzeugnissen selbst im Handel tatig 

werden, einige Gesellschaften iiber- 

haupt nicht mehr. Sie werden sich 

hauptsachlich auf die Bereiche der Or

ganisation und Au&enhandelsplanung 

konzentrieren. In den regierungsun- 

mittelbaren Stadten und in einigen 

Provinzen wurden Au&enhandelsgesell-  

schaften gegriindet, die sowohl den je- 

weiligen lokalen Regierungen als auch 

dem Ministerium fur Au&enhandel un- 

terstehen. Einzelne Industrieunterneh- 

men, Bergwerke und Landwirtschafts- 

einheiten diirfen mit entsprechenden 

Genehmigungen selbst Au&enhandel be- 

treiben. Vorsorglich hie& es bereits in 

einem Artikel der Zeitschrift China’s 

Foreign Trade, da& die neuen Rege- 

lungen zunachst fur die Au&enhandels- 

partner Unannehmlichkeiten mit sich 

bringen wurden (C.a., Januar 1981, 

U 46).

Schon ab November 1980 informierte 

die China Technical Import Corp. 

deutsche, amerikanische und japanische 

Firmen dahingehend, da& viele der 

zwischen 1978 und 1980 geschlossenen 

Vertrage entweder storniert oder dafc 

die Fertigstellungstermine der Projekte 

hinausgeschoben werden sollten. Die 

wichtigsten Projekte waren der Eisen- 

und Stahlkomplex Baoshan und die Pe- 

trochemischen Anlagen von Nanjing. 

Von der chinesischen Seite wurden vor 

allem zwei Griinde angegeben, die 

miteinander verkniipft sind. Zum einen 

zogerte die Volksrepublik, sich im 

Ausland weiterhin zu verschulden. Wie 

einer westlichen Studiengruppe mitge- 

teilt wurde, solle die Hohe der Au&en- 

verschuldung 15% der Deviseneinnah- 

men aus Exporten nicht iibersteigen 

(C.a., Mai 1981, U 32). Man wollte 

tiberdies giinstige Zinssatze zu Ent- 

wicklungslanderkonditionen in An- 

spruch nehmen und nicht die hohen 

Zinssatze zahlen, die auf kommerziellei* 

Basis verlangt werden. Die Finanzie- 

rung der Eigenleistungen wurde durch 

die Kiirzung der Investitionsmittel 

ebenso betroffen. Zum anderen fuhrte 

die riicklaufige Olfbrderung dazu, da& 

die Versorgung der geplanten chemi- 

schen Werke mit dem Rohstoff 01 sowie 

die Energieversorgung bestehender 

Anlagen gefahrdet erschienen. Hinzu 

kamen die sinkenden Deviseneinnahmen 

aufgrund der gedrosselten Exporte von 

Rohbl.

Im Juli wurden die Au&enhandelszahlen 

fur das erste Halbjahr 1981 bekannt 

gegeben. Die Importe mit 15,6 Mrd. 

Yuan stiegen nominal mit 22,7% starker 

als die Exporte mit 14,8 Mrd.Yuan 

(nominaler Anstieg 14,9% zur Ver- 

gleichsperiode des Vorjahres). Anfang 

Juli wurden auch erstmalig seit 1949 

Finanzstatistiken veroffentlicht. Hbher 

als allgemein erwartet war der Gold- 

schatz der Chinesen mit 398 t, was 

einem Wert von ca. 5,2 Mrd. US $ ent- 

spricht. Die Kennziffern ’’Auslands- 

schulden/Wahrungsreserven” in Hdh£ 

von 45% und ’’Zinsendienstrate" in H6- 

he von 8% fur das Ende des Jahres 

1980 sind im Vergleich zur Gesamtheit 

der Entwicklungslander (176,4% und 

12,6%) giinstig. Allein aufgrund dieser 

Werte kann die Verschuldungsfahigkeit 

der Volksrepublik positiv eingeschatzt 

werden.

Die wichtigsten Kredite, die China von 

internationalen Organisationen erhielt, 

waren wie folgt:

500 Mio. US $ vom Internationalen 

Wahrungsfonds (IWF)

200 Mio. US $ von der Weltbank.

Nach Aussagen des stellvertretenden 

Ministerprasidenten Gu Mu bendtige 

China fur den 1985 beginnenden sieb- 

ten Fiinfjahresplan mehr als 10 Mrd. 

US$ auslandischer Kredite. Beim IWF 

sollen 5 bis 6 Mrd.US$ beantragt wer

den (C.a., Oktober 1981, U 27). Diese 

Summe entspricht zwar der Ziehungs- 

quote, die China eingeraumt wird, 

doch wird die Gewahrung hbherer Kre

dite bekanntlich vom IWF mit Auflagen 

zur Regulierung der Ungleichgewichte 

verbunden, fur die der Kredit einge- 

setzt werden soil. Ob unter diesen 

Voraussetzungen der Kredit zustande 

kommt, bleibt fraglich.

Auf der vierten Tagung des V.NVK im 

Dezember wurde das Gewinnbesteuea 

rungsgesetz fiir auslandische Unter- 

nehmen erlassen. Der Steuersatz be- 

ginnt bei 20% und steigt in Stufen pro- 

gressiv. De facto kann er inklusive 

einer lokalen Zusatzsteuer in Hohe von 

10% in der Spitze 48,75% erreichen. Die 

unerwartet hohen Spitzensteuersatze 

sind wohl aufgrund der Absicht Chinas 

zustandegekommen, in dem jetzt in 

gro&erem Umfange anlaufenden Off- 

shore-Olgeschaft den gro&tmoglichen 

Devisenertrag hereinzuholen. 26 der 46 

an den Ausschreibungen fiir das Off 

shore-01 beteiligten Unternehmen sind 

in den USA beheimatet.

Die relativ hohen Steuersatze fiir die 

Gewinne auslandischer Unternehmen 

miissen sicherlich in Zusammenhang mit 

den Joint Equity Ventures gesehen 

werden, deren Gewinne nur bis zu Ca. 

35% besteuert werden. Im Jahre 1981 

war ein Riickgang bei diesen Gemein- 

schaftsunternehmen im eigentlichen 

Sinne zu verzeichnen. Wahrend 1980 

noch 20 solcher Unternehmen mit einer 

Investitionssumme von 177 Mio.US$ ge- 

nehmigt wurden, sank die Zahl 1981 

auf 19 Unternehmen mit einem scharfen 

Riickgang der involvierten Investi

tionssumme auf 20 Mio.US$.

Die aufcenwirtschaftlichen Entwicklun- 

gen reflektieren in einem gewisseri 

Ma&e die binnenwirtschaftlicheri 

Schwierigkeiten. Durch die DeZentra^ 

lisierungsmafcnahmen traten in der Tat 

die am Anfang des Jahres von der 

Zeitschrift China’s Foreign Trade vor1- 

ausgesagten ’’Unannehmlichkeiten” auf. 

In manchen Fallen war die Zentrale 

nicht mehr in der Lage, bestehende 

Exportauftrage zu erfiillen, da die 

jetzt zustandigen Provinzunterhehmen 

sich nicht an die Abmachungen hielten. 

Die harte Konkurrenz zwischen ver- 

schiedenen chinesischen Unternehttien 

brachte manche Markte durcheinander; 

es fiel sogar der Ausdruck ’’Preis^- 

krieg” (vgl. C.a., November 1981, 

0 25). Im Bereich der Direktinvesti- 

tionen auslandischer Firmen wurden 

Formen der Wirtschaftskooperation mit 

geringem Risiko und wenig Bindung 

bevorzugt. Wie die geringe Gesamtin^- 

vestitionssumme der 1981 neu geneh- 

migten Joint Equity Ventures anzeigt, 

handelt es sich dabei wohl in dei* 

Mehrzahl um Testunternehmungen.

Eine gro&ere Bedeutung wird der 

au&enwirtschaftliche Bereich sichei^ 

erst dann wieder gewinnen konnen^ 

wenn die innere Entwicklung iiber- 

schaubarer geworden ist. Eine detail- 

liertere Kodifizierung der bislang 

weithin offen gebliebenen Problemberei- 

che wird dies erleichtern. Eine Ver- 

stetigung des Wirtschaftskurses und 

die Beachtung internationaler Usancen 

durch die Chinesen werden ihrer 

Volkswirtschaft insgesamt nur zum 

Nutzen gereichen konnen.


