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Tei1-Reprivatisierung der chinesischen Landwirtschaft

Zur Wiederzulassung der 

"Festlegung von Ertragsquoten fur Haushalte"

Eckard Garms

Chinas Landwirtschaft greift auf die Leistungs- 

fahigkeit der bauerlichen Einzelwirtschaft zu- 

riick, um die schweren Probl erne bei der Ernah- 

rUng seiner Bevblkerung und der Belieferung der 

Leichtindustrie mit agrarischen Rohstoffen zu 

iiberwinden. Die Parole, unter der dies ge- 

schieht, ist "bao chan dao hu", am besten mit 

der "Festlegung von Ertragsquoten flir Haushal

te" (im folgenden: Haushaltsquoten) zu liber- 

setzen. Die Renmin Ribao definiert dieses Prin- 

zip wie folgt: "Bei dieser Methode, z.B. dem 

Prinzip der 'GroBen Veratnwortl ichkeit flir die 

Produktion', wird das Land unter den Haushalten 

aufgeteilt. Der die vertragi ichen Verpflichtun- 

gen eingehende Haushalt ist nicht flir eine 

festgelegte Produktionsmenge verantwortl ich, 

sondern flir die Ablieferung einer staatl ichen 

Ankaufmenge und eines bestimmten Betrages flir 

das Kollektiv an obere Dienststel 1 en. Der Haus

halt kann das librigbleibende Getreide nach 

Leistung dieser Zahlungen selbst behalten. Bei 

einer hohen Form der Kollektivierung bedeutet 

dieses System eine Art Rlickschritt" (1). Ver- 

einfacht ausgedrlickt geht es darum, daB der 

Bauernhaushalt Land zur privaten Nutzung erhalt 

und daflir eine festgelegte Ertragsmenge abgeben 

muB.

Dies ist der Kerngehalt einer bislang nicht 

verbffentl ichten ZK-Richtl inie vom September 

1980, die die Nr. 75 tragt. Sie enthalt unter 

der allgemein gefaBten Themenstellung der Be- 

handlung des "Systems der Produktionsverant- 

wortlichkeiten" dieses Konzept der Aufteilung - 

bzw. der Teilprivatisierung - des Bodens gegen 

Zahlung einer festen Erntemenge.

^as "Haushaltsquoten"-System bedeutet somit 

eine partielle Repri vati si erung bestimmter Pro- 

duktionsaufgaben und flir diese Bereiche eine 

"iickkehr zur bauerlichen Einzelwirtschaft. Es 

bedeutet jedoch keine Auflbsung der Kommune 

(mt ihren Untergliederungen), keine Verteilung 

der Ackergerate und des Viehbestands an die 

Dsuern,. keine Eigentumsrecht am Boden, sondern 

niJr ein Nutzungsrecht gegen Zahlung eines Ent- 

9eltes. Falls alle diese weitergehenden Auflb- 

SlJngserschei nungen verwirklicht wlirden, dann

das das Prinzip der "Verteilung der Felder 

nd Einzelwirtschaft (fen tian dan gan). Dies 

9]ng den Chinesen jedoch offensichtlich zu 

;eit. Schon jetzt treten Gegenstimmen auf:

Hr.

lnige Genossen meinen, daB es ein System der 

erantwortl ichkeit flir den Ertrag ist, das ver- 

schiedene Aktivitaten bei der Produktion zusam- 

menfaBt und das notwendig und wichtig ist. An- 

dere sind der Meinung, daB es die Kollektive in 

eine individuelle Leitung verwandelt, dem so- 

zialistische Weg zuwiderlauft, im Grunde zur 

bauerlichen Einzelwirtschaft degeneriert und es 

insgesamt ein Fehler in der politischen Orien- 

tierung ist." (2)

Die in Taiwan erscheinende Zeitschrift "For- 

schung liber den chinesischen Kommunismus" be- 

richtet von starken Widerstanden gegen diese 

Politik: Die ZK-Richtlinie sei (nur) bei den 

"gutgestelIten Arbeitskraften und den technisch 

ausgerlisteten Bauern" auf Zustimmung gestoBen, 

aber viele Basiskader und vor allem die Armee 

hatten Kritik geauBert. Sie greift den Leitar- 

tikel der Zeitung der chinesischen Armee vom 

14. Oktober 1980 auf, der deutlich seine Oppo

sition anmeldet: Es ginge darum, "bestandig 

einen klaren Trennungsstrtich zwischen Richti- 

gem und Falschem zu ziehen". Indirekt weist die 

Armeezeitung diese neue Politik zurlick, denn: 

"Die Formulierung und Anwendung der (bisheri- 

gen, EG) Agrarpolitik haben die Begeisterung 

der Bauern entfacht und eine schnelle Entwick

lung der 1andwirtschaftlichen Produktion gefbr- 

dert" (3).

Parallel zu diesem Artikel berichten die Tai

wanesen, in der Armee gebe es Unruhe und es sei 

von "Rlickschritt" und "kapital istischer Restau- 

ration" die Rede. Weil viele Soldaten selbst 

vom Lande kamen, seien sie gegen eine "Auftei

lung der Felder" (4).

Die "Renmin Ribao" antwortet darauf mit zwei 

Artikel: mit einem eingangs schon zitierten 

Leitartikel vom 1. November und einem Grund- 

satzartikel von 5. November. Tenor beider Ver- 

lautbarungen: Fortsetzung der eingeleiteten 

Politik; Aufteilung des Bodens und Vergabe von 

Ernte-Ablieferungsmengen an Haushalte - aller- 

dings beschrankt auf relativ riickstandige und 

abgelegene Gebiete. Dazu klares Eingestandnis: 

Es handelt sich um einen Rlickschritt - aber es 

ginge nicht um Kapitalismus, da das Haushalts— 

Produktionssystem ein sozialistisches sei. Zu- 

dem ist in dem Artikel implizit der Hinweis 

enthalten, daB es gar nicht um die Einflihrung 

dieses Systems ginge, sondern nur um seine 

quasi-Legalisierung, denn erstmals wurde diese 

Politik wahrend der Zeit der wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten zu Beginn der sechziger Jahre 

durchgeflihrt. Dann aber, wahrend der "Saube-
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rungsbewegungen" des Jahres 1964, gait diese 

Politik wieder "rechte Abweichung" und "kapita- 

listische Restauration". Doch selbst den poli- 

tischen Kampagnen der "Kulturrevolution" gelang 

es nicht, das landliche China so weit zu kon- 

trollieren, daft sie diese Aufteilung des Kol- 

lektivlandes auf einzelne Haushalte ganz aus- 

schalten konnte. "Obwohl diese Praxis immer 

wieder schwer kritisiert wurde, wurde sie often 

Oder heimlich in einigen Gegenden fortgesetzt." 

Jetzt, nach der 3.Plenartagung des 11.ZK im 

Dezember 1978, hat die Anwendung dieser Prinzi- 

pien einen neuen Aufschwung erfahren. "Einige 

Produktionsbrigaden und -gruppen, die heimlich 

die Haushaltsquoten praktizieren, haben begon- 

nen, es jetzt often zu tun." (5)

In der Provinz Sichuan, in der der jetzige chi- 

nesische Ministerprasident Zhao Ziyang bis Mit- 

te 1980 KP-Chef war, wurde diese Haushalts- 

Produktion schon langer often betrieben. Zhao 

selbst hatte in einem Artikel im theoretischen 

Organ der KP, der Roten Fahne, geschrieben, daB 

China in seiner Agrarwirtschaft in den nachsten 

Jahren primar politische (und wissenschaftli- 

che) Methoden einsetzen werde, urn die Ertrags- 

kraft zu steigern. In diesem Zusammenhang war 

er auch darauf eingegangen, daB man die Bear- 

beitung kleinerer, entfernt liegender Land- 

stlicke an Haushalt libertragen durfe. Die Ab- 

1ieferungsmengen soil ten auf den Ertragen eines 

durchschnittlichen Jahres beruhen. Die Kommune- 

mitglieder "durfen ihre Oberschlisse behalten. 

Jedes zusatzliche Einkommen, das aus zusatzli- 

chen Ertragen herruhrt, die aufgrund von Boden- 

verbesserungen Oder guter Arbeitsorganisation 

erzielt werden, gehdren dem einzelnen Kommune- 

mitglied.... Privatland und diese Art von Ver- 

tragsland betragen weniger als 15% des bebauten 

Landes einer Produktionsgruppe:"(6)

Zur Illustration erzahlt er ein Beispiel uber 

die Fischzucht in der Hauptstadt Sichuans, 

Chengdu: "Wenn ich sie (die Genossen) in der 

Vergangenheit fragte, warum sie nicht die groBe 

Anzahl von Teichen in Chengdu zur Fischzucht 

nlitzen, sagten sie mir, daB sie durch alle mog

lichen Dinge daran gehindert wlirden, wie z.B. 

Futter, Nahrungsmittelversorgung usw. In unse- 

rer letzten Unterhaltung sagte ich ihnen, sie 

sollten mit denjenigen Haushalten, die Fische 

zlichten kbnnten, Vertrage abschlieBen, und dar

auf achtgeben, daB die Ertragsquoten nicht zu 

hoch angesetzt wlirden. Sie erwiderten: Wir ma- 

chen es so, wie du sagst, und zlichten Fische. 

Ober Futter sagten sie dieses Mai nichts." (7)

Der Rlickgriff auf diese Form von Einzelwirt- 

schaft, noch mehr das Eingestandnis aus Peking, 

daB die flir ihre eigenen Familien arbeitenden 

Bauern eine viel hbhere Leistung bringen als im 

Kollektiv, hat ebenfalls zu einer kritischeren 

Darstellung des Koi 1ektivierungsprozesses der 

chinesischen Landwirtschaft in den 50er Jahren 

geflihrt: "Wahrend des Zeitraums der 'Gruppen 

flir gegenseitige Hilfe* und der Genossenschaf- 

ten niedrigen Typus1 entwickelte sich die Bewe- 

gung stabil, well wir die Prinzipien der frei- 

willigen Teilnahme und des gegenseitigen Vor- 

teils betonten und Modelie als Beispiele schu- 

fen. ... Es ist bedauerlich, daB wir nach den 

Erfolgen bei der landwirtschaftlichen Kollekti- 

vierung wahrend des Winters 1955 zu schnell 

vorangingen, und eine ganze Anzahl von Gebieten 

begingen in verschiedenem AusmaB den Fehler 

immer mehr und grbBere Genossenschaften zu 

schaffen und willkurliche Befehle zu erlassen. 

Ende 1955 machte die Anzahl der Bauernhaushal- 

te, die den Genossenschaften hbheren Typus' 

beigetreten waren, nur 4% der Gesamtzahl aus. 

Ende 1956 war diese Zahl scharf auf 87,8% ange- 

stiegen. Diese schwierige Aufgabe (der Kollek- 

tivierung), die ursprlinglich auf "ein bis flinf- 

zehn Jahre Oder langer" angelegt war, dauerte 

weniger als eineinhalb Jahre.

Aufgrund einer Analyse der Vergangenheit sei 

man jetzt zu dem SchluB gekommen, "daB die Be

dingungen zu jener Zeit wirklich nicht flir den 

Beginn einer umfassenden Bewegung zur Organi- 

sierung von Genossenschaften reif waren. ... 

Als Ergebnis setzte 1957 ein allgemeiner Rlick- 

zug von den Kollektiven zusammen mit den Farm- 

ochsen in vielen Gebieten ein." Aber anstatt 

entsprechend der Entwicklung der Produktivkraf- 

te vorzugehen und das Erreichte zu festigen, 

habe man eine groBe Debatte liber die zwei Wege 

(zum Kapitalismus Oder zum Sozialismus) ange- 

fangen. Das habe den Nahrboden flir die nachfol- 

genden noch grdBeren Fehler geschaffen, namiich 

den "kommunistischen Wind" wahrend des "GroBen 

Sprunges" und der Bewegung zur Grlindung der 

Volkskommunen 1958. Der "Grad der Sozial isation 

wurde hbher und hdher." (8)

AnschlieBend, wahrend der ersten Konsolidie- 

rungsphase zu Beginn der 60er Jahre, habe man 

dann vieles zurlickgenommen, unter anderem auch 

die landwirtschaftliche Organisation wieder bis 

zu Kleingruppen Oder den Familien verkleinert.

Das Prinzip der "Haushaltsquoten" wurde in je- 

nen Jahren zusammen mit drei wirtschaftlichen 

Freiheiten in Chinas Agrardkonomie zu der For

me 1 der "Drei Freiheiten und eines Vertrages" 

(san zi yi bao) zusammengezogen. Die "drei 

Freiheiten betrafen damals wie heute (denn es 

gibt sie alle wieder) die Ausdehnung der Pri- 

vatparzel1en, die Ausweitung privater Markte 

und eine erweiterte Eigenstandigkeit kleiner 

landlicher Industriebetriebe. Der "eine Ver- 

trag" betraf die jetzt wieder legalisierten 

"Haushaltsquoten".

es

vor

die

den

Noch 

zwar 

bei 

tiert:

Ertragsquoten 

einigen

Jahresfrist hatte die "Rote Fahne 

"drei Freiheiten" gelten lassen, aber 

"Haushaltsquoten" abwartend argumen- 

'Ein Vertrag' Oder die Festlegung von 

flir Ei nzel haushal te wurde in 

_ _ -,^.1 Gebieten wahrend der drei Jahre wirt- 

schaftlicher Schwierigkeiten angewendet. Dieses 

Problem war wegen der zu jener Zeit vorherr- 

schenden Faktoren kompliziert und bedurfte 

einer besonderen Behandlung. Auch wenn e 

falsch war, so zu handeln, sollte es nicht als 

die damals vorherrschende Hauptstrbmung hinge
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nt werden, schon gar nicht als Verkbrperung 

jer revisionistischen Linie." (9)

anderen Kreisen Getreide zu hohen Preisen zu 

rlickzukaufen. Um iiberhaupt den Kommunemitgl ie 

dern die Naturalzuteilungen zukommen zu lassen

, kritisch geht die Renmin Ribao mit der 

, ndwirtschaftspolitik der Vergangenheit ins 

r^icht: Durch die 10 Jahre Chaos (1966-1976) 

“e. n alle Anstrengungen, den einzelnen Land- 

se t oder seine Familie durch Leistungsanreize 

Wl, hoheren Anstrengungen zu motivieren, zu- 

z-chte geinacht worden. Es habe sich ein 

"$chein-Sozial ismus" entwickelt, das Land und 

dje Bauern hatten einen "langen Zeitraum von 

Stagnation und schreckl icher Zerstdrung der 

iandwirtschaftl ichen Produktion erdulden mlis-

II 
sen.

Auf das Lebensniveau der Bauern hatte sich das 

50 ausgewirkt, daB das Produktionsniveau nach 

statistischen Erhebungen aus den Jahren 1976 

und 1977 in 200 Kreisen (in ganz China gibt es 

2137 Kreise bzw. vergleichbare Verwaltungsein- 

heiten) im Grunde nicht hbher als 1949 gewesen 

sei, bei "einer Handvoll" habe das Niveau sogar 

darunter gel egen. Auf der Basis von rd. 5 Mio. 

Rechnungseinheiten im ganzen Land (d.h. nur 

gering unter der Gesamtzahl) verdienen 27,3% 

der Bauern unter 50 Yuan im Jahr, rund 50% ver- 

dienen zwischen 50 und 100 Yuan, und bei weni- 

ger als 25% liegt der Jahresverdienst liber 100 

Yuan. "Die armsten Produktions- Brigaden und 

-gruppen waren nicht einmal in der Lage, das 

Problem, genug zum Essen und Anziehen zu haben, 

zu Ibsen, sie waren standig angewiesen auf zu- 

ruckgekauftes Getreide fur ihre Ernahrung, auf 

Kredite fur Produktion und Unterstutzungszah- 

lungen fur das tagliche Leben." Insgesamt, so 

wird in dem Beitrag in der "Volkszeitung" ge- 

schatzt, sind rd. 100 Millionen Landbewohner 

von dieser Verarmung betroffen. (10)

Der Grund flir die hier beschriebene Verarmung 

eines groBen Teils der chinesischen Bauern ist 

nicht nur, wie in diesem Artikel beschrieben, 

in der forcierten Vergenossenschaftlichung der 

Landwirtschaft und in der Nichtberlicksichtigung 

der Interessen der Bauernschaft, die insgesamt 

zu abnehmenden Agrarertragen flihren, zu suchen, 

sondern auch in einer Abl ieferungspfl icht ge- 

genliber dem Staat, der den Bauern immer hbhere 

Quoten auferlegte.

Volkszeitung flihrt in diesemDie

das Beispiel des Zhengdeng-Kreises 
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Zusammenhang 

aus der Pro

Hebei an. Dieser Kreis habe in den Jahren 

insgesamt mehr als 250.000 t Getreide 

den Staat verkauft. Wahrend der gleichen 

sei jedoch der Kreis immer mehr verarmt, 

I im Kollektiv 

auch privat armer geworden. Mit Ausnahme 

Jahres habe das jahrliche Einkommen der 

- - - - - - - - - immer unter 80 Yuan gelegen, 

nnu! Getreiderationen seien generel 1 ungenligend 

In einigen Produktionsgruppen hatten 

der Gesamtzahl der Haushalte unter einer 

Ko ■ yu"9 mit Getreide gelitten, und die 

’’wunemitgl ieder seien gezwungen gewesen, von

hatte die Kommune in diesen Jahren insgesamt 

Liber 6 Mio.Yuan an Krediten aufnehmen mlissen.

Der Grund, so wird einmlitig angegeben, habe in 

den LibermaBigen staatl ichen Ankaufquoten gele

gen. Nach den Statistiken des Kreises sei die 

Getreideerzeugung im Kreis zwischen 1973 und 

1977 urn 2.425 t angestiegen, wohingegen der 

Kreis im gleichen Zeitraum 8.740 t Getreide 

mehr an den Staat abflihren muBte, mehr als 

6.000 t liber der Zunahme der Produktion. Die 

libergeordneten Ebenen, so wird als Grund ange

geben, hatten die Bauern gezwungen, immer hbhe- 

ren Ablieferungsquoten zuzustimmen. So habe 

z.B. der ehemalige Leiter des Provinzparteiko- 

mitees persdnlich eine Versammlung von Mitglie- 

dern der Standigen Ausschlisse verschiedener 

KP-Komitees des Kreises einberufen und sie ge

zwungen, falsche Berichte liber die Getreideern- 

te und hbhere Getreideankaufverpflichtungen 

abzugeben. Jeder, der die Wahrheit gesagt habe, 

sei kritisiert worden.

Nicht nur die absolute Zahl der Gereideertrage 

war inkorrekt, sondern die Angaben wurden auch 

auf andere Weise verfalscht. Einige Kommunen 

senkten so die offizielle Umrechnungsziffer von 

Kartoffeln zu Getreide (5:1) auf 4:1 und konn- 

ten so den Bauern weniger Deputatgetreide zu

teil en. AuBerdem wurden bei der Getreidevertei- 

lung an die Bauern keine Abzlige flir Nasse und 

Unreinheiten im Getreide vorgenommen.

Um die immer hbher werdenden Ablieferungs

pfl ichten fur Getreide zu erflillen, forcierte 

der Kreis die Getreideerzeugung ohne Rlicksicht 

auf die Kosten und erhbhte b!indwlitig den Ein- 

satz von KunStdunger und Bewasserungswasser. 

Dies hatte eine groBe Kostenexplosion zur Fol- 

ge, das Nettoeinkommen des Kreises fiel Jahr 

flir Jahr. Im Ergebnis flihrte das dazu, daB der 

Kreis sich nach mehr als zwanzig Jahren wieder 

auf dem Niveau der Produktionsgenossenschaften 

(Mitte der funfziger Jahre) befand.

In dem anfangs mehrfach zitierten Artikel aus 

der Volkszeitung uber die Einflihrung des Haus- 

haltsquotensystems werden zwei konkrete Formen 

der "1 inken" Politik auf dem Lande genannt: 

1.Subjektivismus bei der Arbeitsorganisation. 

Darunter ist zu verstehen, daB Agrarbehbrden 

oder Kommunekader den Bauern vorschrieben, was 

sie anzubauen hatten, wann sie daflir die Arbeit 

zu leisten hatten, wieviel Kunstdlinger sie neh- 

men durften usw. Selbst die Volkszeitung hat 

hierflir nur den Begriff "Pfusch" librig. Konkret 

flihrte das dazu, daB allein durch Inkompetenz 

schwere Schaden bei der Landwirtschaftlichen 

Produktion hervorgerufen wurden. Der zweite 

Punkt sei die G1eichmacherei gewesen: "Alle 

essen aus der gleichen groBen Schlissel", "weni

ger Bezahlung flir mehr Arbeit", "weniger Arbeit 

bedeutet nicht unbedingt weniger Bezahlung", 

"mehr Bezahlung flir weniger Arbeit"...
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Das Ergebnis solch einer verheerenden Politik 

nimmt nicht wunder. Selbst die Volkszeitung 

formuliert es: "In einigen Gegenden haben die 

Massen ihr Vertrauen in die kollektive Wirt- 

schaft verloren." Oder als beschwbrender Ap

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

der Sozialismus nicht so gut ist wie die kleine 

Bauernwirtschaft Oder der Kapitalismus, Oder 

das Vertrauen in den Sozialismus zu verlieren, 

weil einige Fehler bei der Koi 1ektivierung der 

Landwirtschaft gemacht worden sind." (11)

Dies heiBt im Klartext: Ein groBer Teil der 

chinesischen Bauernschaft hat das Vertrauen in 

dem Bereich des Sozialismus verloren, mit dem 

er in Berlihrung gekommen ist, mit der kollekti- 

vierten, vergenossenschaftlichten Landwirt

schaft. Die neue Sprachregelung der Volkszei

tung gesteht dies ein, behauptet aber, daB die 

Bauern an sich weiterhin an einer sozialisti- 

schen Entwicklung interessiert seien: "Obwohl 

die Koll ekti vwirtschaft flir diese zurlickgebl ie- 

benen armen Kommunen der lang bestehenden Bri- 

gaden und Produktionsgruppen nicht mehr attrak- 

tiv ist, wollen die Bauern den sozialistischen 

Weg nicht verlassen: Sie haben sich spontan urn 

einen Weg bemliht, diesen Circulus vitiosus (ge- 

ringer Arbeitseinsatz zieht schlechte Ergebnis- 

se nach sich, schlechte Ergebnisse motivieren 

die Bauern zu noch geringerer Arbeitsbereit- 

schaft) innerhalb der vom Sozialismus erlaubten 

Grenzen zu durchbrechen. Dies ist der Ursprung 

der Verfahrensweise, die Produktionsquoten auf 

der Basis von Haushalten festzulegen." (12)

Ohne Frage eine gewagt Argumentation: Die 

"Haushaltsquoten", faktisch eine Form der 

bauerlichen Einzelwirtschaft, zu einem Votum 

der Bauern flir den Sozialismus zu machen. "In

nerhalb der vom Sozialismus erlaubten Grenzen" 

heiBt, daB der Boden zwar in die Verfligungs- 

macht der Bauernfami 1 ien iibergeht, sie ihn aber 

gegen Bezahlung der Produktionsquoten nur pach- 

ten, daB das Kollektiv Eigentlimer bleibt.

Mit "Vertrauensverlust" mufi man sich zum Ver- 

standnis der Situation auf dem Lande in China 

eine sehr geringe Einsatzbereitschaft der Bau

ern vorstel1en.Als Beispiel kann hier die 

Schilderung in einer Radiosendung aus der ganz 

im Nordosten gelegenen Provinz Jilin dienen: 

"Die Anwesenheitsraten flir die kollektive Pro- 

duktion sind in vielen Kommunen und Brigaden 

gefallen, und viele Kommunemitglieder sind ganz 

damit beschaftigt, flir sich selbst zu arbeiten 

Und dadurch die kollektive Produktion zu igno- 

rieren". Dieser Rlickzug aus der Genossenschaft 

und die privaten Betatigungen hatten z.B. dazu 

geflihrt, "daB die Dlingermenge, die dieses Jahr 

gesammelt worden ist, vielerorts unter derjeni- 

gen des Vorjahres liegt. Darliber hinaus sind 

die Arbeiten flir die landlichen GroBprojekte 

und die Vorbereitungen flir die Produktion des 

nachsten Jahres im Grunde genommen zum Erliegen 

gekommen. Einige Kommunemitglieder meinen dazu: 

Wer will sich denn jetzt, wo die politischen 

Zwange aufgehoben worden sind, noch mit unpro- 

fitabler Arbeit beschaftigen ?"(13)

November 1980

Hier wird die Kernfrage angesprochen: In wel- 

cher Form laBt sich der vorhandene genossen- 

schaftseigene Boden gewinnbringend bewirtschaf- 

ten? Oder anders ausgedrlickt: Was ist ein wirk- 

sames Anreizsystem fur Chinas Bauern?

Die Lohn- bzw- Pachtsysteme im 

ei nzelnen

Nach fol gender Systematik sollen im folgenden 

die gegenwartig relevanten Lohnysysteme in 

Chinas Landwirtschaft gegliedert werden.

I. Es wird die geleistete Arbeitsmenge und 

nicht der erzielte Ertrag bewertet.

II. Wenn der erzielte Ertrag die Grundlage der 

Leistungsbewertung ist, wird die Entloh- 

nung dann

a) aufgrund einer allgemeinen Umverteilung 

des Ertrages im Rahmen des Koi 1ektivs vor- 

genommen, oder steht

b) dem Bauern (bzw. der Familie) nach Ab- 

1ieferung einer vorher vereinbarten Er^ 

tragsmenge der gesamte erzielte OberschuB 

zu.

III. Der Boden wird aufgeteilt, bewertet wird 

der Ertrag, der dem Einzelbauern (nach 

Abzug von Steuern) ganz zusteht.

Wahrend I. und II. im Rahmen des Kommune- 

systems erfolgen, ist dieses System auBer- 

halb der Koll ekti vwirtschaft, 'ist eine 

Einzelwirtschaft.

zu I. Die einfachste Kategorie dieser Entloh- 

nungssysteme kann dadurch zusammengefaBt wer

den, daB bei alien Methoden die Bezahlung an 

die geleistete Arbeitsmenge gekoppelt wird. 

Z.B. ist hier das System der "kleinen (Ar- 

beits-)Abschnitte und der Bezahlung nach der 

festgelegten Arbeit" (xiao duan bao gong) zu 

nennen.

Dies sind al les Arten von J_ohnarbeit, die nicht 

direkt mit dem Ergebnis der Produktion verbun- 

den sind.

zu II. Im Gegensatz zu diesen an die Arbeits^ 

menge gekoppelten Formen sollen im folgenden 

die ertragsabhangigen Entlohnungsformen naher 

vorgestellt werden:

Die zu leistenden Produktionsaufgaben werden 

fest umrissen, wohingegen die daflir zu leisten- 

de Arbeit kein Bestandteil der Obereinkunft 

ist. Es wird nur vereinbart, welcher Personen- 

kreis die Aufgaben li-bernimmt. Am verbreitesten 

sind hier die Systeme, die eine oft aus mehre- 

ren Bauernfami1ien bestehende Arbeitsgruppe 

(bao chan dao _zu) oder - noch weitgehender - 

einen einzelnen Haushalt (bao chan dao hu) 

Kontraktnehmer, einsetzen. Das Prinzip de 

"drei Festsetzugen und einer Belohnung Is 

bao yi jiang) regelt die Einzelheiten.: Es le9 

fest, daB die Bauernfamilie verantwortlich i 

erstens flir die abzul iefernde Erntemenge, zwe 

tens flir die zu leistende Arbeit und dritten 

flir die Produktionskosten. Daflir darf sie

986-
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i innerhalb der Kommu-

, namlich von Produktionsgruppen 

Brigaden. Bel dieser Aufgabenteilung 

des Koi 1 ektivs muBten die Fragen der 

von bestimmten Arbeitsleistungen und

beiden anderen Bestimmungen sind 

erklaren. Denn das Prinzip mit

rSChuB selbst behalten bzw. muB bei einer 

^ht-Erful1ung der Sollziffer die Differenz 
Jaufzahlen. (14)

es nach diesem System primar urn die Hbhe der 

prhtzahlung in Form des abzuliefernden Ernte-
_ _ L4- 4 z*l -J D a r 4- 4 mmi i nnn n n k a Jin O 

soils 

und 

nur 

diese 

erbringen 

stem von

' j in Form des abzuliefernden Ernte- 

geht, sind die Bestimmungen liber die 2.

3. "Festlegung", namlich Arbeit und Kosten, 

Nebenbedingungen. Es ist ohnehin klar, daB 

beiden Leistungen von dem Haushalt zu 

sind. Eigentlich 1st es also ein Sy- 

einer Festsetzung (namlich der Ablie- 

feriingsmenge) und einer Belohnung (dem Ober- 

schiM'- Die - - - - - -

historisch zu 

jen drei Festlegungen wurde zu Beginn der sech- 

ziger Jahre eingeflihrt. Es regelte anfanglich 

Produktionsverpfl ichtungen 

ne-Organisation, i" 

gegenliber 

innerhalb 

Obernahme 

Kosten genau geregelt werden.

Heute geht es urn ein Abkommen zwischen Privat- 

haushalten und dem Kollektiv. Kernpunkt 1st die 

Hbhe der Abl ieferungspflicht, die nicht nur die 

Hbhe, sondern auch das Produkt festlegt. Das 

heiBt: Wenn die Bauernfami 1 ie sich entschlieBen 

sollte, etwas anderes als gefordert anzubauen, 

muBte sie das geforderte Erzeugnis zu vermut- 

lich hohen Preisen auf dem freien Markt kaufen 

und bill ig an den Staat weiterverkaufen. Da im 

Norma If all jedoch auch das vertraglich verein- 

barte Produkt angebaut wird, kann dieses Ver- 

fahren nur mit Einschrankungen einem Pachtsy- 

stem gleichgesetzt werden.

Die Chinesen unterscheiden in der Darstellung 

des "Haushaltsquoten"-Systems drei Formen, wo- 

bei der einzelne Bauer nur bei der dritten Form 

die in der Praxis auch mehrheitlich angewendet 

wird, einen Teil seines Ertrages in die genos- 

senschaft 1 iche Umverteilung einbringen muB, den 

Teil jedoch, der liber der Ablieferungsquote 

liegt, flir sich behalten darf.

flir jeden Haushalt1 (da gan dao hu)." (15) 

(Hervorhebungen vom Autor)

Da es "aber in der Praxis in vielen Gegenden 

groBe Schwierigkeiten bei den Formen der ein- 

heitlichen Verrechnung gibt, wird liberwiegend 

das System der 'GroBen Verantwort 1 ichkeit flir 

die Produktion' flir jeden Haushalt angewen

det." (16)

Flir die beiden ersten Formen der Gewinnbetei 1 i- 

gung (vom Typ Ila) flihrt die "Rote Fahne" eini- 

ge Beispiele an (17):

"Bezahlung entsprechend der Produktion: Diese 

Kategorie wird von den meisten Haushalten ange

wendet, die sich in der Provinz Hunan auf die 

Schweinemast spezialisiert haben. Gewbhnlich 

werden zu Anfang jeden Jahres Vertrage zwischen 

den Produktionsbrigaden und den Haushalten ab- 

geschlossen. Die Vertrage bestimmen die Anzahl 

der im ganzen Jahr aufzuziehenden Schweie, die 

Anzahl, die verkauft werden muB, die Produk- 

tionskosten und die Art, wie das Futter herge- 

stellt werden muB... Im Normal fall hat ein 4- 

bis 5- Personenhaushalt, der sich auf die 

Schweinemast spezialisiert hat, eine Haupt- und 

zwei Hilfsarbeitskrafte. Solch ein Haushalt 

zieht 50 bis 70 Schweine groB, davon 5 bis 6 

Saue. Er muB Mastschweine mit einem Gesamtge- 

wicht von 2.500-3.000 kg (einschlieBlich Jahr- 

linge) abliefern; jedes zusatzliche jin (Pfund) 

an Bruttogewicht wird mit 1,5 bis 2 Arbeits- 

punkten und 2 bis 3 Pfund Getreide belohnt."

"Gewinnverteilung: Die Produktionsbrigade Xige 

in den AuBenbezirken der Stadt Fusun in der 

Provinz Liaoning hat vier Hlihnerzuchtgruppen, 

die sich aus mehreren Haushalten zusammenset- 

zen. 1979 teilte die Produktionsbrigade 4.000 

Kliken an jede Gruppe aus, die 3t Fleisch produ- 

zieren und 20 Handkarren Dung erbringen soil- 

ten. Die Produktionsbrigade lieferte ebenfalls 

4,5 t Futter flir jede Tonne Geflligel. Jede Ton

ne Geflligel brachte ein Durchschnittseinkommen 

von 10.800 Yuan. Ungefahr 25% des Gewinns wur- 

den flir Lohnzahl ungen verwendet.

“Es gibt grundsatzl ich drei Systeme: Das erste 

heiBt, Ertragsquoten flir einen Teil der Anbau- 

pflanzen pro Haushalt Oder Landarbeiter festzu- 

setzen; das zweite heiBt, flir das ganze Acker

land flir jeden Haushalt Oder Landarbeiter Er

tragsquoten festzusetzen und die einheitliche 

Rgchnungsflihrung_ _ und die einheitliche Vertei-

fortzusetzen- (Ila in unsere Systematik); 

aas dritte bedeutet, Ertragsquoten flir das 

Danze Ackerland flir jeden Haushalt Oder Landar

beiter festzusetzen, wobei von der vertragii- 

cien Produktionsmenge des Kommunemitgl ieds, 

auBer den an den Staat (Ankauf) und an das Kol- 

laktiy (kollektive Reserve und Sozialaufgaben) 

abgelieferten Teilen, der dem Einzelnen gehb- 

pnde Teil nicht mehr in~die einfTeitl fcFe Ver- 

-XLlimg durch die Produktionsgruppe eingeht 

J . Tn unserer Systematik). Dies ist das so 

azeichnete System der ‘GroBen Verantwortlich- 

flir die Produktion' (da bao gan) Oder der 

estlegung von Produktonsverantwortlichkeiten 

Wang Licheng und seine Frau nahmen letztes Jahr 

7.199 Kliken in Empfang und erzeugten 5.587 kg 

Geflligelfleisch mit einem Einkommen von 20.000 

Yuan. Ungefahr 14.000 Yuan wurden flir Ausgaben 

abgezogen, so daB ein Nettogewinn von 6.000 

Yuan verbiieb. Das Ehepaar verdiente so 1.500 

Yuan."

In der Zukunft soil in erster Linie dieses Sy

stem der Arbeitsvertrage flir "spezialisierte 

Produktionsaufgaben" (meistens ;Tierhaltung) 

eingeflihrt werden. Die Ertrage sollen nicht dem 

Einzelnen direkt zuflieBen, sondern, wie in den 

Beispielen verdeutlicht, wird der Einzelne am 

Ertrag beteiligt. Der grbBte Teil des Gewinns 

wird jedoch umverteilt.

zu III. Zur Abgrenzung vom "Haushaltsquoten"- 

-System stellt die "Volkszeitung" die Unter- 

schiede zum System der "Verteilung der Felder 

und Einzelwirtschaft" heraus. Die wurde dem Typ
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III entsprechen. Obwohl dieses letztgenannte 

System gegenwartig nicht eingefiihrt werden 

soli, wird es nicht als kapitaiistisch ver- 

dammt, sondern als Form der kleinbauerlichen 

Wirtschaft abgehandelt, die sich unter soziali- 

stischen Bedingingungen nicht zum Kapitalismus 

entwickelt.

Nach der "Volkszeitung" (17) bedeutet das 

"Feldverteilungs"-System erstens eine Unterbre- 

chung der Koi 1 ektivwirtschaft, da der Einzel- 

bauer gegenliber dem Kollektiv keine Verpflich- 

tungen mehr habe. Die Produktionsmittel gehen 

in das Privateigentum des Einzelnen Liber.

Das "Haushaltsquoten"-System dagegen verbleibt 

innerhalb der Koilektivwirtschaft, es gibt 

Rechte und Pflichten gegenliber der weiterexi- 

stierenden Produktionsgruppe. Die Produktions

mittel und der Boden verbleiben im Eigentum der 

Produktionsgruppe, der Haushalt erwirbt flir 

eine befristete Oder unbefristete Zeitdauer ein 

Nutzungsrecht am Boden. Flir eine leihweise In- 

anspruchnahme von Produktionsmitteln und Ar- 

beitstieren muB der Haushalt bezahlen.

Beim "Feldverteilungs"-System ist der Einzel- 

bauer ganz allein flir Gewinn und Verlust zu- 

standig, beim "Haushaltsquoten"- System bleibt 

die Produktionsgruppe die Grundeinheit flir die 

Rechnungsflihrung. An sie wird auch die verein- 

barte Ertragsmenge abgeflihrt. Die Produktions

gruppe zieht von ihren Einnahmen die Selbstko- 

sten, die Verwaltungsabgaben, den Akkumula- 

tionsfonds, den Wohlfahrtsfonds ab. Ein even- 

tuell verbleibendes Resteinkommen wird dann an 

die Mitglieder der Produktionsgruppe verteilt, 

so daB ein Haushalt rndglicherweise zum Jahres- 

ende einen Teil seiner gezahlten Ertragsquote 

zurlickerhal t.

Im Gegensatz zu der simplen politischen Verdam

mung der Tei1-Privatisi erung werden deren Vor- 

und Nachteile in den chinesischen Zeitungen 

inzwischen sehr viel genauer analysiert. Die 

"Volkszeitung" flihrt eine genaue Liste der Man

gel bei der gemeinsamen Arbeit auf, die auf- 

grund der Einflihrung dieser Form der "Indivi- 

dualwirtschaft" entstehen kbnnten: Alle Formen 

der gemeinsamen Aktivitaten der Kommuneorgani- 

sation, der Instandhaltung ihrer Geratschaften 

und der Entwicklung der grbBeren Formen der 

landwirtschaftlichen Kooperation kbnnten Scha- 

den nehmen. Im einzelnen werden hier die Unter- 

haltung der Maschinen und Arbeitsgerate ge- 

nannt, die rationelle Nutzung der Wasserres- 

sourcen, das Sichklimmern urn den Viehbestand, 

der Pflanzenschutz, die Vorbeuge gegenliber Na- 

turkatastrophen, der gemeinsame Bau von land

wirtschaftl ichen Invest!tionsprojekten und die 

Grlindung von Betrieben sowie die Wasser- und 

Bodenerhaltung als auch die Durchflihrung ge- 

meinsamer Sozi al programme flir sozial Schwache 

auf dem Lande. Die Argumentation geht jedoch 

noch einen Schritt weiter und laBt diese durch- 

aus bedenkenswerten Mangel bei einer potentiel- 

len Auflbsung des genossenschaftlichen Agrar- 

verbundes nicht im Raume stehen, sondern be- 

nennt das wichtigste Gegenargument: die niedri- 

ge Produktivitat und die mangelnde Einsatzbe- 

reitschaft der chinesischen Bauern. Dies sei 

das al lerwichtigste Problem - jedenfalls fur 

die armen und zurlickgebl iebenen Kommunen in 

Chinas Landv/i rtschaft.

Offizielle Bewertung des 

Haushaltsquoten-Systerns

In Anbetracht der zwei Mbglichkeiten, die Be- 

zahlung entweder an die geleistete Arbeit Oder 

an den erzielten Ertrag zu koppeln, entscheiden 

sich die Chinesen angesichts der Realitat auf 

dem Lande flir letzteres: "Im Vergleich ist das 

Verantwortlichkeitssystem auf der Basis des 

Ertrages besser in der Lage, die Begeisterung 

der Kommunemitglieder zu entfachen als das Sy

stem, das nicht auf dem Ertrages basiert. Dar- 

liberhinaus ist das System, Ertragsquoten flir 

jeden Haushalt Oder jeden einzelnen Arbeiter 

festzusetzen, effektiver als das System, Er

tragsquoten flir jede Arbeitsgruppe innerhalb 

der Kommunen, Brigaden und Produktionsgruppen 

festzusezten, die flir lange Zeit arm und riick- 

standig geblieben sind." (19).

Erst einmal ginge es deshalb darum, die Begei

sterung und den Produktionswi11en der Bauern zu 

fbrdern und eine ausreichende Ernahrung und 

Bekleidung flir diese Bauern sicherzustellen. 

Alle anderen oben benannten Probl erne seien auch 

existent, wlirden aber hinter den genannten 

Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Produk- 

tion zurlickstehen. Zweitens argumentiert der 

Artikel - nicht zu unrecht -, daB die "Haus

hal tsquotenproduktion" keinesfalls die AufId- 

sung des Koilektivs bedeute. Mithin kbnne man 

nicht einfach von einem Brachliegen aller ge

meinsamen Aufgaben bei der Verwaltung des kol- 

lektiven Eigentums ausgehen.

In dem Artikel der Volkszeitung vom 1.November 

wird sogar ausgesprochen, daB die Einflihrung 

der Haushaltsquoten vom Eigentumssystem her 

betrachtet ein Ruckschritt ist. "Bei einer ho-

hen Form der Koi 1ektivierung stellt dieses Sy

stem eine Art Rlickschritt dar. Dennoch kann 

diese Form des RLickschritts die Begeisterung 

der Massen in einzelnen Gegenden anfeuern, sie 

dazu ermutigen, sich urn eine intensive Bebauung 

ihrer kleinen Landstlicke zu bemlihen und ihr 

bestes zu tun, das Ernahrungsproblem zu Ibsen 

und die Schwierigkeiten zu Liberwinden, die 

durch die 1inksabweichlerische Linie der Poli-

tik entstanden sind. Darliber hinaus kann diese 

Form des RLickschritts die Beziehung zwischen 

der Partei und den Massen verbessern und Bedin

gungen schaffen, urn zu einer noch hbheren Form 

der sozialistischen Wirtschaft fortzuschreiten. 

In diesem Sinn kann gesagt werden, daB Rlick

schritt ein Fortschritt ist." Insgesamt, so 

definiert der Artikel weiter, sei deshalb die

ses System mit dem Sozialismus vereinbar. (2U^ 

Dennoch i 

zu \/eit gehen.

Grenzen,

Ei nzelwi rtschaft

Si nn

ein Fortschritt ist." 1
der Artikel weiter, sei deshalb^die-

wollen auch Chinas Agrardkonomen nicht 

Sie formulieren ebenfalls die 

die sie jeder Form von bauerlicher 

in Chinas Landwirtschaft set-

zen:
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. uneingeschrankt werden nur diejenigen Formen 

‘ Verantwortl ichkeit und Vertragssysteme un- 

ferstutzt, die sich an der kollektiven Wirt- 

chaft orientieren und die die Bauern im Rahmen 

kollektiven Wirtschaft einbinden. Also 

vorerst nicht das "Feldvertei1ungs"System.

;ur klaren Abgrenzung, was unter dem "Haus- 

haltsquoten"System nicht passieren darf, formu- 

liert die ZK-Direktive sechs Einschrankungen:

1) "Das Hab und Gut des Kollektivs muB ge- 

schiitzt werden....

2) Es ist verboten, Boden zu kaufen und verkau- 

fen, Arbeiter zu mieten und Darlehen zu ho- 

hen Zinssatzen zu vergeben.

3) Gegeniiber den Haushalten gefallener Armeean- 

gehbriger, den Familien mit Font Garantien 

und anderen Familien, die in Schwierigkeiten 

sind, muB es ein zufriedenstellendes Betreu- 

ungssystem geben.

4) Einige kollektiv betriebene Produktionsvor- 

haben, die bisher von den Massen begrliBt 

worden sind und die gute wirtschaftliche 

Ergebnisse erzielt haben, kbnnen fortgeflihrt 

und beibehalten werden.

5) Produktionsgruppe und Koi 1 ektivmitglieder 

sol 1 en ernsthaft jede Art sei bstlibernommener 

Aufgaben durchfuhren, sie sollen ihre 

Schulden und Guthaben sorgfaltig abwickeln.

6) Die Organisationsform der Produktionsgruppe 

muB geschiitzt werden, die Kernfunktion der 

Parteiorganisat ion der unteren Ebene muB 

gestarkt werden." (21)

Ein ganzes Blindel von MaBnahmen, das die Zen- 

trale hier zusammengefaBt hat. Bemerkenswert 

scheint der Punkt (3), der verhindern will, daB 

bei einer Teil-Privatisierung auch Sozialflir- 

sorgepfl ichten der Kommune entfallen. Viel- 

leicht resultiert hieraus der Widerstand der 

Armee gegen zu weitgehende Privatisierungsten- 

denzen.

Interessant ist auch die zweite Bestimmung: 

Hier werden Probl erne angesprochen die Chinas 

Agrarplaner auf jeden Fall vermeiden wollen: 

Sie wissen, daB ihr 1iberalisierter Kurs eine 

zunehmende Differenzierung der E ink online n nach 

sich ziehen wird. Annere Bauern kbnnten gezwun- 

gen sein, Land zu verkaufen bzw. sich Geld zu 

leihen. Und es wird reichere Bauern geben, die 

ihnen dieses Land gern abkaufen und Geld zu 

Wucherzinsen verleihen. Also alles wohlbekannte 

Erscheinungen einer Polarisation auf dem Dorfe, 

die nicht bei unterschiedlichem Verdienst en- 

det, sondern diese Gelder profitabel einsetzen 

will.

Die Anwendung des Haushaltsquotensystems 

s°il auf die armen und zuruckgebliebenen land- 

wirtschaftlichen Gebiete Chinas beschrankt wer

den. Dort sei dieser Umweg statthaft, wahrend 

die fortgeschritteneren Gebiete dies nicht be- 

n°tigten.

D1'e AnschluBfrage liegt natlirlich auf der Hand: 

November 1980

Werden nicht viele "wohlhabendere" Agrareinhei- 

ten ebenfalls die Ausdehnung dieser Liberali- 

sierung auf sich beanspruchen - wenn sie dies 

nicht langst faktisch getan haben?

Die Beantwortung der Frage, welchen Grad der 

Reprivatisierung die Zentrale zulassen wil1, 

hangt von der Zielsetzung dieser MaBnahme ab: 

Wenn wirklich nur die armsten Gebiete das Haus- 

haltsquotensystem einfuhren durfen und dadurch 

Ertragssteigerungen erzielen, so verringern 

sich die staatlichen Subventionszahlungen fur 

diese dkonomischen Randbereiche. Aber Ober- 

schiisse zur Versorgung der Stadte und zur Be- 

lieferung der Industrie mit Roherzeugnissen 

werden diese Gebiete mittelfristig nicht lie

fern.

Wenn es aber urn diese bessere Belieferung der 

Stadte und der Industrie geht, also urn ein hb- 

heres Angebot auf dem Markt, dann muB der Staat 

die Ausweitung der Reprivatisierung in Kauf 

nehmen.

3. Nach Angaben der "Roten Fahne" nimmt das 

System der Haushaltsquoten landesweit gegenwar- 

tig ca.10 bis unter 20% der chinesischen Land- 

wirtschaft ein (22).

Selbst wenn man einmal von dieser offiziellen 

Zahl der Verbreitung des Haushaltsquotensystems 

ausgeht und nicht noch weitere "illegale" An- 

wendungsgebiete von Einzelwirtschaft annimmt, 

bedeutet dies, daB zusammen mit den rund 5%, 

die fur die Privatparzellen der Bauern veran- 

schlagt werden, rund ein Viertel der chinesi

schen Landwirtschaft privat betrieben wird. 

Selbst diese konservativste Annahme wlirde den 

SchluB rechtfertigen, daB Chinas Landwirtschaft 

in wichtigen Bereichen die Koilektivierung 

rlickgangig gemacht hat.
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