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Xue Muqiaos Buch uber die “Sozialistische Wirtschaft Chinas"

- Ein Basistext aus de« Kreis der Wirtschaftsreforwer -

Erhard Louven

1. Ei nl ei tung

Im Dezember 1979 erschien unter dem Titel "Zhongguo Shehui 

Zhuyi Jingji Wenti Yanjiu" (Forschungen zu Problemen der 

sozialistischen Wirtschaft Chinas) ein Buch des Reformbkono- 

men Xue Muqiao, das seit wenigen Monaten auch unter dem Ti

tel "China's Socialist Economy" in engl icher Sprache vor- 

liegt (1). Das Buch kann al s Basistext der Wirtschaftsrefor- 

mer urn Deng Xiaoping verstanden werden. Es beleuchtet in 

beispielhafter Weise Fehler und Versaumnisse der Vergangen- 

heit, behandelt die in der jetzigen Obergangsphase anzufas- 

senden Probleme und gibt - wenn auch nur vage und sparliche 

- Ausblicke auf bessere Zeiten, die jedoch erst im Stadium 

des vollendeten Kommunismus und nach mit wissenschaftlicher 

Prazision durchgeflihrten Reformer und harter Arbeit kommen 

werden.

Die Diskrepanz zwischen der teilweise klimmerl ichen Gegenwart 

und einer besseren Zukunft ist riesig. Xues Bestandsaufnahme 

ist niederschmetternd fur ein sozialistisches System. Er 

stellt fest, daB 80% der Arbei tskrafte in der Landwi rtschaft 

beschaftigt si nd. "Doch manche Getreidebauern si nd unterer- 

nahrt, manche Schwei nezlichter essen selten Fleisch" (S.ll). 

Die Lebensbedingungen in China haben sich nicht angeglichen. 

"Ober die Jahre haben sich die Disparitaten im Lebensstan- 

dard zwischen den einzelnen landlichen Gebieten nicht ver- 

ringert, sondern vergrbBert" (S.94). Auch der Unterschied 

zwischen China und den kapitai istischen Landern ist geblie- 

ben. "In Wi ssenschaft, Technologie und Industrie sind wi r 20 

Jahre hinter den entwickelten kapitaiistischen Landern zu- 

rtick; in der Landwi rtschaf t sind es 40 oder 50 Jahre" 

(S.235). Die Auswirkungen ei nes solchen Rlickstandes blieben 

denn auch nicht aus. "Zwischen 1957 und 1977 blieb der Le- 

bensstandard fast gleich. Der Durchschnittslohn wurde nicht 

erhbht, die Getreideration flir die Bauern stieg nicht an, 

und fast jeder dritte Bauer (270 Millionen Menschen, E.L.) 

hatte ein hartes Leben" (S.176).

Die Grunde flir die unbefriedigenden Zustande sind vielfal- 

tig. "Im Jahre 1976 arbeiteten 37% der staatlichen Indu- 

striebetriebe mit Verlust, der sich insgesamt auf mehr als 

sieben Milliarden Yuan belief" (S.198). Nach einer zweijah- 

rigen Umgestaltungsphase habe sich die Situation gebessert, 

doch sei sie immer noch weit von einer Lbsung entfernt 

(S.198). Ein akuter Mangel an manchen Produkten ging einher 

mit groBen Lagerbesta nden, die in den Lagerhausern verrotte- 

ten. "Im Jahre 1978 wurden 8 Mio.t Walzstahl importiert, 

wahrend sich 15 Mio.t aus einheimichen Fabriken... in den 

Lagerhausern aufturmten. In der ersten Halfte des Jahres 

1979 nahmen die Bestande weiter zu" (S.198 f.). Abstrakt und 

im Lehrbuchstil spricht Xue die Wirkungen eines Defizits bei 

den Staatseinnahmen und -ausgaben an - das ja tatsachlich 

existierte und existiert (1979 beispielsweise erreichte das 

Defizit die Rekordhbhe von 17,06 Mrd.Yuan (2)). "Im Faile 

eines Finanzdefizits pflegt zum Ausgleich die in Umlauf be- 

findliche Geldmenge erhbht zu werden, doch die zusatzliche 

Geldmenge pflegt nicht durch materielle GLiter gedeckt zu 

sein und kann deshalb mit einem 'ungedeckten Scheck' vergli- 

chen werden. Falls die Summe flir Investitionen benutzt wind, 

werden die Projekte aus Mangel an Ausrlistungen und Material 

verzbgert. Falls die Summe flir Lbhne ausgegeben wird, ergibt 

sich eine Angebotsllicke, und die Lohnempfanger kbnnten ihr 

Geld nicht flir die gewlinschten Di nge ausgeben. Eine solche 

erhbhte Lohnzahlung wurde nur zu langen Schlangen flihren 

Oder zu einer sturmischen Nachfrage nach Glitern" (S.191). 

Oder - so muB man hinzufligen - zur Inflation.

Teilweise liest sich das Buch Xues wie eine Wiederholung der 

Di skussionen, die in den spaten 1950er und den frlihen 1960er 

Jahren in China geflihrt wurden. Das "Wertgesetz", die "Wa- 

renproduktion", das "Gesetz der planmaBigen proportional en 

Entwicklung", die "Eigentumsformen" werden diskutiert. Xue 

bleibt jedoch nicht - wie es frliher bei anderen allzu haufig 

der Fall war - bei abstrakten Erbrterungen stehen. Die Pro

bl erne werden mit Nlichternheit auf ihren harten Kern redu- 

ziert und in ihrer ganzen Komplexitat analysiert. Einschnei- 

dende Forderungen zur Reform der MiBstande werden erhoben. 

Wer ist nun der Mann, der eine solche Arbeit geleistet hat? 

Kann sein Buch die gegenwartigen Reformbemuhungen hinrei- 

chend erklaren? Welche Zukunftsperspektiven kbnnen flir Chi

nas Wirtschaft und Gesellschaft abgeleitet werden?

2. Zur Biographie Xue Muqiaos

Xue Muqiao wurde im Jahre 1904 geboren (3). Schon frlih muBte 

er wegen Armut die Schule verlassen, studierte jedoch aus 

eigenem Antrieb weiter. Im Jahre 1927 wurde er als einer der 

Flihrer der Arbeiterbewegung in Hangzhou, der Hauptstadt der 

Provinz Zhejiang, von der Kuomintang gefangengenommen. Im 

Gefangnis widmete er sich dem Studium der politischen Okono- 

mie und anderer sozialwissenschaftl icher Themen. 1931 betei- 

ligte er sich an einer Untersuchung liber die landliche Wirt

schaft, die vom Institut der Sozialwissenschaften (zur Aca

demia Sinica gehbrend) gefbrdert wurde. Zwischen 1933 und 

1934 lehrte er Agrar- und Politokonomie am Lehrerseminar der 

Provinz Guangxi. Zusammen mit Chen Hangsheng, Qian Junrui, 

Jiang Junchen und anderen grlindete er 1934 die Gesellschaft 

zum Studium der landlichen Wirtschaft und wurde Herausgeber 

der Monatszeitschrift "Das landliche China". Von 1938 bis

1942 war Xue Leiter der Ausbildungsabteilung der Zentralchi- 

nesischen Anti japanischen Militar- und Pol i takademi e und 

lehrte an dieser Akademie wie auch an der Zentralchinesi- 

schen Hbheren Parteischule politische Okonomie. Zwischen

1943 und 1947 fungierte er-als General sekretar der Provinz - 

regierung in dem antijapanischen Basisgebiet von Shandong; 

dort war er verantwortl ich flir wi rtschaftl iche Fragen.

Nach Grlindung der Volksrepubl ik China wurde Xue im Oktober 

1949 zum Mitglied des Finanz- und Wirtschaftskomitees und 

zum Direktor des Zentralen Kontrol 1 bliros flir Privatunterneh- 

men im Verwaltungsrat der Regierung ernannt; im Dezember 

desselben Jahres erfolgte die Ernennung zum Generalsekretar 

des Finanz- und Wirtschaftskomitees (diesen Posten hatte er
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bis August 1952 inne). Gleichzeitig war er zu diesem Zeit- 

punkt auch Direktor des Finanz- und Wirtschaftskomitees des 

Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas - ein Amt, 

das er wahrscheinlich bis 1958 innehatte. Im Mai 1952 er- 

folgte die Ernennung zum Mitglied des Rates zur Fbrderung 

des Weithandels. Im Mai 1952 wurde Xue dann zum Direktor des 

dem Staatsrat unterstehenden Staatlichen Amtes fur Statistik 

ernannt, ein Amt, das er bis September 1959 innehatte. Im 

November 1952 wurde er auch Mitglied der staatlichen Pla- 

nungskommi ssion.

Xues weitere Karriere bis zur Kulturrevolution liest sich 

wie die eines Wi ssenschaf tl ers und Politikers, der in beiden 

Bereichen gleich erfolgreich ist. So wird er im September 

1954 als Vertreter der Provinz Jiangsu zum l.Nationalen 

VolkskongreB entsandt (in den Jahren 1958 und 1964 wi rd er 

wiedergewahl t und zu den 2. und 3.Volkskongressen entsandt). 

Im Oktober 1954 erfolgt die Ernennung zum stel1vertretenden 

Vorsitzenden der Pl anungskommission_- dieses Amt hat er bis 

September 1959 inne. Im Jahre 1955 wird er zum Mitglied der 

Abteilung fur Philosophie und Sozialwissenschaften der Aka- 

demie der Wissenschaften ernannt. 1956 wird er auch stell- 

vertretender General sekretar der Staatlichen Wissenschaftli- 

chen Planungskommission (bis Juni 1957). Zu Beginn des dar- 

auffolgenden Jahres 1957 ist er Vorsitzender des Herausge- 

berausschusses der Zeitschrift "Jihua Jingji" (Wirtschafts- 

planung). Um diese Zeit ist er auch Professor fur Politbko- 

nomie an der Abteilung flir Wi rtschaftswissenschaften der 

Beijinger Volksuniversitat. Im Oktober 1958 ist er stellver- 

tretender Vorsitzender der Staatlichen Wirtschaftskommis- 

sion; dieses Amt hat er bis Dezember 1960 inne. Von Septem

ber 1963 an ist er Vorsitzender der Staatlichen Kommission 

flir Preiskontrol 1 e. Diese Funktion hat er bis zur Kulturre- 

volution inne, von der er wie andere Experten hart getroffen 

wird. Im Februar 1967 wi rd er als "konterrevol utionarer Re

visionist" gebrandmarkt und "gesaubert". Fur lange Zeit hbrt 

man nichts mehr von ihm.

Im September 1975 erscheint er zum ersten Mai nach der Kul- 

turrevolution wieder in der Offentlichkeit. Im Marz 1979 ist 

er Berater der Staatlichen Pl anungskommission und Direktor 

des Wirtschaftswissenschaftl ichen Instituts dieser Kommis- 

sion. Im Dezember 1979 wird Xue schlieBlich auch zum Prasi- 

denten der Statistischen Gesellschaft ernannt.

3. Xues bisheriges Werk, eingeordnet in E ntwickl ungsl i nien 

der chinesischen Wirtschaftspolitik und Wirtschafts

wi ssenschaf t

Neben Werken liber die Landwi rtschaft und die landliche Wi rt- 

schaft Chinas verfaBte Xue unter dem Titel "Sixiang Fangfa 

Yu Xuexi Fangfa" (Denk- und Lermethoden) ei n Methodeni ehr- 

buch, das 1952 in Beijing herauskam. Zu diesem Zeitpunkt war 

die sozialistische Umgestaltung der chinesischen Volkswirt

schaft, an deren Zustandekommen Xue maBgeblichen Anteil hat- 

te, bereits weit fortgeschritten. Zusammen mit Su Xing, Lin 

Zili und anderen verfaBte er unter dem Titel "Zhongguo Guo- 

min Jingji De Shehui Zhuyi Gaizao" (Die sozialistiche Reform 

der chinesischen Vol kswi rtschaft) ein Buch, das die frlihe 

Umgestaltungsperiode behandelt. Es kam zum lO.Jahrestag der 

Grlindung der Volksrepubl ik im Jahre 1959 in Beijing heraus 

und wurde im Jahre 1978 neu aufgelegt. Xue selbst betrachtet 

es als Vorarbeit zu seinem neuen Werk liber die "Sozialisti- 

sche Wirtschaft Chinas" (S.I). Ebenfalls im Jahre 1978 war 

auch sein Buch liber "Theoretische Fragen der sozial istischen 

Wi rtschaft" herausgekommen, das liber einDutzend Artikel 

zusammenfaBt, die seit Grlindung der Volksrepublik bis zum 

Vorabend der Kul turrevolution geschrieben wurden.

Ein Teil der Verbi tterung, die in Publ i kationen mancher chi- 

nesischer Reformbkonomen anklingt, scheint auf die Tatsache 

zurlickgeflihrt werden zu kdnnen, daB viele der heutigen Pro

bl erne schon in den frtihen 1960er Jahren erkannt wurden. Auch 

Lbsungsvorschlage wurden damals gemacht und diskutiert. In- 

sofern ist die heutige wirtschaftstheoretische und -politi- 

sche Diskussion mit dem schal en Nachgeschmack zerstbrter 

Ambitionen und allzu frlihzeitig geschei terter Hoff nungen 

versehen.

Mit einer gewissen Nostalgie wird die "sozi al i sti sche Umge

staltung der Volkswirtschaft" wieder in Erinnerung gerufen 

(4). Unbestritten ist Xues wichtige Rolle in der Zeit unmit- 

telbar nach Grlindung der Vol ksrepubl ik und unbestritten si nd 

auch die damals erzielten Erfolge. Verglichen mit heute wa- 

ren solche Erfolge auch leichter erzielbar, weil wir es da

mals mit einer speziellen Art von Okonomie zu tun hatten, 

die win hier "Revolutionsdkonomie" nennen wol 1 en. Es gab 

klar definierte Gegner, die kapitaiistische Ausbeuterkl asse, 

und ein klar definiertes Ziel, namlich eben jene "soziali- 

stische Umgestaltung der Volkswirtschaft", das innerhalb der 

eigenen Reihen nicht bestritten wurde - umstritten waren 

alienfails Methodennuancen. Das Funktionieren der Revolu- 

tionsbkonomie sei an einem Beispiel demonstriert.

Wie Mao Zedong schon am Vorabend der Grlindung der Volksrepu- 

blik (in seinem Bericht an die 2.Pl enartagung des VII.Zen- 

tralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas) aufgezeigt 

hatte, gab es nach Enteignung des blirokratischen Kapitals 

und nach Vollendung der Bodenreform in Chinas Wirtschaft 

flinf Sektoren: den sozial istischen Sektor, den kapi tai isti- 

schen der nationalen Bourgeoisie, den staatlich-kapitaiisti

schen, den genossenschaftlichen und den Sektor der Einzel- 

wirtschaft (5). Zwar hatte die sozialistische Wirtschaft in 

alien diesen Sektoren die flihrende Rolle inne; die kapi tai i- 

stische Wirtschaft, namentlich al 1 e ihre flir die Volkswirt- 

schaft nlitzlichen Faktoren, sollte jedoch weiterexistieren, 

gleichzeitig aber auch ei ngeschrankt werden, urn ihr ungehin- 

dertes Wuchern zu verhindern. Schon bald stellte sich her

aus, daB es aufgrund der galoppierenden Inflation, die in 

den letzten Jahren der Kuomintang-Herrschaft entstanden war, 

spekul ierendes Kapital auf dem Markt gab; Hamsterkaufe und 

Preistreiberei waren an der Tagesordnung. Es wurde erkannt, 

daB die Warenpreise stabilisiert werden muBten, um die Pro- 

duktion steigern und den Lebensstandard des Volkes verbes- 

sern zu kbnnen.

Zunachst wurde die Spekul ation mit Gold, Silber und US- Dol

lars verboten. Die Shanghaier Aktienbdrse, das damalige 

Hauptquartier der spekulierenden Kapitaiisten, wurde mit 

Truppen umstellt, und die Spekulanten wurden verhaftet. Bald 

jedoch zeigte sich, daB die Spekulation auf Waren, vor allem 

Getreide und Baumwolle, auswich. Um die Versorgung der Be- 

vblkerung nicht zu gefahrden, konnte der Warenhandel nicht 

einfach verboten werden. Remedur konnte nur durch Eindammen 

der Inflation geschaffen werden. Anfang 1950 gi ng die Fi- 

nanzhoheit an die Zentrale Volksregierung liber. Al 1 e hbheren 

Geldbetrage der Staatsorgane, Truppenei nhei ten, Fabriken und 

Unternehmen muBten bei der Volksbank deponiert werden. Die 

damals herrschenden hohen Zinssatze hatten einen Teil dieser 

Gelder auf dem Geldmarkt abgezogen; diese Mittel waren dann 

von den Kapital isten zu Spekul ationszwecken eingesetzt wor- 

den. Zur weiteren Reduzierung der im Umlauf befindlichen 

Geldmenge wurde eine Staatsanlei'he im Werte von 300 Mio.Yuan 

begeben. So vorbereitet konnte man zum Schlag gegen die Ka

pital isten ausholen.

Den AnlaB bot das chinesische Frlihjahrsfest von 1950. In 

Shanghai gehbrte es zur alten Sitte, am Fruhlingsfest mit
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Kapital zu spekulieren. Auch diesmal horteten die Kapitali- 

sten in Erwartung hoher Profite Getreide. Nach den freien 

Tagen des Festes wurde in den staatlichen Geschaften Getrei

de in groBen Mengen zu Preisen wie vor dem Fest angeboten. 

In Erwartung kommender Preissteigerungen kauften die Kapita

listen weiter Getreide, meist mit geliehenem Geld. Nach ei- 

nigen Tagen merkten die Kapitaiisten, daB etwas nicht stimm- 

te; sie wollten ihr Getreide verkaufen, doch die Regierung 

zeigte kein Interesse. Viele Kapitalisten gerieten nun auf- 

grund der hohen Zinssatze, die sie fur ihre Bankkredite zu 

zahlen hatten, in Schwierigkeiten. Sie muBten ihr Getreide 

verschl eudern, und viele von ihnen gingen in Konkurs. Die 

Situation hatte sich gewandelt: Im Marz 1950 waren die Prei- 

se stabil.

Ein groBer Erfolg war auch die Reduzierung des Anteils der 

Industrie- und Handelskapitai isten am industriel 1en Gesamt- 

produkt. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung.

Tabelle: Industriel1es Produkt nach Sektoren 

(in %)

Sektor/Jahr 1949 1950 1952

1) staatliche Industrie 34,7 45,3 56,0

2) staatl ich-private 

Industrie und Sektor 

der Verarbeitung und 

Bestel1ung 9,5 17,8 26,9

3) Produktion und Absatz 

der Privatindustrie 55,8 36,9 17,1

und sollten gerade in einem sozial istischen System die mach- 

tigen und wohltuenden Wi rkungen vol 1 verwi rkl icht werden. 

Die zweite Schule wurde von Gu Zhun und Ying Chengwang ver- 

treten. Nach ihren Ansichten hatten objektive Existenz und 

Wirksamkeit des Wertgesetzes im Sozialismus das richtige 

Funktionieren des wirtschaftl ichen Rechnungswesens der Be- 

triebe zur Voraussetzung. Gus Konzeption des Rechnungswesens 

wich von der restriktiven Version des stal i nisti schen Pl a- 

nungssystems ab und naherte sich der 1eninistischen Praxis 

wahrend der Zeit der Neuen Ukonomischen Politik. Danach hat

ten die Betriebe voile finanzielle und wirtschaftliche Auto- 

nomie und waren fur Gewi nn und Verlust selbst verantwort- 

1 ich.

Im scharfen Widerspruch zu den ersten beiden Schulen befand 

sich die dritte, vor allem durch Luo Gengmo vertreten. Luo 

versuchte zu zeigen, daB die Warenproduktion und das Wertge- 

setz in China bereits im Absterben begriffen seien. Allmah- 

lich werde die reine kommunistische "Produktwirtschaft" ei n- 

geflihrt. Er unterschied sich entwickelnde und reife soziali- 

stische Systeme nach dem Kriterium des "groBen" und des 

"kleinen Eigentums" an den Produktionsmitteln. Das "groBe 

Eigentum" sei in einem System vorhanden, in dem der Staat 

noch existiert und in dem die Planung zentral isiert ist. 

Angesichts des materiellen Oberflusses sei der Staat im ent- 

wickelten kommunistischen System des "kleinen Eigentums" 

abgestorben, und die wirtschaftlichen Entscheidungsbefugnis- 

se seien auf die Betriebe libergegangen, die von den Arbei- 

tern verwaltet werden. Wie wi r sehen werden, hat Xue Muqiao 

die Diskussion urn das Wertgesetz wieder aufgenommen, sicher- 

1 ich auch, urn weiterlebende Vorstel 1 ungen von der Art Luo 

Gengmos durch Gegenliberstel 1 ung mit der harten Wi rkl ichkeit 

flir die Gegenwart und eine noch sehr lange Periode in der 

Zukunft ad absurdum zu flihren.

Quel 1e: Nach Xue Muqiao, Der Kampf zweier Wege in Chinas 

Wi rtschaft wahrend der Obergangsperiode (1) und (2), in: 

BRu, Nr.49, 6.12.77, S.8 und BRu, Nr.50, 13.12.77, S.15.

Zu jener Zeit hatten die Industrie- und Handelskapitaiisten 

Liquiditatsschwierigkeiten; sie forderten Kredite von der 

Volksbank. Um erneute Spekulationsgeschafte zu vermeiden, 

kaufte die Regierung die vorhandenen Lagerbestande auf. Die 

Kapitalisten erhielten dadurch Geldmittel und konnten die 

Produktion wieder aufnehmen. Die Regierung jedoch konnte die 

Waren unter ihre Kontrolle bringen. Al s ein weiterer Schritt 

wurde das System der Verarbeitung und Bestellung eingefuhrt. 

Viele Text! 1 fabriken, Mlihlen und andere Betriebe schlossen 

mit der Regierung Verarbei tungs- und Warenl ieferungsvertra- 

ge, in denen feste Profitsatze vereinbart wurden. Auf diese 

Weise ging die Umwandlung der privaten Unternehmen in 

staatskapitaiistische rasch voran. Von 1949 auf 1950 ging 

der Anteil der Privatindustrie am industriel1en Gesamtpro- 

dukt von 55,8% auf 36,9% zurlick; 1952 betrug dieser Anteil 

nur noch 17,1%.

Als Theoretiker leitete Xue Muqiao mit einem am 28.0ktober 

1956 in der "Volkszeitung" erschienenen Artikel ("Planwirt

schaft und Wertgesetz") die bis 1958 andauernde heftige Dis

kussion liber das Wertgesetz ein, das auch heute noch eine 

zentrale Bedeutung in seinen Oberlegungen ei nnimmt. Damals 

bildeten sich drei Denkschulen heraus, die Liberei nstimmend 

danach trachteten, sich vom sowjetischen Paradigma zu ent- 

fernen (6). Die erste Schule wurde durch Sun Yefang und Wang 

Yanan reprasentiert. Wie Sun hielt auch Wang daflir, daB das 

Wertgesetz im Sozialismus vollstandig funktioniere. Wahrend 

es im Kapital ismus die vi el fal tigsten Widersprliche seien, 

die die Wirksamkeit des Wertgesetzes behinderten, konnten

4. Xue Muqiaos "Sozialistische Wirtschaft Chinas"

4.1. Zur Methode des Buches

Im Vorwort zu sei nem Buch legt Xue die von ihm angewendeten 

Methoden dar. Al s erstes Prinzip nennt er die Integration 

von Theorie und Praxis (S.III). Vor allem Marxens Methode 

soli angewendet werden. Jedoch sind die kl assi schen Werke 

von Marx und Lenin unzureichend flir das Studium der soziali- 

stischen Wirtschaft, well zu Lebzeiten dieser Autoren der 

Sozialismus noch nicht existierte. Die Geschichte beweise, 

daB die marxistische Theorie des Sozialismus und Kommunismus 

nur durch die Praxis entwickelt werden kann (S.IV).

Das zweite Prinzip bezieht sich auf die konkrete Analyse der 

Widersprliche in einer sozial istischen Gesellschaft, die pri- 

mar in den unterschied! ichen Eigentumsformen manifest wer

den. "Da wi r uns in einem elementaren Stadium des Sozialis

mus befinden, ist unser Sozialismus unreif Oder, mit den 

Worten Mao Zedongs ausgedrlickt, ‘weit entfernt von der Per- 

fektion'" (S.VI). Im wirtschaftl ichen Sektor des sozialisti- 

schen Koi 1ektiveigentums werde Kommunemitgl iedern immer noch 

gestattet, Privatparzel1en zu bewirtschaften und Nebener- 

werbstatigkeiten zu betreiben. Dies sei ein Zeichen flir die 

Unreife der sozialistischen Produktionsverhaltnisse (S.VII). 

Natlirlich konnten Restbestande der I ndividualwi rtschaft 

nicht flir immer bestehen bleiben, sie wlirden aussterben, 

sobaid die Koi 1ektivwirtschaft stark genug gewoden ist, ih

ren Platz einzunehmen. Ahnlich sei es mit dem Kollektivei- 

gentum. Obgleich es eine kraftige Rolle bei der Fdrderung 

des Wachstums der 1andwirtschaftl ichen Produktivkrafte spie- 

le, werde es zu einem Hindernis flir die weitere Entwicklung 

mit der vollen Mechanisierung und Modern! si erung der Agrar- 

produkti'on. Diese Entwicklung mache den allmahl ichen Ober-
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gang zum Volkseigentum erforderlich (S.VII).

Das dritte - und sehr wichtige - Prinzip 1st das Studium der 

sozialistischen Produktivkrafte al s ProzeB (7). Der Sozia- 

lismus sei keine unabhangige sozio-bkonomische Formation, 

sondern die untere Phase des Kommunismus. Al s solche muB sie 

in ihrem ProzeBcharakter studiert werden (S.VIII). "Der So- 

zialismus ist das notwendige Obergangsstadium zwischen Kapi

tal ismus und Kommunismus. Die Periode des Sozialismus kann 

mehrere hundert Jahre (8) dauern und umfaBt den Obergang vom 

Kapitalismus zum Sozialismus und vom Sozialismus zum Kommu

nismus" (S.IX). Xue sieht also eine lang andauernde Ober- 

gangsperiode voraus. Er werde keine Veranderung in den so

zi al isti schen Produktionsverhaltnissen insgesamt geben, wenn 

nicht ein alImahlicher Obergang zu der hbheren Stufe des 

Kommunismus durch eine spektakulare Anhebung sowohl der Pro

duktivkrafte als auch des kommunistischen BewuBtseins des 

Volkes ermbglichst wird (S.XI). Bei der Entfaltung der Pro

duktivkrafte gibt es denn auch die konkreten Probleme, die 

im EntwicklungsprozeB durch die Fehler der Vergangenheit, 

insbesondere wahrend der Kul turrevolution, eher grbBer denn 

kleiner geworden si nd.

4.2. Eigentumsformen

Ein sozialistisches Oder kommunistisches System unterschei- 

det sich von ei nem kapi tai isti schen - zumindest formal - 

durch die unterschiedl ichen Eigentumsformen. Bevor al 1 e Pro- 

duktionsmittel in Volkseigentum libergegangen si nd, gebe es 

eine Periode, in der zwei Formen des sozi al i sti schen Eigen- 

turns Seite an Seite existieren. Dies sei die niedrige Stufe 

des Sozialismus, in der China sich nun befindet. In einem 

Land mit einer ausgedehnten KIeinbauerrwirtschaft muB die 

Wirtschaft erst zu einer Koi 1ektivwirtschaft umgewandelt 

werden. Diese wird ihre Kraft und Vi tali tat noch fur eine 

lange Zeit entfalten. Erst mit einem Anwachsen der Produk

tivkrafte wird die Koi 1ektivwirtschaft zu einem System umge

wandelt werden, in dem das ganze Volk Eigentlimer der Produk- 

tionsmittel ist. Dies ist die hbhere Stufe des Sozialismus, 

in der sich mit dem Ableben des Staates der eigentliche Kom

munismus herausbildet (S.15).

Nach Xue kann man nicht bei der idealtypischen Darstellung 

der Entwicklungsstadien des Sozialismus stehenbleiben. Es 

kommt auf die konkrete Analyse an, vermittels deren festge- 

stellt werden muB, in welchem Stadium man sich befindet. So 

beklagt sich Xue denn auch, daB einige Genossen sich lange 

Zeit nicht klar liber die Abgrenzungen zwischen Kollektiv- 

und Volkseigentum waren und in dem Wirtschaftssektor unter 

Koi 1ektiveigentum Methoden anwandten, die nur dem Sektor 

unter Volkseigentum angepaBt waren (S.59). Nach der Umwand- 

lung von Handwerks- und KI ei nbetrieben zu Kooperativen seien 

voreilige Schritte unternommen worden, urn sie nach der Form 

des Volkseigentums zu organisieren. Dies habe sich als ein 

Fehler herausgestel1t (S.6). Ahnlich in der Landwirtschaft. 

Indem sie die Eigentumsrechte von Koi 1ektiveinheiten und 

deren Rechte, ihre eigenen Angelegenheiten zu regel n, nicht 

beachteten, hatten einige Genossen gewaltige Verluste in der 

1andwirtschaftlichen Produktion verursacht. Diese Genossen 

gaben namlich den Koi 1ektiveinheiten bindende Anweisungen, 

z.B. fur den Anbau bestimmter Kulturen, und zwangen sie, 

konfusen Befehlen zu gehorchen (S.59).

Das Nebeneinanderbestehen von zwei Eigentumsformen in der 

sozialistischen Gesellschaft innerhalb einer gegebenen Pe

riode wird letztlich vom Niveau der Produktivkrafte bestimmt 

(S.48 f.). In China ist die industrielle Produktion im we- 

sentl ichen mechanisiert; eine Anzahl von Industriebetrieben 

ist sogar hochmechanisiert und auf dem Wege zur Automation. 

Die 1andwirtschaftl iche Produktion ist hingegen noch haupt- 

sachlich durch Handarbeit und die Verwendung von Zugtieren 

charakterisiert; die Mechanisierung hat erst inwenigen 

landlichen Gebieten begonnen. Aufgrund dieses unterschiedli- 

chen Niveaus der Produktivkrafte hat die Industrieproduktion 

im allgemeinen einen relativ starken gesel!schaftlichen Cha- 

rakter, der sich durch die komplexe Arbeitsteilung und die 

Zusammenarbeit vieler verschiedener Abteilungen und Betriebe 

zeigt. Dies laBt fur Gesellschaft und Staat die objektive 

Notwendigkeit entstehen, direktes Eigentum an den indu- 

striellen Produktionsmitteln zu haben und eine zentral isier- 

te, verei nhei tl ichte Flihrerschaft liber die Industrieproduk

tion auszuliben. Anders wiederum in der Landwi rtschaft. Die 

Agrarproduktion weist einen schwachen gesel1schaftlichen 

Charakter auf, da ein betrachtl icher Anteil der Produkte, 

die eine Einheit herstellt, von ihren Mitgl iedern seibst 

verbraucht wird. Unter diesen Bedingungen erleichtert die 

Form des Koi 1ektiveigentums Produktion und Wi rtschaftsver- 

waltung (S.48).

In den letzten beiden Jahrzehnten habe man, so Xue, das dia- 

lektische Verhaltnis zwischen Produktionsverhaltnissen und 

Produktivkraften unter den besonderen historischen Bedingun

gen Chinas nicht vol! begriffen. Da der Zustand der Produk

tivkrafte auBer acht gelassen worden sei, habe man das Aus- 

maB tibertrieben, in dem die Produktionsverhal tnisse die Pro

duktivkrafte beeinflussen kbnnen. Irrtlimlich seien die ge- 

genwartigen Widersprliche so dargestellt worden, als hinkten 

die Produktionsverhal tnisse hi nter den Erfordernissen der 

Produktivkrafte her. Daraus habe man den SchluB gezogen, daB 

je hbher das Niveau des bffentlichen sozial istischen Eigen- 

turns sei, dies urn so besser fur das Wachstum der Produktiv

krafte sei (S.236 f.). Viele der aus einer fehlerhaften Ana

lyse der wirklichen Verhaltnisse entstandenen Fehler und 

Versaumnisse mlissen heute korrigiert werden. Xue ist sich 

vollstandig im klaren darliber, daB ideal typi sche Verhaltnis

se nicht erreicht werden kbnnen. Als Marx "Das Kapital" 

schrieb, war er der Ansicht, daB die KI einproduzenten 

schliefilich verschwinden und nur die Bourgeoisie und das 

Proletariat ubrigbleiben wlirden (9). Heute werde jedoch der 

grbBte Teil der Farmen in den USA von einzelnen Familien 

betrieben, und es gibt in den USA viel mehr kleine Geschafte 

und Restaurants als in China. Niemand wlirde jedoch behaup- 

ten, die USA seien kein kapitaiistisches Land. "Why" - so 

fragt Xue - “is it necessary for a socialist country to be 

pure?" (10)

4.3. Verteilungssystem und Einkommensdifferenzen

Oberall sei die dualistische Natur der sozialistischen Ar

beit anzutreffen. Den eindrucksvol1sten Ausdruck findet sie 

bei der Verteilung der Produkte. In einem sozialistischen 

System si nd gesel 1 schaftl iche Produkte bereits bffentliches 

Eigentum der Gesellschaft Oder der Kollektive und werden von 

der Gesellschaft verteilt. Manche der Produkte werden fiir 

die gemei nsamen Bedlirfnisse der Gesellschaft reserviert, 

wahrend der Rest unter die Arbeiter auf der Basis von Quali- 

tat und Quantitat ihrer Arbeit verteilt wird. Die Arbeit in 

der ersten Kategorie wird vom Arbeiter fiir die Gesellschaft 

geleistet, wahrend die Arbeit in der zweiten Kategorie von 

dem Arbeiter selbst fiir ihn selbst geleistet wird. Diese 

Teilung der Arbeit ist ein Ausdruck der dualistischen Natur 

der sozialistischen Arbeit (S.71). In der sozialistischen 

Periode ist es noch unmbglich, den Widerspruch zwischen dem 

bffentlichen Eigentum an den Produktionsmitteln und dem par- 

tiellen Besitz von Arbeitskraft durch die Individuen zu Ib

sen. Daher sei es auch unmbglich, das Prinzip "Jedem ent- 

sprechend seiner Arbeit" als eine Form der Verteilung von 

Konsumglitern unter die Individuen abzuschaffen (S.76).

Mindestens ein Jahrzehnt lang wurde das auf dem Prinzip "Je-
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dem entsprechend seiner Arbeit" beruhende System ernsthaft 

untermi niert. Das hatte gewaltige Verluste bei der indu- 

striellen und 1andwirtschaftlichen Produktion zur Folge und 

behinderte eine Verbesserung des Lebensunterhalts des Volkes 

(S.77). Bei der Formulierung der Lohnpolitik mlissen die fol- 

genden wichtigen Prinzipien in Betracht gezogen werden 

(S.79 ff.):

1) Das Lohnsystem muB nach dem Prinzip "Jedem entsprechend 

seiner Arbeit" ausgerichtet werden. Das bedeutet mehr 

Lohn fiir mehr Arbeit und weniger Lohn fiir weniger Arbeit. 

GroBe Lohndiskrepanzen sollen aber vermieden werden, 

ebenso wie egalitare Tendenzen, die sich im gleichen Lohn 

fiir al 1 e ausdriicken und der bisherigen Entwicklung ge- 

schadet hatten.

2) Die Einkommen der Arbeiter und Angestellten sollten al 1 - 

mahlich in Obereinstimmung mit dem Anstieg der Produktion 

und der Verbesserung der Arbeitsproduktivitat erhbht wer

den.

3) Das Verhaltnis zwischen Arbeitern und Bauern muB verbes- 

sert werden, und die historischen Abstande zwischen dem 

Lebensstandard dieser beiden Gruppen sollen allmahlich 

auf der Basis erhbhter Produktion verringert werden.

4) Das System der Verteilung entsprechend der Arbeit sollte 

mit der Errichtung besserer koi 1ektiver Wohlfahrtsein- 

richtungen gekoppelt werden, die die Burden fiir die ei n- 

zel nen Haushalte erleichtern werden.

Gegenwartig ist es angebracht, Akkord- bzw. Stiicklbhne fiir 

Individuen in einem grdBeren MaBstab einzuflihren. Eine Ver- 

neinung der Nlitzl ichkeit von Akkordlbhnen ware unkorrekt. 

Wenn die Mechanisierung und Automatisierung voranschreitet, 

wi rd es immer schwieriger werden, die Arbei tsl eistung des 

einzelnen zu bemessen. Stiicklbhne fiir Individuen werden dann 

in immer weniger Fallen anwendbar und mlissen in manchen Fal

len zu Gruppenakkordlbhnen umgewandelt werden. Doch dies 

kann der Zukunft iiberlassen bleiben (S.83).

Einkommensdifferenzen entstehen aus der Weiterexistenz 

zweier Eigentumsformen. In dem Wirtschaftssektor unter 

Volkseigentum wird das materielle Produkt in zwei Kategorien 

aufgeteilt: den Akkumul ations- und den Konsumtionsfonds. Der 

Konsumtionsfonds, insbesondere jener Teil, der fiir den Indi- 

vidualkonsum bestimmt ist, wird hauptsachl ich unter die Ar

beiter und Angestellten der staatl ichen Betriebe aufgeteilt. 

Die Mitglieder der Wirtschaftskol 1 ektive, zum grbBten Teil 

sind dies Bauern, verteilen die Einkommen der Kollektive 

unter sich selbst. Dies fiihrt zu Unterschieden in den Ein

kommen der verschiedenen Gruppen unter unterschiedl ichen 

Eigentumsformen (S.46). Unterschiede entstehen in der Kol- 

1 ektivwi rtschaft auch durch die unterschiedl ichen natiirli- 

chen Bedingungen, also z.B. Bodenqual itat, Ausstattung mit 

Wasserkraft, Klima usw. AuBerdem variieren die den Kollekti- 

ven zur Verf'iigung stehenden Produktionsmi ttel , wie z.B. Zug- 

tiere, Werkzeuge, Maschinen, DLingemittel, in Quantitat und 

Quali tat (S. 92 f.).

Die "Schere" zwischen industriel 1 en und 1 andwirtschaftlichen 

Preisen wirkt sich heute noch immer zugunsten der Industrie 

aus. Es werden jetzt MaBnahmen ergriffen, urn diese Situation 

zu andern (S.49). Im Jahre 1953 wurde durch die Regierung 

die nationale Lohnskala festgesetzt. Das Land wurde in zehn 

Zonen unterteilt, die sich durch eine dreiprozentige Lohn- 

differenz unterschieden. Kleine Stadte gehbrten zu der er- 

sten Oder zweiten Zone, in denen der Lohn am niedrigsten 

war. Die groBen Stadte wurden in die sechste Oder achte Zone 

einklassifiziert, wahrend einige Grenzgebiete zur neunten 

Oder zehnten Zone gehbrten. Die Leute in den Kleinstadten 

konnten, da sie nahe den landlichen Gebieten sind, ihre Nah- 

rungsmittel zu recht niedrigen Preisen kaufen. Eine Anhebung 

der Lbhne fiir die Arbeiter in den Zwischengebieten (zwischen 

GroBstadten und Land) bedeutet ein weiteres Auseinanderkl af- 

fen zwischen dem Lebensstandard der Bauern und der Arbeiter. 

Wahrend es nbtig ist, die Einkommen der Arbeiter in den un

terschiedl ichen Lohnzonen anzunahern, muB gleichfal Is daflir 

Sorge getragen werden, daB das Einkommensgefal1e zwischen 

Arbeitern und Bauern verringert wi rd (S.84).

Der Transfer von Personal von einem Gebiet in ein anderes 

und von einer Branche in eine andere hat dazu geflihrt, daB 

innerhalb eines einzelnen Unternehmens Dutzende von ver

schiedenen Lbhnen existieren, weil die Regierung keine Ein- 

kommensangleichung fiir jene zulaBt, die aus einem Hochlohn- 

gebiet Oder einer Hochl ohnbranche in ein anderes Gebiet Oder 

eine andere Branche versetzt werden (S.86). Zur Vermeidung 

solcher Ungereimtheiten sollten die folgenden Empfehlungen 

in Betracht gezogen werden (S.88):

1) Die lokalen Behbrden sollen die Befugnis erhalten, Anpas- 

sungen bei den Lbhnen vornehmen zu kbnnen.

2) Ein Unternehmen soli das Recht haben, seine Lohnsatze und 

Boni selbst festzusetzen. Diese Regelungen sollen aber 

von den Arbeiterkongressen der Betriebe und den fiir die 

Betriebe zustandigen Behbrden genehmigt werden.

3) Ein Betrieb soil die Befugnis erhalten, einen Teil des 

Lohnfonds, der durch die Anhebung der Arbeitsproduktivi- 

tat und die Verringerung der Zahl der Arbeitskrafte ein- 

gespart wird, fiir Lohnerhohungen zu verwenden; fiir die 

Anhebung der Lbhne eines grbBeren Prozentsatzes von Men- 

schen, als dies von der Regierung vorgesehen war; fiir die 

Zahl ung von Boni.

4.4 Warenproduktion und Rolle des Geldes

Waren sind die zwischen verschiedenen Eigentlimern ausge- 

tauschten Produkte der Arbeit unter den Bedingungen gesell- 

schaftlicher Arbeitsteilung (S.107 f.). Marx kam zu dem 

SchluB, daB Ware und Geld in einem entwickelten kommunisti- 

schen System aussterben wurden. In sozi al istischen Systemen 

gibt es nach wie vor das Waren- Geld-Verhaltnis, und zwar 

nimmt es die folgenden Formen an (S.108 ff.):

1) Da liberal! im Lande noch Koi 1 ektiveigentum besteht, gibt 

es fiir den Staat keinen anderen Weg, wi rtschaftl iche Ver- 

bindungen mit den mehrere Millionen zahlende Kollektiven 

zu kniipfen, als durch den Warentausch, vermittels dessen 

jede Seite die Bedlirfnisse der anderen Seite mit ihren 

eigenen Erzeugnissen befriedigt.

2) Arbeiter und Angestellte der staatl ichen Betriebe mlissen 

immer noch die Kanale des Warentauschs benutzen, urn die 

Konsumgliter zu erhalten, die ihnen nach dem Prinzip "Je

dem entsprechend sei ner Arbei t" zustehen. Einige Genossen 

argument!eren, daB der Warentausch nicht langer existie- 

re, weil Arbeiter und Angestellte bereits Eigentlimer der 

Produktionsmi ttel seien. Mit anderen Worten: Staatl iche 

Unternehmen und die Arbeiter seien ein und derselbe Ei

gentlimer, und ein Warentausch kbnne nicht zwischen einem 

Eigentlimer und sich selbst stattfinden. Obgleich dies fiir 

die Produktionsmitel stimmt, gibt es zwei unterschiedli- 

che Eigentlimer in einem anderen Sinne. Die Arbei tskraft 

bleibt namlich teilweise Eigentum des Arbeiters, der ein 

Entgelt fiir die der Gesellschaft zur Verfligung gestellte 

Arbeit bekommt und daflir eine entsprechende Menge von 

Konsumglitern von den staatl ichen Handelsagenturen kaufen 

ka nn.

3) Ist der Austausch von Produkten zwischen staatseigenen 

Betrieben ebenfalls ein Warentausch? Da theoretisch al le 

Produktionsmitel und al 1e Erzeugnisse staatseigener Be

triebe dem Staat gehbren, konnten sie einem einheitlichen
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Rechnungssystem im nationalen MaBstab unterworfen werden. 

Aber in der Wirklichkeit kann dies nicht durchgeflihrt 

werden. Die Erfahrung zeigt, daB es nbtig ist, die Wirt- 

schaftsrechnung sowohl auf der nationalen Ebene als auch 

auf der Ebene der Betriebe durchzuflihren. Die Stellung 

der Betriebe al s unabhangige Rechnungsei nhei ten flihrt 

dazu, daB sie ihre eigenen Interessen (in bezug auf Ge- 

winne) wie auch die Interessen des Staates wahrzunehmen 

haben. Aus diesem Grunde hat der Austausch zwischen 

staatseigenen Betrieben den Charakter des Warentausches.

4) Der Austausch von Waren wird oft auf den landlichen Mark- 

ten durchgeflihrt und kann stattfinden zwischen Kollekti- 

ven, zwischen einem Kollektiv und Bauern eines anderen 

Kollektivs, zwischen Bauern und stadtischen Arbeitern 

sowie zwischen den Bauern untereinander. Ein solcher 

Tausch stellt nicht nur die "auBere Hiille", sondern den 

wirklichen Kern des Warentausches dar.

Anscheinend wurden die Ergebnisse von Xues Analyse nicht von 

alien geteilt, denn die Entwicklung flihrte zu ernsthaften 

Stbrungen im Versorgungssystem. Nach dem Vorbild der Sowjet

union wurde in den 1950er Jahren eine harte und klare Linie 

zwischen der Produktions- und der Zi rkul ationssphare gezogen 

(S.115 f.). Als Resultat dieser MaBnahme konnen auch heute 

noch die folgenden Mangel identifiziert werden:

1) Der von den staatlichen Agenturen monopolisierte Handel 

reagiert nicht ausreichend auf die Bedlirfnisse des Mark- 

tes. Die Ausschaltung von KI ei nhandl ern und kleinen Ge- 

schaften und die Monopol isierung flihrte zu einer Erstar- 

rung des Systems. Es gab Knappheiten bei taglich benbtig- 

ten Glitern und ein unzureichendes Dienstleistungsangebot. 

Die Waren muBten durch GroBhandel sagenturen auf drei Ebe- 

nen gehen, bevor sie den Einzelhandel erreichten. Dies 

hatte lange Warenwege und zusatzliche Kosten und Verluste 

zur Folge (S.105).

2) Was den Verkauf von 1andwirtschaftlichen und Nebener- 

werbsprodukten anbetrifft, so sei der Fehler gemacht wor- 

den, die Einbeziehung der Kleinhandler nicht zu gewahr- 

leisten. Sie hatten in Kooperativen organisiert werden 

konnen. Al 1 e Verkaufe wurden den Absatz- und Vermark- 

tungskooperativen liberlassen, die nicht in der Lage wa

ren, die Zehntausende von 1andwirtschaftl ichen und Neben- 

erwerbsprodukten und die vielfaltigen brtl ichen und Spe

zi al i taten-Produkte der verschiedenen Regionen zu bewal- 

tigen (S.106).

3) Die Bildung von Produktionskooperativen des Handwerks in 

der Mitte der 1950er Jahre flihrte zu einem Rlickgang in 

der Vi el f al t und den Spezifikationen von Handwerksglitern. 

Anfang 1958 wurden viele Handwerkskooperativen zu Fabrik- 

Kooperativen zusammengeschlossen, welch letztere weniger 

Oder keine der frliher produzierten verschiedenartigen 

Gliter herstellten. Ironicherweise muBten dann Leute aus 

Berggegenden Waschbretter in Beijing kaufen Oder Papier- 

klammern in Shanghai (S.106).

Aufgabe der flihrenden Verwal tungsi nsti tutionen, wie z.B. des 

Allgemeinen Amtes fur Versorgung und des Handel smi niste- 

riums, ist es, Untersuchungen liber den Ausgleich zwischen 

Angebot und Nachfrage durchzuflihren und Ungleichgewichte an 

die Planungs- und Produktionsabteilungen zu melden. Der ei- 

gentliche Warentausch sollte den spezial isierten Unternehmen 

und dem Netzwerk des Handels liberlassen bleiben (S. 116).

Solange es Waren gibt, spielt auch das Geld in einer sozia- 

listischen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Es ist WertmaB- 

stab, Tauschmedium und Recheneinheit. Die Wahrung der Volks- 

republik hatte niemals eine Gold- Oder Si 1 berbi ndung, son

dern ist an verschiedene Arten von Produkten gebunden

(5.128) , den synthetichen Preisindex, in den flinf Gliter ein- 

gehen, namlich Getreide, Textilien, Kohle, Speisebl und Saiz

(5.129) . Bezligl ich der Stabil itat des Geldes vertritt Xue 

klassisch-marxistische quantitatstheoretische Vorstel lungen: 

Die Kaufkraft des Geldes mlisse erhalten bleiben. Wenn sich 

die gesel1schaftliche Arbeitsproduktivitat verdoppelt, was 

bedeutet, daB der Wert all er Waren urn 50% sinkt, muB auch 

der Geldwert in einem gleichen Verhaltnis sinken, so daB die 

gleiche Geldmenge immer noch der gleichen Glitenmenge ent- 

spricht (S.126).

4.5 Wertgesetz und Preispolitik

In bezug auf das Wertgesetz geht Xue von der wei tverbrei te- 

ten Lehrbuchdefi ni tion aus. Danach wi rd der Wert durch die 

Menge der gesel 1 schaftl ich notwendigen Arbei t determi niert, 

die flir ein Erzeugnis aufgewendet werden muB, und die Waren 

mlissen entsprechend ihren Werten getauscht werden. Der Preis 

einer Ware muB also seinem Wert entsprechen (S.135). Doch 

diese Definition halt Xue flir unvol Istandig. Einige Genossen 

hatten nicht erkannt, daB das Wertgesetz nur eine Tendenz 

darstelle. Tatsachlich gibt es Preisfluktuationen, die sich 

urn den Wert herum bewegen. Im Sozialismus ist die Wirksam- 

keit des Wertgesetzes ei ngeschrankt, well der Wert, obgleich 

Grundlage des Preises, nicht der einzige Faktor ist, der den 

Preis bestimmt. Geplante Preise in einer sozialistischen 

Wi rtschaft werden sowohl vom grundlegenden Gesetz des Sozia

lismus als auch vom Gesetz der geplanten und proportional en 

Entwicklung der Volkswirtschaft beeinfluBt (S.141). In einer 

sozialistischen Wirtschaft konnen die Preise denn auch star

ker von ihren Werten abweichen als in einer kapitaiisti

schen. Dort namlich werden Preisabweichungen automatisch 

durch das Wertgesetz eliminiert. In einer sozialistischen 

Wi rtschaft kann es vorkommen, daB die Behbrden aufgrund ih- 

rer blirok rati schen Einstellung Ungleichgewichte zwischen 

Angebot und Nachfrage ignorieren und lange Zeit nicht die 

notwendigen Anpassungen vornehmen (S.142).

Verzerrungen der Preise flihren zu Fehlsteuerungen in der 

Wirtschaft. Die Tatsache, daB Betriebe Gewinne erzielen, ist 

oft nicht auf die Betriebsflihrung zuriickzuflihren, sondern 

auf die Preisfestsetzung (S.145). Es muB also danach ge- 

trachtet werden, die Preise - idealerweise der monetare Aus- 

druck der Warenwerte - mit den Warenwerten zumi ndest tenden- 

ziell in Oberei nstimmung zu bringen. Dies ergibt groBe Pro

bl erne (S.146 f.):

1) Es ist nicht einfach, die sich stets andernde Menge der 

gesel 1 schaftl ich notwendigen Arbeit flir ein Erzeugnis 

akkurat zu erfassen.

2) Preise si nd der konzentrierte Ausdruck der Widerspriiche 

zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, die in ihrem 

eigenen Interesse darauf bedacht si nd, daB gewisse Er- 

zeugnisse zu hbheren Oder niedrigeren Preisen als ihr 

Wert verkauft werden.

3) Unangemessene Preise, die aufgrund geschichtl icher Bedi n- 

gungen liberliefert sind, konnen nicht in kurzer Frist 

geandert werden.

Die Preise von Glitern der Schweri ndustrie sind weit davon 

entfernt, rational zu sein. Im allgemeinen sind die Preise 

flir Rohmaterial ien, i nsbesondere mi neral ische Produkte, zu 

niedrig, wahrend die Preise weiterverarbeiteter Gliter zu 

hoch sind. Diese Situation widerspricht der vom Staat ge- 

wlinschten i ndustriel 1 en Entwicklung, die dem Wachstum in den 

Brennstoff-, Energie-, Rohstoff- und Hal bfertigwaren- Indu- 

strien Prioritat einraumt. Die Preise flir Kohle und andere 

Mineralien mlissen angehoben und die Preise flir weiterverar- 

beitete Gliter mlissen gesenkt werden (S.150).

Was spezielle Aufmerksamkeit verdiene, ist das Studium der
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"Differential einkommen", die aus Unterschieden in den natlir- 

lichen Voraussetzungen resul tieren. Es handele sich um et- 

was, was der von Marx definierten Differential rente ent- 

spricht (S.151). Das Problem des Differential einkommens exi- 

stiert auch in der Bergbaui ndustrie. Beispiel sweise si nd 

hochliegende Kohleflbze fur den Tagebau geeignet, wahrend 

tiefl iegende Flbze Untertageabbau erfordern. Einige Flbze 

si nd machtig und enthalten wenig Asche, wahrend andere 

schwach si nd und viel Asche enthalten. Die Kohlepreise si nd 

niedrig, und die meisten Bergwerke arbeiten mi t Verlust. 

Nach einer Preiserhbhung kbnnen die unter guten Bedingungen 

arbeitenden Bergwerke viel Gewi nn machen, wahrend es fur 

andere immer noch schwierig ist, Verluste zu vermeiden. Im 

wesentlichen gibt es nun zwei Mbglichkeiten, um die aus den 

natLirlichen Bedingungen resul tierenden Ungl eichhei ten auszu- 

gleichen. Zum ersten kann den bevorzugten Produzenten eine 

Progressivsteuer auferlegt werden, wahrend die benachteil ig- 

ten Produzenten Unterstlitzungen erhalten kbnnen. Zum anderen 

kann der Ausgleich durch Preispolitik vorgenommen werden: 

Fiir die verschiedenen Bergbaugebiete kbnnen unterschiedl iche 

Preise auf der Basis der Ressourcen festgesetzt werden 

(S.152 f.).

4.6 Planungsproblerne

Bei der Steuerung der Betriebe soli von den bisher liblichen 

direkten admi nistrati ven Eingriffen libergegangen werden zur 

G1obalsteuerung. Xue stellt die rhetorische Frage, was ge- 

schehen kbnne, falls ein Betrieb sich nicht nach dem staat- 

lichen Plan richte und dadurch ein Ungleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage erzeuge (S.166). Es gibt eine Anzahl 

von mbglichen MaBnahmen:

1) Besteuerung: Hbhere Steuern auf Produktionen, die einge

schrankt werden sollen und niedrigere Oder keine Steuern 

auf Produktionen, die ausgeweitet werden sollen.

2) Preisfestsetzung: Niedrigere Preise fiir ei nzuschra nkende 

Produkte und hbhere Preise fiir solche, die in grbBeren 

Mengen hergestellt werden sollen.

3) Bereitstel 1 ung von Material: Reichliche Lieferungen von 

Roh- und bearbeiteten Material ien, Brennstoffen und Elek- 

trizitat fur Betriebe, deren Produktion ausgeweitet wer

den soli, und wenig Oder keine Material 1 ieferungen fiir 

Betriebe, deren Produktion ei ngeschrankt Oder gestoppt 

werden soli.

4) Investitionen: Mehr Kapital i nvestitionen in Branchen Oder 

Betrieben, die ausgedehnt werden sollen, und weniger Oder 

keine in jenen, die ei ngeschrankt werden sollen.

5) Kredite: Mehr Kredite zu niedrigen Zinssatzen fiir Bran

chen und Betriebe, die ausgeweitet werden sollen, und 

weniger Oder keine Kredite fiir jene, die ei ngeschrankt 

werden sollen (S.166).

In dem MaBe, wie den Wirtschaftseinheiten Entscheidungs- und 

Gestaltungsmbglichkeiten eingeraumt werden, muB besonderes 

Augenmerk auf die Festsetzung der globalen Schllisseldaten 

gerichtet werden. Xues besonderes Interesse gilt der Akkumu- 

lationsrate - dem Anteil der Investitionen am Nationalein- 

kommen. Im ersten Flinfjahrespl an sei die jahrliche Akkumula- 

tionsrate mit 24% schon ein wenig zu hoch gewesen (S.171), 

habe jedoch zu guten wirtschaftl ichen Resultaten, zu einer 

hohen Wachstumsrate geflihrt (S.200). Die Akkumul ationsraten 

spaterer Perioden seien liberhbht gewesen (11). Wahrend des 

Zeitraumes von 19581960 betrug die Rate zwischen 30% und 

40%. Im dritten Flinf jahrespl an belief sie sich auf 26%, wah

rend sie ab 1970 hdher als 30% war. Unter den gegenwartigen 

Umstanden soli die Akkumulationsrate bei etwa 25% - maximal 

bei 30% - liegen (S.113), eine Zahl , die schon 1956 auf der 

l.Sitzung des 8.Nationalkongresses der Kommunistischen Par- 

tei festgesetzt worden war (S.171).

Der Akkumul ationsfonds wi rd nicht nur fiir die materiellen 

Produktionsmitel verwendet, sondern auch fur den Faktor Ar- 

beitskraft. Insbesondere beim 1andwirtschaftl ichen Investbau 

ist der Anteil der menschlichen Arbeitskraft grbBer als die 

eingesetzten materiellen Produktionsmittel. Diese spezielle 

Arbeitskraft geht jedoch oft in die Kostenrechnung der nor

mal en 1 andwi rtschaftl ichen Produktion ein. So werden Mittel 

fiir den Investbau oft in den Konsumtionsfonds einbezogen. 

Weniger als 10% der Staatseinnahmen werden von den Bauern in 

Fonn von Steuern bezahlt, wahrend die restlichen 90% von der 

Industrie in Form von Steuern und Gewinnen aufgebracht wer

den. Dies ergibt jedoch ein falsches Bild. Ein groBer Teil 

der Werte, die von den Bauern geschaffen werden, wind durch 

ungleichen Tausch an die Industrie transferiert. In der Tat 

betragt der Beitrag der Bauern etwa ein Drittel der Staats

ei nnahmen (S.174).

Neben einer falschen Bemessung der Akkumulationsrate sieht 

Xue die Hauptproblerne fur eine wirksame Planung und den ra- 

tionellen Einsatz der Produktionsfaktoren in der Vernachlas- 

sigung des Rechnungswesens und der Vergeudung von Arbeits

kraft. 0b er sich im unklaren liber das systemindifferente 

dknomische Prinzip ist Oder ob Ungenauigkeiten eher der al 1 - 

zu summarischen Darstellung angelastet werden mlissen, ist 

nicht zu entscheiden. So nennt er als das grundlegende Ziel 

der Wirtschaftsrechnung "die Erzielung von maximalen wi rt- 

schaftlichen Ergebnissen durch einen minimalen Einsatz von 

Arbeit" (S.196 und 210). Der Zweck eines Unternehmens in 

einem kapitaiistischen Land sei es, "ein Maximum von Profit 

zu erzielen und ein Minimum von Kapital einzusetzen" 

(S.210). Tatsachlich besagt ja das dkonomische Prinzip, daB 

jewel Is eine GrdBe konstant gehalten werden muB, so daB wi r 

zwei Varianten dieses Prinzips haben, namlich einmal das 

"Prinzip des minimalen Einsatzes von Mi ttel n bei einer gege- 

benen ZielgrdBe" und zum anderen das "Prinzip des maximalen 

Effektes bei gegebenen Mitteln". Unkenntnis des bkonomichen 

Prinzips kann Verwirrung beim Rechnungswesen und als Konse- 

quenz daraus bei der rationellen Verwendung von Ressourcen 

bedeuten.

Xue wendet sich gegen die Oberzeugung vieler seiner Genos- 

sen, daB angesichts der riesigen Bevblkerung Chinas eine 

geri ngfligige Verschwendung von Arbeitskraft unbedeutend sei. 

Er sieht die Verschwendung von Arbeitskraft als die grbBte 

Verschwendung an (S.200). Konsequenterweise beklagt er denn 

auch die Tatsache, daB in der Leichtindustrie sechsmal so- 

viel und in der Schweri ndustrie elfmal soviel Arbeiter bend- 

tigt werden, um die gleiche Menge von Glitern zu erzeugen wie 

in den entwickelten kapitaiistischen Landern (S.201). Die 

Modern! si erung und ein Anstieg der Arbei tsproduktivi tat wer

den eine riesige Menge von Arbei tskraften einsparen. Nach 

Modernisierung der Landwirtschaft wird man statt der gegen- 

wartig rund 300 Millionen nur hochstens wenige Dutzend Mil- 

lionen Arbeitskrafte benbtigen. Fiir mehr als 200 Millionen 

Leute mlissen dann Beschaftigungsmbglichkeiten in neuen Be- 

reichen der Produktion gefunden werden. Ist dies - so fragt 

Xue - ein unlbsbares Problem? Sowohl in landlichen wie auch 

in stadtischen Gebieten kbnnen neue Produktionsprogramme 

initiiert werden. Auf dem Land kann die Wi rtschaft diversi- 

fiziert werden; Betriebe kbnnen errichtet werden, die von 

den Volkskommunen, Produktionsbrigaden und Produktionsgrup- 

pen betrieben werden kbnnen. Wenn die Wirtschaftskraft des 

Staates sich verbessert hat, wi rd eine groBangelegte Ent

wicklung der weiten, ungenutzten Territorien des Landes or- 

ganisiert werden. Hindernisse werden in der Struktur der 

Wirtschaftsverwal tung gesehen, die viele Mbgl ichkeiten zur 

Entwicklung der Produktion blockiert habe (S.242 f.).

Hinsichtlich der Technologiewahl nimmt Xue eine vorsichtige
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Stellung ein. Es sollen gleichzeitig groBe, mittlere und 

kleine Betriebe entwickelt werden; nebeneinander sollen auch 

mechanisierte, halb-mechanisierte und manuelle Produktions- 

verfahren angewendet werden. Al s Grundlage fur wissenschaft- 

lichen und technologischen Fortschritt wind es nbtig sein, 

eine Anzahl von Betrieben zu errichten, die die nach Wei t- 

maBstaben neueste Technologie verwenden. Die Frage nach dem 

Stand der Automation wi rd zugunsten ei nes relativ niedrigen 

Grades entschieden. Der Einsatz einer relativ arbei tsi nten- 

siven Technologie wi rd die folgenden Vorteile bringen:

1) Weniger Investitionsmittel und schnellere Bauzeiten,

2) schnellere Aneignung der Technologie durch die techni- 

schen Arbei tskrafte und

3) ein schnellerer Wechsel hi n zur Produktion von Glitern 

nach importierten Modellen.

Da Chinas Lbhne immer noch urn mehrere Male niedriger si nd 

als die Lbhne einiger anderer Lander, werden chinesische 

Produkte auf dem Weltmarkt wettbewerbsfahig bleiben. Dies 

gilt sogar flir den Fall, daB die chinesische Arbeitsproduk- 

tivitat zwei- Oder dreimal geringer ist als die anderer Lan

der (S.243).

4.7 Wirtschaftsverwaltung und Moti vationssysteme

Breiten Raum nehmen bei Xue die Probl erne der Wirtschaftsver- 

waltung ein. Immer wieder kommt er darauf zuriick, da er in 

dem al ten System der Wi rtschaf tssteuerung und Betriebsflih- 

rung einen wesentlichen Grund flir die Ruckstandigkeit seines 

Landes und die gravierenden Versorgungsmangel der Gegenwart 

sieht. Das alte Managementsystem raumt nicht nur den brtli- 

chen Behbrden zu wenig Macht ein, sondern auch - schlimmer 

noch - den Betrieben (S.206). Konsequenterweise mlissen bei 

der Anderung des Systems zwei Prinzipien beachtet werden:

1) Festhalten an der Planwirtschaft, Anwendung richtiger 

Planungsmethoden und Einraumung vol 1 er Bewegungsfreiheit 

sowie Nutzung des Unternehmungsgeistes der lokalen Behbr

den und der Betriebe.

2) Im Zuge der 1andwirtschaftl ichen und industriel1en Mecha- 

nisierung soil sichergestel 11 werden, daB sich das System 

der Wirtschaftsverwaltung allmahlich in Richtung auf Spe- 

zialisierung und Zusammenarbeit entwickelt (S.208). In 

Oberei nstimmung mit diesen beiden Prinzipien hat die ge- 

genwartige Reform zwei dringende Aufgaben zu erflillen. 

Neben einer Anderung des Managementsystems der Betriebe, 

einschlieBlich der Kollektive, mit dem Ziel, ihnen Kraft 

und Vi taiitat zu geben, muB das System der Wirtschafts- 

steuerung auf der nationalen Ebene geandert werden. Die 

Volkswirtschaft soil an die sozial isierte Produktionswei- 

se in groBem Umfang angepaBt werden; auf diese Weise sol

len die Hindernisse auf dem Weg zur sozialistischen Mo- 

dernisierung beseitigt werden(S. 209).

Die Reform auf der Ebene der Betriebe soli die folgenden 

vier Punkte umfassen:

1) Dem Betrieb soil ein Transaktionsfonds libergeben und die 

staatlichen Monopolkontrollen hinsichtlich Einnahmen und 

Ausgaben sollen abgeschafft werden. Ferner soil ein Ge- 

wi nnei nbehal tungssystem eingeflihrt werden, das zwei For- 

men annehmen kbnnte. Zum einen kann der* gesamte erzielte 

Gewinn nach einem festgelegten Verhaltnis zwischen Staat 

und Betrieben aufgeteilt werden. Zum anderen kann eine 

Gewinnquote flir den Staat festgel egt werden; der gesamte 

restliche Gewinn kann dann beim Betrieb verbleiben 

(S.211).

2) Das System, nach dem der Staat das Fix- und Betriebskapi- 

tal prinzipiel1 ohne Gegenleistung zuweist, soli geandert 

werden. Es muB ein System der entgeltlichen Zuweisung von 

Fixkapital ei ngefiihrt werden. Staatliche I nvesti tionsmi t- 

tel sollen den Banken zur Verfligung gestellt werden, die 

sie den Betrieben zur Nutzung als Fixkapital zuweisen 

kbnnen. Auch die Abschreibungssatze sollen geandert wer

den. Gegenwartig betragen die Abschreibungsperioden in 

China rund 25 Jahre. Diese Perioden sollen den in kapita- 

listischen Landern libl ichen flinf bis acht Jahren angena- 

hert werden. Das Betriebskapitai soil als Bankkredit ver- 

geben werden; die Zinssatze sollen gestaffelt werden, je 

nachdem, ob die Kapitalien flir den regularen Gebrauch 

bestimmt si nd Oder ob sie anderen Zwecken dienen (S.214 

f.).

3) Das Personal system soli reformiert werden. Der Staat soli 

den Betrieben gestatten, seine Arbeitskrafte nach den 

eigenen Bedlirfnissen zu organisieren. Die "eiserne Reis- 

schlissel" soil zerbrochen werden. Damit ist das System 

gemeint, nach dem man zwar eingestellt, aber nicht ent- 

lassen, zwar befdrdert, aber nicht degradiert werden kann 

(S.215 f.).

4) Das System der Betriebsleitung soil geandert werden, und 

zwar soil ein System der kollektiven Betriebsflihrung ei n- 

gefuhrt werden, in dem jede Person flir einen bestimmten 

Arbei tsbereich verantwortl ich ist. In der Vergangenhei t 

haben die Parteikomitees oft al les in ihre Hand genommen 

und so die Befugnisse beschnitten, die normalerweise dem 

Direktor, dem Chefingenieur und dem Finanzchef zustehen. 

Von nun an solle, so fordert Xue, das Parteikomitee keine 

direkte Kontrolle liber die Produktion und die Geschafts- 

tatigkeit ausliben (S.217 f.).

Die Diskussion liber die konkrete Ausgestal tung der Wirt- 

schaftsreform - Steuerung der Wirtschaft durch Planung Oder 

durch den Markt, durch administrative Oder bkonomische Me

thodeh - ist unter den chinesischen Wirtschaftswissenschaft- 

lern und -politikern in vollem Gange. Xue schlagt vor, zu- 

nachst die Grenzen der Zustandigkeiten zwischen der Zentral- 

regierung und den brtl ichen Regierungen klar zu definieren

(5.219) . Er nennt ein Beispiel aus der Provinz Jiangsu. Dort 

wurde vor ein paar Jahren eine Anderung der Fi nanzverwal tung 

ausprobiert. Man kam liberein, daB die Provi nz liber eine Pe- 

riode von drei Jahren ihre Einnahmen nach einem festgesetz- 

ten Verhaltnis mit der Zentral regierung teilen sollte. Wah- 

rend dieSer Zeit war die Provi nz flir ihre Einnahmen und Aus

gaben selbst verantwortl ich. Das Experiment hatte ein unmit- 

telbares Ansteigen der lokalen Einnahmen zur Folge. Im Jahre 

1976 sanken die Staatseinnahmen, doch in Jiangsu wurde eih 

Anstieg der Einnahmen verzeichnet. Im darauffolgenden Jahre 

stiegen die Staatseinnahmen wieder; in Jiangsu wurde im Ver- 

gleich zum Vorjahr ein groBer Anstieg der Einnahmen erzielt

(5.220) .

Um seine voile Wirkung erzielen zu kbnnen, muB eine Refohm 

des Systems der Wirtschaftssteuerung einhergehen mit einem 

Anreizsystem flir die Menschen. Xue schlagt im wesentlichen 

materielle Anreize vor. Ausgebildete Arbeiter und Angestell- 

te, die ungewbhnl iche Beitrage geleistet haben, sollen Lohn- 

erhbhungen bekommen (S.100). Nach dem System "Jedem entspre- 

chend seiner Arbeit" sollten Intel 1 ektuel 1 e der oberen Range 

besser bezahlt werden und einen hbheren Lebensstandard haben 

als Bauern und Arbeiter (S.279). Der Staat sollte ein System 

der berufl ichen Bewertung und Befbrderung einflihren, urn je- 

nen, die ihre Fahigkeiten nicht vollstandig nutzen kbnnen, 

passende Arbei tspl atze zu vermitteln. Ein Betrieb sollte die 

Befugnis bekommen, jene zu degradieren, die sich im Verlauf 

der berufl ichen Bewertung als ungeeignet herausstel 1 en 

(S.216).
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5. AbschlieBende Bemerkungen

Xue Muqiaos Buch liber die Probl erne der sozial istischen Wi rt- 

schaftsentwicklung stellt eine nlichterne Bilanz liber Metho

den und Ergebnisse der liber weite Strecken verfehlten Wirt- 

schaftspolitik der Vergangenhei t dar. Ober die gegenwartige 

Konsolidierungsphase hinaus sieht Xue gewaltige Aufgaben auf 

die chinesische Wirtschaftspolitik zukommen. Um die riesige 

Bevblkerung ernahren und ihren Lebensstandard in bescheide- 

nem Umfange verbessern zu kbnnen, si nd gewaltige Anstrengun- 

gen nbtig. Nicht nur mlissen die bisher noch nicht genutzten 

Ressourcen, wie z.B. die Bodenschatze in abgelegenen Gebie- 

ten, erschlossen werden, auch auf dem Gebiet der Organisa

tion der menschlichen Arbeitskraft mlissen Reformer durchge- 

flihrt werden. Es gilt, verknbcherte und verstei'nerte Ver

bal tnisse zu verandern, was urn so schwerer deswegen wird, 

weil die Widerstande machtiger Gruppen, beispielsweise der 

Kader in den zentralen Verwal tungsei nhei ten, zu liberwinden 

si nd.

Konstitutive Elemente des sozialistischen Systems bleiben 

nach wie vor das Kollektiv- bzw. Volkseigentum an den Pro- 

duktionsmittel n sowie die stringente Planung der Volkswirt- 

schaft. DaB man unter Beibehaltung dieser Prinzipien ohne 

Dogmatismus ein - zumindest in der Theorie - erfolgverspre- 

chendes Konzept der wirtschaftlichen Entwicklung entwerfen 

kann, das vorurtei 1 si os Erfahrungen und Organisationsformen 

kapital istischer Lander einbezieht, hat Xue Muqiao gezeigt.
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