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Neue Entwicklungen im Autenhandelsrecht:

Die Provinzen melden sich zu Wort

Oskar Weggel

In den vergangenen zwei Jahren 1st 

nicht nur die Zahl der von den ein- 

zelnen Provinzen abgeschlossenen 

Vertrage nach oben geschnellt, son- 

dern hat iiberdies die organisatorische 

Verselbstandigung der Provinzen im 

Au&enhandelsbereich zugenommen. 

Dies zeigt sich vor allem in der Griin- 

dung provinzeigener Aufcenhandels- 

korporationen, unter denen wiederum 

die lokalen Treuhands- und Investi- 

tionsgesellschaften besonders eifrig am 

Ball sind, sowie im raschen Ausbau 

von vier Wirts chafts son de rzonen, in 

denen die Wirts chaftspolitik des 

maoistischen China ihren konzentrier- 

testen Ausdruck annimmt. Der Ge- 

setzgeber hat diesmal die neuen Ent

wicklungen nur kurze Zeit treiben 

lassen und ist dann schnell mit einer 

Reihe von Gesetzen und Verordnungen 

auf den Plan getreten, die einerseits 

den auslandischen Partnern mehr Si- 

cherheit geben, gleichzeitig aber auch 

einer allzu ungebardigen Entfaltung 

der neuen Entwicklungen Ziigel anle- 

gen sollen.
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I. Die znnehaende Selbstan

digkeit der Provinzen 

in AuKenhandelsbelangen

1. Die Zunahme der 

Au&enhandelsabschlusse

Ein Blick in die taglichen Meldungen 

zeigt, da& die Zahl der von den Pro

vinzen abgeschlossenen Au&enhandels- 

vertrage sowie die Menge der von den 

Provinzen im Au&enhandel umgesetzten 

Giiter in den vergangenen zwei Jahren 

rapide nach oben geschnellt sind. 

Hier seien nur einige willkiirlich her- 

ausgegriffene Beispiele angefiihrt. Die 

Provinz Hebei konnte ihren Au&en- 

handel in den ersten sechs Monaten 

des Jahren 1981 um 36,2% gegeniiber 

dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 

anheben und exportierte Giiter im 

Werte von 355,6 Mio US$. Die Provinz 

Sichuan hat in den vergangenen zwei 

Jahren, also von Mitte 1979 bis Mitte 

1981, 200 Vertrage mit Geschaftsleuten 

aus den USA, Japan, Hongkong und 

anderen Landern abgeschlossen, von 

denen sich rund 160 auf Verarbei- 

tung, 30 auf Kompensation und einer 

auf ein Joint Venture richtet. Kom- 

pensationsgeschafte bezogen sich 

hierbei vor allem auf Seideverarbei- 

tung. Nach dem inzwischen eingefah- 

renen Schema lieferten auslandische 

Partner Maschinen und Know-how, 

wahrend China die Arbeitskrafte 

stellte und fiir den auslandischen 

Kunden Seidenprodukte in der ge- 

wiinschten Art herstellte. Die Provinz 

Liaoning unterzeichnetet in der

2. Halfte des Jahres 1979 sowie 1980 

insgesamt 68 Aufeenhandelsvertrage,  

die ebenfalls hauptsachlich auf Kom- 

pensationshandel gerichtet waren und 

z.B. die Herstellung von Textilien mit 

xMaschinen betrafen, die von den Aus- 

landspartnern geliefert werden. Die 

Provinz interessiert sich fiir weitere 

Auslandsabschliissen, die sich vor 

allem auf zwanzig Gebiete erstrecken 

und fiir die vier Formen der Koope- 

ration erwiinscht sind, namlich Kom- 

pensationshandel, gemeinsame Produk- 

tion, technische Zusammenarbeit oder 

aber Gemeinschaftsproduktion in Form 

eines Joint Venture. Einzelne Provin

zen veranstalten auKerdem AussteHun- 

gen, sei es nun in Form einer Standi- 

gen Industrieausstellung (so z.B. 

Shanghai), in Form von Sonderaus- 

steUungen im eigenen Territorium 

oder aber in Form von Ausstellungen 

beispielsweise in Hongkong.

Diese schnell um sich greifende De- 

zentralisierung entspricht einer Ten- 

denz, wie sie seit alters her im poli- 

tischen und wirtschaftlichen System 

Chinas angelegt ist. Vor allem sind 

die Provinzen Einheiten, die sich - 

trotz aller zentralistischer Verfas- 

sungsausrichtung - am Ende doch im- 

mer wieder als "Staaten im Staate" er- 

weisen.

2. Zunahme der organiaa- 

torischen Verselbstan

digung im Aulenhan- 

delsbereich

a) Allgemeine Tendenzen

Nachdem die Regierung in Beijing der 

Initiative einzelner Provinzen im 

Aufcenhandelsbereich keine Hindernis- 

se mehr entgegensteHt, sondern 

vielmehr griines Licht gegeben hat, 

stehen heute jeder Provinz theoretisch 

drei Mdglichkeiten offen, um aufcen- 

handlerisch tatig zu werden:

- Sie kann den provinziellen Aufcen- 

handel entweder liber die in der Pro

vinz angesiedelten Filialen der zen

tralen Au&enhandelsgesellschaften ab- 

wickeln;

sie kann sich provinzeigener 

Au&enhandelsorgane bedienen oder

- sie kann sich der zentralen oder 

provinzieHen Organe benachbarter 

Provinzen bedienen.

aa) Einschaltung von Pro

vinzorganen oder Zen

tralfilialen aus einer 

Nachbarprovinz

Es sind die klassischen Hafenstadte 

Tianjin, Shanghai und Guangzhou, die 

schon in der Qing-Zeit Au&enhandels- 

aktivitaten fiir ihr Hinterland betrie- 

ben haben. Tianjin beispielsweise 

fiihlt sich vor allem fiir die acht Pro

vinzen Shaanxi, Hebei, Innere Mongo

lei, Xinjiang, Qinghai, Gansu und 

Ningxia zustandig. Diese ausgedehnte 

Vertretungstatigkeit ist einer der 

Griinde dafiir, warum der Aufeenhan- 

delsapparat Tianjins so aufwendig und 

exakt durchorganisiert ist und z.B. 

mehr AHG-Filialen aufweist als Beijing 

(Verhaltnis 13:10). Shanghai ist "zu- 

standig" fiir die Provinzen Jiangsu, 

Anhui, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi 

und Sichuan. Guangzhou und Fuzhou 

sind ein traditionell au&enhandlerisch 

orientierter Exportsektor fiir sich

(Fortsetzung der Ubersichten)

(50) Erfolg auf der Nurnber- 

ger Erfindermesse

Auf der Niirnberger Erfindermesse 

1981 haben die Teilnehmer aus Taiwan 

gut abgeschnitten. 270 Erfindungen 

aus 13 Staaten wurden ausgestellt, 

davon 29 aus Taiwan. Insgesamt wur

den 15 Gold-, 20 Silber- und 30 

Bronzemedaillen fiir die besten Erfin

dungen vergeben. Taiwan hat dabei 5 

Gold-, 5 Silber- und 6 Bronzemedail

len erhalten. Damit hat Taiwan nicht 

nur unter alien Teilnehmerlandern die 

meisten Erfinderpreise von Ntirnberg 

in diesem Jahr gewonnen, sondern 

wurde auch fiir liber die Halfte seiner 

ausgesteUten Erfindungen ausgezeich- 

net. Diesen Erfolg hat die ZYRB am 

9.November in grower Aufmacnung 

auf der ersten Seite gemeldet.

-ni-
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selbst, der teilweise mit Shanghai 

konkurriert - zumindest was die Pro- 

vinz Sichuan, Jiangsu und Hunan an

ta elan gt .

Tianjin, Shanghai und Guangzhou 

versuchen, diese alten "Abhangigkei- 

ten" in ihrem ureigensten Interesse zu 

verlangern - oder aber wieder zu er- 

neuern, stofcen aber bei den betref- 

fenden Provinzen, die ja auch am 

profitbringenden Au&enhandel betei- 

ligt sein wollen, zunehmend auf Wi- 

derstand. Die Autonome Provinz 

Guangxi beispielsweise hat sich lange 

Zeit an Guangdong angelehnt, hat nun 

aber ihre eigenen Import- und Ex- 

portkorporationen gegriindet und 

seitdem hohere Umsatze und sattere 

Gewinne erzielt (4).

Diese Tendenz zur Verselbstandigung 

diirfte, wenn keine unvorhergesehe- 

nen Ereignisse eintreten, in Zukunft 

noch ziigiger um sich greifen.

bb) Einschaltung von Pro- 

vinzfilialen der zen

tralen Aufcenhandels- 

korporationen

Dieser Weg ist der bislang "normalste" 

Zugang zum Au&enhandel. Die meisten 

Aufcenhandelsorgane der einzelnen 

Provinzen sind in der Tat auch heute 

noch kaum mehr als Able ger der zen- 

tralen AHGen, die international unter 

der englischen Bezeichnung "Provin

cial Branch of ... Import and Export 

Corporation" in Erscheinung treten. 

In Beijing gibt es z.Zt. beispielsweise 

10, in Shanghai 14 und in Tianjin, 

wie bereits erwahnt, 13, in einer Pro

vinz wie Fujian sogar 24 solcher Able- 

ger der zentralen AHGen, deren Or

ganisation andererseits nicht nur in 

China, sondern auch im Ausland an- 

gesiedelt ist. So z.B. vertritt die in 

Hamburg seit 1980 bestehende Aufeen- 

handelsreprasentanz immerhin 9 

AHGen, so da& hier m.a.W. ein di- 

rekter organisatorischer Strang von 

der Kleinstadt X in Fuzhou bis nach 

Hamburg verlauft.

Die Filialen haben, wie bereits ausge- 

fiihrt (5), eine Doppelnatur: Sie sind 

einerseits Ableger der zentralen AHG 

und schlieSen insofern in deren Na- 

men ab, nehmen z.T. aber auch lo- 

kale Geschaftsbelange wahr und wer- 

den dann im eigenen Namen tatig. Die 

Abgrenzung lafet sich dreifach prazi- 

sieren: Zum einen fallen solche Giiter, 

die zum gesamtnationalen Zustandig- 

keitsbereich gehbren (z.B. Eisen- 

bahnausriistungen etc.) in den Zen- 

tralbereich; ferner hat die zentrale 

AHG Kontrollrechte uber Sortimente, 

Qualitaten, Preisgestaltungen etc., so 

daft die Provinzen hier ebenfalls nicht 

ganz frei sind; und drittens gilt das 

Kriterium der Hbhe der Kaufsumme. 

Noch vor einigen Monaten durften 

lokale Korporationen die Eine-Million- 

Yuan-Grenze nicht iiberschreiten, 

heute ist dieses Limit immerhin schon 

auf zwei Millionen erweitert worden 

(6).

Die Filialen der zentralen AHGen 

treffen also weitgehend selbstandig 

die Entscheidung uber Einkaufe und 

Verkaufe sowie gewisse Dienstlei- 

stungen, wahrend bei der Griindung 

von Joint Ventures, die hohere Inve- 

stitionen erfordern, sehr schnell das 

Geldsummen-Limit iiberschritten ist. 

Eine Filiale wie die Tianjin-MACHIM- 

PEX entscheidet in weiten Bereichen 

des Maschinen-Im- und Exports der 

Hafenstadt. Soweit Betriebe noch 

nicht fur selbstandig erklart sind 

(dies ist vorerst nur bei den Experi- 

mentierbetrieben der Fall), tritt die 

lokale MACHIMPEX in eigenem Namen 

fur sie auf und kauft aus dem Aus

land elektronische Ausriistungen, 

Lkws, Textilmaschinen usw. Die lokale 

MACHIMPEX ist m.a.W. Informations- 

vermittlungsstelle (Sammeln von Kata- 

logen, Vermittlung internationaler Be- 

ziehungen), Verhandlungsstelle und 

Vertragspartner in einem. Sie mufc 

deshalb von Au&enhandelspartnern als 

wichtige Clearingstelle und als Adres- 

sat von Katalogmaterial etc. betrach- 

tet werden.

Soweit ein Au&enhandelsvertrag von 

autonomieberechtigten Betrieben abge- 

schlossen wird und die Vorarbeiten 

dafiir von der MACHIMPEX geleistet 

worden sind (dies ist in der Regel 

auch der Fall), kann es vorkommen, 

daB> die lokale MACHIMPEX sogar eine 

Vermittlungsgebiihr verlangt.

Der Spielraum lokaler Filialen ist dort 

besonders gro&, wo die Exportindu- 

strie vertreten ist - wie in Tianjin 

und Shanghai. Tianjin produziert 

heute bereits 35% aller Fabrikwaren 

fur den Au&enhandel - kein Wunder 

angesichts einer 150jahrigen Export

tradition !

cc) Einschaltung provinz- 

eigener Au&enwirt- 

schaftsorgane

Aufcenwirtschaftskorporationen miissen 

nicht unbedingt Filialen zentraler 

AHGen sein, sondern kbnnen auch in 

Form von provinzeigenen Institutionen 

gegriindet werden. Mitte 1981 bei

spielsweise entstanden in der Provinz 

Hunan zur gleichen Zeit zwei Organe, 

die in ihrer englischen Bezeichnung 

als "Hunan Provincial Import Corpora

tion" und als "Hunan Branch of the 

China National Chemicals and Machin

ery Import and Export Corporation" 

auftreten. Beide wurden mit Billigung 

der Provinzregierung von Hunan in- 

stalliert.

Die Gleichzeitigkeit der Griindung 

la&t den Provinzcharakter der Import- 

gesellschaft besonders plastisch her- 

vortreten.

Nun darf man allerdings nicht davon 

ausgehen, daB die Provinzgesellschaft 

hauptsachlich im provinziellen, die 

Filiale aber im zentralen Interesse 

auftrete. Vielmehr sind beide im we- 

sentlichen auf lokale Bediirfnisse ab- 

gestellt. Der Geschaftsbereich, den 

die Chemie- und Maschinenfiliale 

iibernimmt, wurde friiher uber die 

Provinzen Guangdong und Shanghai 

abgewickelt. Angesichts der univer- 

salen Dezentralisierungstendenz, die 

sich in den AHG-Neugriindungen aus- 

driickt, erweist sich die neue Filiale 

demnach nicht als zentralistische, 

sondern vielmehr als lokale Konkur- 

renz zu den Handels-"Rivalen" Shang

hai und Guangdong.

b) Herausragende Sonder

entwicklung: Die rasche 

Zunahwe von lokalen 

Treuhands- und Inve- 

stitionsgesellschaften 

(TIGen)

Der systematische Stellenwert der 

TIGen laBt sich rasch prazisieren, 

wenn man sich das bereits erprobte 

Dreierschema (7) vor Augen halt. Da- 

nach lassen sich drei Kategorien von 

Au&enwirtschaftsorganisationen unter- 

scheiden, namlich AHGen, Dienstlei- 

stungsgesellschaften und TIGen. In- 

nerhalb dieser drei Arten von Ge- 

sellschaften wiederum miissen jeweils 

zentrale und lokale Organe auseinan- 

dergehalten werden.

Unter diesen sechs Arten von AuBen- 

wirtschaftsorganen haben also 1981 

die lokalen TIGen den bemerkenswer- 

testen Aufschwung erfahren, obwohl 

auch lokale Dienstleistungsgesell- 

schaften, wie z.B. die Sichuan Inter

national Economic and Technical Co

operation Co., die u.a. technische 

Dienste und Arbeitskrafte fur den 

Bau von Flugzeugen, Stra&en und 

Briicken im Ausland anbietet, nicht zu 

unterschatzen sind und sich stetig - 

wenn auch weniger spektakular - ver- 

mehren (8).

Was nun die lokalen TIGen anbelangt, 

so gab es bereits 1980 vier Vorreiter, 

namlich in Beijing, Shanghai, Tianjin 

und in Fujian.

1981 sind zahlreiche weitere Provinzen 

in die FuBstapfen dieser Vier getre- 

ten, und zwar in nicht weniger als 15 

Provinzen - diesmal iibrigens nicht 

nur in Kiisten-, sondern auch in In- 

landsprovinzen wie Jiangsi und Hubei. 

Keine Provinz will offensichtlich mehr 

zuriickstehen und beginnt sich statt 

dessen um Auslandsgelder, Joint Ven

tures und Kompensationsgeschafte zu 

drangein, wobei nach Mbglichkeit die 

zentralen AuBenwirtschaftskorporatio- 

nen links liegen bleiben sollen - Aus- 

druck des "neuen Zeitgeistes". Die 

Zentralregierung, die die Konkurrenz 

ja bereits zwischen den sozialistischen 

Betrieben fbrdert, hat gegen den in

trap rovinzielle Wettbewerb offen

sichtlich nichts einzuwenden. Bei der 

innerbetrieblichen Konkurrenz gilt die 

Sprachregelung, daB die momentan 

iiberholten Betriebe nicht etwa Boden 

verloren haben, sondern daB sie im 

Gegenteil dazu ermuntert wurden, ihr 

Management und die Qualitat ihrer 

Produkte zu verbessern. Freilich ware 

eine genaue Parallele der Konkurrenz 

zwischen Betrieben einerseits und 

Provinzen andererseits nicht so ganz 

gliicklich; schlecht arbeitende Betrie

be kbnnen notfalls geschlossen wer

den, wie dies uberall in der Volksre- 

publik ja z.Zt. in der Tat auch ge- 

schieht; was aber soli mit zuriickblei- 

benden Provinzen geschehen? Zwei- 

fellos: Die Anerkennung der Waren- 

wirtschaft und die Wiederherstellung 

des Marktes sind die auBeren Ursa- 

chen, das Recht auf Einbehaltung des 

Uberplangewinns die inneren Ursachen 

fur die Entstehung der Konkurrenz in 

China; doch sind die Ausgangsbedin- 

gungen innerhalb der einzelnen Pro

vinzen ganz einfach zu unterschied- 

lich: Guizhou beispielsweise liegt von 

vornherein hoffnungslos gegeniiber 

Tianjin und Shanghai im Rennen!

Selbst wenn es hier aber nicht zu 

einem "Kampf bis aufs Messer" kom- 

men wird - prinzipiell zumindest ist 

der intraprovinzielle Wettbewerb vor

erst anerkannt - zumindest was die 

AuB enhandelsaktivitaten anbelangt. 

Dieser neuen Entwicklung tragt ja 

auch die Entstehung provinzeigener 

AHGen und TIGen Rechnung. An die
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Stelle der bisherigen Bevormundung 

durch die Zentrale oder aber durch 

iiberlegene Nachbarprovinzen tritt 

nunmehr der ehrgeizige Eigenbei- 

trag!

Die neuentstandenen TIGen haben sich 

jeweils auch eine eigene Satzung ge- 

geben. Anhand dieser Texte, aber 

auch anhand der inzwischen zutage 

getretenen Aktivitaten seien nachfol- 

gend einige Charakteristika der neuen 

Entwicklungen hervorgehoben:

aa) Autere Fora der 

Satzungen

Es wird deutlich, da& die CITIC- 

(China International Trust and In

vestment Corporation-) Satzung vom 

Oktober 1979 Pate fur die entspre- 

chenden Texte der lokalen TIGen ge- 

standen hat. Vor allem die Satzungen 

der einzelnen Provinzen, wie Liao

ning, Hubei, Jiangxi und Fujian, 

sind, mit minimalen Abweichungen, 

nach dem gleichen Schnittmuster ge- 

fertigt, wahrend die Satzungen von 

Shanghai und Beijing au&erlich zwar 

etwas abweichen, vom Inhalt her aber 

kaum relevante Unterschiede zeigen. 

Die TIG-Durchschnittssatzung besteht 

aus 18 Paragraphen, die in 5 Ab- 

schnitte aufgeteilt sind, namlich 

"Allgemeine Prinzipien", "Geschaftsbe- 

reich", "Organisation", "Management" 

und "Erganzende Vorschriften".

Gegriindet werden die TIGen durch 

die Provinzregierungen, wobei die Ge- 

nehmigung der dem Staatsrat direkt 

untergeordneten FICC (Foreign In

vestment Control Commission) konsti- 

tutiv ist (9). Innerhalb der einzelnen 

Provinzen ist das jeweilige "Aufcen- 

handelsbiiro" Oder manchmal auch 

"Import/Export-Biiro" eigentlicher Mo

tor bei der Griindung.

bb) Rechtsnatur der TIGen

Hier findet sich in samtlichen Ein- 

gangsbestimmungen (Art.l) der ver- 

schiedenen Satzungen die Definition, 

da& (z.B. die Liaoning) TIG "ein 

staatseigenes sozialistisches Unterneh- 

men unter Fiihrung der Volksregie- 

rung der (Liaoning- etc.) Provinz 

ist".

§2 definiert die Zweckbestimmung: 

Aufgabe der Korporation sei es, aus- 

landisches Kapital und auslandische 

Technologic anzuziehen, und zwar - 

hier schlagt der Provinz-Gesichts- 

punkt voll durch - zugunsten des 

wirts chaftlichen Aufbaus der Provinz 

(Liaoning, Jiangxi etc.). §2 ist 

m.a.W. das Tor zur "Provinz ialisie- 

rung" der Treuhands- und Investi- 

tionsfunktionen.

In §3 ist sodann von den stets einzu- 

haltenden "sozialistischen Prinzipien" 

die Rede und in §4 von der Hbhe des 

Grundkapitals, das manchmal bei 

50 Mio.RMB liegt (z.B. bei der Hu- 

bei-TIG) oder bei 100 Mio. (Liaoning- 

TIG) oder bei 30 Mio. (Beijing-TIG) 

oder gar bei 200 Mio. (Huafu-Korpo- 

ration = Fujian-TIG).

§5 legt fest, in welcher Stadt das 

Hauptbiiro der betreffenden TIG liegt 

(im allgemeinen Provinzhauptstadt) 

und wo die betreffenden TIG-Filialen 

errichtet werden sollen. Entweder ist 

hier allgemein von "In- und Ausland" 

oder aber von "Hongkong und Macao 

sowie anderen Landern" die Rede 

(Letzteres in der Hubei-TIG-Sat- 

zung).

cc) Tatigkeitsbereich

Auslandische Geschaftspartner sind 

offensichtlich langere Zeit mit dem 

Begriff "Treuhandsgeschafte" nicht 

ganz zurechtgekommen. Sowohl in den 

TIG-Satzungen als auch aus den 

Chiffren, die die bisherige chinesi- 

sche Praxis hinterlassen hat, diirfte 

sich dieser Begriff jedoch nach und 

nach erhellt haben.

Im einzelnen bestimmen die durch- 

schnittlich sechs Paragraphen umfas- 

senden Regelungen des 2 .Satzungska- 

pitels die Einzelheiten der "Treu

hands- und Investitions"-Aktivitaten.

Im gro&en und ganzen lassen sich 

fiinf Bereiche auseinanderhalten, 

namlich

- Die TIGen sind Vermittler bei der 

Griindung von Joint Ventures: Sie 

bringen in- und auslandische Interes- 

senten an einen Tisch, beraten sie 

und leisten auch die sonst erforder- 

liche Assistenz fur die Ansiedlung von 

Gemeinschaftsunternehmen in der be

treffenden Provinz, wobei sie sowohl 

im Auftrag der Provinzunternehmen 

als auch im Auftrag auslandischer In- 

teressenten auftreten konnen (so z.B. 

Art.6 und 7 der Liaoning-TIG-Sat- 

zung).

- Des weiteren kann eine TIG auch 

sich selbst als Joint-Venture-Partner 

anbieten und im In- oder Ausland ein 

entsprechendes Gemeinschaftsunter

nehmen aufziehen. Hier ist die im Ok

tober 1979 gegriindete CITIC, also die 

zentrale TIG, mit gutem Beispiel vor- 

angegangen, indem sie zusammen mit 

einer japanischen Firma ein Gemein

schaftsunternehmen, namlich die Chi

na Orient Leasing Co., Ltd., gegriin- 

det hat.

Die neugegriindete Leasing-Firma wie- 

derum vermietet u.a. Autos und He- 

likopter an das staatliche chinesische 

Reisebiiro Luxingshe, vermietet ferner 

Gabelstapler an Fabriken usw.

- Ein dritter Tatigkeitsbereich, der 

sich nach Lage der Dinge immer mehr 

in den Vordergrund schiebt und of

fensichtlich heute zum zentralen Ge- 

schaftsbereich der TIGen geworden zu 

sein scheint, ist das Einwerben von 

Kapital (Art.8 Liaoning-Satzung). Die 

CITIC und die TIGen von Shandong, 

Guangdong, Fujian, Sichuan, Beijing 

und Tianjin haben beispielsweise zwi- 

schen 1979 und Juli 1981 mittel- und 

langfristige Geschaftsanleihen vom 

Ausland sowie aus dem Inland aufge- 

nommen und diese Gelder in eine Rei- 

he von Unternehmen investiert, u.a. 

in neun Joint Ventures. U.a. heifet es 

in den TIG-Satzungen, da& die Kor- 

porationen berechtigt seien, Kapitalien 

nicht nur von auslandischen Unter

nehmen, von Uberseechinesen und von 

"Landsleuten in Taiwan, Hongkong 

und Macao" anzunehmen, sondern 

auch Anleihen in China selbst aufzu- 

legen bzw. Anteilsscheine an Unter

nehmen in China zu vergeben.

Uberhaupt ist es inzwischen in der 

chinesischen Praxis wieder iiblich ge

worden, Obligationen zu emittieren. 

Die Zentralregierung geht hier mit 

mehr oder weniger gutem Beispiel 

voran. Sie wird, beginnend mit dem 

Jahre 1981, im Inland Obligationen im 

Wert von 4-5 Mrd.Yuan ausgeben und 

hat zu diesem Zweck Anfang 1981 Be- 

stimmungen dariiber verabschiedet. 

Anfang der fiinfziger Jahre hatte die 

Regierung bereits sechs Mai Staats- 

anleihen ausgegeben, um damit Inve- 

stitionsmittel fur den Wirts chaftsauf- 

bau einzuwerben. Mit Anleihen dieser 

Art will die Zentralregierung, deren 

Haushalt in den roten Zahlen steht, 

Uberschiisse der Provinzen und Re- 

gionen abschopfen, die dort - ange- 

sichts der Erweiterung der Entschei- 

dungsbefugnisse von Lokalbehorden 

und Einzelunternehmen - zusammenge- 

kommen sind. Die staatlichen Obliga

tionen konnen von staatlichen und 

kollektiveigenen Betrieben, Massenor- 

ganisationen, Armee-Einheiten, wohl- 

habenden landlichen Volkskommunen 

und Produktionsmannschaften, ja von 

Einzelpersonen erworben werden. Der 

jahrliche Zinssatz betragt 4%. Die Re

gierung mochte vom 6.Jahr nach dem 

Verkauf an mit der Tilgung beginnen 

und diese innerhalb von fiinf Jahren 

vollenden (10).

Hier wurden Zeichen gesetzt, die fur 

die Praxis der TIGen in den nachsten 

Jahren relevant werden konnten.

Gleichzeitig treten die zentralstaat- 

lichen Obligationen mit denen der 

TIGen in Konkurrenz. Nicht genug 

damit, tritt neuerdings auch noch ein 

dritter Konkurrent um Kredite und 

Kapital nicht nur im Ausland, sondern 

auch auf dem Inlandsmarkt auf, nam

lich die Bank of China. Sie hat 1981 

in vier Stadten bereits eigene "Inter

nationale Treuhandbiiros" errichtet, 

namlich in Beijing, Tianjin, Shanghai 

und Dalian. Das Biiro in Tianjin bei

spielsweise tritt unter der englischen 

Bezeichnung "Tianjin International 

Trust and Consultancy Corp." 

(TITACC) auf. Zieht man Organisation 

und Geschaftsbereich der TITACC in 

Betracht, so liegt es auf der Hand, 

da& sie zur ortlichen Tianjiner TIG, 

namlich der TITIC, in offene Konkur

renz getreten ist. Hier konnte ein 

interessantes Rennen zwischen einer 

zentralen und einer lokalen Institution 

entstehen, da man es ja bei beiden 

Organisationen mit Experten zu tun 

hat, die - gemessen am Standard von 

Fachleuten aus anderen Teilen Chinas 

- "mit alien Wassern gewaschen" sind. 

Gerade die TITIC hat ja innerhalb der 

kurzen Zeit ihres Bestehens bewiesen, 

zu welcher Flexibilitat Tianjiner Ge- 

schaftsleute fahig sind - mit einer 

Auslandpraxis von immerhin schon 150 

Jahren im Riicken!

Man vergesse schlie&lich nicht, da& 

auch die CITIC als zentrale TIG 

ebenfalls noch gegen die TITIC ins 

Rennen gehen konnte. Kurzum, der 

Verhandlungsspielraum fur den aus

landischen Kreditgeber wird hier im

mer interessanter, zumal der chinesi

sche Geldhunger im Zeichen der "Vier 

Modernisierungen" noch lange nicht 

gestillt ist.

Trotz aller Konkurrenz hat die TITIC 

inzwischen Gelder fur die Renovierung 

von acht Betrieben im Stadtbezirk 

einwerben konnen, die u.a. Chemika- 

lien, Walzstahl, Textilien und ver- 

schiedene leichtindustrielle Produkte 

herstellen.
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Die Konkurrenz der CITIC braucht im 

iibrigen von den lokalen TIGen vor- 

erst deshalb nicht befiirchtet zu wer- 

den, weil die zentrale Treuhandkorpo- 

ration sich einstweilen auf dem aus- 

landischen Kapitalmarkt umsieht und 

beispielsweise Obligationen in Hong

kong und Japan ausgibt. In Japan 

sollen Schuldverschreibungen in Hbhe 

von 43-65 Mio. aufgelegt werden, wo- 

bei ein japanisches Konsortium die 

praktische Verteilung iibernimmt. 

CITIC soil durch die vergleichsweise 

niedrigen Schuldverschreibungszinsen 

in Japan angelockt worden sein. Mit 

Geldern aus Japan in Hbhe von 

7 Mio.US$ hat die CITIC bereits ein 

Bergwerk der Provinz Hubei und eine 

Phosphatmine in der Provinz Yunnan 

unterstiitzt.

Wie die Eingangsklauseln der ver- 

schiedenen TIG-Satzungen zeigen, 

sollen Biiros nicht nur in China, son- 

dern auch im Ausland errichtet wer

den. Praktisch bedeutet dies, da& 

auch die lokalen TIGen in Zukunft 

kommerzielle Kredite auf dem Welt- 

markt aufnehmen kbnnen, sobaid nur 

einmal die letzten ideologischen Be- 

denken liber Bord geworfen sind. Da 

die TIGen im eigenen Namen auftreten 

und uber eigene Grund- und Umlauf- 

fonds verfiigen sowie selbstandig 

Rechnung zu fiihren haben, sind sie 

alleine fur alle entstehenden Schulden 

haftbar. Irgendwelche Riickgriffe auf 

den chinesischen Staat sind nach al- 

ledem nicht mdglich (11).

Fragt man sich nach der Ursache da- 

fur, warum die Funktion der Kapital- 

anleihe so sehr in den Mittelpunkt der 

TIG-Aktivitaten geriickt ist, so stb&t 

man schnell auf die Tatsache, daS die 

Griindung von Joint Ventures bisher 

enttauschend verlaufen ist und da& 

man deshalb von den bereits erwahn- 

ten zwei ersten Geschaftsbereichen 

auf den Bereich Nummer 3, namlich 

die Einwerbung von Geldern, umge- 

schwenkt ist.

Sollten die neuen Erganzungsbestim- 

mungen zum Joint-Venture-Gesetz, die 

sich mit Steuerfragen, Registrierung, 

Sonderzonen und Arbeitsverwaltungs- 

fragen befassen, zu einer befriedi- 

genden Losung fiihren, so wiirden 

vermutlich in naher Zukunft die Be- 

miihungen urn die Griindung von Ge- 

meinschaftsunternehmen wieder popu- 

larer werden. Vorerst aber fiirchten 

sich viele auslandische Joint-Venture- 

Interessenten offensichtlich immer 

noch vor dem biirokratischen Ge- 

striipp, das sie durchstofcen miissen, 

ehe ein Gemeinschaftsunternehmen 

wirklich zu funktionieren beginnt.

- Ein vierter Geschaftsbereich ist 

schlie&lich die Erbringung von 

Dienstleistungen, wie sie im westlichen 

Ausland etwa eine Handelskammer 

iibernimmt. Die brtliche TIG soil den 

auslandischen Interessenten also bei

spielsweise auf giinstige Investi- 

tionsmdglichkeiten aufmerksam ma- 

chen, ihn liber einschlagige Gesetze 

aufklaren und ihm iiberhaupt die Wege 

in die betreffende - meist jahrzehnte- 

lang verschlossen gewesene - Provinz 

ebnen.

- Der fiinfte Geschaftsbereich 

schliefclich hat mit der Ubertragung 

von Technologic und der Einflihrung 

moderner Gerate zu tun. Auch hier 

ist ein mit biirokratischen Fu&angeln 

gespicktes Feld (Patent- und Lizenz- 

fragen, biirokratische Vorbehalte ge- 

gen Modernisierungsbestrebungen 

etc.) zu iiberwinden. Allerdings wer

den die Baume im Technologiebereich 

wohl kaum in den Himmel wachsen: 

Die TIGen sind Finanzierungs-, Inve- 

stitions- und Consulting-Agenturen, 

fiihlen sich also auf organisatori- 

schem, wirts chaftlichem und finan- 

ziellem Gebiet zu Hause, kaum jedoch 

im Bereich der Technologic. Hier 

diirfte es sich um eine Bestimmung 

handeln, die eher aus Verlegenheit 

mit in den Aufgabenkatalog hineinge- 

nommen wurde.

dd) Organisation

Uber die "Organisation", die in Kapi- 

tel 3 der Durchschnittssatzung gere- 

gelt ist, braucht nicht ausfiihrlicher 

gesprochen zu werden: An ihrer 

Spitze steht ein Verwaltungsrat (be- 

stehend aus einem Vorsitzenden, meh- 

re ren Stellvertretern, einigen Exeku- 

tivdirektoren und verschiedenen Di- 

rektoren, die von der lokalen Pro- 

vinzregierung ernannt werden). Der 

Verwaltungsrat tritt einmal pro Jahr 

zusammen, sein Exekutivkomitee alle 

sechs Monate. Die laufende Arbeit 

wird von einem Generalmanager erle- 

digt. Im allgemeinen setzt sich das 

Personal des Verwaltungsrats aus den 

Direktoren der provinziellen Auswarti- 

gen und Aufeenwirtschaftsbiiros sowie 

der provinzieUen Kommissionen fur 

Planung, Finanz, Handel, Investbau, 

WissenschaftZ Technologic und Import/ 

Export, vielleicht auch aus Vertretern 

der brtlichen Volksbankfiliale und aus 

Wirts chaftsprofessoren der Pro

vinz universitaten zusammen. An der 

Spitze steht im allgemeinen ein stell- 

vertretender Gouverneur der betref- 

fenden Provinzregierung.

Deutlich wird hier die Tendenz, Per- 

sbnlichkeiten, deren Hauptverantwor- 

tung in zentralstaatlichen Organisatio- 

nen liegt (z.B. Volksbankvertreter), 

in den lokalen "Konkurrenz"-Organi- 

sationen unterzubringen und auf diese 

Weise eine gewisse Zentralkontrolle 

gleich an der Leitungsspitze miteinzu- 

bauen.

ee) Erginzungsbestiaaungen

Im Schlu&kapitel der Durchschnitts

satzung, die mit der Bezeichnung 

"jingying guanli" (Wirts chaftsverwal- 

tung) iiberschrieben ist, finden sich 

noch einige Restbestimmungen, die 

z.T. bereits erwahnt wurden, so die 

Regelung, da& die einzelnen TIGen 

juristische Personen sind, die im ei

genen Namen auftreten, ihre eigene 

Firma fiihren, das Recht zur wirt- 

schaftlichen Rechnungsfiihrung be- 

sitzen und insofern selbstandig han

deln und haften. Interessant ist noch 

die Bestimmung, da£> jede TIG dafiir 

sorgen mu&, da& die von ihr betreu- 

ten Joint Ventures in der Lage sein 

miissen, in Devisen zu zahlen. Mit 

dieser Bestimmung soil offensichtlich 

von vornherein sichergestellt werden, 

da& samtliche TIGen ein solides "Ge- 

sicht" im Ausland gewinnen und dafc 

nicht der ganze Apparat in Verruf 

gerat, nur weil die eine Oder andere 

lokale Korporation Zahlungsschwierig- 

keiten zu vertreten hat.

II. Die Fortentwicklung der 

Virtschaftssoaderzonen 

und des Sonderionen- 

rechts

l. Die Tier chinesischen

Wirts chafts sonderzonen 

und die zweite Sonder- 

zonen-Welle in Asien

Ganz Asien ist heute Schauplatz einer 

sich schnell entwickelnden Sonderzo

nen wirts chaft. Weltweit existieren

z.Zt. rund achtzig solcher Zonen, die 

unter den verschiedensten Namen 

auftreten, wie "Freihandelszonen", 

"Exportwarenverarbeitungszonen",  

"Wirtschaftsfbrderungszonen" etc. 

Uber die Halfte dieser Einrichtungen 

liegen in Asien. Die Entwicklung be- 

gann in Hongkong, Singapur, Taiwan 

und Siidkorea und fand dann, in ei

ner "zweiten Welle", Eingang auch in 

Landern wie Indonesien, Philippinen, 

Malaysia, Bangladesh, Sri Lanka und 

Indien. Besonders einflu&reich ist das 

Modell Singapurs gewesen, das heute 

beispielsweise in Sri Lanka nachge- 

ahmt wird, wo seit 1978 die erste 

Freihandelszone errichtet wurde. In 

Indonesien gibt es zwei (Jakarta und 

die Insel Batam), in Malaysia acht und 

auf den Philippinen fiinf neuentwik- 

kelte Sonderzonen.

China woHte hier, nachdem es mit den 

Dezember-Beschliissen von 1978 ein

mal den ersten Schritt zur Wirt- 

schaftsreform getan hatte, nicht zu- 

riickstehen, da man auch in Beijing 

erkannt hatte, da& die Freihandelszo

nen in anderen Landern Asiens wie 

Propeller wirkten, die Teile der rest

lichen Wirtschaft in einem ziigigen 

Take-off mitrissen.

Chinas vier "Sonderwirtschaftszonen"  

(Jingji tequ) sind im Rahmen der 

"zweiten WeHe" entstanden, gehbren 

also zu den Nachziiglern - eine Tatsa

che, die den Vorteil hat, da& man aus 

den Fehlern der ersten Sonderzonen- 

generation lernen kann. Vor allem 

hatte China Gelegenheit, sich dariiber 

Gedanken zu machen, wie die Nach- 

teile vermieden werden kbnnen. Die 

chinesischen Erkenntnisse kniipfen an 

alte Praktiken an. China will den 

Auslandern flexible Institutionen zur 

Verfiigung stellen, gleichzeitig aber 

das Institutionengeflecht von Binnen- 

und Aufcenhandel strikt von der chi

nesischen Allgemeinheit abschotten, 

die "Sonderzonen" also mit einer 

"Gro&en Mauer" umgeben. Je liberaler

m. a.W. die Sonderzonen-Gesetzgebung 

wird - und dies ist im Augenblick ge- 

rade verstarkt der Fall umso hbher 

wird gleichzeitig der Abschottungs- 

wall aufgetiirmt.

In den asiatischen Sonderzonen haben 

sich im allgemeinen "Fiinf Freiheiten" 

durchgesetzt, namlich die Befreiung 

von Importzbllen, von Einfuhrquoten, 

von Kbrperschafts-Einkommensteuern 

(oder zumindest deren Beschran- 

kung), von Eigentumssteuern und von 

Akzisensteuern.

Zumindest streckenweise will China 

diesen Kurs mitsteuern, wenngleich es 

sich hier, wie unten noch naher aus- 

zufiihren, einige Einschrankungen 

vorb ehalt.

Die Sonderzonen der zweiten Genera

tion, zu denen auch die chinesis che 

Spezies gehbrt, sind in ihren Wachs-
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tumschancen dadurch begiinstigt, da& 

die Lander, in denen die Zonen der 

ersten Generation liegen (auf Taiwan, 

Singapur, Hongkong, Siidkorea), 

z.Zt. eine Preisinflation erleben, die 

ihre Waren teuer werden la&t und die 

gleichzeitig auslandische Investoren 

dazu veranla&t, sich nach billigeren 

"Zonen" umzuschauen.

Manche auslandischen Beobachter, wie 

beispielsweise der friihere australische 

Botschafter in Beijing, Stephen Fitz

gerald, der sich zugleich auch als 

Chinafachmann einen Npmen gemacht 

hat, sieht fur die achtziger Jahre be- 

reits ein Wirtschaftswunder in Fernost 

voraus, das aus zwei Quellen gespeist 

wird, namlich dem "Wachstumsdreieck" 

Japan, China und Siidkorea und der 

fortschreitenden wirtschaftlichen Off- 

nung der VR China, die sich vor al- 

lem Auslandschinesen aus Hongkong, 

Singapur, Malaysia, Thailand, Indone

sian und den Philippinen zunutze ma- 

chen werden - Auslandschinesen also, 

die nicht nur iiber Kapitalpolster, 

sondern auch fiber weltweite, zumin- 

dest aber regionale Handelsverbindun- 

gen verfiigen, und die uberdies z.T. 

noch Verwandte in jenen zwei Provin- 

zen haben, in denen die vier chine- 

sischen Sonderzonen heute angesiedelt 

sind, namlich in den Provinzen 

Guangdong und Fujian.

Prophezeiungen dieser Art sind viel- 

leicht etwas zu optimistisch einge- 

farbt, da sie die derzeitige gewifc 

nicht rosarote Wirts chaftssituation der 

VR China au&er acht lassen und da 

sie uberdies nicht beriicksichtigen, 

da& in China, anders als beispiels

weise in Singapur, Hongkong Oder 

Taiwan, noch kein breites Fundament 

an Fachleuten und Managern vorhan- 

den ist. Sollte freilich der inzwischen 

angelaufene Lernprozefc nicht wieder 

durch neue politische Kampagnen un- 

terbrochen werden, so waren diese 

beiden Nachteile fiber kurz oder lang 

durchaus wettzumachen.

Man bedenke ferner, da& es wirt- 

schaftspolitisch eine alterprobte 

Faustregel der Chinesen ist, neue Ex- 

perimente zuerst an bestimmten Stich- 

probe-Orten auszuprobieren, um die 

dort gewonnenen Erfahrungen sodann 

auf andere Teile des Landes auszu- 

dehnen, so da& sich Kapital und 

Technologie von den beiden Kiistenre- 

gionen aus, wo der erste Stein ins 

Wasser geworfen wurde, nach und 

nach wellenformig ins Inland ausbrei- 

ten.

2. Die Eigenarten der 

chinesischen WSZen

Es handelt sich beim WSZ-Experiment 

um keinen "Gro&en Sprung nach 

vorn", sondern vielmehr um einen 

neuen "Langen Marsch". Wie die Chi

nesen betonen, ist die Sonderzonen- 

Politik auch keineswegs nur taktischer 

Natur, sondern vielmehr strategisch, 

d.h. auf Dauer, angelegt und wird 

als wesentliches Attribut der seit De- 

zember 1978 beschlossenen Modernisie- 

rungspolitik betrachtet. Man "sucht 

die Wahrheit heute in den Tatsachen", 

entpolitisiert die Wirtschaftspolitik und 

setzt auf Leistungsorientierung sowie 

auf einen KompromiO. zwischen staats- 

und privatkapitalistischen Mechanis- 

men. Die Sonderzonen bieten sich hier 

als besonders "hei&e" Experimentier- 

gebiete an. Der "Gro&e Sprung nach 

Westen" erfolgt von hier aus. Hier 

auch ist der Ort, wo der eigentliche 

Reichtum Chinas, namlich sein Ar- 

beitskraftepotential, mit den Angebo- 

ten der "kapitalistischen Staaten", 

d.h. mit dessen Kapital und Techno

logie, besonders eng verschmolzen 

werden soli. Hierbei gilt das Prinzip 

"Schnelle Resultate mit kleiner Inve- 

stition". Der l.Sekretar des Partei- 

ausschusses der Stadt Xiamen, Lu 

Zifen, betont, da6 der "Zweck der 

Einrichtung von Wirtschaftssonderzo- 

nen darin besteht, das wirtschaftliche 

Modernisierungsprogramm durch die 

Einfuhr auslandischen Kapitals und 

auslandischer Technologie zu be- 

schleunigen, den Export zu erhohen, 

das Arbeitsplatzangebot auszudehnen, 

auslandische Devisen zu verdienen 

und Managementerfahrungen von an- 

deren Landern zu fibernehmen. Die 

Sonderzonen sind m.a.W. eine be- 

stimmte Form der Erganzung der so- 

zialistischen Wirtschaft Chinas (12).

Den Auslander interessiert die Frage, 

worin der Unterschied zwischen den 

chinesischen und anderen asiatischen 

Sonderzonen besteht. Die chinesischen 

Antworten sind hier meist recht zu- 

rfickhaltend: Man wolle Erfahrungen 

anderer Lander nicht blind nachah- 

men; doch sei die VR China nun ein- 

mal ein sozialistisches Land und un- 

terliege deshalb gewissen Bindungen. 

Solche Antworten geben wenig her, 

doch lassen sich auch mit auslandi

schen Augen schnell Unterschiede 

zwischen chinesischen und auslandi

schen Sonderzonen entdecken:

- Da gibt es einmal keine Chance fur 

den Auslander, Grundstiicke als Ei- 

gentum zu erwerben. Vielmehr be

steht nur Pachtmdglichkeit.

- Charakteristisch fur China ist wei- 

terhin die bereits erwahnte strenge 

Abschottung, die durch eigene Poli- 

zeieinheiten gewahrleistet wird und 

die nicht erst fur die Volksrepublik 

China, sondern bereits fur die 

Au&enhandelspolitik der Qing-Zeit so 

charakteristisch war.

- Des weiteren wird innerhalb der 

Sonderzonen eine Koexistenz aller Ei- 

gentumsformen nebeneinander gedul- 

det.

Was sonstige Regelungen anbelangt 

(Naheres dazu unten), so weichen sie 

von anderen Landern nicht wesentlich 

ab, so z.B. im Steuer-, Steuerbefrei- 

ungs- und Zollbereich.

Wird die gegenwartige Abschottungs- 

politik ebenfalls langfristig gehand- 

habt oder werden die hier errichteten 

Mauern fiber kurz oder lang durch- 

lassiger werden? Zwei Seelen ringen 

hier in einer Brust: Auf der einen 

Seite zeigen die chinesischen Behor- 

den Lust auf ein Wirtschaftswunder, 

das nicht nur wenigen Zonen vorbe- 

halten bleiben soli. Insofern fa&t man 

gegenwartig schon weitere Gebiete fur 

den kiinftigen Sonderzonen-Status ins 

Auge, so z.B. die siidliche Insel Hai

nan; andererseits ist aber doch dar- 

iiber zu wachen, da& die "kapitali

stischen" Einfliisse, die von den pro- 

fitablen Sonderzonen ausgehen, nicht 

auf das allgemeine China iibergreifen 

und den Sozialismus korrumpieren. 

Vielleicht spielt hier aber auch noch 

eine andere Motivation mit herein, die 

in der Hongkonger Presse (13) be

reits "ausgeschlachtet" wurde. Ge- 

schaftsleute namlich, die die Sonder- 

zone Shenzhen besucht hatten, wur- 

den von Bettlern (u.a. beim Essen) 

belastigt, wurden bestohlen und 

manchmal geradezu offen eingeladen, 

ihr Gluck doch einmal mit Beste- 

chungsgeldern zu versuchen. Ein Satz 

aus der South China Morning Post 

mu& fur das chinesische "Gesicht" be

sonders verletzend gewesen sein: "Es 

ist hbchst peinlich, wenn man rings 

um sich herum Bet tier sieht, die sich 

um die iibriggebliebenen Speisen 

streiten, wahrend der Gast noch bei 

Tische sitzt."

Abschirmung westlicher Einflusse, 

Wahrung des chinesischen Gesichts, 

Aufrechterhaltung uralter Au&enhan- 

delstraditionen - dies sind wahr- 

scheinlich die drei wichtigsten Grfinde 

fur den Abschottungsmechanismus. In 

dem Ma&e, in dem hier Beffirchtungen 

zurfickgehen und geschichtliche De- 

terminanten verblassen, wird China 

auch bereit sein, die Sonderzonen 

auszuweiten.

Bis dahin profitiert aber vor allem ein 

Gebiet von der neuen Zonenpolitik, 

namlich Hongkong, das fiir die Behbr- 

den und fiir die Au&enhandelsorgani- 

sationen der VR China sowie der 

meisten chinesischen Provinzen frei 

zuganglich ist, wahrend es anderer

seits doch fiir die gro&e Bevolkerung 

verschlossen bleibt. Hongkongs Zu- 

kunft kdnnte deshalb - auch nach 

Ablauf der britisch-chinesischen 

"Pachtvertrage" i.J. 1997 - eine "Su

per-Son derwirtschaftszone" bleiben. 

Aus der heutigen Sieht Chinas kann 

man sogar behaupten, da£> Hongkong 

erfunden werden mii&te, wenn es 

nicht ohnehin schon bestiinde.

Die Sonderwirtschaftszonen verkbr- 

pern, wie kaum ein anderer Sektor 

des chinesischen Wirtschaftslebens die 

Wirtschaftspolitik des nachmaoistischen 

China. Nur wenn man sich die strikt 

gehandhabte Autarkiepolitik vor 1976 

vor Augen halt, kann man die Kiihn- 

heit und den Pragmatismus ermessen, 

die sich in diesen Zonen ausdrficken. 

Die neue Politik wurde 1979 beschlos- 

sen - und zwar gema6 gutem VR- 

Brauch nicht auf formellem Wege fiber 

die Gesetzgebung, sondern durch 

Staatsratsdekrete. Nachdem die ersten 

Erfahrungen gesammelt und auslandi

sche Beschwerden zur Kenntnis ge- 

nommen worden waren, fand im Juni/ 

Juli 1981 eine Konferenz in Beijing 

statt, die sich ausschlie&lich mit dem 

Fragenbereich der Wirtschaftssonder- 

zonen befa&te. Hierbei wurden Rah- 

menbestimmungen ausgearbeitet, deren 

Einzelheiten inzwischen bekanntgege- 

ben worden sind (Naheres unten 2.), 

und die dafiir sorgen, da& anstelle 

des bisherigen Flickwerks fiir samtli- 

che Sonderzonen einheitliche Bestim- 

mungen gelten. Angeblich haben die 

chinesischen Planer rund drei&ig 

Freihandelszonen in aller Welt, vor 

allem in Asien konsultiert, von denen 

sie insgesamt nur 25% fiir wirklich 

nachahmenswert hielten (14). Gleich- 

wohl ist das Lernstadium noch lange 

nicht vorfiber. Deng Xiaoping betonte 

auf einer Arbeitskonferenz in Beijing 

am 25.Dezember 1980, daE> China nach 

vielen Jahren "selbst auferlegter Iso

lation... im Bereich des Wirtschafts- 

zonenwesens... keinerlei Erfahrung
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besitzt" und da& deshalb auch nach 

wie vor noch Fehler gemacht wiirden, 

weshalb auch er, Deng, Verantwor- 

tung auf sich nehmen milsse (15).

3. Alte und neue Rahaen- 

bestiBsungen fur die 

WSZ

Die VR China hat bisher eine Reihe 

von Wirtschaftsgesetzen erlassen, die 

mehr oder weniger konkrete Aufeen- 

handelsregelungen enthalten; die 

wichtigsten davon sind das Kbrper- 

schaftssteuergesetz, das Einkommen- 

steuergesetz, die Vorschriften fiber 

die Registrierung und fiber die Ar- 

beitsverwaltung in Joint Ventures 

(alle vier Bestimmungen stammen aus 

dem Jahre 1980) und das Joint-Ven- 

ture-Gesetz von 1979, ferner Bestim

mungen fiber Devisenkontrolle (1980) 

und Ausfiihrungsbestimmungen zum 

Steuerrecht (1981).

All diese Regelungen finden jedoch 

innerhalb der WSZ nur subsidiare An- 

wendung. Dort mfissen ja, wenn der 

Ausdruck "Sondergebiete" nicht nur 

ein leeres Wort sein soli, wirklich 

Sonderregelungen zur Verffigung ste- 

hen.

In der Tat sind hier auch zwei Regel- 

werke erlassen worden, und zwar 

ebenfalls i.J. 1980. Hierbei handelt es 

sich urn die Satzung fur die Indu- 

striezone Shekou ("Schlangenmaul") 

vom Januar 1980 und um die "Vor

schriften fiber die WSZ in der Provinz 

Guangdong", die fiir Shenzhen, Zhu

hai und Shantou gelten, also unab- 

hangig von der Shekou-Satzung be- 

stehen (16). Die Shekou-Satzung war 

von der "China Merchant Steam Navi

gation Co." (CMSN), einer VR-Firma, 

erlassen worden, die ihrerseits im Ja

nuar 1980 vom Staatsrat mit der Ent

wicklung und Verwaltung der Shekou- 

Sonderzone beauftragt worden war. 

Die CMSN legte Bestimmungen fiber 

den Investitionsanteil auslandischer 

Interessenten, fiber die Organisation 

von Geschaften, fiber die Kontraktpe- 

riode, fiber Verpachtung, Steuern, 

Visaantrage, fiber Arbeitsbedingun- 

gen, Lohne, Devisenkontrolle und 

Schiedsgerichtsbarkeit vor, die zu- 

mindest den Vorteil hatten, da8> nun 

endlich einmal ein fiir den Auslander 

berechenbarer Grundrahmen gegeben 

war. In der Sonderzonen-Regelung 

fiir Guangdong vom 2.September 1980 

wurden die CMSN-Bestimmungen noch 

etwas verfeinert.

Trotzdem waren viele Fragen offen 

geblieben: Wie hoch sollten z.B. die 

Zolle fiir Waren angesetzt werden, die 

von einem Joint Venture in der WSZ 

produziert und sodann nach China 

eingefiihrt werden? Wo finden sich 

Regelungen, die die in Art.13 er- 

wahnte Zollfreiheit in ihren Voraus- 

setzungen naher umrei&en? Auch die 

in Art.18 erwahnte Visaerleichterung 

war nicht naher prazisiert -ebensowe- 

nig die Bestimmungen des Art.21, die 

von Lohnen, Versicherungen etc. 

sprachen (17). Weitere Diskrepanzen: 

fiir Shekou sind 10% Kbrperschafts- 

steuer, fiir die WSZ in Guangdong 

aber 15% festgelegt. Wahrscheinlich 

gilt der 10%-Satz fiir Shekou nur bis 

zum 27. August 1980, also dem Tag 

des Erlasses der Regelungen fiber die 

WSZ in Guangdong. Doch dies ist nur 

eine Vermutung, wie iiberhaupt auch 

nur vermutet werden kann, da6 She

kou inzwischen in Shenzhen aufgegan- 

gen ist.

Kurzum, Neuregelungen waren iiber- 

fallig - und sind in der Zwischenzeit 

auch erlassen worden.

Vor allem sind es zehn Punkte, die in 

der Regelung besonders hervorgeho- 

ben werden (18):

a) Zur Zweckausrichtung 

der WSZ

Die vier WSZ lassen sich nach der 

neuen Zweckbestimmung in zwei Kate- 

gorien einteilen: 

- Die Gebiete Shenzhen (nbrdlich von 

Hongkong - und inzwischen auch She

kou umfassend) und Zhuhai (nordlich 

von Macao) werden zu wirtschaftlichen 

Mehrzweckzonen, in denen Industrie, 

Land- und Viehwirtschaft, Handel, 

Wohnungsbau und Tourismus miteinan- 

der zu verkoppeln sind.

- Demgegeniiber sollen Xiamen (Pro

vinz Fujian) und Shantou (im Osten 

der Provinz Guangdong) hauptsachlich 

Exportveredelung betreiben, wahrend 

der Tourismus dort nur Nebener- 

werbsqueUe sein soli.

Die Tourismuseinrichtungen sind vor 

allem fiir Bewohner der iibersiedelten 

Stadte Hongkong und Macao gedacht.

b) Zur Zollpolitik

Nach §13 der "Vorschriften fiber WSZ 

in der Provinz Guangdong" (fortan 

"Vorschriften") sollten Importe von 

Maschinen, Ersatzteilen, Rohmateria- 

lien, Fahrzeugen und anderen Pro- 

duktionsmitteln zollfrei eingefiihrt 

werden diirfen, wahrend die "beno- 

tigten Konsumgiiter" der vollen oder 

aber einer gema&igten Importsteuer 

unterliegen sollten. Mit der schwammi- 

gen Formel "benbtigten" hatte sich 

der Gesetzgeber damals noch eine 

Hintertiir offengehalten, die Auslan

der verunsicherte. In der jetzt er- 

lassenen Bestimmung hei6t es, da& 

samtliche Produktions- und Konsum- 

mittel zollfrei eingefiihrt werden sol

len, mit Ausnahme von Zigaretten und 

Alkoholika, die jedoch nur zu 50% des 

normalen Tarifs zu besteuern seien. 

Bei der Ausfuhr aus diesen Zonen in 

andere Gebiete der VR China aller- 

dings werden Einfuhrzblle fallig.

Allerdings wird es noch ein gutes 

Jahr dauern, bevor diese gro&ziigige 

Regelung greifen kann; erst dann 

namlich werden geniigend kontrollierte 

Grenziibergange und Posten bereit- 

stehen, die dafiir sorgen konnen, da£> 

mit der neuen Zollfreiheit nicht Mife- 

brauch getrieben wird. Ohnehin hat 

der Schmuggel gerade in der Provinz 

Guangdong schon heute besorgniser- 

regende Ausmafee angenommen.

c) Zur Grenxubergangs- 

kontrolle

Fiir viele Auslander, vor allem Hong- 

konger Geschaftsleute, die haufig in 

die Sonderzonen einreisen mu&ten, 

war die biirokratische Erteilung von 

Visa, die in der Regel bei jeder Ein- 

reise stattfand, ein frustrierendes 

Erlebnis, das Zeit und Geld kostete. 

Kiinftig sollen Visa fiir Auslander und 

Uberseechinesen durch die Zonenbe- 

horden erteilt werden und mfissen 

nicht erst den langen Dienstweg fiber 

Beijing laufen. Fiir Besucher mit ho- 

her Reisefrequenz werden Dauervisa 

bis zu einem Jahr Giiltigkeit erteilt. 

In dringenden Fallen kann das Visum 

direkt am Zoneneingang ausgestellt 

werden.

d) Zub Arbeitsrecht

In den §§19-22 der "Vorschriften" wa

ren bereits einige arbeitsrechtliche 

Regelungen fiber Arbeitsamter, Ein- 

stellungen, Entlassungen, Lohne und 

Arbeitsschutz enthalten. In den neuen 

Bestimmungen hei&t es, dafe die WSZ- 

Betriebe das Recht haben, in Fragen 

der Einstellung und Entlassung von 

Arbeitskraften selbst zu entscheiden. 

Die Lohne sollen aus zwei Teilen be- 

stehen, namlich Grundlohn und Pra- 

mien. Pensionen und Versorgungszah- 

lungen sollen auf langere Sicht fiir 

alle Zonen einheitlich geregelt wer

den. "Egalitarismus" und der Grund- 

satz der "eisernen Reis schiis sei", 

d.h. der Nichtentla&barkeit, sollen in 

den WSZ nicht gelten. Die einzelnen 

Arbeiter unterzeichnen ihren Vertrag 

direkt mit dem Unternehmen, dem 

aufcerdem das Recht des "Heuerns und 

Feuerns" zukommt, ohne da& die Be- 

horden - von MiKbrauchsfallen abge- 

sehen - dazwischenreden.

Was die Hbhe der Lohne anbelangt, so 

liegen diese weit fiber denen in ande

ren Teilen Chinas. Ma6gebend ist 

letztlich die Gewinnsituation in den 

einzelnen WSZ. Eine Faustformel be- 

sagt, dafc die Lohne hbher als im In

land, aber etwas niedriger als in 

Hongkong liegen.

Die einzelnen Fabriken konnen sich 

geschulte Arbeiter theoretisch aus 

ganz China zusammensuchen. Da die 

Lohne in den WSZ so ungewohnlich 

hoch sind, la&t sich dieses neue 

Recht wahrscheinlich auch ohne 

Schwierigkeiten in die Praxis umset- 

zen. Wie sehr die neuen Gewinnchan- 

cen von den Arbeitern der Region ge- 

schatzt werden, geht allein aus der 

Tatsache hervor, da& sich die Zahl 

der Fluchtlinge nach Hongkong aus 

dem Bereich der WSZ-nahen Gebiete 

drastisch verringert hat.

Schon heute gelten 120 Yuan im Monat 

in den WSZ als Untergrenze, wahrend 

beispielsweise ein Durchschnittsarbei- 

ter in Beijing es monatlich hbchstens 

auf 60-70 Yuan bringt.

e) Zur Au&enhandels- 

gestaltung

Die einzelnen Unternehmen konnen in

nerhalb des allgemeinen Rahmens der 

vom Staat verfolgten Au&enhandelspo- 

litik ihre Aufeenhandelsbeziehungen 

selbstandig gestalten. Der Handel mit 

dem chinesischen Inland allerdings 

soU hauptsachlich durch staatliche 

Handelsorganisationen betrieben wer

den.

Was die Investitionspolitik anbelangt, 

so sollen die Zonenverwaltungen er- 

machtigt werden, Joint Ventures mit 

auslandischen Firmen zu grfinden.

f) Zus Wahrungswesen

Gegenwartig darf auch in den WSZ 

nur chinesische Wahrung benutzt wer

den. Allerdings gibt es in der Praxis 

bereits Ausnahmen. Taxifahrer und 

Hotels beispielsweise nehmen ohne Zd- 

gern Hongkong-Wahrung an - eine 

Praxis, die allerdings mit den offi- 

ziellen Bestimmungen eigentlich nicht 

zu vereinbaren ist.
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Die Volksbank priift nunmehr die 

Mbglichkeit, eine Sonderwahrung fur 

Shenzhen und vielleicht auch fur die 

anderen drei WSZ einzufiihren. In 

Hongkong ansassige chinesische Ban- 

ken sollen das Recht haben, in den 

WSZ Filialen zu eroffnen. Auch soil 

nach und nach einer ausgewahlten 

Zahl auslandischer Banken die Eroff- 

nung von Niederlassungen gestattet 

werden. Die staatlichen Devisenkon- 

trollbehbrden, die nach den am 

18.Dezember 1980 erlassenen "Vorlau- 

figen Bestimmungen fiber die Devisen- 

kontrolle" verfahren, errichten in den 

Zonen Zweigstellen. Eigene Bankvor- 

schriften fur die DevisenkontroUe in 

den WSZ sind allerdings erst noch 

auszuarbeiten.

Damit ware das bisher geltende RMB- 

Monopol, das beispielsweise seit 1979 

in Form von Devisengutscheinen 

("Touristengeld") bestatigt worden 

war, zum ersten Mai durchbrochen.

g) Zu den Investitions- 

■itteln fur den

VSZ-Ausbau

Die Entwicklungsmittel werden einer- 

seits aus dem Ausland kommen, sollen 

z.T. aber auch durch den chinesi- 

schen Staat aufgebracht werden.

h) Zur Infrastruktur

Flughafen, Hafen, Eisenbahnen und 

Telekommunikationseinrich  tungen sol

len z.T. mit Mitteln aus dem Ausland, 

z.T. mit chinesischen Geldern entwik- 

kelt werden und entweder von den 

Zonen selbst oder in Zusammenarbeit 

mit auslandischen Unternehmen, die 

das Gewinn- und Verlustrisiko selbst 

zu tragen haben, betrieben werden.

i) Zur weiteren recht- 

lichen Ausgestaltung

Vom Standigen Ausschufc des Volks- 

kongresses der Provinzen Guangdong 

und Fujian sollen weitere Sonderbe- 

stimmungen fur die WSZ erlassen wer

den.

k) Die WSZ-Verwaltung

Die Zonenverwaltungen, denen bereits 

in den §§23-25 der "Vorschriften" 

einige Bestimmungen gewidmet waren, 

sollen modernisiert und mit substan- 

tielleren Entscheidungsrechten ausge- 

stattet werden. U.a. sollen sie in der 

Lage sein, die Sicherheitsvorkehrun- 

gen effektiver durchzufiihren, urn 

Recht und Ordnung in den Zonen zu 

gewahrleisten. Die Abgrenzung der 

Zonen soil so schnell wie mbglich er- 

folgen; Grenzposten und Polizeikrafte 

sollen die Bewachung ubernehmen.

4 . Entwicklungen und 

Probleae

Diese neuen Bestimmungen schaffen 

ein weiteres Stuck Rechtssicherheit 

fur auslandische Investitionen. Oko- 

nomisch waren die WSZ auch vorher 

schon recht erfolgreich. Allein Shen

zhen beispielsweise hat bis Ende 1980 

nicht weniger als 490 auslandische 

Unternehmen und Hunderte von Mil- 

lionen Dollar an Investitionen ange- 

lockt. Hauptsachlich handelte es sich 

hier urn Geschaftsleute aus Hongkong, 

doch haben sich in der Zwischenzeit 

auch Interessenten aus Australien, 

der Schweiz, Japan und Danemark 

eingefunden (bisher 100 Mio., kon- 

traktiert 400 Mio.US$). Auf der Nega- 

tivseite steht, da& bisher drei&ig 

Kontrakte wieder aufgekiindigt worden 

sind, weil die Bedingungen den be- 

treffenden Unternehmen nicht adaquat 

erschienen.

Ende Marz 1981 waren von Auslandern 

insgesamt 407 Mio.US$ investiert wor

den. Davon entfielen auf die Erstel- 

lung von Hotels und anderen Ein

richtungen rund 60%, auf Industrie- 

betriebe dagegen nur 10%. Landwirt- 

schaft und Touristik zogen die rest

lichen 30% an sich (19).

Z.Zt. sind uber zwanzig Wohnungs- 

und Handelsgebaude im Bau.

Hauptproblem ist der Mangel an ge- 

schulten Arbeitskraften. Ausbildung 

wird also mit zu den ersten Aufgaben 

der Investoren gehdren; damit leistet 

der Auslander bereits ein Stuck Ent- 

wicklungspolitik, das neben dem ein- 

gefiihrten Know-how dem Modernisie- 

rungsprozefc der VR China zugute 

kommen soil.

Diese Belastung mit Ausbildungs- 

pflichten wurde von den chinesischen 

Behbrden als letztlich doch recht be- 

schwerlich empfunden, so da& sie die 

oben bereits erwahnten Zugestandnis- 

se machten und dem Arbeitgeber/Aus- 

bilder das Recht des "Heuerns und 

Feuerns" gleichsam als Ausgleich fur 

seine Miihen einraumten.

Uberhaupt wurde die Autonomie des 

Investors durch die neuen Bestimmun

gen gestarkt, insofern er nicht nur 

Arbeiter einsteHen und wieder ent- 

lassen darf, sondern auch Lohne und 

Pramien festsetzt, wie sie dem Lei- 

stungsprinzip angepa&t sind.

Was die Bodenverpachtung anbelangt, 

so gilt nach wie vor §12 der "Vor

schriften", wonach benbtigtes Land 

nach den "aktuellen Bediirfnissen" 

vermietet wird. Inzwischen hat sich 

hier ein Zeitraum von 20 bis 30 Jah- 

ren als "Normalfall" herausentwickelt. 

In wessen Eigentum Gebaude fallen, 

die von auslandischen Investoren auf 

dem im Eigentum des chinesischen 

Staates verbleibenden Boden gebaut 

werden, ist aus den Gesetzesbestim- 

mungen nicht zu ersehen. Einerseits 

gilt hier der Grundsatz, daS Gebaude 

- anders als im deutschen Recht - 

nach chinesischer Auffassung nicht 

"wesentlicher Bestandteil des Bo

dens", also nicht schon deshalb chi- 

nesisch sind, weil sie auf chinesischem 

Boden errichtet wurden; andererseits 

diirfen nach chinesischem Selbstver- 

standnis Produktionsmittel nicht in 

Privathand sein; jedoch beginnt sich 

hier bereits ein neuer Eigentum sbe- 

griff durchzusetzen; letztlich wird die 

Eigentumsfrage allerdings erst dann 

aktuell werden, wenn der Auslander 

das Pachtverhaltnis aufgibt. Spate- 

stens in diesem Augenblick diirfte am 

Eigentum des chinesischen Staates 

kein Zweifel mehr sein.

Der Pachtzins in Xiamen ist niedriger 

als der in den anderen drei WSZ, 

weil Xiamen weiter vom Strahlpunkt 

Hongkong entfernt ist und weil auch 

der Kapitalumschlag dort etwas lang- 

samer vor sich geht. Die Landpacht 

liegt in Shenzhen bei 20-60 HK$ per 

qm, in Xiamen dagegen nur bei 9- 

30 HK$ (20).

Stets sollen die Pachtzinsen unter de

nen von Hongkong und Macao blei- 

ben.

Nicht neu geregelt zu werden brauch- 

te die Hbhe der Kbrperschaftssteuer 

innerhalb der WSZ. Sie liegt in der 

Sonderzone bei 15%, au&erhalb der 

WSZ jedoch bei 33% (=30% Kbrper

schaftssteuer + 3% Lokalsteuer).

Gewinne und Gehalter fur auslandi

sche Arbeiter und Angestellte kbnnen 

nach Steuerabzug ins Ausland iiber- 

wiesen werden. Hier gelten die all- 

gemeinen Bestimmungen der Devisen- 

kontrolle und des Steuerrechts.


