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Anaerkungen zu Chinas Fi nanzstati sti k

Erhard Louven

Nachdem die Volksrepublik China Mitte April 1980 Mitglied im 

Internationalen Wahrungsfonds (IWF) und Mitte Mai 1980 auch 

Mitglied der Weltbank geworden war (1), wurde hi nter der 

Szene Druck auf das Land ausgelibt, monatliche Statistiken 

liber die monetare Situation zu verbffentl ichen. Solche Sta

tistiken wurden auch als eine Bedingung fur die Gewahrung 

von "weichen" Krediten und Sonderziehungsrechten angesehen 

(2). Als ein erster Schritt zur Angleichung an Internationa

le Gepflogenheiten kdnnen die Finanzstatistiken fur die Jah- 

re 1979 und 1980 angesehen werden, die am 3.Juli 1981 von 

der Volksbank verbffentl icht worden si nd (vgl. den Abdruck 

im Anhang zu diesem Beitrag).

Der President der Volksbank, Li Baohua, klindigte an, daB die 

Bank von nun an regelmaBig in der Zeitschrift "Zhongguo 

Jinrong" (Bankwesen in China) Fi nanzstatistiken verbffentli- 

chen werde, und zwar zunachst viertel jahrl ich, spater - wenn 

die Bedingungen “reif" seien - auch monatlich. Die Finanz- 

statistiken fur die Zeit vor 1980 wurden verbffentlicht, 

sobaid sie systematisiert seien (3). NaturgemaB wird die 

Entscheidung, erstmalig seit 1949 Finanzstatistiken zu ver

bffentl ichen, begriiBt, doch sind einige Experten der An- 

sicht, daB das Bild der chinesischen Finanzen erst dann kom- 

pl ett sei, wenn der IWF China in die Reihe derjenigen Lander 

aufnehmen werde, liber die er regelmaBig Fi nanzstatistiken 

verbffentl icht (4).

Im folgenden werden einige wichtige Daten aus der Finanzsta- 

tistik kommentiert und, wo es mbglich erscheint, in einen 

grbBeren Zusammenhang zu anderen volkswirtschaftlichen Daten 

gestel1t.

Devisen und Goldreserven

Ende 1980 hatten die Devisenreserven einen Wert von 

2,262 Mrd.US$. Ober die genaue Zusammensetzung nach Her- 

kunftsl andern war bislang nichts zu erfahren. Nach Angaben 

der Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich betrugen die 

aggregierten Verbindlichkeiten der Banken aus ihrem Be- 

richtsgebiet gegenliber der Volksrepubl ik China Ende 1980 

2,527 Mrd.US$; die Aktiva beliefen sich auf 2,225 Mrd.US$ 

(5).

Setzt man flir die Goldreserven in Hbhe von 12,8 Mio. Feinun- 

zen ( = 398 t) einen Wert von 410 US$ pro Unze an, so belauft 

sich der Wert der Goldreserven auf 5,248 Mrd.US$ - der Ge- 

samtwert der Wahrungs reserven mithin auf 7,51 Mrd.US$. Die 

Wahrungsreserven betrugen also weniger als die Halfte des 

Importwertes flir das Jahr 1980 (= 29,1 Mrd.Yuan; mit dem 

offiziellen Jahresend-Wechselkurs von 1 US$ = 0,653 Yuan 

umgerechnet sind das 19,002 Mrd.US$). Das erscheint niedrig, 

wenn man zusatzlich berucksichtigt, daB Gold eine Reserve 

darstellt, die klassischerweise nur in Notfallen 1iquidiert 

wird. Der letzte grbBere Goldverkauf durch die Bank of China 

fand Ende 1976 statt, als China nach dem Erdbeben von Tang- 

shan dringend Devisen zum Kauf von Hi 1fslieferungen benbtig- 

te.

Die Hbhe des Goldschatzes hat allgemein Oberraschung ausge- 

Idst. In Bankkreisen hatte man erwartet, daB die Reserven 

bei etwa 100 t lagen; Wirtschaftsfachleute in Hongkong wa- 

ren hingegen der Meinung, daB die Reserven hbher als die nun 

angegebene Menge seien (6). Mit einer jahrl ichen Produktion 

zwischen 50 bis 100 t steht China an vierter bis flinfter

Fortsetzung der Obersichten

(42) Zahl der Ausl andschinesen

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Einwanderer 

chinesischer Abstammung in den USA fast verdoppelt. Nach den 

von der US-Behbrde flir Volkszahlung verbffentl ichten Daten 

gab es 1970 nur 435.062 US-Chinesen, im letzten Jahr wurde 

ihre Zahl mit 806.027 festgestel 11. Damit stehen die chine

sischen Einwanderer in den USA unter alien asiatischen Mi n- 

derheiten, d.h. noch vor den Filipinos und den Japanern, auf 

dem ersten Platz. Doch wurden hier die Einwanderer chinesi- 

scher Abstammung aus anderen Staaten, vor alien aus Slidost- 

asien, mitgezahlt (ZYRB, 1.8.81).

In dem vom Informationsbliro in Taipei herausgegebenen "China 

Yearbook 1980" (S.364) wurde die Zahl der Auslandschinesen 

in aller Welt flir Ende 1979 mit i nsgesamt 24.472.917 angege- 

ben; von ihnen leben

90,92% (22.249.569) in Asien,

6,20% (1.516.631) auf dem amerikanischen Kontinent, 

2,14% (524.448) in Europa,

0,44%

0,30%

(108.471) in Ozeanien und

(73.798) in Afrika.

Allerdings zahl t man in Taiwan gewbhnlich die Einwohner 

Hongkongs und Macaos zu den Auslandschinesen.

-ni-

(43) 3.720 auslandische Studenten !■ Vorjahr

1980 haben sich 3.720 auslandische Studenten aus 50 Staaten 

an den Hochschulen Taiwans immatrikul ieren lassen, davon 

studierten 3.442 Geisteswissenschaften. Dies machte das Mi- 

nisterium fur Bildung und Erziehung in Taipei in einer Sta- 

tistik bekannt. Nach derselben Quelle hat das Ministerium im 

letzten Jahr 5.933 taiwanesischen Studenten eine Ausreisege- 

nehmigung flir Studienzwecke erteilt. Zu gleicher Zeit kamen 

640 taiwanesische Studenten zurlick, die im Ausl and studiert 

hatten. Von 1950 bis Ende 1980 gingen insgesamt 63.061 tai

wanesische Studenten zum Studium ins Ausland, vornehmlich in 

die USA. Studenten technischer Facher bildeten mit ei nem 

Anteil von liber 25% die grbBte Gruppe (ZYRB, 4.8.81).

-ni-
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Stelle in der Rangliste der goldproduzierenden Lander, doch 

betrachtl ich weiter unten in der Rangliste der goldbesi tzen- 

den Lander. Die Bundesrepublik Deutschland besitzt knapp das 

Zehnfache der chinesischen Goldreserven. GroBbri tannien, das 

an neunter Stelle in der Weitrangliste steht, besitzt immer- 

hin noch das Doppelte (7).

Als ein Mischkriterium fur die Fahigkeit eines Landes, Zah- 

lungen in Devisen zu tatigen und Gliter fur den Export zu 

erzeugen, wird das Verhaltnis der Ausl andsschul den zu den 

Wahrungsreserven angesehen. Die Netto-Ausl andsschul den sol- 

len bis Ende 1980 "schatzungsweise" 3,4 Mrd.US$ betragen 

haben (8). Ins Verhaltnis gesetzt zum Gesamtwert der Wah

rungsreserven Ende 1980 in Hbhe von 7,51 Mrd.US$ ergabe sich 

demnach ein Wert von ca. 45%. Dieser Wert unterschreitet den 

von der Weltbank fur die Entwicklungslander errechneten Wert 

fur das Jahr 1979 in Hbhe von 176,4% bei weitem (9).

Als grobes Kriterium fur die Verschuldungsfahigkeit wird 

auch oft die Zi nsendienstrate herangezogen - Zi ns- und Rlick- 

zahlungsverpfl ichtungen flir langfristige Schulden dividiert 

durch das Exportvol umen an Glitern und Di enstl ei stungen. Flir 

1980 soli die Summe der Zinsen und rlickzahl baren Auslands- 

kredite 2,17 Mrd.Yuan betragen haben (10). Ins Verhaltnis 

gesetzt zu einem Exportvol umen von 27,2 Mrd.Yuan ergabe sich 

eine Zinsendienstrate von etwa 8%. Auch diese Rate bleibt 

unter dem von der Weltbank berechneten Wert flir die Entwick

lungslander von 12,6% flir 1979 (11 ).

Die genannten Indikatoren sagen indes - sieht man einmal ab 

von der Zuverlassigkeit der zugrunde gelegten statistischen 

Werte - nur wenig aus liber die absolute Hbhe der Kredite, 

die das Ausland zu geben bereit ist. Die Verschuldungskapa- 

zitat eines Landes wird eher von einem mixtum compositum aus 

politischen und wirtschaftlichen Oberlegungen bestimmt, zu 

denen ganz entscheidend auch Vertrauenselemente gehbren. 

Solange man liberzeugt ist, daB die Schulden bedient werden 

kbnnen und die politische Flihrung auch langfristig in der 

Lage ist, die Einhaltung der i nternational en Usancen zu ga- 

rantieren, wi rd man Kredite geben.

Einlagen- und Kreditpol itik

Unklar bleibt, was unter den von Li Baohua genannten "gesam- 

ten Spareinlagen in Stadt und Land" gemeint sein soli, die 

Ende 1980 etwa 40 Mrd.Yuan betragen haben sollen Oder 24% 

aller Geldeinlagen (12). Die beiden Posten "Spareinlagen von 

Stadten und Marktflecken" und "Einlagen vom Lande" betragen 

bereits mehr als 50 Mrd.Yuan. Mbglicherweise handelt es sich 

bei den zuerst genannten 40 Mrd.Yuan urn die Einlagen der 

Private n.

Die gesamten Bankkredite wuchsen 1980 im Vergleich zum Vor

jahr urn 18,4%. In Obereinklang mit der Readjustierungspol i- 

tik stiegen die der staatlichen Leicht- und Textilindustrie 

als Kredite zur Verfligung gestel 1 ten Mittel urn 33,5% und 

libertrafen damit erheblich die Steigerungsrate der an die 

Schwerindustrie vergebenen Kredite (13). Einen deutlichen 

Ausdruck des Modern!sierungsprogramms bedeuten auch jene 

5,55 Mrd.Yuan, die den Unternehmen 1980 als kurz- und mi t- 

telfristige Kredite zum Kauf neuer und zur Erneuerung alter 

Anlagen zur Verfligung gestellt wurden; im Vorjahr betrug 

dieser Posten nur 0,792 Mrd.Yuan. Auch diese Mittel sollten 

vorwiegend der Leicht- und Text! 1 industrie zugute kommen, urn 

die Konsumgliterproduktion zu erhbhen, die wi rtschaftl iche 

Effizienz zu verbessern sowie das Deviseneinkommen ansteigen 

zu lassen.

Die im Staatshaushal t ausgewiesenen Mi ttel flir Investi tionen 

sanken von 39,5 Mrd.Yuan im Jahre 1978 auf 28,1 Mrd.Yuan im 

Jahre 1980 (das waren immer noch ca. 4 Mrd.Yuan mehr als der 

Budgetansatz) (14). Doch die tatsachlichen Ausgaben fur die 

Investi tionen stiegen wahrend der genannten Periode von 

47,3 Mrd. auf 53,9 Mrd.Yuan. Die Halfte der gesamten Inve

sti tionsausgaben stammte also aus Mittel n auBerhalb des 

Staatshaushal tes. Die wichtigsten Quellen flir diese Mi ttel 

waren die Zuweisungen lokaler Regierungen und Bankkredite.

Die Zuweisung von I nvesti ti tonsmi ttel n als Kredite kann eine 

wirksame Steigerung der wi rtschaftl ichen Effizienz bedeuten, 

denn da die Betriebe gezwungen si nd, die Mittel nach festen 

Ti 1 gungspl anen zurlickzuzahl en, mlissen sie eine stringente 

Wi rtschaftl ichkei tsrechnung durchflihren. Andererseits bedeu- 

tet die Kredi tfi nanzierung fur die Flihrung, das Bankensystem 

wirksamer zu gestalten, urn die Kontrolle liber die Investi- 

tionen nicht zu verlieren.

Im Zuge der schon verwirkl ichten Oder angestrebten Dezentra- 

lisierung wirtschaftl icher Entscheidungsbefugnisse erhalten 

die lokalen Regierungen eine grbBere Autonomie. Damit wach- 

sen flir die Zentrale die Schwierigkeiten, die geamten Inve- 

stitionen in bezug auf Quantitat und Allokation zu steuern. 

Wlirde das Schwergewicht der Mi ttelzuweisung auf die Banken 

verlagert, so ware es flir die Zentrale - ein funktionieren- 

des Bankensystem vorausgesetzt - wesentlich leichter, die 

Investi tionstatigkei t in der gesamtwi rtschaftl ich gewlinsch- 

ten Richtung zu beeinflussen.

Geldmenge

Ende 1980 betrug nach der Finanzstatistik die in Umlauf be- 

findliche Geldmenge 34,2 Mrd.Yuan; das waren 29,3% mehr als 

im Vorjahr. Die Geldmenge stieg mehr als das Produktionsvo- 

lumen - vor allem an Konsumglitern -, wodurch auch in China 

eine i nfl atori sche Llicke grbBeren Ausmafies entstand, die im 

Unterschied zu frliher nun auch offiziell bestatigt wurde. 

Eine wichtige I nfl ationsursache besteht darin, daB das Fi- 

nanzministerium sich zur Deckung des Defizits im Staatshaus

hal t (1980 12,1 Mrd.Yuan) von der Volksbank 8 Mrd.Yuan 

(1979: 9,023 Mrd.Yuan) lieh. Die Volksbank war dadurch ih- 

rerseits gezwungen, Banknoten in Hbhe von 7,6 Mrd.Yuan zu 

drucken (15).

Im Januar dieses Jahres beschlofi der Staatsrat, durch Rlick- 

nahme von Geldern aus der Zirkulation und durch Einschran- 

kung der Banknotenemission die zu groBe Geldmenge zu redu- 

zieren (16). Inzwischen teilte die Volksbank mit, daB in der 

ersten Halfte dieses Jahres 3,98 Mrd.Yuan aus der Zirkula- 

tionssphare genommen worden seien (das si nd 1,5 Mrd.Yuan 

mehr als in derselben Periode des Vorjahres) (17). Dies wur

de nach den Angaben der Bank durch die erhbhte Produktion 

von Konsumglitern. durch eine Ausweitung der angebotenen 

Dienstleistungen sowie die Verringerung der Lagerbestande 

mbglich. So betrug der Umsatz der am meisten nachgefragten 

Gliter - Fahrrader, Nahmaschinen, Fernsehapparate, Mbbel, 

Bier, Wollstoffe, Baumaterial und Chemiedlinger - zwischen 

Januar und Mai dieses Jahres 94,4 Mrd.Yuan, was einer Stei

gerung um 9,1% gegeniiber der Vergleichsperiode des Vorjahres 

entspricht. Der Umsatz des Dienstleistungsgewerbes in dem 

genannten Zeitraum stieg um 13%, und die Spareinlagen stie

gen um 17,12% (18).

Nach einem Regierungsbeschl uB vom 16.Januar 1981 wurde eine 

Staatsanleihe von 4-5 Mrd.Yuan aufgelegt (19). Die Bondswer- 

te betragen 10, 50, 100, 500, 1.000, 10.000, 100.000 und
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1 Mio Yuan und werden mit 4% p.a. verzinst. Die Rlickzahlung 

wind in jahrl ichen Raten zu je 20% des Anleihebetrages ab 

dem 6.Jahn nach Ausgabe erfolgen und soil bis zum Jahre 1990 

abgeschlossen sein. Mit einer solchen MaBnahme, die auch in 

den 1950er Jahren zur Abschbpfung von liberschlissi gen Mi ttel n 

und zur Ansammlung von Aufbaufonds eingesetzt wurde, sollen 

Geldmittel aus der Zi rkul ationssphare abgezogen werden. Die 

genannte Summe entspricht etwa dem Betrag an Zahlungsmit- 

tel n, der im Jahre 1980 liber den Plan hi naus ausgegeben wor- 

den war.

Die festgesetzten Quoten fur einzelne Provinzen sprechen 

eindeutig dafiir, daB vor allem Zahlungsmittel dort abge- 

schbpft werden sollen, wo sie reichlich vorhanden si nd. So 

hatten Shanghai 340 Mio.Yuan und die Provinz Henan 

130 Mio.Yuan zu zeichnen (20). Shanghai und Henan liber- 

schritten - neben Beijing und Tibet - bereits Ende Mai die

ses Jahres die festgesetzten Quoten urn 20% (21). Ende Juni 

betrug der Wert der gezeichneten Anleihen bereits 

4,665 Mrd.Yuan - das libertraf die vom Staatsrat festgesetzte 

Summe urn 16,6% (22).

Inflation

In welchem AusmaB durch die Geldmengenkontrol1e die Infla

tion reduziert werden konnte, bleibt vorerst mangels verlaB- 

licher Zahlen Spekulation. Dennoch kbnnen einige Oberlegun- 

gen zumindest hi nsichtl ich der Dimensionen aufgestellt wer

den. Nach weitgehender Obereinkunft wird Inflation heute als 

ProzeB eines dauerhaften Preisniveauanstiegs definiert, der 

an den Anderungsraten al s geeignet angesehener Preisniveau- 

indices gemessen wind (23). Danach fallen einmalige Stei- 

gerungen ebensowenig wie Einzel preiserhbhungen unter den 

Infl ationsbegriff, weil sie das Dauerhaftigkeits- bzw. das 

Niveaukriterium nicht erflillen. Inflationen werden in Phasen 

unterteilt, die danach voneinander abgegrenzt werden, ob die 

Anderungsrate des ausgewahlten Preisniveaui ndikators im 

Zeitablauf steigt, konstant bleibt Oder sinkt. Dementspre- 

chend unterscheidet man akzelerierte, stabilisierte Oder 

dezelerierte Inflation.

In einer geplanten Wirtschaft gibt es im wesentlichen die 

folgenden Mbgl ichkei ten, das AusmaB der wirklichen Inflation 

zu verschl eiern. Zum einen werden Preissteigerungen bei je- 

nen Glitern zugelassen, die nicht im offiziellen Preisindex 

erfaBt sind. In diesem Fall existiert Preisinfl ation, die 

aber statistisch nicht ausgewiesen, sondern versteckt wird 

("versteckte Inflation"). Zum anderen werden Preiserhbhungen 

durch administrative MaBnahmen verhindert und I nfl ationsim- 

pul se damit zurlickgestaut ("zurlickgestaute Inflation"). Hi n- 

zu kommt die Mbglichkeit, durch Qualitatsverschlechterungen 

die Inflation zu verschleiern.

Offiziell wurde in China fur das Jahr 1980 gegenliber dem 

Vorjahr ein Anstieg der "durchschni ttl ichen Ei nzel handel- 

preise" urn 6% zugegeben, flir "Zusatznahrungsmi ttel" sogar 

ein Anstieg urn 13,8% (24). Fur beide der genannten Indices 

sind weder die Zusammensetzung nach einzelnen Glitern noch 

das Wagungsschema (Mengengerust) bekannt. Entsprechen die 

verwendeten Mengengerliste nicht den tatsachl ichen Ver- 

brauchsgewohnheiten der Bevblkerung, so vermitteln die Stei- 

gerungen des Ei nzel handel sprei si ndexes einen falschen Ein- 

druck vom tatsachl ichen AusmaB der Inflation. Auch den Sta- 

tistikern in westlichen Landern wi rd immer wieder vorgewor- 

fen, durch Manipulation am Mengengerliste (Nichtbeachtung der 

aufgrund soziologischer Untersuchungen festgestel 1 ten Ver- 

brauchsgewohnheiten, die sich im Zeitablauf verandern) ein 

verfalschtes Bild zu liefern. Der Index der "Zusatznahrungs

mi ttel" scheint dem wirklichen AusmaB der Inflation naherzu- 

kommen, denn diese Nahrungsmittel werden teilweise auf Mark- 

ten mit freier Preisbildung gehandelt, auf denen sich markt- 

gesetzliche Anderungen niederschl agen.

Wenn man die Mbglichkeiten in einem planwirtschaftlichen 

System berlicksichtigt, den Preisniveauanstieg admi nistrativ 

zu verhindern, was sich in einer Reduzierung der Mbgl ichkei- 

ten ausdnickt, den mit nominellen Zahlungsmittel n erworbenen 

Anspruch auf Realgliter durchzusetzen, so versagt das Preis- 

niveaukonzept der Infl ationsmessung. Ein alternatives, auf 

der Quanti tatstheorie des Gel des beruhendes MeBkonzept ver- 

spricht hier bessere Ergebnisse. Wird unter Inflation ein 

ProzeB der Aufblahung gesamtwirtschaftl icher Nominalwerte 

verstanden, so liegt Inflation dann vor, wenn langerfristig 

die Anderungsrate der nominalen Geldmenge uber der Ande

rungsrate des realen Sozialproduktes Oder National einkommens 

liegt (25). Nimmt man die Wachstumsrate des Kassenhaltungs- 

koeffizienten als 0 an, so laBt sich eine "reine" Preisin- 

flation als Differenz zwischen den Wachstumsraten der nomi

nalen Geldmenge und des realen Sozial produktes berechnen. In 

konstanten Preisen von 1970 gerechnet stieg das Nationalein- 

kommen 1980 gegenliber dem Vorjahr urn 6,9%, die Geldmenge 

stieg jedoch in der gleichen Periode urn 29,3%. Demnach hatte 

die Infl ationsrate bei 22,4% gelegen.

Eine Variante des quantitatsorientierten MeBkonzeptes be- 

steht darin, die Wachstumsrate der Geldmenge ins Verhaltnis 

zum Wachstum des Bruttoproduktionswertes von Leichtindustrie 

und Landwirtschaft zu setzen, da letzterer in starkerem MaBe 

die wirkliche Versorgungssituation der Bevblkerung mit Kon- 

sumglitern reprasenti ert. Im Verhaltnis zum Vorjahr stieg der 

Bruttoproduktionswert von Landwirtschaft und Leichtindustrie 

1980 urn 11,4% (26). Die Inflationsrate hatte demnach 1980 

18,9% betragen. Erst wenn eine Zeitreihe uber die Geldmenge 

vorliegt, lieBen sich Angaben nicht nur uber das AusmaB der 

Inflation, sondern auch liber den vorliegenden I nfl ationsty- 

pus nach dem Dauerhaftigkeitskriterium im Sinne der oben 

zuerst zitierten Definition machen.

Insgesamt laBt sich feststellen, daB die chinesische Fiihrung 

ernsthaft bemliht ist, die Inflation unter Kontrolle zu be- 

kommen. Dafiir sprechen mehrere Griinde. Zum einen sind die 

verheerenden Wirkungen der Hyper-Inflation, die vor Grlindung 

der Volksrepublik herrschte, noch im Gedachtnis. Die neue 

Fiihrung betrachtete es damals als eine ihrer vordri ngl ich- 

sten Aufgaben, ein stabiles Preisgefiige zu schaffen, was in 

relativ kurzer Zeit gelang. Danach wurde immer wieder das 

Fehlen der Inflation in China als eine wesentliche Errungen- 

schaft des Sozialismus gepriesen. Preisstabil itat war auch 

nbtig, urn unerwunschte Vertei 1 ungseffekte zu verhindern. Zum 

anderen soil die angekiindigte Verbesserung des Lebensstan- 

dards nicht wieder durch inflationare Erschei nungen zunichte 

gemacht werden. Dadurch konnte namlich das Vertrauen in die 

Fiihrung schnell schwi nden. Die Ereignisse in Polen, die 

nicht unwesentlich durch enorm gestiegene Fleischpreise aus- 

gelbst wurden, sind genau beobachtet worden, und die chine

sische Fiihrung scheint sich gewisser Ahnl ichkeiten der Si

tuation in beiden Landern durchaus bewuBt zu sein.

Wechselkurs des Yuan

I nformationen liber die Wechsel kurspol i tik sind vor allem flir 

jene Handel spartner Chinas wichtig, die ihre Vertrage in 

Yuan abschlieBen. Zwar sichert man sich im AuBenhandel bei 

grbBeren Kontrakten durch Devisentermi ngeschaf te vor Kurs-
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label 1e 1:

Offizielle Einzel handel spreise 1980 

(Prozentuale Veranderungen gegenliber 1979)

Insgesamt ("durchschnittl iche Einzelhandelspreise") 6,0

Stadt 8,1

Land 4,1

Konsumgliter 7,1

darunter:

Nahrungsmittel 10,5

"Zusatznahrungsmittel" 13,8

Kleidung 0,0

"taglicher Bedarf" 1,2

"Gliter fur kulturelle und Erholungsaktivitaten" 0,7

Arzneimittel 0,9

Brennstoff 0,7

Landwirtschaftl iche Maschinen 1,0

Quel 1e: Nach einer Tabelle bei Martin Weil, a.a.0., S.19.

schwankungen, doch ist dies stets mit Kosten verbunden. Sol- 

che Kosten kbnnen zumindest teilweise reduziert werden, wenn 

die Wechselkurspolitik eines Landes auch langerfristig kal- 

kul ierbar ist.

Die nun gemachten Aussagen zur Technik der Festsetzung der 

Wechselkurse bleiben hbchst vage. Nach Li Baohua werden 

einige wichtige konvertierbare Wahrungen ausgewahlt, und je 

nach ihrer "Wichtigkeit flir den i nternational en Wirtschafts- 

verkehr Chinas und ihren Entwickl ungstendenzen" werden die 

Wechselkurse entsprechend festgelegt (27). Verschiedentlich 

ist versucht worden, unterschiedlich formulierte Hypothesen 

zu testen, nach denen Chinas Wahrung in einem festen Ver

bal tnis zu einem ganz bestimmten "Korb" von Wahrungen Oder 

zum Goldpreis stiinde (28). Al 1 e diese Tests haben bislang 

keine irgendwie geartete Relation in signifikanter Weise 

nachweisen kbnnen. Auch die Hypothese, daB aus Prestigegriin- 

den eine Paritat des Yuan zu der jeweils starksten Wahrung 

angestrebt werde, muB fal 1 engelassen werden.

Aus einem Vergleich der Anderungsraten des amtlichen Yuan- 

Mi ttelkurses flir die Wahrungen der acht wichtigsten Handel s- 

partner Chinas (vgl. Tabelle 2) kann der folgende SchluB 

gezogen werden: MaBgebend flir die Festsetzung der Wechsel

kurse ist die Starke des Aufienwertes der jeweiligen Wahrun

gen. Dies wi rd besonders deutlich am Beispiel derjenigen 

Lander, die eine betont monetarist!sche Wirtschaftspolitik 

betreiben. Das bedeutet in erster Linie die Bekampfung der 

Inflation durch eine Hochzi nspol itik, was zur Folge hat, daB 

die Wahrungen bei den i nternational en Fi nanzanl egern gefragt 

si nd und entsprechend stark bewertet werden. So wurden durch 

die Veranderung des Yuan-Kurses gegenliber dem US$, dem kana- 

dischen $ und dem britischen Pfund Abwertungseffekte er- 

reicht. Gegenliber dem Stand vom 12. 12. 1979 betrug diese Ab- 

wertung beispielsweise beim US$ am 16.7.1981 7,46%. Bis zur 

Mitte dieses Jahres betrug der durchschnittliche Abwertungs- 

satz gegenliber dem britischen Pfund 14%; im Jul i fiel die 

Marge auf 2,6%.

Flir die DM bedeutete die chinesische Wechsel kurspol i ti k wah- 

rend des Jahres 1979 und in den ersten drei Quartalen des 

Jahres 1980 vergleichsweise geringe Veranderungen nach unten 

und oben. Seit dem letzten Quartal 1980 wurde der Yuan je- 

doch gegenliber der DM aufgrund ihrer Schwache recht dra- 

stisch aufgewertet. Am 16.7.1981 erreichte der Aufwertungs- 

satz im Vergleich zu dem hier zugrundegelegten Basiszeit- 

punkt 12.12.1978 einen Wert von 15,21%.

Tabelle 2:

Volksrepublik China: Wahrungseinheiten pro Yuan 

(Prozentuale Veranderungen gegenliber dem 12.12. 1978)

Yen H<$ US$ DM can.$ brit.Pf.

ital.

fr.Fr. Lira

1979

16.1. - 2,13 - 1,98 - 2,68 1,54 -3,24 0 -1,40 -2,32

17.2. - 3,63 - 2,97 - 2,50 -0,49 -4,13 -1,00 -0,57 -2,32

14.3. - 8,52 - 3,64 - 3,18 -0,49 -2,69 0,55 -0,57 -4,33

14.4. -10,40 - 8,10 - 2,41 -0,49 -0,04 3,62 -0,57 -3,56

12.5. -10,43 - 8,47 - 2,32 -0,49 -1,09 1,59 -0,57 -3,56

16.6. -12,10 - 9,11 - 2,90 -1,94 -1,83 3,43 -0,57 -4,48

11.7. -13,42 -10,83 - 4,93 -0,97 -3,37 7,73 -2,48 -3,85

11.8. -13,42 -12,96 - 5,02 0,02 -4,40 9,37 -1,51 -2,94

15.9. -16,70 -11,94 - 5,40 0,02 -4,40 4,38 -2,46 -2,94

17.10. -20,51 -11,21 - 6,16 -0,26 -5,60 2,50 -2,13 -4,90

17.11. -25,00 -11,21 - 6,26 0,91 -6,86 2,67 -1,46 -4,90

15.12. -25,24 -11,21 - 7,49 2,80 -6,33 3,53 -0,32 -4,90

1980

16.1. -24,80 -11,21 - 7,95 3,02 -7,52 6,40 -0,32 - 3,97

09.2. -24,97 -10,34 - 7,95 1,46 -6,97 6,40 -0,32 - 3,97

18.3. -23,52 -11,42 - 3,62 0,42 -4,49 8,00 -2,46 - 7,42

12.4. -25,57 -10,54 - 4,80 -3,28 -5,10 6,77 -3,70 - 8,97

13.5. -20,15 -10,54 - 8,29 -2,01 -8,30 6,77 -3,70 - 8,97

14.6. -17,99 -12,58 -10,47 -2,01 -7,37 6,81 -3,70 - 8,97

08.7. -19,44 -12,58 -10,91 -2,01 -8,23 7,34 -3,70 -10,82

13.8. -19,99 -13,45 - 9,67 -2,80 -9,05 8,56 -3,70 -10,15

17.9. -16,14 -13,45 -10,03 -2,80 -8,86 9,97 -4,72 -11,03

16.10. -14,27 -14,02 - 9,31 -4,72 -8,86 11,34 -4,72 -11,96

18.11. -12,32 -13,19 - 6,20 -5,86 -6,99 14,62 -7,58 -14,23

17.12. -10,44 -12,32 - 3,85 -8,35 -6,78 12,95 -9,71 -15,31

1981

13.1. -8,30 -13,22 -5,19 -8,17 -6,78 15,64 - 9,53 -15,26

18.2. -4,13 -11,47 0,02 -11,70 -2,25 15,44 -13,46 -19,23

13.3. -4,63 -11,47 0,69 - 8,65 -2,00 13,86 -11,60 -18,25

16.4. -6,42 -10,43 3,09 - 9,04 1,36 13,60 -12,25 -20,10

14.5. -4,70 - 9,00 6,53 -11,25 4,36 13,60 -15,00 -22,16

13.6. -3,81 - 7,34 8,77 -13,17 5,78 8,06 -15,84 -23,92

Chinas Fi nanzs tati s ti ken flir 1980

Kreditbilanz (inMrd.Yuan)

Ende 1979 Ende 1980

Gesamte Geldeinlagen 134,004 165,864

Unternehmen 46,891 57,309

Schatzkammer 14,868 16,202

I nvestbaufonds 13,130 17,175

Regierungsabteil ungen und 

Massenorgani sationen 18,488 22,945

Spareinlagen von Stadten 

und Marktflecken 20,256 28,249

Ei nl agen vom Lande 20,371 23,984

fr.Fr


CHINA aktuell -506- August 1981

Renfni nbi-Weehsei kurs

flir US-Dol 1 ar im

Jahresdurchschnitt 1,5549 Yuan 1,4984 Yuan

Gold- und Devi senreserven:

Devi senreserven

(in Mrd.US-Dollar) 2,154 2,262

Gol dreserven

(in 10.000 Unzen) 1,280 1,280

Quelle: BRu, Nr.29, 21.7.1981, S.22 f.

Fortsetzung "Einlagen und Kredite...

Geschaftsverkehr mit inter- 

nationalen Fi nanzi nstitutionen 3,427

Zi rkul ierende Geldmittel 26,771 34,620

Bankeigene Geldmittel 42,788 47,733

Bankgewi nn 4,945 2,719

Anderes 7,752 8,063

Gesamte Geldmittel 216,260 262,426

Gesamte Kredite 203,900 241,430

Industrielle Produktions- 

unternehmen

Industrielle Versorgungs- 

und Absatzunternehmen und

36,309 43,158

Material 1ieferungsabteil ungen 24,212 23,603

Handel

Mittel- und kurzfristige

Kredite fur Kauf neuer und

123,225 143,702

Erneuerung alter Anlagen

Kredite fur kollektive Industrie- 

und Handel sbetriebe und

Einzelwirtschaft in Stadten und

0,792 5,550

Marktfl ecken 5,751 7,829

Sofortzahlungen 0,698 0,788

Staatsfarmen

Kommunen und Produktions-

0,686 0,940

brigaden 12,290 15,860

Goldei nkauf 1,216 1,216

Devi senei nkauf 2,058 -0,847

Bi 1anz mi t dem IWF 3,604

Kredite fur das Finanzministerium 9,023 17,023

Gesamte Geldmittel 216,260 262,426

Einlagen und Kredite der Kreditgenossenschaften 

auf dea Lande (in Mrd.Yuan)

Ende 1979 Ende 1980

Gesamte Ei nlagen 21,588 27,234

Kommunen und Produktionsbrigaden 9,833 10,548

Unternehmen der Kommunen und

Produktionsbrigaden 2,193 2,947

Ei nzelne Bauern 7,843 11,703

Andere Ei nl agen 1,719 2,036

Gesamte Kredite 4,754 8,164

Landwirtschaftsproduktion der

Kommunen und Produktions

brigaden 2,254 3,454

Unternehmen der Kommunen und

Produktionsbrigaden 1,415 3,111

Einzelne Bauern 1,085 1,599

Wechselkurs, Gold- und Devisenreserven

1979 1980

Renmi nbi-Wechselkurs

fur Sonderziehungsrechte

(Jahresendrate) 1,9710 Yuan 1,9517 Yuan

Re mi nbi-Wechsel kurs 

fli r US-Dol 1 ar 

(Jahresendrate) 1,4962 Yuan 1,5303 Yuan
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