
ZUM NEUEN CHINESISCHEN GESETZ UBER GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN

MIT AUSLANDISCHEN PARTNERN (JOINT VENTURES, HEZI JINGYING QIYE):

WENIG ANTWORTEN - VIELE FRAGEN

Oskar Weggel

Obwohl Gemeinschaftsunternehmen bis 1977 offiziell tabu waren, reichen embryonale Vorformen bis in die 

fruhen funfziger Jahre zuruck. Es waren Auslandschinesen, die damals die ersten Anregungen gaben. Auch 

beim zweiten Anlauf zur Grundung von Joint Ventures hatten Huaqiao, vor allem aber Hongkong-Chinesen als 

Schrittmacher gedient. Die entscheidende Initiative ging jedoch von der chinesischen Fuhrung selbst aus, die, 

getrieben von den Zieien ihrer Modernisierungsplane, welche 1981 in den 6. Funfjahresplan einmlinden sollen, 

seit 1977 nicht nur in immer schnellerem Tempo Kredite aufnimmt, sondern uberdies an einem maximalen 

Zustrom von technologischem Wissen interessiert ist. Bezeichnenderweise kommt es den Chinesen bei den 

nunmehr zu grundenden Gemeinschaftsunternehmen nicht so sehr auf die hergestellten Produkte an (diese 

sollen sogar nach Moglichkeit im Ausland abgesetzt werden), sondern auf den mit den auslandischen 

Investitionen verbundenen Know-how-Import.

Um hier mbglichst schnell auslandische Interessenten anzulocken, wurde bei der 2. Plenarsitzung des V. NVK 

am 1. Juli 1979 ein Gesetz liber Gemeinschaftsunternehmen verabschiedet, das, im Gegensatz zu den sechs 

anderen, gleichzeitig geschlossenen Gesetzen nicht etwa erst ab 1. Januar 1980 gilt, sondern vielmehr sofort - 

d.h. also mit der Verkiindung am 8. Juli 1979 - in Kraft getreten ist.

Das nur 15 Paragraphen umfassende Gesetz laBt eine Fiille von Fragen unbeantwortet, ist aber aus der Sicht 

der chinesischen Fuhrung ein wirklich ehrlich gemeinter Ausdruck des chinesischen Wunsches nach 

Zusammenarbeit mit auslandischen Partnern, denen ausdrucklich ein Gewinninteresse zuerkannt wird.

Es ware ein Irrtum, hier von einem bloBen SchnellschuB-Gesetz zu sprechen, das in jeder Hinsicht Sorgfalt 

vermissen lasse. Zum einen handelt es sich, wie gesagt, um eine Art legislativen "Bekenntnisses" zu Joint 

Ventures, also um eine Deklaration des guten Willens und einiger Grundprinzipien, die China spater 

verwirklicht sehen mbchte; zum anderen folgt das Gesetz einer auch schon wahrend der vergangenen dreiBig 

Jahre in der VR China gepflegten flexiblen Gesetzgebungspraxis. Man will sich in keinem Punkt durch 

engmaschige Vorschriften fesseln, um die Praxis zur Geltung kommen zu lassen, die ja nach offizieller 

Auffassung der eigentliche Schlussel zur Wahrheit ist. Da der Gesetzestext so ungemein luckenhaft ist, bleiben 

weite Rahmen fur die Ausfullung durch zwischenstaatliche Abkommen, vor allem aber durch bilaterale 

Abmachungen auf Betriebsebene, die dann im jeweiligen Gesellschaftsvertrag niederzulegen sind.

der nachfolgenden Analyse wird versucht, nicht nur das soziale Umfeld und die Systematik des neuen 

Gesetzes herauszuschalen, sondern vor allem auch die Lucken aufzuweisen, die vom auslandischen Investor zu 

beachten und bei den jeweiligen Investitionsverhandlungen vertraglich auszufullen sind. Der Autor hat im Wege 

^es ^echtsvergleichs analoge Bestimmungen Ungarns, Rumaniens und Jugoslawiens herangezogen, vor deren 

Hintergrund die chinesischen Regelungen sowohl in ihren Ahnlichkeiten als auch in ihrer Eigenwilligkeit 

^onturen gewinnen.
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Es ergibt sich folgende Gliederung:

A. Geschichte und soziookonomischer Rahmen der neuen Investitionsgesetzgebung

I. Die wechselhafte Entwicklungsgeschichte der Gemeinschaftsunternehmen

II. Das rechtliche und soziale LJmfeld der chinesischen Investitionsgesetzgebung

III. Die mit der Investitionsgesetzgebung verbundenen Motive

B. Die Formen der Beteiligung nach chinesischem Selbstverstandnis

Beteiligung im weiteren Sinn (’’Kooperation")

Beteiligung im engeren Sinn ("Investition”, "Gemeinschaftsunternehmen/Joint Venture”)

C. Die bei auslandischen Investitionen zustandigen chinesischen Behbrden

I. Genehmigungs- und Registrationsorgane

II. Die Fuhrungsorgane des einzelnen Gemeinschaftsunternehmens

III. Die Bank of China

IV. Steuerbehorden

V. Versicherungsbehdrden

D. Die vorvertraglichen Regelungen eines Gemeinschaftsunternehmens

I. Allgemeinregelungen

1. Formell geregelte Fragen

a) Die ’’Gestattung”

b) Generalklausel

c) ”Gleichberechtigung und gegenseitiger Nutzen"

2. Formell ungeregelte Fragen

a) Das Eigentum

b) Lbhne und Sozialabgaben

II. Einzelregelungen

1. Formell geregelte Fragen

a) Zur Genehmigung und Eintragung eines Gemeinschaftsunternehmens

b) Die Rechtsform eines Gemeinschaftsunternehmens

c) Die Einlagenhbhe

d) Die Berechnung des Gewinns und der Verluste

e) Die Beschaffenheit der Einlagen und ihre Ubertragbarkeit

f) Produktionstatigkeit

g) Gewinn und freier Transfer

h) Die Dauer eines Gemeinschaftsunternehmens

i) Streitigkeiten

2. Formell ungeregelte Fragen

a) Der Status der Arbeitnehmer im Gemeinschaftsunternehmen

b) Die BerechnungsmaBstabe fur eingebrachte Gesellschaftsanteile

c) Kommunikationsbedingungen

E. Der Gesellschaftsvertrag

L Form des Gesellschaftsvertrags

II. Die Partner des Gesellschaftsvertrags

III. Der Inhalt eines Gesellschaftsvertrags

1. Gegenstand eines Gesellschaftsvertrags

2. Berechnungsmodalitaten

3. Materialbesorgung und sonstige Aniieferungen

4. Wartung der Ausrustungen und Abfallkosten

5. Lizenzfragen

6. Transfer-Wahrungen

7. Liquidation

8. Abgrenzung der Verantwortung

9. Mustervertrag mit einer Hongkonger Firma

F. Die Bundesrepublik und das neue Gesetz uber Gemeinschaftsunternehmen

I. Das Klima im allgemeinen

II. Rechtsschutz fur deutsche Kapitalanlagen in einem deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmen.

A. Geschichte und soziookonomischer Rahmen 

der neuen Investitionsgesetzgebung

I. Die wechselhafte Entwicklungsgeschichte 

der Gemeinschaftsunternehmen 

(im folgenden mit G.U. bezeichnet)

Kulturrevolution und ”Viererbande”-Ideologie haben 

den Anschein erweckt, als seien Joint Ventures oder 

ahnliche Kooperationsformen fur die VR China vbllig

unakzeptabel.

Dabei gibt es erste Ansatze der Entwicklung von 

G.U. bereits zu Beginn der funfziger Jahre. Damals 

waren als Partner allerdings nur Uberseechinesen

(Huaqiao) angesprochen.

Die ersten Investitionseinrichtungen fur Ubersee- 

chinesen-Kapital entstanden bereits 1951, als die 

’’Overseas Chinese Industrial Development” und die 

’’South China Enterprise” in der Provinz Guangdong 

und auBerdem in der Provinz Fujian die ’’Fukien 

Overseas Chinese Investment” entstanden. Weitere 

Firmen dieser Art tauchten in Schanghai und in

Tienjin auf.
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chinesischen Grenzstadt Shenzhen

Bis 1961 hatte die Fukien Overseas Chinese 

stment uber vierzig Industrie- und Bergbauunter- 

ntmen eingerichtet, zu denen u.a. Fabriken fur die 

p6 djktion von Zucker, chemischem Dunger und 

dwirtschaftlichen Geraten gehbrten. Anteile wur- 
X fur den Preis von 20 RMB (34 US$) oder fur 

50 RMB verkauft. Die Investoren aus der Huaqiao- 

Qerneinde erhielten dafur im Gegenzug 8% Gewinn- 

ausschiittung.

□ie Kulturrevolution beendete diese Praktiken: 

Seit Januar 1967 wurden keine Dividenden mehr 

ausbezahlt.

Mit der Wiederbelebung der alten Modernisie- 

rungsplane aus den mittsechziger Jahren nach dem 

Sturz der ’’Viererbande’’ kam es schnell zur Wieder- 

ankniipfung an traditionelie Kooperationsschemata.  

H.T. Vong, ein in Macao geborener Unternehmer, der 

die "Asia International Electronics Ltd.” leitete, kam 

1976 mit den chinesischen Behbrden zu einer Verein- 

barung uber die Errichtung einer Fabrik in Peking, in 

der seitdem Kassettenrecorder, Kassettenbander und 

Fernsehsets nach Vorlagen erstellt werden, die aus 

Hongkong stammen. Die chinesische Seite stellte 

Grundstlicke, Gebaude und die Arbeitskrafte, wahrend 

die Hongkonger Seite die Technologie einbrachte und 

die Fertigwaren exportierte. Allmahlich entwickelten 

sich aus dieser Zusammenarbeit regelrechte G.U.- 

Beziehungen, weii die Hongkonger Firma einen Teil 

ihres Gewinnanteils in dem Pekinger Werk reinve- 

stierte und so schlieBlich einen Anteil von 49% am 

Unternehmen erworben hatte.

Zu ahnlichen Formen der Zusammenarbeit kam 

es bei anderen Produktgruppen, z.B. bei der Herstel- 

lung von Uhren und Textilien. Das Hongkonger Textil- 

unternehmen Novel Enterprises z.B. errichtete im 

Kreis Zhuhai, nbrdlich von Macao, zusammen mit der 

chinesischen Seite Produktionsstatten, in denen 

Kaschmir-, Angora- und Woll-Erzeugnisse hergestellt 

werden. Novel ubernimmt auch hier die Technologie, 

stellt die Maschinen und reexportiert die Fertigpro- 

dukte, wahrend die chinesische Seite Grundstlicke, 

Fabrikhallen und Arbeitskrafte einbringt.

1979 grundete das japanische Elektro-Unterneh- 

men Toho Denki in Zusammenarbeit mit der Zweig- 

stelle Schanghai der China National Light Industrial 

Products Import-Export Corp., der Shanghai 

Electronic Equipment Industry Corp, und der zweiten 

Schanghaier Radio Equipment Factory ein Unterneh

men, das ab Dezember 1979 monatlich 3.000 Ton- 

bandgerate produzieren soil, die dann je zur Halfte in 

China und im Ausland verkauft werden. Dieses G.U.- 

Projekt erlangte Modellcharakter und wurde auch von 

verschiedenen Botschaften, u.a. der deutschen Ver- 

tretung in Peking, uber den etablierten Verteiler an 

Deutsche Behbrden und Firmen weiterempfohlen.

Das Toho-Denki-Projekt rlickte die wirtschaft- 

p Cooperation zwischen Hongkong und der VR 

China etwas in den Schatten, die sich Ende 1978/An- 

ang 1979 rasant weiterentwickelte. Anfang 1979 

Wde bekannt, daB bereits mehr als dreiOig Projekte 

mdustrieller Kooperation zwischen der Kronkolonie 

der chinesischen Grenzstadt Shenzhen 

humchun) bestanden, und daO bis zum Ende des 

a re 1979 mit insgesamt einhundert Gemeinschafts- 

Projekten zu rechnen sei. Den Hongkonger Wirt- 

sc aftsvertretern sei der Bau eines Containerhafens 

Nantou mit einer Kapazitat bis zu 5 Mio.t und der 

au der StraBenverbindung nach Hongkong in 

(cuSSS^c^lt gestellt worden. Uberhaupt solle Shenzhen 

unnchun) - als ein Bindeglied zwischen Hongkong 

und der chinesischen AuBenhandelszentrale Kanton - 

im Laufe der Zeit zu einem riesigen Kooperations- 

gebiet ausgebaut werden, das sich im Laufe der Zeit 

vielleicht zu einem ahnlichen Freihandelsgebiet ent- 

wickeln kbnnte, wie es in anderen asiatischen Landern 

(vor allem in Taiwan und Singapur) mit soviel Erfolg 

vorexerziert worden ist. Ein zweites "Freihafen- 

gebiet” soil langfristig in Tianjin entstehen.

Bei der 2. Tagung des V. NVK im Juni/Juli 1979 

schlieBlich wurde das lange schon angekundigte 

Gesetz liber auslandisch-chinesische Gemeinschafts- 

unternehmen erlassen. Diese ganze Entwicklung ging 

so schnell vor sich, daB man leicht vergiflt, welche 

gewaltigen ideologischen Hlirden von seiten Pekings 

zu uberwinden waren, ehe die ”im internationalen 

Handel liblichen Praktiken und Gepflogenheiten" auch 

in China Eingang finden konnten. Bis 1976 waren 

Kredite und Joint Ventures so streng tabuisiert, daB 

selbst die Erwahnung dieser Termini in China schon 

als Sakrileg empfunden worden ware. Allerdings gab es die 

Mbglichkeit sog. "hinausgeschobener Zahlungen" und 

die Mbglichkeit von Bankeinlagen bei der Bank of 

China, die dann fur den Aufkauf auslandischer Giiter 

verwendet werden konnten.

Bis Mitte 1978 ging China dann zwar dazu uber, 

private Kredite aufzunehmen. Zwei Ausnahmen wur

den allerdings immer noch strikt betont: Keine 

Aufnahme von Regierungskrediten und keine Joint 

Ventures!

Mitte 1978 begannen freilich auch hier die bisher 

eisernen Grundsatze dahinzuschmelzen. Bei einer 

Pressekonferenz am 18. Dezember 1978 gab AuBen- 

handelsminister Li Qiang bekannt, daB China die 

’’internationalen Handelsgepflogenheiten respektiert. 

Wenn die Bedingungen passend sind, kbnnen wir in 

Erwagung ziehen, Anleihen von Regierung zu Regie

rung aufzunehmen. Staatsanleihen und private Anlei

hen sind annehmbar” (1).

Anfang 1979 stellten das chinesische Nationale 

Planungskomitee und das AuBenhandelsministerium 

erstmals Grundsatze fur die Bildung von G.U. auf. 

Vertreter beider Ministerien deuteten der japanischen 

Gesellschaft fur die Fbrderung des internationalen 

Handels an, daB China die Kapitalmehrheit, die 

Arbeitskontrolle und das Gesamtmanagement in eige- 

nen Handen halten wolle. Auslandische Unternehmen 

konnten bis zu einer Maximalrate von 49% an G.U. 

beteiligt sein. Man sehe es jedoch lieber, wenn diese 

Rate nicht hbher als 40% liege (2),

Auslandische Firmen sollten das Know-how, die 

Maschinen oder Maschinenteile und das Marketing fur 

den Export besorgen, wahrend die chinesische Seite 

den grbSten Anteil des Kapitals, das Management und 

die Arbeitskontrolle ubernehme. Es werde schon bald 

ein neues Gesetz erlassen, in dem die Eigentumsrech- 

te des Auslanders garantiert, der Transfer des Ge- 

winns zugesagt und die auslandischen Patente dem 

staatlichen Schutz unterstellt wurden. China wunsche 

vor allem eine Heimfallklausel (buy-back-clause), die 

sicherstelle, daB die Volksrepublik innerhalb von zehn 

Jahren Alleininhaber des Betriebes werde (3).

Wie man aus diesem Hin und Her der Erklarungen 

ersieht, herrschte liber das Ob von G.U. in der 

chinesischen Fuhrung zwar Einigkeit, wahrend das 

Wie offensichtlich Kopfzerbrechen verursachte. Nicht 

einmal uber die Terminologie konnte man sich einig 

werden. ’’Gemeinschaftsunternehmen” wurden einmal 

”he gu qiye” (wbrtlich: ’’Gemeinsam-

Anteil-Unternehmen"), dann wieder ’’hunhe gongsi”

s] (wbrtlich: ’’Mischfirma”) und dann wieder
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"he ying gongsi" & (wdrtlich: ’’Gemein-

same Firma”) genannt (4).

Das Investitionsgesetz vom 8. Juli 1979 wurde so 

zu einem Schwert, mit dem der Gordische Knoten der 

zahlreichen Zweifelsfragen einfach durchgeschlagen 

wurde. Es ist allerdings nicht verwunderlich, daB sjch 

Einzelfragen mit einem solchen "Hauruck-Verfahren" 

nicht Ibsen lassen. Die schwierigsten Probleme, wie 

Patent-, Steuer-, Arbeitnehmer- und Anteilsfragen, 

werden formal uberhaupt nicht angesprochen, sondern 

zusatzlichen Gesetzen oder aber der weiteren norma- 

tiven Kraft des Faktischen uberlassen.

II. Das rechtliche und soziale Umfeld der 

chinesischen Investitionsgesetzgebung

Wie sah die Landschaft aus, in die das neue Gesetzes- 

gebaude hineingestellt wurde?

Die Entwicklung des Landes, wie sie sich seit 

Mitte 1977 abzeichnet, ist praktisch das genaue 

Gegenteil aller Ideale der Kulturrevolution. Die kul- 

turrevolutionare BewuBtseinsbildung wurde im Wege 

der sog. ”Zwei-Linien”-Diskussion vorangetrieben. 

Der Kdnigsweg zum richtigen revolutionaren BewuBt- 

sein fuhrte damals uber den ’’Kampf zwischen den 

zwei Klassen” (Proletariat - Bourgeoisie), ”zwei 

Wegen” (sozialistischer - kapitalistischer Weg) und 

”zwei Linien” (Mao Zedongs proletarisch-revolutio- 

nare und Liu Shaoqis burgerlich-reaktionare Linie). Es 

gab kein ’’Zwischendrin”, sondern nur ein Richtig oder 

ein Falsch. Was darunter jeweils zu verstehen war, 

wurde in niemals endenden Diskussionen auf dem 

Gebiet samtiicher gesellschaftlicher Sektoren, ange- 

fangen von der Landwirtschaft uber das Militarwesen 

bis hin zur Wissenschaft und zur Erziehung durchexer- 

ziert und definiert. Es entstand eine MilchstraBe von 

positiven und negativen Vorbildern. Was ’’richtig” und 

was ’’falsch” war, wurde auch dem naivsten Chinesen 

unzweideutig klar. Er hat inzwischen auch erfahren, 

daB die damaligen Ideale nichts anderes waren als 

Irrlehren ”Lin Biaos und der Viererbande”, wahrend 

fast alle Un-Werte von damals inzwischen zu Leit- 

linien des sozialistischen Aufbaus geworden sind.

Fur Mao war der Klassenkampf das A und O jeder 

gesellschaftlichen Entwicklung. Die 2. Tagung des 

XI. ZK im Dezember 1978 dagegen hat ausdrucklich 

hervorgehoben, daB die ’’umfassenden Klassenkampfe 

der Massen im groBen und ganzen zu Ende sind” und 

daB sich der Schwerpunkt der Partei nunmehr vom 

Klassenkampf auf die ”Vier Modernisierungen" ver- 

lagere. Man mufl der heutigen chinesischen Flihrung 

das Kompliment machen, daB sie diesen Kurswechsel 

auf samtlichen nur denkbaren Gebieten mit einer 

Konsequenz weiter verfolgt hat, wie sie nur in einer 

Ideologie-gepragten Gesellschaft wie der chinesischen 

mbglich ist. Inzwischen ist anstelle der "Gleich- 

macherei” wieder das Leistungsideal getreten. Der 

Leistungs-Schuler, der Leistungs-Arbeiter, das Lei- 

stungs-Management sind gefragt, das ’’Akkord ist 

Mord” gehbrt der Vergangenheit an: Wer ein Maxi

mum zustande bringt, wird mit Pramien und einem 

zunehmend differenzierter gestalteten Bonus-System 

belohnt.

Leistungstrager werden auch dann willkommen 

geheiBen, wenn sie jahrzehntelang unter dem Etikett 

der ”Funf schlechten Elemente” ins gesellschaftliche 

Abseits geraten waren: Ehemalige Fabrikbesitzer 

erhalten seit Anfang 1979 den Rest ihrer Entschadi 

gung ausbezahlt; der "Modell-Kapitalist” Rong Yiren 

ist inzwischen nicht nur Abgeordneter des NVK und 

stellvertretender Vorsitzender des Allchinesischen 

Verbandes der Industriellen und Kaufleute, sondern 

auch zu einem der wichtigsten Goodwill-Vertreter der 

chinesischen Wirtschaft geworden, der im Fruhjahr 

1979 u.a. eine Reihe von europaischen Landern 

besucht hat und dort fur eine starkere Zusammen- 

arbeit mit der Volksrepublik warb.

Auf dem Gebiet der Literatur und Kunst zeigt 

sich eine, verglichen mit der Kulturrevolution 

geradezu sensationelle Blutezeit der neuen ’’Hundert 

Blumen”, und selbst im Demokratisierungsbereich ist 

- trotz einer Dampfung des ’’chinesischen Fruhlings”- 

eine gewisse Belebung eingetreten. Zum ersten Mai 

seit uber zwanzig Jahren beginnt auch die Gesetz- 

gebungsmaschinerie wieder anzulaufen, die das Rah- 

menwerk fur Institutionen und Normen legt, deren 

Funktionieren dafur sorgen wird, daB in China wieder 

mehr Rechtssicherheit - d.h. vor allem eine starkere 

Absicherung erworbener Positionen und Rechte - ein- 

tritt. ”Nie mehr Zustande wie wahrend der Kultur

revolution!” lautet der Grundtenor all dieser Entwick- 

lungen.

Sogar auf dem Gebiet der Religion ist inzwischen 

eine merkliche Entspannung eingetreten, und zwar 

nicht nur gegenuber den Anhangern des Islam und 

neuerdings auch gegenuber dem Dalai Lama, sondern 

auch gegenuber dem Katholizismus, der ja fast 

hundert Jahre lang mit dem ’’Kolonialismus” in enge 

Verbindung gebracht worden war. Die Einladung an 

den Jesuitenorden, die wegen ihrer Mediziner-Ausbil- 

dung beruhmt gewordene Universitat der ’’Morgen

rote” (Aurore) in Schanghai neu zu besetzen, ist ein 

erstes verheiBungsvolles Signal.

In der AuBenpolitik hat sich China seit 1977 

zunehmend den Landern der Zweiten Welt zugewandt, 

die es nicht nur als Partner im Kampf gegen den 

Antihegemonismus anspricht, sondern von denen es 

sich daruber hinaus eine Intensivierung der Handels- 

beziehungen, vor allem der Know-how-Lieferungen 

erwartet. In diesem Zusammenhang war es nur konse- 

quent, daB schlieBlich auch die USA zunehmend an 

Sympathien gewonnen haben, zumal seit sie sich 

entschlossen haben, ihre offiziellen Beziehungen zu 

Taibei abzubrechen, und damit das letzte entschei- 

dende Hindernis zur Wiederannaherung zwischen 

Peking und Washington zu beseitigen.

Im Wirtschaftsbereich gibt das Modernisierungs- 

ziel die einzelnen Ziele vor. 1981 lauft - im AnschluO 

an die gegenwartige dreijahrige ’’Konsolidierungs - 

Phase - der 6. Funfjahresplan (1981/85) an, der im 

Zeichen ehrgeiziger Ziele steht. Wenngleich die wirt- 

schaftlichen Ambitionen, wie sie im Jahre 1977 

verkundet wurden, in der Zwischenzeit, d.h. aufgrund 

der ZK-Beschlusse vom Dezember 1978, weitgehend 

modifiziert worden sind, bleibt immer noch geniigend 

zu tun, um eine Miteinbeziehung auslandischer Res- 

sourcen unentbehrlich erscheinen zu lassen. Allem im 

Jahr 1979 sollen die Landwirtschaftsproduktion um 

4% und die Industrieproduktion um 8% steigen. Da$ 

gesamte Investitionsvolumen soli sich aU 

40 Mrd.Yuan belaufen. An Schlusselprojekten sollari 

65 groBe und mittelgroBe Wasserbaubetriebe, 8 Gru 

benreviere, Wasserkraftwerke, Zementfabrikem 

Zuckerraffinerien und Baumwollwebereien erste 

werden. Es gilt, Millionen von neuen Arbeitsplatze 

zu schaffen, hbhere Pramien auszuwerfen, fur Lo 

steigerungen bei rund 20% der Arbeiter und Ange
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Uten zu sorgen und vor allem die Hilfe fur 

Stf3 dwirtschaft und Leichtindustrie zu verstarken.

La Die Folge davon: Das Import- und das Export

lumen von 35,5 Mrd.Yuan im Jahre 1978 wird auf 

m Mrd.Yuan im Jahre 1979 erhoht.

Gleichzeitig steigt die Kreditaufnahme. Ailein 

m April 1979 trat die VR China mit 1,5 Mrd.US$ 

nach Berichten der OECD als weltweit grbBter 

Kreditnehmer uberhaupt auf. Die Quellen sind weit 

erteilt: 175 Mio.US$ von der Midland International 

Bank, 500 Mio.US$ von der Union des Banques Arabes 

et Francaises, 500 Mio.US$ von mehreren englischen 

Banken, 100 Mio.US$ von der Canadian Imperial Bank 

of Commerce, 1 Mrd.Yen von der japanischen Sanwa- 

Bank. Auch Regierungskredite werden angenommen, 

so z.B. eine 5-Mrd.$-Kreditlinie von GroBbritannien 

oder 420 Mrd.Yen von der japanischen staatlichen Ex- 

Im-Bank. China nimmt neuerdings nicht mehr nur 

Kredite in US-Dollar, sondern laBt sich auch auf 

andere Wahrungen ein, so z.B. bei einem franzbsi- 

schen Kredit.

Jeder Kredit ist m.a.W. heute willkommen, ob

ungebundene Bankkredite oder aber gebundene Lie- 

ferkredite, ob Geschaftskredite oder Regierungskre

dite. Die Grundzuge der chinesischen Strategic lauten 

(5): Mit den Export-Finanzierungsstellen der wichtig- 

sten westlichen Industrielander werden groGzugige 

Kreditlinien abgeschlossen, die es der chinesischen 

Seite gestatten, ihre Importe unter giinstigen, staat- 

lich subventionierten Bedingungen zu tatigen. Zum 

anderen greift man auf Kredite auch mit kleinen 

Betragen und einfacher Handhabung - mbglichst unter 

Umgehung ausgefeilter Darlehensvertrage - zuruck.

Bei der "Modernisierung" ist also jedes bis 1976 

tabuisierte Mittel recht.

Ganz in diesem Sinne wirbt China in der Zwi- 

schenzeit auch um auslandisches Consulting, wobei 

u.a. deutsche und Schweizer Firmen eine wichtige 

Rolle spielen, errichtet Kontaktburos (einzelne 

AuBenhandelskorporationen beispielsweise schaffen 

sich Beobachtungs- und Beratungsfilialen im Ausland) 

und treiben immer systematischer Werbung, die aller- 

dings aufklarend und nicht etwa nur suggestiv wirken 

soil. Zur Fbrderung des technischen Austausches mit 

dem Ausland hat das in einer Art staatlicher AuSen- 

handelskammer wirkende "Komitee zur Fbrderung des 

Internationalen Handels” (CCPIT) ein Informations- 

zentrum fur neue auslandische Produkte eingerichtet, 

das die Aufgabe hat, die von auslandischen Firmen 

und Geschaftsleuten zur Verfugung gestellten Infor- 

mationen und Modelle neuer Produkte, technische 

Zeitschriften und Filme durch Ausstellung, Verleih 

und Verteilung den chinesischen Verbrauchern zu- 

ganglich zu machen.

Bis Ende 1978 hatte China mit 167 Landern und 

Gebieten Handelsbeziehungen aufgenommen (37 in 

Asien, 32 in Europa, 48 in Afrika, 11 in Ozeanien und 

auf den Pazifik-Inseln, 2 in Nordamerika und 37 in 

ateinamerika). Mit 80 Landern waren offizielle 

andelsabkommen oder -protokolle unterzeichnet 

worden, unter denen die Abkommen mit Japan, der 

und den USA (abgeschlossen 1979) am wichtigsten

Die mit der Investitionsgesetzgebung 

verbundenen Motive

Wei Hauptmotive sind es, die das Investitionsgesetz 

vom Juli 1979 veranlaBt haben, namlich einerseits das 

Verlangen, im Rahmen der Modernisierung Chinas 

auslandischen Technologie- und Kapitalimport zu er- 

mbglichen, und andererseits, investitionswilligen Aus- 

landern eine Beruhigungspille zu verabreichen.

Was den ersteren Gesichtspunkt anbelangt, so 

geht es nach einer bekannten Parole darum, ’’Auslan

disches in den Dienst Chinas zu stellen", und auf 

dieser Grundlage dann das "Weltniveau einzuholen und 

zu uberholen'’. Nachahmenswert seien nicht nur mo- 

deme Technik und Anlagen, sondern auch Erfahrungen 

des auslandischen Managements. Wie immer wieder 

betont wird, ist es eigentlich "nicht unser Ziel, vom 

Ausland zu lernen. Vielmehr geht es darum, die 

Ruckstandigkeit unserer Volkswirtschaft zu uberwin- 

den und noch in diesem Jahrhundert die Vier Moderni- 

sierungen zu verwirklichen. Daher mussen wir nicht 

nur von dem lernen, was am Ausland gut ist, sondern 

im Verlauf des Lernens auch unseren eigenen Schbp- 

fergeist entfalten" (6).

Bei der sozialistischen Modernisierung soli China 

hauptsachlich auf die eigene Kraft, auf die harte 

Arbeit des eigenen Volkes und auf die vorhandenen 

Ressourcen vertrauen. Der Technologie-Import soli 

diese vorhandenen Kapazitaten also nicht ersetzen, 

sondern sie nur verstarken. Hieraus ergeben sich zwei 

folgerichtige Prinzipien, namlich das Subsidiaritats- 

prinzip (was in China hergestellt werden kann, soil 

man nicht vom Ausland kaufen; was bereits einge- 

fuhrt wurde, soil nicht nochmals eingefuhrt werden) 

und das Prinzip der Ausgewogenheit zwischen Import 

und Export (7); Verschuldung gegenuber dem Ausland 

hieBe ja letztlich auch Abhangigkeit vom Ausland. 

Die Politik lautet also: Zuerst Export, dann Verbin

dung von Import und Export und schlieBiich Ausgleich 

von Import und Export (so AuSenhandelsminister Li 

Qiang) (8).

Eine der wichtigsten Methoden der Technologie- 

Einfuhr ist das Joint Venture. Wenn es noch eines 

Beweises bedurft hatte, daB die chinesische Fuhrung 

in erster Linie nicht an den vom Gemeinschaftsunter- 

nehmen erstellten Produkten, sondern vielmehr am 

importierten Know-how interessiert ist, so hatte ihn 

die Bestimmung des Art. 9, Abs. 3 des Investitions- 

gesetzes erbracht, in dem es heiBt, daB "Gemein- 

schaftsunternehmungen ermutigt werden, ihre Pro

dukte auSerhalb Chinas abzusetzen, und zwar ent- 

weder direkt oder aber indirekt uber die chinesischen 

AuSenhandelsorganisationen. Gleichzeitig sollen die 

aus dem G.U. erwirtschafteten Ertrage in China 

verbleiben - ein Anliegen, das durch die Gewahrung 

von Steuervorteilen gefbrdert werden soli (Art. 10, 

Abs. 2, I.G.).

SchlieBiich sollen die Firmen auch, soweit mbg- 

lich ihr Produktionsmaterial in China kaufen. Der 

Einkauf von Rohstoffen und Materialien im Ausland 

ist nur als subsidiare MaBnahme gedacht (Art. 9, 

Abs. 2).

Die Zielrichtung, Know-how zu erwerben, wird 

aus diesen drei Bestimmungen genugend deutlich: 

Import des Know-how, Export der mit dem Know-how 

erwirtschafteten Guter unter Zuhilfenahme chinesi- 

scher Rohstoffe.

Wie streng die Know-how-Orientierung hier ist, 

geht auch noch aus einer anderen Bestimmung des 

I.G. hervor, namlich aus Art. 5, Abs. 2, wonach die 

"Technologie, also die Anlagen, mit denen sich aus

landische Teilhaber an den Investitionen beteiligen, 

tatsachlich modernem internationalem Standard ent- 

sprechen und fur die Bedurfnisse Chinas geeignet sein
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miissen. Im Faile eines Verlustes, der durch einen 

absichtlichen Betrug mit ruckstandiger Technologie 

und ruckstandigen Anlagen verursacht worden ist, ist 

fur den Verlust Entschadigung zu leisten”.

Dem auslandischen Partner wird im Gegenzug 

zwar ein Profitinteresse zugestanden, nicht jedoch 

das Recht, auf die chinesische Wirtschaft und Wirt- 

schaftspolitik direkt EinfluB zu nehmen. Der gesamte 

chinesische AuBenhandel steht ja unter zwei strengen 

Pramissen, namlich

dem Prinzip des staatlichen zentralen AuBen- 

wirtschaftsmonopols, das seinem Wesen nach als die 

besondere Form der Planung, der Leitung und Organi

sation der AuBenwirtschaft durch den sozialistischen 

Staat - und zwar entsprechend den Erfordernissen der 

nationalen Wirtschaft und AuBenpolitik - verstanden 

wird

und dem Prinzip der Planung des AuBenhandels. 

Neuerdings setzt sich zwar in verstarktem MaB die 

Autonomie des einzelnen Betriebs durch. Die chinesi

sche Wirtschaft soil nicht einfach administrativ "von 

oben herab" gelenkt, sondern vielmehr durch zwi- 

schenbetriebliche und zwischenorganisatorische Ver- 

trage koordiniert werden. Nicht Subordination durch 

burokratische Dienstanweisungen, sondern Koordina- 

tion durch gleichberechtigte Vertragspartner lautet 

also die Devise. Gleichwohl vollzieht sich auch diese 

Kooperation im Rahmen des vorgegebenen Volkswirt- 

schaftsplans. Planwirtschaftliche und marktwirt- 

schaftliche Mechanismen werden hier m.a.W. so 

miteinander verbunden, daB die gesamtwirtschaft- 

liche Planung letztlich den Vorrang behalt.

Neben diesen beiden Grundpramissen sind es noch drei 

weitere Prinzipien, unter denen die gesamte Investi- 

tionsgesetzgebung der Volksrepublik steht und die im 

ubrigen auch bei der Ausfullung von Gesetzeslucken 

entscheidende Hilfestellung leisten, namlich

Wahrung der chinesischen Souveranitat, die sich 

ja bereits a us dem AuBenwirtschaftsmonopol ergibt,

Gleichberechtigung und gegenseitige Nutzung der 

am G.U. beteiligten Unternehmen (Art. 1, I.G.) und

Orientierung an der international iiblichen Pra

xis.

Know-how-Orientierung hie, Profit-Orientierung dort: 

Die Kunst der Vertragspartner wird letztlich darin 

bestehen, beide so unterschiedlichen Interessen mit

einander in eine ausgeglichene Balance zu bringen. 

Was die Gewinn-Orientierung anbelangt, so legt 

Art. 4, Abs. 3 die vernunftig erscheinende Regelung 

fest, daB Gewinne, Risiken und Verluste eines Ge- 

meinschaftsunternehmens von den Teiihabern im Ver- 

haltnis ihres jeweiligen Anteils am eingetragenen 

Kapital getragen werden.

Die zweite wichtige Motivation fur den ErlaB des 

Investitionsgesetzes hat darin bestanden, daB die 

zustandigen chinesischen Stellen von auslandischen 

Besuchern immer wieder nach Investitionsregelungen 

befragt wurden. Obwohl man aus ideologischen, d.h. 

also primar innnenpolitischen Gesichtspunkten chine- 

sischerseits wahrscheinlich gerne auf eine formale 

Investitionsgesetzgebung verzichtet hatte, blieb doch 

schlieBlich kein anderer Ausweg mehr. Man hat dem 

vermutlich als lastig empfundenen Drangen ganz 

einfach nachgeben wollen. Mit dem Gesetz wollte 

man im Grunde genommen nicht mehr sagen, als daB 

Prinzipien der Gleichberechtigung und des gegenseiti-

__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  Juli 1979^

i gen Nutzens zwischen China und den auslandische 

Partnern gewahrt bleiben sollen. Der Auslander solle 

also gefalligst keine Angst haben, sondern den Chine 

sen vertrauen. Bestiinden irgendwelche Lucken, so

I werde man sie im Laufe der Zeit in Gottes Narnen

i schon ausfullen. China ist damit bei seiner im

innenpolitischen Bereich seit dreiBig Jahren geubten 

Praxis geblieben, nicht ausgefeilte Rechtsbestimmun- 

gen vorzulegen, also zunachst einmal Rahmen zu 

setzen, die dann im Einzelfall durch Case Law 

ausgefullt werden.

Was das neue Gesetz anbelangt, so wurde es bei 

der 2. Plenarsitzung des V. Nationalen Volkskongres- 

ses am 1.7.1979 vom Nationalen VolkskongreB verab- 

schiedet und am 8. Juli 1979 vom amtierenden Staats- 

prasidenten und Vorsitzenden des Standigen Ausschus- 

ses des NVK, Ye Jianying, verkundet. Es gilt damit 

seit dem 8. Juli 1979. Das Gesetz, das im Anhang 

sowohl in seiner chinesischen Fassung als auch in der 

deutschen Ubersetzung abgedruckt wird, umfaGt 

15 Artikel und nur rund 2.100 chinesische Schriftzei- 

chen. Schon daraus geht hervor, daB nur ein Rahmen 

gesetzt werden sollte.

Zum ersten Mai nach einem Vierteljahrhundert, 

d.h. also seit der groBen Gesetzgebungswelle von 

1954/55, wurde mit dem Investitionsgesetz, das als 

letztes von insgesamt sieben neuen Gesetzen (StGB, 

StPO, Gerichtsorganisationsgesetz, Organisations- 

gesetz fur die Staatsanwaltschaft, Organisations- 

gesetz fur die brtlichen Organe und Wahlgesetz fur 

die Volksversammlungen) erging, wieder ein formel

ies, d.h. im verfassungsrechtlich ordnungsgemaQen 

Gesetzgebungsverfahren entstandenes Gesetz erlas- 

sen.

Be Die Formen der Beteiligmg nach 

chinesischem Selbstverstandnis

Wer Berichte aus den letzten zwei Jahren uber die 

chinesische Joint-Venture-Praxis liest, kann sich des 

Eindrucks nicht erwehren, daB noch immer eine 

gewisse Begriffsverwirrung zum Komplex G.U. 

herrscht. Manchmal werden hier Begriffe wie 

"Production-sharing, Joint Ventures, Direktinvestitio- 

nen (langfristig) und Kompensationsgeschafte" neben- 

einander gestellt (9), wobei nicht klar wird, ob es sich 

hier um gleich- Oder verschiedenrangige Begriffe 

handelt und in welchem Verhaltnis die einzelnen 

Formen zueinander stehen. Der chinesische AuGen- 

minister Li Qiang spricht von "Methoden wie Ver- 

arbeitung nach geiieferten Mustern, Handelsmarken 

und -materialien, kooperativer Produktion und Mon

tage fur auslandische Firmen sowie Kompensations- 

geschaften" (10). Cohen und Nee (11) unterscheiden 

"Veredelungen", wobei sie zwei Arten nennen, Mon

tage und "reine Kompensationsgeschafte".

Besonders nachhaltig hat sich ein Beitrag in er 

Hongkonger Dagong Bao (12) ausgewirkt, in dem rel 

Formen der Zusammenarbeit unterschieden wer en, 

namlich

die "einfache" (danchun) Veredelung "lai liao jia° 

gong" ("importieren Materialien, hinzufugen Arbe*

<4 T- : Aus dem Ausland wer
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Materialien in chinesische Fabriken geliefert, die 

dafiir ein entsprechendes Entgelt erhalten. Die 

Verarbeitung richtet sich nach den Weisungen des 

Auftraggebers, der die Endprodukte auch wieder 

vertreibt.

Lohnveredelung, indem gleichzeitig im voraus die 

Ausrustungen zur Lohnveredelung zur Verfugung ge- 

stellt werden (lai liao jia gong qian xianqi tigong jia 

gong zhuangbei) X 4X it 4

X . Der auslandische Partner liefert hier nicht 

nur die Materialien, sondern auch die Maschinen, die 

zur Lohnveredelung erforderlich sind, wahrend die 

chinesische Seite fur die Fabrikanlage und die 

Arbeitskrafte sorgt. Mit dem Werklohn werden die 

gelieferten Maschinen abbezahlt und gehen damit 

sukzessive in chinesischen Besitz uber, und zwar im 

Zeitraum von hbchstens drei Jahren.

"Kompensationshandel" (bushang maoyi)

: Hier wird den Chinesen ein kompletter 

Maschinenpark zur Verfugung gestellt, mit dem Pro- 

dukte aus ebenfalls angelieferten Rohmaterialien zu 

erstellen sind. Der auslandische Partner sorgt dann 

fur den Absatz. China ist fur das Grundstuck und die 

Arbeitskrafte verantwortlich. Hier wird ebenfalls 

eine Heimfallklausel vereinbart.

Die CMT-Klauseln (Cost of Manufacturing) waren 

bereits bei der Zusmmenarbeit mit Hongkonger Fir

men ublich. Die betreffende Firma einigte sich mit 

der zustandigen chinesischen AHG auf einen Ver- 

edelungsvertrag nach den Spezifikationen des auslan- 

dischen Kunden und vereinbarte einen Stuck- oder 

Gesamtkostensatz. Letzterer sollte die Kosten fur 

Lohn, Material, Hilfs- und Betriebsstoffe, Transport 

und sonstige Aufwendungen zuzuglich eines Gewinn- 

satzes fur den chinesischen Vertragspartner decken.

Angesichts dieser wenig systematischen Erlaute- 

rungen zum Begriff der Kooperation und des Gemein- 

schaftsunternehmens sei hier versucht, die einzelnen 

Beteiligungsformen in ihrem systematischen Stellen- 

wert dadurch zu prazisieren, daB sie in ein Gesamt- 

system hineingestellt werden. Als systematischer 

Rahmen dafiir bietet sich ein "Baukastensatz” an, wie 

er von Moecke (13) erarbeitet wurde (vgl. das hier 

abgedruckte Diagramm). Im Interesse der begriff- 

lichen Annaherung an chinesische Verhaltnisse wurde 

dieser Baukastensatz vom Autor des vorliegenden 

Beitrags geringfugig modifiziert.

Unterschieden sei hier zwischen Beteiligung im 

weiteren und im engeren Sinn. Moecke spricht hier 

von ’’Kooperation” bzw. ’’Investition”.

1. Beteiligung im weiteren Sinn (’’Kooperation”) 

umfaSt vor allem drei Formen, namlich

auslandische Kredite (Bank-, Lieferanten- und 

Regierungskredite)

Verarbeitungsauftrage im Sinne einer schlichten 

Lohnveredelung, wie sie in dem oben zitierten 

Dagong-Bao-Artikel angesprochen ist

Kompensationsgeschafte ohne vermbgensrecht- 

liche Verflechtungen.

2. Beteiligung im engeren Sinn ("Investition”, 

"Gemeinschaftsunternehmen/Joint Venture”)

Wie aus dem beiliegenden Diagramm hervorgeht, 

lassen sich G.U. danach unterscheiden, ob gemeinsam 

produziert oder gemeinsam vertrieben werden soil

Gemeinsame Vertriebsfirmen scheiden nach der 

bisherigen, mit Hongkonger Firmen geubten chinesi

schen Praxis und auch nach dem Wortlaut des neuen 

Investitionsgesetzes aus. Der Export der gemeinsam 

erstellten Produkte soli gemaB Art. 9, Abs. 3, i.q 

entweder direkt durch den auslandischen Partner oder 

durch die chinesischen AuBenhandelsorgane betrieben 

werden. Die Partner kdnnen nach Art. 9/IV auBerhalb 

Chinas auch Zweigniederlassungen errichten. Hier ist 

aber offensichtlich nur an Produktions-, nicht an 

Vertriebsfilialen gedacht.

Der Zusammenhang: Im Mai 1979 wurden in 

Peking zwei chinesische Gesellschaften gegriindet 

die Auftrage fur Hoch- und Tiefbauarbeiten in ande- 

ren Landern ubernehmen sollen. Die Hochbaugesell- 

schaft verfijgt uber eigene Entwurfs- und Bauabtei- 

lungen und kann die gesamte Arbeit von der Projek- 

tierung bis zur Fertigstellung ubernehmen oder ein- 

fach nur Arbeitskrafte zur Verfugung stellen. Koope- 

rationsvertrage mit auslandischen oder auslandschine- 

sischen Gesellschaften sind ebenfalls moglich. Diesel- 

ben Bestimmungen gelten fur die Tiefbaugesellschaft, 

die LandstraBen und Brucken im Ausland erstellen soli 

(14).

Sollte eine auslandische Firma oder Firmengrup- 

pe bei einem dieser neugegrundeten Unternehmen 

investieren, so ware eine gemeinsame Filiaie die 

naturliche organisatorische Folgerung. Ob solche 

Zweigniederlassungen in Zukunft auch in den Vertrieb 

eingeschaltet werden sollen, hangt von den weiteren 

Entwicklungen ab. Der Gesetzeswortlaut jedenfalls 

laSt hier offensichtlich bewufit eine weite Lucke 

offen.

Nach den bisherigen Erfahrungen kommt von den 

insgesamt sechs im Diagramm erlauterten G.U.- 

Varianten vorerst offensichtlich eine einzige Option 

in Betracht, namlich die "Produktion in einem Land".

Selbst mit den dort verbleibenden wenigen Kom- 

binationsmbglichkeiten ist China bisher selektiv ver- 

fahren. "Eigenfertigung” z.B. spielt angesichts der 

tendenziellen Exportorientierung der angestrebten 

G.U.-Bildungen kaum eine Rolle. Verbleiben also nur 

Auftrags- (Lohn-)Fertigung und Aniagenerrichtung 

("Montage").

Insgesamt sind bisher drei Variablen des G.U. 

durchexerziert worden, namlich

Z 1-Z 3-Z 5/A 1

Z 2 (-Z 1, 3, 5)/A 1

Z 3/A 1-A 3 ("Montage”)

Zu beachten ist, daB "Kompensationen" als solche 

keine selbstandigen G.U.-Geschafte sind, sondern 

als "Gegenlieferungen" - nur eine Halfte des G.U.- 

Geschafts ausmachen.

C. Die bei auslandischen Investitionen 

zustandigen chinesischen Behorden

L Genehmigungs- und Registrationsorgane

G.U.-Vereinbarungen bedurfen der Zustimmung def
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rhinesischen Regierung.

Die VR China wird demnachst zwei fur Gemein- 

haftsunternehmen zustandige Organe ins Leben 

rufen, die in Art. 3 des I.G. bereits genannt sind, 

namlich

eine "Kontrollkommission fur auslandische Inve- 

stitionen”, der es obliegt, die Grundung eines Joint 

Venture zu billigen Oder aber abzulehnen, und zwar 

innerhalb der Frist von drei Monaten, und

die "Internationale Investmentgesellschaft 

Chinas", die die Aufnahme von auslandischen Geld- 

mitteln und die Einfuhrung auslandischer Technolo- 

qien koordinieren soil. Vorsitzender dieser Gesell

schaft soil der fruhere Modellkapitalist Rong Yiren 

werden (die englische Bezeichnung lautet "China 

International Trust Investment Company"; die "Kon

trollkommission" fur auslandische Investitionen tragt 

den englischen Namen "Foreign Investment Control 

Commission").

Wenn der Antrag auf Grundung eines G.U. von der 

Investitions-Kontrollkommission genehmigt worden 

ist, ist das Joint Venture beim "Hauptverwaltungsamt 

fur Industrie und Handel" zu registrieren. Mit der 

Eintragung in dieses Handelsregister und mit der 

Erteilung der Gewerbelizenz, die ebenfalls vom 

Hauptverwaltungsamt fur Industrie und Handel erteilt 

wird, ist das G.U. entstanden und kann seine Tatigkeit 

beginnen (Art. 3, I.G.).

Bisher steht noch nicht fest, welchen Stellenwert 

die Investitions-Kontrollkommission innerhalb des 

Staatsrats hat: Soli hier eine eigene Kommission - 

parallel zu den Kommissionen fur Planung, fur 

Investition, fur Wissenschaft, fur Sport etc. - ins 

Leben gerufen werden, Oder soil diese Behdrde etwas 

niedriger im Rang angesetzt werden? Fest steht 

jedenfalls schon jetzt, daB die "Kommandohbhe" in 

China wesentlich niedriger angesetzt ist als beispiels- 

weise in Rumanien, wo ein Joint Venture durch 

StaatsratsbeschluB genehmigt werden muB.

In welchem Verhaltnis steht ferner die neu zu 

griindende Kommission zum AuBenhandels- und 

AuBenministerium sowie zu den verschiedenen Wirt- 

schaftskommissionen?

Besonders wichtig fur den auslandischen Partner 

ist die Frage, ob der auslandische Investor auch die 

Genehmigung der Provinz- oder Stadtbehbrden einzu- 

holen hat, in deren Bereich er investiert. Nach den 

Planen zur Veranderung der wirtschaftlichen Verwal- 

tungsstruktur, wie sie beim 2. Plenum des XI. ZK im 

Dezember 1978 gefaBt wurden, soil ja die "ubermaBi- 

ge Machtkonzentration" der Zentralbehbrden abge- 

baut und dafur den lokalen Ebenen und lokalen 

Betrieben ein weiterer Entscheidungsspielraum einge- 

raumt werden. Wichtige Bauprojekte und Schlussel- 

betriebe, die dem ganzen Staat dienen, bleiben zwar 

aen zentralen Organen voll unterstelit; der Kompe- 

tenzbereich der anderen Betriebe jedoch soil syste- 

matisch erweitert werden. Den Betrieben ist bei- 

spielsweise das Recht einzuraumen, innerhalb der 

staatlichen Planrahmen ihre eigenen Produktions- und 

ej'kaufsplane auszuarbeiten, ihre Materialien zu be- 

sc affen und ihre Produkte selbst zu verkaufen. Den 

etrieben soli eine mbglichst weite Autonomie nicht 

^Ur irn Bereich der Produktion, der Zulieferung und 

p-es ^bsatzes, sondem auch bei den Personal- und 

manzfragen sowie bei der Beschaffung des Materials 

^geraumt werden. Die Uberlegungen, die hinter 

sen Strukturanderungsplanen stehen, gehen davon 

aus, daB ein Betrieb um so effektiver arbeitet, je 

mehr materielle Anreize gegeben werden. Eigen- 

initiative und Qualitatsverbesserung sind aber nur 

dann mdglich, wenn der Elan der Betriebsfuhrungen 

und Belegschaften nicht von vornherein unter einer 

Glocke burokratischer Vorschriften erstickt wird.

Frage: Ist die Genehmigung der Provinzen, der 

Kreise etc. vom auslandischen Partner direkt einzu- 

hoien oder wird diese Formalitat von der Investitions- 

Kontrollkommission mitbesorgt? Sollte letzteres der 

Fall sein, so ist die im Gesetz vorgesehene Drei- 

monatsfrist doch wohl etwas unrealistisch und er- 

scheint als eine Art totgeborenes Kind.

In welchem Verhaltnis steht die neuzugrundende 

Kommission ferner zu den teilweise inzwischen schon 

seit dreiSig Jahren bestehenoen AuBenhandelsgesell- 

schaften und zur CCPIT?

Die AuBenhandelsgesellschaften waren bisher ja 

die eigentlichen Initiatoren der Verbindungen zum 

Ausland. Die AHG "Minmetals" tragt sich beispiels- 

weise mit dem GedanKen, demnachst in Dusseldorf 

eine Niederlassung einzurichten. Bereits im Marz 

1979 waren in Japan vier entsprechende Stiitzpunkte 

der AHG, namlich "Native Produce and Animal 

By-products", "Techimport", "Machimpex" und 

"Textiles" erbffnet worden. AuBenhandelsgesell

schaften beteiligten und beteiligen sich ferner bei 

Ausstellungen, so z.B. bei der im September 1979 in 

Kbln stattfindenden "Anuga 1979".

Der China Council for the Promotion of Inter

national Trade (CCPIT) will demnachst in Hamburg 

ein Informationsburo eroffnen, um Marktbeobachtung 

zu treiben. Werden diese Organisationen als Stellver- 

treter der Kontrollkommission auftreten? In welchem 

Verhaltnis stehen ferner die Kontrollkommissionen 

und die Internationale Investment-Gesellschaft? 

Sicherlich: Letztere "koordiniert" auslandische Geld- 

mittel und auslandische Technologien. Ist dies aber 

nicht auch Aufgabe der Kontrollkommission? Das 

eigentliche Kriterium, an dem die Genehmigungswur- 

digkeit auslandischer Beteiligungen zu messen ist, ist 

die Brauchoarkeit im Rahmen des derzeitigen Moder- 

nisierungsprozesses. SchwerpunktmaSig geht es 

darum, mehr technisches Know-how und weniger 

Anlagen einzufuhren. Man muB "Hennen kaufen, die 

Eier legen”. Know-how, Know-how und nochmals 

Know-how. Wo also liegen die innerbehdrdlichen 

Abgrenzungen? Wird der GenehmigungsprozeB durch 

die Einfuhrung neuer Behbrden nicht noch zusatzlich 

kompliziert?

IL Die Fuhrungsorgane des einzelnen 

Gemeinschaftsunternehmens

Von den chinesischen Behbrden werden ferner die 

Fuhrungsmitglieder des einzelnen G.U. gestellt.

Zwei Organe sind hier genannt (Art. 6, I.G.), 

namlich der "Verwaltungsrat" und der "Generaldirek- 

tor/Betriebsdirektor" nebst Stellvertretern. Der Vor- 

sitzende des Verwaltungsrats muB ein Chinese sein, 

wahrend der Posten eines Generaldirektors/Betriebs- 

direktors auch mit einem Auslander besetzt werden 

kann. Entgegen dem in Art. 1 niedergelegten "Grund- 

satz der Gleichberechtigung" sichert sich die chinesi- 

sche Seite hier von vornherein einen wichtigen Vor- 

sprung; denn der Generaldirektor besorgt nur die 

laufenden Angelegenheiten, wahrend der Verwal-
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tungsrat - als eigentliches Direktorium des G.U. - alle 

grundlegenden Firmenangelegenheiten entscheidet, 

namlich das Entwicklungsprogramm des Unterneh- 

mens, den Produktions- und Geschaftsplan, das 

Budget, die Gewinnverteilung, die Plane bezuglich der 

Arbeitskrafte, die Lohn- und Gehaltsskalen, die Be- 

endigung des Unternehmens, die Ernennung oder 

Berufung des Generaldirektors und seiner Stellvertre- 

ter, des Chef ingenieurs, des Chefbuchhalters, der 

Wirtschaftsprufer sowie die Befugnisse und die Gehal- 

ter dieser Fuhrungspersonen etc.

Im ungarischen Investitionsgesetz ist die Stimm- 

verteilung so geregelt, daB die Vertreter im Verwal- 

tungsrat fur je 10.000 eingelegte Forint eine Stimme 

haben. Da das ungarische Gesetz die 49%-Klausel fur 

die Hochstbeteiligung des auslandischen Partners 

festlegt, ist trotz dieser nach Geldanteilen geregelten 

Stimmvergabe sichergestellt, daB der Auslander nie- 

mals den einheimischen Partner uberstimmen kann.

Da eine 49%-Klausel im neuen chinesischen I.G. 

nicht existiert, muB man die Frage stellen, ob ein 

auslandischer Investor, falls er mehr als 50% des 

Kapitals stellt, seinen Willen gegen die chinesische 

Seite durchsetzen kann. Hat der chinesische Verwal- 

tungsratsvorsitzende hier ein Vetorecht? Scheitert 

eine solche Majorisierung nicht am Verbot der chine

sischen Souveranitatsverletzung?

Im rumanischen Investitionsgesetz fungieren als 

Organe eine Generalversammlung, ein Verwaltungs- 

rat, ein Direktorium und ein eigenes Kontrollorgan, 

dem auch Mitglieder des Finanzministeriums angehb- 

ren.

Wie werden die Rechte der chinesischen Beleg- 

schaft, die in Rumanien ihren EinfluB uber die 

Generalversammlung geltend machen kdnnen, in 

einem chinesisch-auslandischen Joint Venture artiku- 

liert? Durch die Gewerkschaften? Wer nimmt Kon- 

trollen, vor allem finanzieller Art, wahr? Kein Wort 

davon im neuen Gesetz. Man will hier, wie es in 

Art. 6/1 heiBt, die nbtigen Entscheidungen auf dem 

Weg uber "Beratungen” treffen, deren Ergebnisse 

dann ”in Vertrag und Satzung festgelegt” werden.

IIL Die Bank of China

Samtliche finanziellen Transaktionen eines G.U. sind 

uber die Bank of China, also die speziell fur AuBen- 

handelszwecke geschaffene Institution, oder aber 

liber eine von der Bank of China gebilligte Bank 

abzuwickein. Hier ist ein Konto zu erbffnen. Fur ihre 

geschaftlichen Operationen kdnnen die Partnerunter- 

nehmen aber auch direkte Kredite bei auslandischen 

Banken aufnehmen (Art. 8).

Wichtig ist die Konto-Kontrolle durch die Bank 

of China, vor allem wegen der Gewinntransferierun- 

gen, die nur nach den Devisen-Kontrollbestimmungen 

der VR China vorgenommen werden durfen. Diese 

Bestimmungen sind derzeit in Arbeit und sollen 

demnachst erlassen werden (15).

Im April 1979 soli eine direkt dem Staatsrat 

unterstehende Devisenkontrollbehorde gegriindet wor- 

den sein; dieser zentrale Apparat soil durch AuBen- 

buros in den wichtigsten chinesischen Hafenstadten 

erganzt werden.

Wichtige Erfahrungen fur die Handhabung von 

Devisen werden in den nachsten Jahren vermutlich 

die neuen Auslandsniederlassungen der Bank of China
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sammeln, von denen es bereits Filialen in Londo 

Singapur und Hongkong gibt. Ahnliche Niederlassur/ 

gen sollen in Luxemburg, in New York und in andere" 

internationalen Bankzentralorten gegrundet werden

IV. Steuerbehorden

In Art. 7 ist davon die Rede, daB die Joint Ventures 

”G.U.-Steuern” zu zahlen haben, und zwar aus dem 

erzielten Rohgewinn. Der Ausdruck ’’Kbrperschafts- 

steuer", wie er in der beigefugten Beijing-Rundschau- 

Ubersetzung auftaucht, ist falsch und entspricht nicht 

der chinesischen Version, obwohl zuzugeben ist, daB 

die hier erwahnte Steuer auf den Erlbs eines G.U. das 

ja stets eine GmbH zu sein hat, im Endeffekt eine 

"Kbrperschaftssteuer" ist.

Eine Steuer, wie sie hier erwahnt wird, ist bisher 

gesetzlich noch nicht geregelt. Eine entsprechende 

Regelung soli z.Zt. vom Finanzministerium vorberei- 

tet werden.

Nicht nur fur eine ^G.U.-Einkommensteue ,̂,, 

sondern auch fur die in Art. 11 erwahnte persbniiche 

Einkommensteuer auslandischer Angestellter und 

Arbeiter besteht bisher keine Regelung. Auch hier ist 

also de lege ferenda noch ein betrachtlicher Nachhol- 

bedarf zu verzeichnen.

Hier einige grundsatzliche Erklarungen zum be- 

stehenden chinesischen Steuersystem: Insgesamt gibt 

es in der Volksrepublik acht Steuern, namlich

eine vereinheitlichte Industrie- und Handels- 

steuer fur volkseigene Betriebe,

eine Mehrwertsteuer fur Kollektivbetriebe,

eine Landwirtschaftsertragssteuer,

Zdlle,

Salzsteuer,

Schlachtabgabe,

Immobiliensteuer in den Stadten und

zwei Gebrauchssteuern, namlich auf Fahrrader 

und auf Schiffe.

Eine individuelle Einkommensteuer ist im heutigen 

sozialistischen China unbekannt.

Fur auslandische Investoren ist nach Lage der 

Dinge nur die erste der oben angefuhrten acht 

Steuern, namlich die ’’vereinheitlichte Industrie- und 

Handelssteuer” (gong shang tongyi shui), von Bedeu- 

tung. ’’Zdlle’’ sind deshalb uninteressant, weil von der 

Volksrepublik China nur solche Gegenstande ein- und 

ausgefiihrt werden, die im Plan festgesetzt sind. 

Letztlich reduziert sich die Aufgabe der Zollbehbrden 

deshalb darauf, den privaten Reiseverkehr zu uber- 

wachen und darauf zu achten, daB z.B. keine Edel- 

metalle eingefuhrt werden und daB keine als "scha - 

lich” angesehene Literatur eingeschmuggelt wird. Die 

Arbeit der chinesischen Zollbehbrden weist m.a. 

eine uberwiegend sicherheitsrechtliche Komponen e 

auf. Zoll zahlen kommt hauptsachlich bei Geschen 

ken und ’’Mitbringseln” in Betracht, die Auslandsc 

nesen oder Besucher aus Taiwan, Hongkong u 

Macao ihren Angehorigen in der Volksrepublik u er 

reichen wollen (16).

Die an zweiter Stelle genannte Mehrwertsteu 

fur Kollektivbetriebe scheidet praktisch ebenfalls 

vornherein als potentielle Belastung aus, da es a 

vorkommen wird, daB ein auslandisches Unterne 

in einer Volkskommune, in einer Produktionsbrig
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ojer in einer kollektiven Nachbarschaftsorganisation 

nvestiert. Adressaten auslandischer Gemeinschafts- 

(jnternehmen verbleiben letztlich nur die volkseigenen 

Betriebe, die unter direkter zentraler, provinzieller 

oder aber Kreisverwaltung stehen.

□ie "vereinheitlichte Industrie- und Handels- 

teuer” wurde mit den beiden einschlagigen "Rege- 
Lngen” vom 13.9.1958 eingefuhrt (17).

Die wichtigsten Eigenschaften dieser Neurege- 

lung waren folgende:

die Zusammenlegung verschiedener Steuerarten. 

Nach den bis 1958 geltenden Regeiungen muBte eine 

Fabrik haufig mit nicht weniger als vier Besteue- 

rungsarten rechnen (Warensteuer, Umsatzsteuer, Be- 

triebssteuer, Stempelsteuer), die obendrein nach ver- 

schiedenen Methoden eingezogen warden. Die neue 

"Vereinheitlichung" fuhrte dazu, daB nunmehr nur 

noch eine einzige Steuer zu entrichten war, und damit 

der ganze Vorgang erheblich vereinfacht wurde. Nur 

wenn die betreffende Produktionsstatte die herge- 

stellte Ware selbst im Einzelhandei vertreibt, kann 

nochmals eine zusatzliche Einzelhandelssteuer ver- 

langt werden.

Vereinfachung der Berechnungsmethoden: Bis 

1958 gab es die verschiedensten Kriterien, an denen 

die einzelnen Steuern ansetzten. Durch die neuen 

Regeiungen wurde die Berechnungsgrundlage fur den 

Umsatz eines industrieil gefertigten Gegenstands 

nach dem Verkaufserlos berechnet (17a).

Ferner waren aufgrund der Gesetzgebung von 1958 

auch die Zwischenprodukte, die in derselben Fabrik 

erstellt wurden wie das Endprodukt, mit Zwischen- 

steuern beiastet. Der Zweck dieser auf den ersten 

Blick unwirtschaftlich und sinnlos anmutenden Rege- 

lung war ursprunglich gewesen, private, d.h. "kapitali- 

stische” Betriebe zu bremsen und so die Vorausset- 

zung fur ihre Liquidation zu schaffen. Nach der 

Sozialisierung aller Fabriken muBten die bisherigen 

Regeiungen umgestaltet werden, so daB nunmehr, d.h. 

seit 1958, Zwischenproduktionsstufen ohne steuer- 

liche Folgen blieben.

Allerdings gab es immer noch einen Steuerkumu- 

lierungseffekt, insofern namlich jede Fertigungsstatte 

jeweils ihre vereinheitlichte Industrie- und Handels- 

steuer zu entrichten hatte. Wenn beispielsweise eine 

Staatsfarm an eine Fabrik Holz verkaufte, so war 

dafur eine erste Steuer fallig. Wurden von der 

Kauferin aus diesem Holz Gegenstande gefertigt und 

weiterverkauft, so fiel zum zweiten Mai eine Steuer 

an usw. (18).

Nur drei Produkte sollten kunftig auch innerhalb 

eines Betriebs der mehrfachen Besteuerung unterlie- 

gen, namlich Baumwollgarn, Leder und Wein: Das 

Baumwollgam deshalb, weil es immer schon eine 

wichtige Steuereinkommensqueile war; Leder, weil 

sich daraus die verschiedensten Endprodukte herstel- 

len lassen - und Wein aus dem gleichen Grunde.

Was schlieSlich den Steuersatz anbelangt, so ist 

der chinesische Gesetzgeber nicht zimperlich. Auf 

Zigaretten 1. Qualitat werden 69% Steuern erhoben, 

auf ledergefertigte Giiter 20%, auf Fahrrader und 

ahrradteile 13%, auf Armband- und Taschenuhren 

auf Kameras 25%, auf elektrische Birnen 15%, 

auf Ziegel 11%, auf Roheisen 5%, aufNagel 15%, auf 

aschinen 5%, auf mechanisierte Fahrzeuge und 

^oote 4,5%; ferner auf den Einzelhandei 3%, auf 

^rov^ce"^eistungen 3% und auf Transportleistungen

Ob die kunftige Gesetzgebung gegenuber den 

potentiellen auslandischen Investoren genauso hart 

zugreift, wird sich zeigen mussen. Die Chinesen 

werden hier vermutlich einen Mittelweg gehen, um 

einerseits die auslandischen Investoren nicht abzu- 

schrecken, um andererseits aber auch nicht allzu weit 

unter den international iiblichen Satzen zu liegen.

Vielleicht nehmen sich die Chinesen hierbei das 

ungarische und das rumanische Modell zum Vorbild:

Nach § 7 des ungarischen Investitionsgesetzes 

vom 3. Oktober 1972 ist eine Gewinnsteuer zu ent

richten, die bei einem Gewinn, welcher 20% des 

Vermbgenswertes des G.U. nicht ubersteigt, 40% und 

bei einem Gewinn, der diesen Betrag ubersteigt, sogar 

60% betragt.

Nach dem Gewinnbesteuerungsdekret der Sozia- 

listischen Republik Rumanien vom 2. November 1972 

wird ein genereller Steuersatz von 30% auf den 

Gewinn festgelegt.

Es wurde nicht verwundern, wenn Peking sich eben- 

falls fur eine Gewinnbesteuerung in der Marge zwi- 

schen 30% und 40% entschiede.

China raumt Investoren fur die ersten zwei bis 

drei Jahre, ”in denen ein Gewinn erzielt wird”, eine 

ErmaBigung oder gar eine Befreiung von der Steuer 

ein (Art. 7/II, I.G.). Die Formulierung ist unklar: Gilt 

diese Kann-Bestimmung auch fur die ersten Jahre, in 

denen kein Gewinn erzielt wird? Rumanien gewahrt 

fur die ersten zwei Kalenderjahre ebenfalls eine 

ErmaBigung, die bis auf die Halfte der Steuern 

heruntergehen kann - wobei allerdings auf die Frage, 

ob das G.U. Gewinn macht oder nicht, nicht eingegan- 

gen wird.

Sowohl Rumanien als auch Ungarn gewahren 

Steuerruckvergutungen bzw. -ermaBigungen, wenn der 

auslandische Partner Teile seines Gewinns reinve- 

stiert. Dieser Regelung ist auch China gefolgt (Art. 7, 

Abs. 3). Diese an und fur sich groBzugigen Steuer- 

anreize gelten aber unter der Einschrankung, dafl die 

eingebrachten Technoiogien den "modernsten inter- 

nationalen Standards” entsprechen (Art. 7, Abs. 2). 

Auch hier also wird das Hauptinteresse Pekings 

wieder unumschrankt zum Ausdruck gebracht.

Die Aufnahme von Finanzmitteln seitens des 

G.U. im Ausland unterliegt keinerlei steuerlicher 

Belastung.

V. Versicherungsbehorden

Fur den AuSenhandel sind in der VR China vor allem 

zwei Versicherungsagenturen wichtig geworden, nam

lich die ’’Chinesische Versicherungsgesellschaft”, die 

international unter der englischen Bezeichnung 

"China Insurance Company” firmiert, und die "Taiping 

Insurance Company”. Die China Insurance Company, 

die das Hauptgeschaft tragt, ist in Peking angesiedelt 

und hat auBerdem verschiedene Filialen im Ausland, 

beispielsweise in Hongkong, Macao, Singapur, Penang, 

Kuala Lumpur und London. Sie befaBt sich hauptsach- 

lich mit Seefracht-, Feuer-, Lebens-, Unfall-, 

Arbeitslosen- und Kfz-Versicherungen. Die Taiping- 

Versicherungsgeseilschaft ist aus dem Zusammen- 

schluS einer Anzahl von privaten Versicherungsgesell- 

schaften aus der vorsozialistischen Periode hervor- 

gegangen. Die Organisation wurde als eine Geste des
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guten Willens gegenuber Auslandschinesen beibehal- 

ten, deren traditionelle Beziehungen zum Mutterland 

nicht radikal abgeschnitten werden sollten. Die 

Taiping-Versicherung nimmt fast denselben Aufga- 

benbereich wie die China Insurance Company wahr 

und hat ebenfalls Zweigstellen in Hongkong, Singapur, 

Kuala Lumpur, Penang und Ipoh/Malaysia (man beach- 

te, daB all diese Orte Nervenknotenpunkte des Aus- 

landschinesentums sind). Ihrem Rechtscharakter nach 

ahneln die Versicherungsgesellschaften den AuBen- 

handelsgesellschaften, sind also juristische Personen, 

die unter eigener Firma Vertrage schlieBen und 

selbstandig haften.

Art. 8/IV bestimmt, daB fur alle Versicherungs- 

fragen eines Q.U. die chinesischen Versicherungs

gesellschaften zustandig sind. Auslandischen Asseku- 

ranz-Unternehmen wird also hier keine Chance zur 

Konkurrenz eingeraumt. Diese "Einbahn"-Ldsung ist 

nicht nur im Hinblick auf Gewinngesichtspunkte 

getroffen worden, sondern muB auch vor dem Hinter- 

grund der traumatischen Erfahrungen aus Chinas 

"halbkolonialen” Jahrzehnten verstanden werden, 

wahrend derer auslandische Versicherungsgesell

schaften das Wirtschaftsleben beherrschten. Allein in 

Schanghai hatten sich beispielsweise bis zum Kriegs- 

ausbruch im Jahre 1937 nicht weniger als 110 

auslandische Versicherungsfirmen niedergelassen, 

denen nur 30 chinesische Assekuranzfirmen gegen- 

uberstanden (20).

Die Bestimmung des Art. 8, Abs. 4 laBt eine 

Fulle von Fragen unbeantwortet: Geht man davon aus, 

daB das Eigentum eines G.U. von der ersten juristi- 

schen Sekunde an in Volkseigentum ubergeht, so muB 

man fragen, was hier eigentlich versichert wird: das 

Eigentum oder der Entschadigungsanspruch in Form 

der Werklohnraten, die das chinesische Unternehmen 

dem auslandischen Investor zahlt. Soil die chinesische 

Seite allein die Versicherung abschlieBen oder ist 

hierfur das G.U. zustandig? Wer hat die Versiche- 

rungspramie zu entrichten: der Alleineigentumer 

China oder aber das Gemeinschaftsunternehmen, wo- 

bei wiederum zu fragen ist, ob die Pramie sich nach 

den Anteilen am G.U.-Vermogen bestimmt. Wer 

erhalt die Versicherungssumme, die im Faile eines 

Schadens ausbezahlt wird?

Auf all diese Fragen gibt das Gesetz selbst keine 

Antwort. Man verlaBt sich hier offensichtlich auf die 

im Gesellschaftsvertrag zu treffenden Vereinbarun- 

gen.

D. Die vorvertraglichen Regel ungen 

eines Gemeinschaftsunternehmens

I. Ailgemeinregelungen

1. Formell geregelte Fragen

a) Die "Gestattung"

Wahrend andere asiatische Staaten in hbflicher Form 

auslandische Investitionen "willkommen heiBen”, hat 

der chinesische Gesetzgeber sich nur zu der sprbden 

Formulierung durchringen kbnnen, daB die VR China 

auslandische Beteiligungen "gestatte” (tongxu).

Offensichtlich ist dieser Terminus aber nicht f” 

den auBenpolitischen, sondern hauptsachlich fur d ? 

innenpolitischen Konsum bestimmt: Den noch zu sehr 

an maoistischen Tabus klebenden Zauderern, die 

selbstverstandlich leicht Argumente gegen Joint 

Ventures finden konnten, sollte offensichtlich der 

Wind aus den Segeln genommen werden: China gibt 

sich ja nicht demutig, sondern zeigt sich dem Ausland 

gegenuber groBmutig, indem es das Tor einen Spalt 

weit bffnet. Schon der Qing-Kaiser Kangxi hatte ja 

ein Vierteljahrtausend fruher dem englischen Koniq 

groBzugig den Austausch von Gutern mit dem Reich 

der Mitte gestattet.

b) Generalklausel

In Art. 2/II heiBt es, daB "ein G.U. alle seine 

Tatigkeiten in Ubereinstimmung mit den Gesetzen, 

Verordnungen und einschlagigen Bestimmungen der 

VR China auszuuben hat". Soweit die nachfolgenden 

13 Artikel des I.G. nichts anderes bestimmen, ist also 

die chinesische Gesetzesordnung zustandig. Auch 

hier fragt man sich natiirlich sofort, welche Bestim

mungen hier vorerst herangezogen werden sollen: 

Mitte der funfziger Jahre gab es im Zuge der 

Rezeption sowjetischen Rechts ja eine Fulle von 

Gesetzen und Verodnungen: Die offizielle "Gesetzes- 

Sammlung der Volksrepublik China", die seit 1956 

erscheint, umfaBt mehr als ein Dutzend und die 

offizielle Rechtsverordnungs-Sammlung mehr als ein 

halbes Dutzend Bande. Durch die Kulturrevolution, 

nicht zuletzt aber durch die jahrelang gelibte Praxis, 

das Recht als solches offiziell nicht zur Kenntnis zu 

nehmen, mag man sich im Jahre 1979 fragen, ob die 

Gesetze und Verordnungen von damals auch heute 

noch Geltung beanspruchen. Sind sie "nomothetisches" 

oder nur "heuristisches" Recht? (21).

c) "Gleichberechtigung und gegenseitiger

Nutzen"

Der oben bereits erwahnte Rong Yiren hatte bei 

seiner Reise in die Bundesrepublik, nach Frankreich, 

in die Schweiz und nach Hongkong im April und Mai 

1979 immer wieder die Frage zu beantworten, ob 

Investitionen in der Volksrepublik wirklich genugend 

abgesichert seien. Bei seiner Rede uber das Investi- 

tionsgesetz wahrend der 2. Tagung des V. NVK beton- 

te er nachdriicklich, daB die Prinzipien der Gleich

berechtigung und des gegenseitigen Nutzens, wie sie 

auch in Art. 1 des I.G. festgelegt sind, den Tenor fur 

alle kunftige Joint-Venture-Politik abgaben. Selbst 

wenn Einzelheiten nicht geregelt seien, sei der gute 

Wille Chinas doch dadurch umfassend zum Ausdruck 

gebracht worden, daB das Gesetz ausdriicklich den 

Schutz der gesetzlichen Investitionseinlagen und ihrer 

sonstigen gesetzlich anerkannten Rechte und Inter- 

essen gewahre, und daB den auslandischen Teilhabern 

uberdies das Recht eingeraumt wird, den Reingewinn 

und die Investitionsanteile, die ihnen bei Abschlu 

oder Abbruch der Geschaftstatigkeit zustehen, sowie 

sonstige Geldsummen gemaB den Devisenkontro 

bestimmungen ins Ausland zu iiberweisen (22).

Gewinne, Risiken und Verluste sollen von 

beiden Partnern im Verhaltnis ihres eingetrageno 

Kapitalanteils getragen werden (Art. 4/III).

An dieser Stelle taucht die Frage der so^ 

"Inlander-Gleichberechtigung" auf, die nach 

"Bestimmungen von Investitionsfbrderungs-Vertrag
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Bundesrepublik Deutschland von 1972 und dem 

F twurfsmuster fur deutsch-auslandische Vertrage 

•her die Fdrderung und den gegenseitigen Schutz von 

t/apitalanlagen vom 31. Januar 1977 eine so uber- 

aqende Rolle spielt. In Art. 3 des Entwurfsmusters 

von 1977 hei6t es zunachst, daG jede Vertragspartei 

••Kapitalanlagen in ihrem Hoheitsgebiet, die im Eigen- 

turn oder unter dem EinfluG von Staatsangehbrigen 

oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei 

stehen, nicht weniger gunstig behandelt werden dur

fen als Kapitalanlagen der eigenen Staatsangehbrigen 

und Gesellschaften oder Kapitalanlagen von Staats- 

angehbrigen und Gesellschaften dritter Staaten".

In Abs. 2 heiGt es sodann: "Jede Vertragspartei 

behandelt Staatsangehbrige oder Gesellschaften der 

anderen Vertragspartei hinsichtlich ihrer Betatigung 

im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ihrem 

Hoheitsgebiet nicht weniger gunstig als ihre eigenen 

Staatsangehbrigen und Gesellschaften oder Staats

angehbrige und Gesellschaften dritter Staaten".

Zwei Grundsatze sind hier festgelegt worden, 

namlich in Abs. 1 die Meistbegunstigungsregel und in 

Abs. 2 die Inlander-Gleichbehandlung.

Die Vereinbarung der Inlander-Behandlung ist 

nach Langer (23) "ein Schutzschild gegen diskriminie- 

rende Beschrankungen, die viele Entwicklungslander 

gegenuber Auslandsinvestoren kennen".

Allerdings hat die Bundesregierung - ganz im 

Gegensatz zu dem in Art. 3 niedergelegten Grund- 

satz - inzwischen erkennen mussen, daG die meisten 

Lander eine Ausnahmeregelung von dem Prinzip der 

Inlander-Gleichbehandlung fordern - und daG es 

opportun ist, auf solche abweichenden Wunsche 

grundsatzlich einzugehen. Immerhin muG ja vor allem 

den Entwicklungslandern, zu denen sich beispielsweise 

auch China zahlt, das Recht zuerkannt werden, ihre 

einheimische Industrie durch gewisse MaGnahmen 

starker zu fbrdern als auslandische Investitionen. 

Zwei hauptsachliche Ausnahmeregelungs-Versionen 

haben sich im Laufe der Zeit herausgebildet, namlich

die Zulassung von allgemeinen Vereinbarungen 

uber die Regelung bestimmter Bereiche

oder aber die genaue Aufzahlung jener Bereiche, 

in denen besondere Abreden zulassig sind, die vom 

Grundsatz der Inlander-Gleichbehandlung abweichen.

Einschrankungen des Grundsatzes der Inlander- 

Gleichbehandlung wurden beispielsweise bei Sri 

Lanka, Indonesien und Sudkorea zugelassen, um hier 

einmal einige asiatische Lander zu nennen.

Von einer Inlander-Gleichbehandlung kann im 

Zusammenhang mit dem chinesischen Investitions- 

gesetz gewiG nicht die Rede sein. Z.B. kann ein 

Auslander nicht Vorsitzender des Verwaltungsrats 

eines G.U. werden; es kann keine auslandische Ver- 

sicherungsgesellschaft und keine auslandische Bank 

anstelle der Bank of China oder einer chinesischen 

Versicherungsgesellschaft eingeschaltet werden. Hier 

allerdings von einer bewuQten "Diskriminierung" zu 

sprechen, wie sie durch Art. 3 der deutschen Regelun- 

gen ja verhindert werden soli, ware gewiG nicht 

angangig!

Eormell ungeregeite Fragen

Das Eigentum

^er taiJcht vor allem das Problem des Eigentums an 

den im G.U. investierten Gegenstanden auf.

Entgegen den Heimfall-Vereinbarungen, wie sie 

sich bei Joint Ventures mit Auslandschinesen einge- 

spielt haben (23a), enthalt das neue Investitionsgesetz 

keinerlei Aussagen uber das sachenrechtiiche Schick- 

sal der vom auslandischen Investor eingebrachten 

Maschinen.

Nun gilt es in einer sozialistischen Gesellschaft 

wie der chinesischen als ausgemacht, daG "im gegen- 

wartigen Stadium" nur "zwei Formen des Eigentums 

an Produktionsmitteln bestehen, namlich das soziali- 

stische Volkseigentum und das sozialistische Kollek- 

tiveigentum der werktatigen Massen" (Art. 5, Abs. 1 

der Verfassung von 1978). Das Eigentumsrecht der 

Burger ist verfassungsrechtlich nur insoweit ge- 

schutzt, als es Konsumtionseigentum umfaQt, also 

z.B. die "legal erworbenen Einkommen, Ersparnisse, 

Hauser und andere Verbrauchsguter" (Art. 9, Verfas

sung 1978).

Der Hinweis auf das Eigentumsrecht an Hausern 

bedarf fur den deutschen Leser einer Erklarung: Nach 

deutscher Rechtsauffassung sind Gebaude ja "wesent- 

licher Bestandteii" eines Grundstucks und lassen sich 

zumindest juristisch von diesem nicht getrennt behan- 

dein. Grundstucke aber kbnnen in China nur Volks

eigentum sein. Ist es da nicht unlogisch, von Privat- 

eigentum an Hausern zu sprechen?

Schon in der alten Rechtstradition des kaiser

lichen China wurde eine strenge Trennung zwischen 

"Bodennaut" (Erdkrume) und "Bodenknochen" (Boden- 

inneres, z.B. Kohle, 01 etc.) gesprochen. Haut und 

Knochen konnten gesondert voneinander verkauft, 

verpachtet etc. werden. Diese Trennung ist auch in 

der Volksrepublik aufrechterhaiten worden.

Soweit ein chinesischer Staatsburger sein Haus 

nur bewohnt, kann er also durchaus Eigentumer dieses 

Gebaudes sein. Vermietet er es allerdings, so verwan- 

delt er sein bisheriges Konsumtionseigentum in Pro- 

duktionseigentum, so daG von dieser juristischen 

Sekunde an das Privateigentum aufgehoben, also nicht 

mehr dem Schutz des Art. 9 der Verfassung unter- 

stellt ist.

Wie diese wenigen Hinweise schon zeigen, ist die 

Vorstellung von einem privaten Eigentum an Produk

tionsmitteln im heutigen China ein Ding der Unmdg- 

lichkeit.

Kann das Eigentum eines auslandischen Investors, 

also einer Privatperson, von dieser generellen Eigen- 

tumsbehandlung ausgenommen werden?

Zumindest muQte hier eine verfassungsrechtliche 

Sonderregelung getroffen werden, die bisher aller

dings nicht erfolgt ist.

Wichtigster AusfluG des Eigentums sind aus 

chinesischer Sicht die sog. "Drei Rechte" des Be- 

triebseigentums, des Managements und der Personal- 

politik.

In alien drei Belangen wird sich der auslandische 

Investor von vornherein Einschrankungen gefallen 

lassen miissen.

Man kann sich nun fragen, welches Interesse fur 

die Beibehaltung des Eigentums an investierten Ma

schinen auf seiten des Investors uberhaupt bestehen 

kann; wird er doch letztlich auf alle Faile fur die 

eingebrachten Gegenstande abgefunden.

Theoretisch laQt sich das Eigentum als Anknup- 

fungspunkt fur den AbschluQ von Versicherungen oder 

aber fur Verpfandungen bzw. Grundschulden, Hypo- 

theken etc. betrachten.

Was den AbschluQ von Versicherungen anbelangt, 

fur den ohnehin nach dem Investitionsgesetz nur
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chinesische Versicherungagenturen in Frage kommen, 

laGt sich jederzeit ein brauchbares Arrangement 

finden. Wie aber ist die Lage, wenn auslandische 

Banken um Kredite angegangen werden, wie es ja 

nach Art. 8, Abs. 3, I.G., mbglich ist?

An dieser Stelle eine grundsatzliche Betrachtung: 

Die Rechte eines staatlichen Wirtschaftsunterneh- 

mens umfassen im allgemeinen drei Aspekte der 

"Eigentums"-Ausubung, namlich das Recht zur Be- 

wirtschaftung nach MaGgabe der Gesetze und Wirt- 

schaftsplane, ferner die Teilnahme am Rechtsverkehr 

als juristische Person und schlieGlich den Gebrauch, 

Besitz und die Verfugung nach MaGgabe der gesetz- 

lichen Bestimmungen und des Wirtschaftsplans. Trotz 

dieser Rechte gibt es aber kein Sondereigentum von 

Staatsbetrieben am Volkseigentum. Vielmehr ver- 

bleibt das Eigentum beim Staat - chinesisch: "beim 

Volk” (24). Volkseigentum aber untersteht - als 

"fuhrende Kraft in der Volkswirtschaft” - dem heili- 

gen Schutz des Art. 6 der Verfassung. Grundsatzlich 

ist es nicht verauQerbar; es kann nicht "ersessen" oder 

durch ’’guten Glauben" von einem Kollektiv oder 

einem Individuum erworben werden (25). Auch die 

Verpfandung scheidet daher grundsatzlich aus, wenn 

nicht der Staat als ganzer sich des Eigentums begibt. 

Dies ist im allgemeinen nur im Rahmen vblkerrecht- 

licher Vertrage ublich, wie sie beispielsweise beim 

Austausch bestimmter Grenzgebiete angebracht sind 

- kaum jedoch im Rahmen bloGer Auslandsinvestitio- 

nen.

Im ubrigen spielen "beschrankt dingliche Rechte" 

wie Dienstbarkeiten, NieGbrauch, Reallasten, Vor- 

kaufsrechte und Grundpfandrechte in der chinesischen 

Praxis kaum eine Rolle. Es findet hier m.a.W. eine 

Flucht vom Sachenrecht ins Schuldrecht statt (26). 

Letztlich bleibt dem auslandischen Investor also kaum 

etwas anderes ubrig, als auch sachenrechtliche Fra- 

gen im Wege des Gesellschaftsvertrags zu regeln. 

Grundpfandrecht oder Verpfandungen scheiden aus. 

Die Bank of China wird eine Ldsung finden und wird 

im Zweifel auch Garantien ubernehmen, wenn sich 

ihre Reprasentanten davon uberzeugt haben, daQ die 

Materialien und Technologien, die mit dem im Aus- 

land aufzunehmenden Geld beschafft werden, den 

Innovationsvorstellungen der eigenen Fuhrung ent- 

sprechen.

b) Lbhne und Sozialabgaben

Weitere im Investitionsgesetz nicht angesprochene 

Fragen lauten, wie der auslandische Anteil am Joint 

Venture, insbesondere der Anteil der ubertragenen 

Technologie bewertet werden soil, welche Steuern 

vom Auslander zu entrichten sind und ob die gleichen 

Lohne und Sozialabgaben bezahlt werden wie von rein 

chinesischen Betrieben. Dazu Naheres unten II und E.

IL Einzelregelungen

1. Formell geregelte Fragen

a) Zur Genehmigung und Eintragung 

eines Gemeinschaftsunternehmens 

(Hierzu Naheres oben C/I)

b) Die Rechtsform eines

Gemeinschaftsunternehmens

Wahrend Ungarn eine weite Palette von Rechtsfor 

men, und zwar von den traditionellen Rechtsformen 

OHG, AG und GmbH bis hin zu neugeschaffenen 

Gesellschaftsformen (sog. "gemeinsame Gesellschaf- 

ten”) zulaQt und Rumanien immerhin auch noch zwei 

Formen, namlich die AG und die GmbH gestattet 

schreibt das neue chinesische Investitionsgesetz ein 

Typenmonopol vor, namlich die "Gesellschaft mit 

beschrankter Haftung” (Art. 4/1).

Immerhin steht China damit "westlich-kapitali- 

stischen" Vorstellungen noch naher als beispielsweise 

die jugoslawische Investitionsregelung, die keine ge

meinsame Gesellschaft, sondern nur eine auslandische 

"Einlage” zulaQt.

Die Investoren haften nach MaOgabe ihrer Antei- 

le (Art. 4/III). Die Gefahr, daQ sich eine GmbH so 

verschuldet, daG das Gesellschaftsvermogen nicht 

mehr zur Deckung ausreicht, besteht in der Praxis 

kaum, da einerseits Gelder aus dem Ausland von der 

Bank of China nur abgesichert werden, wenn von 

vornherein die Bonitat des Geschafts feststeht, und 

andererseits bei einer unvorhergesehen eintretenden 

Verschuldung das Joint Venture vor Ablauf der im 

Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Frist aufgekundigt 

werden kann, wenn sich nicht durch vorhergehende 

Beratung ein Gentleman-Agreement finden laBt 

(Art. 13).

In Art. 13 heiGt es ferner, daG "fur Verluste, die 

infolge Vertragsverletzung durch eine Partei verur- 

sacht wurden, die betreffende Partei finanzieli haft

bar ist". HeiGt dies, daG die Haftung liber den 

eingelegten Betrag hinausgeht, daG also letztlich doch 

keine "beschrankte Haftung" vorliegt? Hebt m.a.W. 

der Art. 13 den Art. 4/1 aus den Angeln? Im Zweifel 

ist diese Frage im Gesellschaftsvertrag zu klaren.

c) Die Einlagenhbhe

Sowohl die ungarischen und rumanischen als auch die 

jugoslawischen Investitionsregelungen stellen klar, 

daG die einheimischen Anteile bei mindestens 51% 

liegen mlissen, da nicht zugelassen werden kann, daB 

Auslander beherrschende Rechte im Wirtschafts- 

bereich des eigenen Landes ausuben.

Auch ein Memorandum der Allgemeinen Handels- 

bank von Hongkong betonte noch im Marz 1979, daB 

China bei der Grlindung gemeinsamer Gesellschaften 

mit Hongkonger Unternehmen stets die 51%-Klausei 

praktiziert habe.

Es war fur den auslandischen Beobachter uber- 

raschend, daG in dem neuen Investitionsgesetz 

(Art. 4/II) nunmehr bestimmt ist, daG entgegen alien 

bisherigen Gepflogenheiten "der Anteil eines auslan

dischen Teilhabers... im allgemeinen nicht weniger als 

25% betragen" darf und daG im ubrigen keine Hbchst- 

grenze festgesetzt ist. Rong Yiren betonte sogar 

mehrere Male gegenuber auslandischen Interessenten, 

daG auch eine auslandische Beteiligung von 90 0 

notfalls zulassig sei. In seiner Rede zum Thema 

Investitionsgesetz vor dem NVK im Juli 1979 mac 

er allerdings klar, daG niemals "die Souveranita 

Chinas beeintrachtigt werden darf" (27).

Sowohl das in § 6 zwischen den Zeilen veranker^ 

Vetorecht des chinesischen Verwaltungsrats-Vorsi^ 

zenden als auch der Ubergang des Eigentums an 

Produktionsmitte’n in Volkseigentum stellen sic e > 

daG der auslandische Investor von vornhere
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Reschrankungen unterworfen ist und nicht in ahn- 

licher Weise Rechte ausuben kann wie beispielsweise 

in einem Schanghaier Joint Venture der dreiBiger 

Jahre. • . . v/ . A
Im ubngen werden die chinesischen Verhand- 

lungspartner beim Aushandeln des Gesellschaftsver- 

trags dafur sorgen, daB die Baume des auslandischen 

Investors nicht in den Himmel wachsen.

d) Die Berechnung des Gewinns

und der Verluste

Die ungarischen Investitionsregelungen lassen hier 

primar den Gesellschaftsvertrag maBgebend sein. 

Bruttogewinn ist die Differenz zwischen Einnahrnen 

und Ausgaben. Von diesem Bruttogewinn sind sodann 

Reservefondsanteile so lange liber die Jahre verteilt 

abzufuhren, bis der Reservefonds 10% des Gesell- 

schaftsvermdgens erreicht hat. Abzuziehen sind fer- 

ner der Anteilfonds und eine Gewinnsteuer. Was 

bleibt, ist der Nettogewinn, der nach dem Verhaitnis 

der Einlagen zwischen den Partnern aufzuteilen ist. 

Auch die rumanische Regelung bestimmt den Netto

gewinn als Restsumme, die bleibt, nachdem vom 

Roherlds die Betrage fur den Reservefonds und fur 

die Steuer abgezogen sind. Die jugoslawische Rege

lung legt, von solchen Abziigen abgesehen, sogar noch 

eine Maximalhbhe des Gewinns fest und bestimmt, 

daB der "IJbergewinn" abgeschbpft werden kann.

China ist auch in diesem Punkt weit von der 

strengeren jugoslawischen Regelung entfernt und 

schlieBt sich prinzipiell den ungarischen und rumani- 

schen Regelungen an. Zunachst ist der Rohgewinn 

festzustellen, von dem sodann die G.U.-Steuer und 

schlieGiich mehrere Arten von Fonds (Riicklagen, 

Pramien, Sozial- und Entwicklungsfonds) abzuziehen 

sind, ehe der Reingewinn vorliegt. Die verschiedenen 

Fondsarten sind allerdings nicht naher spezifiziert, 

und es ist auch - anders als bei den ungarischen und 

rumanischen Regelungen - keine Hbhe festgelegt, bis 

zu der die Fonds aufgefullt werden mussen.

Auch hier werden also die Einzelheiten offen- 

sichtlich ganz der vertraglichen Abmachung iiberlas- 

sen.

Selbstverstandlich gibt es auch keine Gewinn- 

garantie. Aus chinesischer Sicht ist das G.U. ja nicht 

nur eine Gewinn-, sondern auch eine Risiko-Gemein- 

schaft. Hiervon scheint es auch keine vertragliche 

Abweichung zu geben, wie der Wortiaut des Art. 4/III 

nahelegt.

e) Die Beschaffenheit der Einlagen

und ihre Ubertragbarkeit

Nach Art. 5 bestehen die Einlagen in Geld, Sachen, in 

gewerblichen Schutzrechten etc., wobei die einge- 

orachte Technologie stets modernen internationalen 

Standards entsprechen muB, andernfalls der chinesi- 

sche Partner notfalls Schadenersatz fur Verluste 

verlangen kann, die durch ruckstandige Technologien 

entstanden sind.

Geld, Sachwerte, Rechte - vor allem aber immer 

niodernstes Know-how -, darum ist es den 

tiinesen zu tun? In welcher Wahrung das Geld 

^nzulegen ist, bleibt mangels gesetzlicher Festlegung 

er> beiderseitigen Vereinbarungen uberlassen.

Wie steht es nun mit der LIbertraqbarkeit von 

Anteilen?

Ungarn und Rumanien lassen eine solche Uber- 

ragung - vorbehaltlich der Prufung und Genehmi- 

gung - grundsatzlich zu. In der ungarischen Investi- 

tionsregelung steht dem ungarischen Geschaftspart- 

ner daruber hinaus ein Vorkaufsrecht zu.

In Art. 10 des chinesischen Investitionsgesetzes 

heiBt es lediglich, daB ’’Investitionsanteile", die dem 

auslandischen Teilhaber "bei AbschluS oder Abbre- 

chung der Geschaftstatigkeit des Unternehmens zu- 

stehen, sowie sonstige Geldsummen gemaB den Devi- 

senkontrollbestimmungen... durch die Bank of China 

ins Ausland transferiert werden durfen".

Diese Bestimmung laBt den SchluS zu, daB 

Investitionsanteile nicht in natura, sondern nur in 

Form des ihnen entsprechenden Geldbetrages zuruck- 

gezahlt werden. Sollte diese Interpretation zutreffen, 

dann fragt man sich allerdings, was die Bestimmung 

des Art. 2 bedeutet, die festlegt, daB die chinesische 

Regierung gesetzlich die Investitionseinlagen der aus

landischen Teilhaber schutzt. Beim Lesen dieser 

Regelung ist man ja spontan geneigt, zu glauben, daB 

beispielsweise eingebrachte Maschinen dem auslandi

schen Investor erhalten bleiben und bei Geschafts- 

beendigung notfalls wieder zuruckgegeben werden, 

falls dieser es wunscht.

Wie die Ausfuhrungen uber die Eigentumslage 

unter DJ%2 bereits gezeigt haben, geht aber das 

Eigentum an eingebrachten Sachen in Wirklichkeit 

vom ersten Augenblick an in chinesisches Volkseigen- 

tum uber, so daB die Schutzbestimmungen der Art. 2 

und 10 nur auBerlich als verungluckt angesehen 

werden kbnnen, wahrend sie in Wirklichkeit doch 

durchaus systemimmanent sind.

Frage: Kbnnte im Gesellschaftsvertrag notfalls 

auch die Vereinbarung getroffen werden, daB die 

Einlagen nicht in Geld, sondern auch in natura weiter- 

/rlickubertragen werden sollen? Die chinesischen Ver- 

handlungspartner mussen hier uber ihren eigenen 

Schatten springen. Es muSte festgestellt werden, daB 

die sozialistischen Eigentumsregelungen fur Auslan- 

der nicht verbindlich sind. In der Praxis wurde einem 

solchen Verlangen also wohl kaum stattgegeben, und 

es ware hbchst unvernunftig, ein solches Ansinnen an 

den chinesischen Partner zu stellen.

Angesichts dieser Lage hat auch ein Vorkaufs

recht fur China keinen rechten Sinn.

Ob ein auslandischer Investor seine Rechte an 

dem G.U. auf einen anderen Investor ubertragen 

darf, wird von der Genehmigung des chinesischen 

Partners abhangig sein. ZweckmaBigerweise wird die

se Frage im Gesellschaftsvertrag mitgeregelt.

Wird im ubrigen der Heimfall eingebrachter 

Anlagen an den chinesischen Partner vereinbart, so 

verringert sich der Wert der auslandischen Einlage in 

dem MaBe, in dem der chinesische Teil seine Verbind- 

lichkeiten abtragt. Dies geschieht durch Lieferung 

bearbeiteter Waren.

Der Investitionsbeitrag des chinesischen Teil- 

habers wird sich im allgemeinen auf die Bereitstel- 

lung des Grundstucks, die Einschaltung von Arbeits- 

kraften und die Herstellung der nbtigen Infrastruktur 

beschranken. Ist das Nutzungsrecht fur das Grund- 

stuck nicht Teii des chinesischen Investitionsbeitrags, 

so muB das G.U. Benutzungsgeblihren an die chinesi

sche Regierung zahlen (Art. 5/III).

f) Produktionstatigkeit

Das G.U. ersteilt Produktions- und Geschaftsplane, 

die bei den zustandigen Behbrden (dazu oben B) zur 

Eintragung in das Register vorzulegen sind. Diese 

Plane werden sodann, wie es in Art. 9/1 heiBt, "in
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Form von Wirtschaftsvertragen ausgefuhrt". Diese 

Formulierung 1st vor dem Hintergrund der 1978 in 

China gefuhrten Diskussion uber die beste Art und 

Weise der Verwirklichung der sog. "dkonomischen 

GesetzmaBigkeiten" zu verstehen. In Zukunft sollen 

Plane nicht einfach von oben nach unten mit Hilfe 

"rein administrativer Verwaltungsmethoden" durchge- 

fuhrt, sondern durch Ausflihrungsmethoden verwirk- 

licht werden, die der Eigeninitiative der verschiede- 

nen Unternehmen Raum geben. Die wichtigste Metho

de hierfur ist das sog. "Vertragssystem". Es sollen 

nicht mehr sog. "diktierte Vertrage" an der Tagesord- 

nung sein. Vielmehr soli auf der Basis der Freiwillig- 

keit ein Vertragssystem entwickelt werden, das nicht 

nur zwischen Einzelbetrieben, zwischen Produktions-, 

Zuliefer- und Absatzunternehmen, zwischen GroS- 

gesellschaften und spezialisierten Gesellschaften, 

sondern daruber hinaus sogar zwischen Staat und 

Betrieben sowie zwischen Behdrden verschiedener 

Ebenen untereinander Raum greifen soli (28).

Bereits Art. 9/II des I.G. zeigt die Richtung 

dieser Vertragstatigkeit an. Rohstoffe, Rohmateria- 

lien und Brennstoffe sowie Zubehdrteile sollen bevor- 

zugt in China gekauft werden; notfalls darf sich das 

G.U. aber direkt dem Weltmarkt zuwenden. Dies 

heiSt nichts anderes, als daB dem Joint Venture 

maximale Beschaffungsfreiheit gewahrt werden soil, 

die von burokratischen Interventionen soweit wie 

moglich verschont bleibt.

Dieselbe Freiheit soil nicht nur fur die Anschaf- 

fung benbtigter Guter, sondern auch fur den Absatz 

der Produkte gelten. Auch hier steht es dem G.U. 

frei, auf dem Inlands- oder auf dem Auslandsmarkt 

tatig zu werden, wobei das Investitionsgesetz aller- 

dings dem Export den Vorzug einraumt.

Die Burokratie soil also nur bei der Absegnung 

der Plane und bei ihrer Registrierung mitwirken; von 

da an hat das G.U. grunes Licht.

g) Gewinn und freier Transfer

zung der Dauer als auch bei der Verlangerung, wob 

allerdings der Antrag auf Verlangerung sechs Moriah 

vor Ablauf der Vertragsfrist zu stellen ist. Be* 

Vertragsverletzungen oder bei Verlusten im Faiie 

hdherer Gewalt ist auch vorzeitige Beendigung mb 

lich, allerdings nur im gegenseitigen Einvernehmeri 

und mit Genehmigung der Investitions-Kontrollkom- 

mission.

i) Streitigkeiten

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den G.U- 

Partnern ist zunachst eine Losung durch "Beratungen" 

(xieshang) vorgeschrieben und erst dann der Schlich- 

tungsweg vor einem chinesischen Arbitrageorgan’ es 

kann aber auch ein "anderes Schlichtungsorgan” ein- 

geschaltet werden. Mit. dieser Formulierung sind wohl 

kaum die Ordentlichen Gerichte gemeint; denn diese 

hatte man ja beim Namen nennen konnen. Zwei 

Mbglichkeiten bleiben: Auf der einen Seite mag an 

Schiedsstellen im Lande des G.U.-Partners oder in 

Drittlandern gedacht sein, auf der anderen Seite an 

Ad-hoc-Arbitragestellen.

Wenn von "chinesischen Schlichtungsorganen" die 

Rede ist, so denkt man dabei an das beim CCPIT 

institutionalisierte offizielle AuBenhandels-Schieds- 

gericht der Volksrepublik, fur das eigene Arbitrage- 

Bestimmungen aus dem Jahre 1954 vorliegen (29). 

Die Parteien konnen im Rahmen dieser Arbitrage- 

Abmachungen nach dem Grundsatz der Vertragsfrei- 

heit nicht nur die Zustandigkeit des Standigen oder 

aber eines Ad-hoc- oder auslandischen Schieds- 

gerichts vereinbaren, sondern daruber hinaus auch die 

Verfahrensmodalitaten, die Besetzung des Schieds- 

gerichts, die Kostentragung und den Vollstreckungs- 

modus miteinander absprechen (30). Das Investitions

gesetz hat dieser^ im ubrigen AuBenhandelsrecht der 

VR China eingeubten Praxis keine ausdruckliche 

Regelung entgegengestellt.

Gewinne, Verluste und Risiken (mit letzterem ist 

wohl der Anteil an der Versicherungspramie sowie die 

Gefahrtragung gemeint) bestimmen sich nach dem 

investierten Anteil.

Art. 2 und Art. 10 garantieren alle legalen Ge

winne, die nach dem Abzug der Fondsabgaben und der 

Steuern entweder transferiert oder in China reinve- 

stiert werden durfen.

Der Transfer von Kapital, Gewinn, Lohneinkom- 

men und anderen Ertragen aus der legalen geschaft- 

lichen Tatigkeit ist gemaB den Devisenvorschriften 

vorzunehmen und wird als solcher staatlich garan- 

tiert.

Die Uberweisungen sind durch die Bank of China 

oder eine von dieser gebilligten Bank vorzunehmen. 

Eine Hdchstgrenze des Gewinntransfers wie nach der 

ungarischen und der jugoslawischen Regelung ist in 

der chinesischen Bestimmung nicht vorgesehen.

Der Transfer ist in der Wahrung oder den 

Wahrungen vorzunehmen, die im Gesellschaftsvertrag 

festgelegt wurden (Art. 10/1).

Auslandische Teilhaber werden, wie Art. 10/11 

ausdrucklich hervorhebt, "ermutigt, ihre Devisen, die 

sie ins Ausland zu transferieren berechtigt sind, bei 

der Bank of China anzulegen".

h) Die Dauer der Gemeinschaftsunternehmen

Hier herrscht Vertragsfreiheit sowohl bei der Festset- 

2. Formell ungeregelte Fragen

Abgesehen von Nebenaspekten, die nach der bisheri- 

gen Analyse in verschiedenen Bereichen aufgetaucht 

sind, gibt es auch noch eine Reihe von ungeregelten 

Hauptaspekten, vor allem liber den Status der auslan

dischen Arbeitnehmer, uber die BerechnungsmaBstabe 

bei der Gewinnermittlung und -transferierung und 

liber Reisembglichkeiten.

a) Der Status der Arbeitnehmer

im Gemeinschaftsunternehmen

Sowohl das leitende als auch das leitungsunterstellte 

Personal wird im Investitionsgesetz nur am Rande, 

namlich bei Art. 6 und Art. 11, erwahnt.

Die rumanische Investitionsgesetzgebung trifft in 

Art. 32-35 der Vorschriften liber Gemischte Gese 

schaften vom 2. November 1972 verhaltnismaBig aLJS 

flihrliche Regelungen zu den Rechten und Pflichten 

des Personals in Gemeinschaftsunternehmen. Dan^c 

richten sich Rechte und Pflichten des rumanisc en 

Personals nach der rumanischen Gesetzgebung, 

rend Rechte und Pflichten des auslandischen 

nals vom Verwaltungsrat festgelegt werden. 1 

durch ist klargestellt, daB beide Personen^r^Irie 

durchaus verschieden behandelt werden konnen - 

Frage, die vom chinesischen Investitionsgesetz 

beantwortet wird. Angesichts der Llickenhaftig
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chinesischen Regelung mussen also wieder einmal 

rtragliche Vereinbarungen herhalten.

V Auch das Problem des auslandischen Einflusses 

f chinesische Arbeitseinsatz- und Produktivitats- 

vorstellungen ist nicht angeschnitten. Ware es mbg- 

lich hier westlichen Vorstellungen zum Durchbruch 

zU verhelfen? Falls die chinesischen Verhandlungs- 

artner sich zu einer solchen Lbsung aus Effektivi- 

tatsgrunden grundsatzlich bereit fanden, erhbbe sich 

allerdings immer noch die Frage, ob die chinesische 

Arbeiterschaft hier mitzbge. Mbglicherweise stieSen 

westliche Methoden schnell auf den solidarischen 

Widerstand von Arbeitern und Fabrikkadern. Insbeson- 

dere erscheint es von vornherein ausgeschlossen, das 

vor allem in amerikanischen Betrieben haufig un- 

geniert betriebene Recht des Heuerns und Feuerns 

gegeniiber dem Personal in ein Gemeinschaftsunter- 

nehmen mit chinesischer Beteiligung einzufuhren.

Die Freiheit der Vereinbarungen uber die Aus- 

gestaltung der G.U.-Inhalte durfte also im Bereich 

des Arbeitsrechts schnell auf Grenzen stoSen, und 

zwar auf Grenzen, wie sie durch die bisherige 

chinesische Praxis im Arbeitnehmerbereich gezogen 

worden sind.

Was die Lbhne der Auslander anbelangt, so 

spricht der Grundsatz der unterschiedlichen Behand- 

lung von einheimischen und auslandischen Arbeits- 

kraften daflir, daS fur Auslander das Lohnniveau des 

Heimatstaates maBgebend sein muB. Andererseits 

konnte die Anwerbung wirklich quaiifizierter Arbeits- 

krafte, die ja fur den Erwerb von modernem Know

how unumganglich ist, sehr bald versanden und damit 

der Zweck der gesamten Investitionsgesetzgebung 

hinfallig werden. Die vertraglichen Vereinbarungen 

werden hier in der Regel darauf hinauslaufen, daB der 

auslandische Partner sich verpflichtet, jene Betrage, 

die liber das Lohnniveau der einheimischen Arbeiter 

hinausgehen, nicht aus der Joint-Venture-Kasse, son- 

dem aus der Heimatkasse des G.U.-Partners zu 

zahlen.

Eine Angleichung des chinesischen Arbeitslohns 

an den der auslandischen Kollegen scheidet anderer

seits aus, da G.U.-Arbeiter in diesem Fall gegeniiber 

ihren Landsleuten unverhaltnismaBig bevorzugt wur- 

den - eine Entwicklung, die fur eine Fuhrung, weiche 

ja doch immer noch die "Mao-Zedong-Ideen" als 

Leitlinie ausgibt, kaum zu rechtfertigen ware.

Was die Transferierbarkeit der Arbeitsldhne und 

Gehalter anbelangt, so sind hierfur ausdruckliche 

Garantien festgelegt, falls die Einkommensteuern 

bezahlt und die Devisen-Kontrollbestimmungen einge- 

halten werden. AuBerdem geht der Vorgang uber ein 

Konto der Bank of China.

Was den Verweis auf die "Einkommensteuer" 

anbelangt, so fehlt hierzu bislang eine einschlagige 

Gesetzgebung. Wie oben (C/IV) bereits ausgefuhrt, 

kennt China ja keine Regelungen fur die individuelle 

Besteuerung. Fur Auslander wird hier nun aus ver

standlichen Grunden eine Ausnahme gemacht - zu- 

mindest de lege ferenda.

Fine weitere Frage ergibt sich schlieSlich noch 

lrri Zusammenhang mit Sozialabgaben. Nach der ru- 

^anischen Regelung fiihren die Gemeinschaftsunter- 

nehnaen fur auslandisches Personal mit festem Wohn- 

sitz im Ausland Sozialfursorgebeitrage zum Renten- 

°nds ab -mit der Folge, daB der auslandische 

^agilnstigte im Rahmen der Sozialfursorge die glei- 

\ ei^ Vorrechte genieBt wie das rumanische Personal, 

^slander sind jedoch berechtigt, auf die Dienste der 

21alfursorge in Rumanien zu verzichten, in wel- 

chem Faile die Joint Ventures fur dieses Personal 

keinen Sozialfursorgebeitrag zu entrichten haben.

Ahnliche Regelungen kbnnten im chinesischen 

Faile im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden.

In sicherheitsrecntlicher Hinsicht genieflen Aus

lander keine Immunitat, unterstehen also grundsatz

lich dem chinesischen Recht.

b) Die BerechnungsmaBstabe fur eingebrachte 

Gesellschaftsanteile und fur die Abfindung 

bei Geschaftsbeendigung etc.

Hierzu heiBt es in Art. 5/IV, daB der ’’Wert jedes 

Beitrags (mit Ausnahme des Nutzungsrechts fur das 

Grundstuck) von den Partnern des Unternehmens 

durch gemeinsame Schatzung festzustellen ist".

Irgendwelche Kriterien fur die Wertfestlegung 

werden nicht gegeben.

Im Gesellschaftsvertrag wird der auslandische 

Partner deshalb darauf dringen, daB international 

ubliche Standards vereinbart werden.

c) Kommunikationsbedingungen

Was nicht zuletzt Hongkonger Kaufleuten immer 

wieder Arger bereitet hat, sind die komplizierten und 

burokratisch gehandhabten Einreise- und Ausreise- 

bestimmungen fur das G.U.-Personal sowie die Abfer- 

tigungsmodalitaten beim Transport von Rohmateria- 

lien, von Ausrustungsgutern etc. Wer von Hongkong 

aus schnell nach Schanghai reisen will, muB zuerst 

einen telegraphischen Einreiseantrag senden und die 

Genehmigung abwarten. Namenslisten mussen be- 

schafft, der Grenzdienst informiert und das chinesi

sche Reiseburo um Vorbereitung des Reisepians gebe- 

ten werden. Dies dauert zusammengenommen meist 

7-8 Tage. Hat man einmal die Reisedokumente vom 

Hongkonger Buro des Luxingshe erhalten, so sind 

nochmals einige Formulare an die Grenzwachen aus- 

zufullen und mussen von dort genehmigt werden. Dies 

dauert weitere 3-4 Tage. Kleinere technische Proble- 

me innerhalb eines Joint Venture, die sich normaler- 

weise in 2-3 Stunden Ibsen lieBen, werden so oft oinen 

halben Monat und mehr hinausgezbgert.

Hier tauchen ganze Bilndel von Fragen auf, die 

selbstverstandlich in einem Investitionsgesetz nicht 

geregelt werden kbnnen, deren Lbsung also im Wege 

paralleler Bestimmungen und der allgemeinen Verein- 

fachung der Verwaltungspraxis geregelt werden mijB- 

ten.

E, Der Gesellschaftsvertrag

L Form des Gesellschaftsvertrags

(im folgenden auch mit G.V. bezeichnet)

Ein Gesellschaftsvertrag muB schriftlich sein. Dies ist 

so selbstverstandlich, daB es keiner ausdrucklichen 

Gesetzesbestimmung bedarf. AuBerdem kann ein sol- 

cher Vertrag ja nur dann von den Genehmigungsbehbr- 

den gepruft werden, wenn er schriftlich abgefaBt ist.

Es ergibt sich hier aber eine andere Frage: Nach 

der rumanischen Investitionsgesetzgebung wird zwi-
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schen ’’Gesellschaftsvertrag" und "Statut" unterschie- 

den, das allerdings wiederum ein Bestandteil des 

Gesellschaftsvertrages ist. Der Gesellschaftsvertrag 

und das Statut sehen vor: Vertragspartner, Rechts- 

form, Benennung, Ziel, Sitz, Dauer der Gesellschaft; 

Sozialkapital, dessen Bildungsweise, Ubertragungs- 

weise der Aktien oder Gemeinschaftsanteile, Zahl und 

Wert der Aktien oder Gemeinschaftsanteile, Rechte 

und Verpflichtungen der Partner; erste Leitungsorga- 

ne der Gesellschaft sowie alle anderen Klauseln, uber 

die die Partner sich verstandigt haben.

Das Statut andererseits umfaBt auch Bestimmun- 

gen in bezug auf die Organisation und Funktion des 

G.U., z.B. Befugnisse und Organisation des Verwal- 

tungsrats, Abstimmungsweise, Ernennung, Zustandig- 

keiten, Vergutung und Verantwortung der Verwaiter, 

Direktoren etc.; Tilgungsweise der fixen Mittel; 

Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- sowie der 

Verlustkonten, Berechnung und Aufteilung des Ge- 

winns; Lbsung von Streitfragen zwischen den Parteien 

hinsichtlich der Gesellschaft; Auflbsung und Liquida

tion der Gesellschaft etc. (Art. 10 des Gesetzes vom 

17.3.1971).

Eine so genau prazisierte Regelung findet sich im 

chinesischen Investitionsgesetz nicht. An zwei Stel- 

len, namlich in Art. 2/1 und Art. 3, wird dort vielmehr 

auf die "von den Teilhabern bezuglich eines G.U. 

unterzeichneten Abkommen, Vertrage und Satzungen" 

verwiesen. In Art. 5/IV sollen die verschiedenen Inve- 

stitionsbeitrage "in dem Vertrag uber ein G.U. und in 

einer Satzung spezifiziert" und ihr Wert festgestellt 

werden. Nach Art. 6/II sind die Aufgaben und Befug

nisse des Verwaltungsrats "in Ubereinstimmung mit 

den satzungsmaBigen Bestimmungen des Unterneh- 

mens..." zu verteilen. Auch Art. 7/1 spricht von der 

"Satzung des G.U., in der u.a. die verschiedenen 

Fonds festgelegt sind. Art. 10 spricht wiederum die 

zwischen den Partnern geschlossenen "Vertrage" an.

Aus all dem laBt sich entnehmen, daO sich G.U.- 

Vereinbarungen zumindest nach dem rumanischen 

Vorbild regeln lassen, auch wenn dies nicht unbedingt 

nbtig ist. Es kann also zwischen "Gesellschaftsver

trag" und "Satzung" unterschieden und der Berg der 

Vereinbarungen auf beide Kategorien im Sinne der 

rumanischen MaBstabe verteilt werden. Das "Statut" 

ist m.a.W. mehr fur die innere Organisation des G.U. 

zustandig, wahrend der Gesellschaftsvertrag mehr die 

Phanomene regelt, die nach auBen hin hervortreten.

Neben den Termini "Satzung" (Zhangzheng) 

(Art. 2/1, 3/1, 5/IV, 6/II, 7) und "Vertrag" (Hetong) 

(Art. 2/1, 3/1, 5/IV, 6/IV, 10/1) kommt auch noch der 

Ausdruck "Abkommen" (Xieyi) (Art. 2/1, 3/1, 6/IV) vor. 

Der Ausdruck Xieyi wird im allgemeinen fur vblker- 

rechtliche Vertrage verwendet. Mbglicherweise ist 

hier also an innerstaatliche Abmachungen gedacht, 

die eventuelle, im I.G. offengebliebene Lucken aus- 

fullen kbnnten (Naheres dazu unten F).

IL Die Partner des Gesellschaftsvertrags

Auf seiten des Auslands kbnnen "Gesellschaften, 

Unternehmen oder sonstige Kbrperschaften oder Per- 

sonen" beteiligt sein (Art. 1, I.G.).

Auf chinesischer Seite sind Partner "Gesellschaf

ten, Unternehmen oder sonstige Wirtschaftskbrper- 

schaften".

Der Wortlaut dieser Bestimmung ist zumindest in 

seiner deutschen Fassung etwas unklar. Deshalb e’ 

Prazisierung von zwei Seiten her:

Bei einer Rechtsvergleichung mit Ungarn, Ruma 

nien und Jugoslawien zeigt sich, daB dort "staatliche 

und genossenschaftliche Unternehmen und andere 

sozialistische Wirtschaftsorganisationen" (Ungarn) 

"Einzelbetriebe oder mehrere Wirtschaftsunterneh- 

men, wie Industriezentralen, Kombinate, Trusts Be- 

triebsgruppen, Fabriks- und Werksgruppen sowie Han- 

delseinheiten" (Rumanian) oder aber "die Grundorga- 

nisationen der assoziierten Arbeit" (Jugoslawien) in 

Frage kommen. Auch hier ist die rumanische Rege

lung wiederum am klarsten, indem sie Einzelbetriebe 

Betriebskombinationen und AuBenhandelskorpora- 

tionen hervorhebt.

Ein Blick auf die chinesische Fassung zeigt, daB 

hier dasselbe gemeint ist wie in der rumanischen 

Gesetzgebung. Es ist die Rede von "gongsi" (damit 

sind die Handelskorporationen, vor allem die klassi- 

schen AuBenhandelsgesellschaften, gemeint, mit 

denen der auslandische Kaufmann im allgemeinen in 

Verbindung kommt). Mit "qiye" sind Einzelbetriebe 

gemeint und mit "qita jingji zuzhi" sind vermutlich 

Betriebskombinationen angesprochen.

Ursprunglich hatte man annehmen kbnnen, daB nur die 

AuBenhandelsgesellschaften fur Joint- Ven ture-Ver- 

einbarungen zustandig sind. Seit allerdings mit Beginn 

des Jahres 1979 die Bewegung fur eine grbGere 

Eigenstandigkeit der Einzelunternehmen begonnen 

hat, hat man hier auch die Konsequenzen fur die 

Joint-Venture-Gesetzgebung ziehen mussen. Fur die 

Einzelbetriebe wird heute die Moglichkeit einer unab- 

hangigen Kalkulation und Rechnungsfuhrung innerhalb 

des Rahmenplans sowie das Recht, Auftrage abzuleh- 

nen, gefordert. Die ubergeordneten Behbrden sollen 

ferner nicht mehr wie bisher nach Belieben Kapital, 

Material, Produkte und Personal der Unternehmen in 

Anspruch nehmen durfen; vielmehr sollen die einzel- 

nen Unternehmen zueinander in Vertragsverhaltnisse 

eintreten, um auf diese Weise die Erfullung der 

Planquoten und die Kontakte zwischen Lieferant, 

Produzent und Verkaufsstelle sicherzustellen.

Die Regelung des Art. 1 entspricht damit dem 

Geist der Zeit.

Die Zahl der AuBenhandelsunternehmen hat sich 

seit dem Sturz der "Viererbande" erheblich vermehrt. 

Heute gibt es die Import- und Export-AuBenhandels- 

gesellschaften fur (in der ublichen englischen Be- 

zeichnung)

China National Arts and Crafts

National Cereals, Oils and Foodstuffs 

Native Produce and Animal By-products 

National Textiles

Light Industrial Products

National Chemicals

National Machinery

National Technical Import Corp.

National Machinery and Equipment Export Corp*

National Metals and Minerals

National Complete Plant Export Corp.

National Export Commodities Packaging Corp.

National Foreign Trade Transportation

National Chartering Corp. .
Guozi Shudian (Verlag fur fremdsprac ig

Literatur)

National Publications Import Corp.

China Film Corp.
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China Stamp Corp. usw.

Als beratendes Organ tritt noch der CCPIT hinzu, 

. a Art chinesischer AuBenhandelskammer, der es
Plfl u

obliegt, Delegationen zu entsenden und zu empfan- 

en Ausstellungen zu veranstalten, Schiedsgerichts- 

barkeit durchzufuhren, Markenzeichen einzutragen 

etc. und uberhaupt beratend zu wirken.

HL Der Inhalt eines Gesellschaf tsvertrags 

1. Gegenstand eines Qesellschaftsvertrags

Was Gegenstand eines Q.V. sein kann, ist im chinesi- 

schen Investitionsgesetz, verstreut liber alie Artikel 

hinweg, geregelt. Im Gegensatz dazu enthalten die 

ungarischen und rumanischen Investitionsbestimmun- 

gen exemplarische Angaben.

Nach ungarischem Gesetz beispieisweise mussen 

in einem G.V. folgende Punkte festgelegt werden:

a) Name, Sitz, Tatigkeitsbereich des Unternehmens 

sowie Zeitpunkt des Erlbschens eines zeitlich be- 

grenzten Geseilschaftsvertrages;

b) Hbhe des Grundkapitals;

c) Name und Wohnsitz der Mitglieder, die Hbhe 

ihrer Anteile und weiterer laut G.V. festgesetzter 

Beitragsleistungen, ferner

d) die Rechte und Verpflichtungen, die den Mitglie- 

dern in dieser ihrer Eigenschaft erwachsen (§ 9 der 

Gesetzesverordnung vom 7. August 1970).

Die nach rumanischem Recht im G.V. und im zugehb- 

rigen "Statut" festzulegenden Einzelheiten sind 

oben (E/I) bereits angefuhrt worden.

Diese beiden auslandischen Vorbilder kbnnten 

auch bei der Gestaltung eines G.V. mit chinesischen 

Unternehmen Pate stehen.

Zur Erganzung hier einige Vereinbarungsvarianten:

Vereinbarungen des Inhalts etwa, daB der chine- 

sische Investitionsanteil vor allem in der Bereitstel- 

lung von Grund und Boden, Gebauden, Rohstoffen, 

Arbeitskraften, Infrastruktureinrichtungen und, so- 

weit mbglich, auch Maschinen, der auslandische Inve

stitionsanteil hauptsachlich in der Lieferung der 

technischen Ausrustung und in der Uberlassung von 

Know-how bestehen soil.

Vereinbarungen, auf welchem Wege die Aus

rustungen anzuliefern sind und wann sie einzutreffen 

haben.

Vereinbarungen daruber, daB die Ausrustungen 

sofort einzubauen sind, so daG die Produktion inner- 

halb von 3 Monaten beginnen kann.

Vereinbarungen uber eine kurze Anlaufs-/Ver- 

suchsproduktion etc.

Berechnungsmodalitaten 

le ungarische Vereinbarung trifft hier keine naheren 

egelungen; Rumanien verweist auf die ’’Weltpreise 

|.n er Berucksichtigung der technisch-wissenschaft- 

en Eigenschaften”, und auch Jugoslawien laOt hier 

°ffen, insofern es die MaOstabe fur die 

Pechnung von einer Vereinbarung im Einlagevertrag 

abhangig macht.

Ahnlich verweist Art. 5/IV des chinesischen I.G. 

auf "gemeinsame Schatzungen" der Partner, wobei 

nicht ausgeschlossen ist, daO die Schatzungskriterien 

im G.V. naher spezifiziert werden. Nur fur das 

Nutzungsrecht des Grundstucks behalt sich die chine- 

sische Seite die Preisfestsetzung vor.

Es waren also Vereinbarungen zu treffen uber 

den Wert des eingebrachten Know-how, uber den Wert 

des Marketing, das vom auslandischen Partner beim 

Verkauf der Fertigprodukte ja im allgemeinen zu 

betreiben ist, etc.

Einig werden muOte man sich auch uber die 

Frage, was diese eingebrachten Vermbgenswerte bei 

Beendigung des G.U. noch wert sind. Soli der Buch- 

wert einfach abgeschrieben werden? Eine solche 

Regelung ware vielleicht praktikabel, wenn das 

Know-how nicht laufend erganzt werden muOte. Das 

dauernde "Nachschieben” von neuen Erkenntnissen 

schlagt sich beim auslandischen Partner jedoch auf 

die Kosten nieder. Eine Reduktion auf den Nullwert 

ware fur ihn wohl kaum ein Anreiz fur eine konti- 

nuierliche Bereitstellung des Technologie-Optimums. 

Dasselbe gilt naturlich auch fur die dauernde Neuein- 

bringung von Ausrustungen. Es ware also durchaus 

denkbar, daB die Zahlungen fur das eingebrachte 

Know-how, falls das G.U. in chinesische Hande 

ubergeht, auch lange nach Beendigung des G.U. noch 

fortdauern.

Aus Hongkong ist ein Fall bekannt, bei dem 

solche Zahlungen auf die Dauer von zwanzig Jahren, 

d.h. also bis 1997, vereinbart wurden - also bis zu 

jenem Jahr, in dem der britisch-chinesische "Pacht- 

vertrag” von 1898 liber die "New Territories" zu Ende 

geht.

3. Materialbesorgung und sonstige

Anlieferungen

Primar sind Rohmaterialien auf dem chinesischen 

Markt zu besorgen (Art. 9/II), doch kann sekundar 

auch der Weltmarkt in Anspruch genommen werden. 

Da die Produktions- und Geschaftsprogramme eines 

G.U. den zustandigen Behdrden vorgelegt werden 

mussen, kann von chinesischer Seite von vornherein 

sichergestellt werden, da0 ein Maximum an Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffen aus chinesischen Quellen 

kommen.

Die Anlieferung der Rohware und sonstigen 

Materials aus dem Ausland kann cif chinesischer 

Hafen, die Rticksendung fob chinesischer Hafen erfol- 

gen, wobei zu vereinbaren ware, daB der chinesische 

Vertragspartner im Rahmen seiner Mdglichkeiten bei 

der Losung von Verschiffungsproblemen behilflich 

sein sollte. Innerhalb des chinesischen Territoriums 

werden die Chinesen darauf drangen, die eigenen 

Transportmittel in Anspruch zu nehmen, wobei 

Fracht- und Versicherungskosten dann in aller Regel 

von der chinesischen Seite zu tragen waren.

4. Wartung der Ausrustungen und

Abfallkosten

Geht man davon aus, daB das Eigentum an den 

eingebrachten Ausrustungen mit der Ubergabe chine- 

sisches Volkseigentum wird, so ist die Pfiege und 

Funktionserhaltung nicht mehr selbstverstandliche 

Aufgabe des Lieferanten. Eine Vereinbarung wird also
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auch hier notig sein.

In dem Vertragsmuster der UNO mit dem Titel 

"The Agreement on Industrial Joint Ventures" hat der 

Lieferant der Ausrustung zu garantieren, daB die 

Lieferung voll geeignet ist, den quantitativen und 

qualitativen Anforderungen im Rahmen des gemeinsa- 

men Produktionsvorhabens gerecht zu werden. Liefe

rung und Wartung mussen jedoch nicht notwendig bei 

derselben Partei liegen.

Es ware also durchaus angebracht, den Verant- 

wortlichen fur die Wartung der eingebrachten Gerate 

und die Modalitaten der Wartung im G.V. beim Namen 

zu nennen.

Auch uber die Abfallquote bei Rohmaterialien 

ware eine Vereinbarung zumindest nicht uberflussig. 

In einem mit einer Hongkonger Firma vereinbarten 

G.U. heiSt es z.B.: "Der Abfallanteil wird auf 10-15% 

geschatzt. Sollte der Abfall unter der 10%-Grenze 

liegen, so erhalt Partei A (=chinesischer Partner) 

einen materiellen ZuschuB, der darin besteht, daB 

Partei B (Hongkonger Firma) 10-15% der Roh- und 

Verpackungsmaterialien kostenlos zur Verfugung 

stellt. Sollte der Abfall jedoch hbher als 15% liegen, 

so hat Partei A Schadenersatz zu leisten."

5. Lizenzfragen

Jahrelang hat China gegenuber dem Patentschutz 

eine Zuruckhaltung gezeigt, die sich nur aus ideologi- 

schen Prinzipien heraus erklaren 1 ieS. In der VR China 

selbst wird kein Patentrecht anerkannt, das als 

absolutes Recht gegen Dritte wirkt. Ein Erfinder 

bekommt dort eine bestimmte Abfindung und hat 

dann seine Erfahrungen den "Massen" zu uberlassen 

(31).

Bei Patenten im AuBenhandelsrecht waren die 

Chinesen demgegenuber gezwungen, sich weitgehend 

den internationalen Praktiken anzupassen, da ihnen 

fortgeschrittene technologische Erkenntnisse sonst 

verschlossen geblieben waren.

Zumindest bis 1976 muBte sich jeder Lizenzgeber 

von vornherein daruber im klaren sein, daB Patentver- 

trage mit der VR China prinzipiell nur dazu fuhrten, 

daB ihm der chinesische Konkurrent mit dem aufgrund 

der Lizenz erstellten Produkt zwar nicht gerade auf 

dem Weltmarkt konkurrierend gegenubertrat, daB er 

jedoch "zuhause" den Nachbau betrieb, ohne sich 

gebunden zu fuhlen. Solche Lizenzbindungen waren 

als Einmischen in die inneren Angelegenheiten emp- 

funden worden. Auf gewissen Gebieten erkennt China 

die Patentfahigkeit von Erfindungen uberhaupt nicht 

an, z.B. bei Pharmazeutika, die der humanitaren Hilfe 

in Landern der Dritten Welt unmittelbar dienlich sind.

Auch kunftig will China nicht Eier kaufen, 

sondern "Huhner, die Eier legen". Es ist also, um dies 

zum wiederholten Male zu betonen, in erster Linie an 

dem Erwerb von Pilotprojekten und von Know-how 

interessiert. Der Patentschutz wird also nur gegen

uber Drittlandern gelten, nicht jedoch fur die Produk- 

tion innerhalb der VR China.

Uber die Grenzen und Mbglichkeiten von Patent- 

vereinbarungen hat der Autor an anderer Stelle 

Ausfuhrungen gebracht (32).

Inzwischen hat sich in der VR China ein neues 

Denken angebahnt. Angeblich will die Volksrepublik 

spatestens 1980 der Pariser Ubereinkunft zum Schutz 

des gewerblichen Eigentums beitreten; dadurch soli 

auslandischen Unternehmen die Gelegenheit geboten 

werden, China ohne Sorge um den Verlust eigener 

Patente die neueste Technologie anzubieten. Vor dem 

Beitritt zu dem inzwischen von 88 Landern akzeptier 

ten Abkommen wolle China noch 1979 Gesetze liber 

Patentrechte und anderen Gewerbeschutz verabschie 

den.

Wie sehr die Bedeutung der Frage des geistigen 

Eigentums in der Zwischenzeit erkannt worden ist 

zeigt auch die Tatsache, daB sich China u.a. mit dem 

Vorstand der GEMA (Gesellschaft fur musikalische 

Auffuhrungs- und mechanische Vervielfaltigungsrech- 

te) in Verbindung gesetzt hat. Auch hier will China 

dem Welturheberrechts-Abkommen beitreten. Beim 

Kulturaustausch u.a. zwischen der Bundesrepublik und 

China kommt urheberrechtlichen Fragen wachsende 

Bedeutung zu.

Angesichts dieser grundlegenden Neueinstellung 

gegenuber geistigem Eigentum ist zu erwarten, daG 

auch Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen 

Unternehmen bald Abmachungen eingehen kbnnen, 

wie sie zwischen hochindustrialisierten Landern der 

westlichen Welt schon heute ublich sind.

6. T ransf er-Wahrungen

Festzulegen sind ferner die Wahrungen fur den Trans

fer (Art. 10/1, I.G.) und die Zahlungsarten (im allge- 

meinen ist hier der Weg des Dokumentenakkreditivs 

ublich).

7. Liquidation

Zur Frage der Liquidation, der nachtraglichen Ver- 

anderung und der Verlangerung der Vertragsdauer vgl. 

oben.

8. Abgrenzung der Verantwortung

Vereinbarungswurdig ware ferner noch die Frage der 

Verantwortung: Es kbnnte beispielsweise festgelegt 

werden, daB der chinesische Teil verantwortlich ist 

fur Fehler, die durch Nichteinhaltung der vorgegebe- 

nen Spezifizierungen Oder aber durch verspatete 

Ablieferung etc. entstanden sind, wahrend der auslan- 

dische Partner verantwortlich sein soil fur Fehler, die 

der unzureichenden Funktionsfahigkeit der von ihm 

gelieferten Ausrustungen und des von ihm gelieferten 

Materials oder aber durch verspatete Ablieferung der 

vom chinesischen Partner gelieferten Fertigprodukte 

entstanden sind.

9. Mustervertrag mit einer Hongkonger Firma

AbschlieBend noch der Wortlaut eines Vertrags zwi

schen einer Hongkonger Firma und einem Unterne 

men der VR China (33).

Dieser G.V. hat zwar die Eierschalen eines 

Lohnveredelungsvertrags noch nicht ganz abgestrei , 

gleichwohl enthalt er bereits so viele Merkmale eines 

Joint Venture, daB er auch im vorliegenden Zusam 

menhang zitierenswert ist.

Der Wortlaut: ^er

"Dieses Abkommen wird vereinbart zwischen 

AHG-Filiale "A" und der Hongkonger Firma ”B".

a) A. verpflichtet sich, fur B. mit Material, das v 

B. gestellt wird, X-Gerate zu produzieren, und z
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Werklohn. Arbeitsvorlagen, Spezifikationen, 

m naen und die Hbhe des Werklohns sind in besonde- 

en Kontrakten, die von beiden Parteien gesondert 

auszuarbeiten sind, niederzulegen.

B. versorgt A. mit den erforderlichen Produk- 

tionsausrustungen und mit der Ausrustung fur die 

Herstellung und die Aufrechterhaltung der nbtigen 

Gepate mit einem Gesamtwert von ....$, wie es in 

Anhang I naher festgelegt ist.

c) Um die Ausriistungskosten abzugelten, die B. 

jem A. uberlassen hat, soil eine Summe von ....% des 

Rechnungswertes der Gerate von dem Werklohn abge- 

Zogen werden. Dieser Abzug beginnt mit der ersten 

gchiffsladung von Waren und wird solange fortge- 

setzt, bis A. den gesamten Wert der Ausrustung voll 

abgegolten hat. B. liefert Materialien und Matrizen 

gebuhrenfrei an A.

d) Alle Ausrustungen, die B. zu stellen hat, sind in 

einer oder mehreren Schiffsladungen spatestens bis 

Ende 1978 in Schanghai abzuliefern. B. entsendet 

auch einen technischen Stab nach Schanghai, der bei 

der Installation mitwirkt und technische Anweisungen 

gibt. B. hat eine ausreichende Menge von Material zu 

liefern, mit der sich die Produktionsvereinbarungen 

des vorliegenden Abkommens abwickeln lassen, wobei 

auch eine vernunftige Menge von Abfall in Rechnung 

zu stellen ist. Die ersten Warenlieferungen haben 30 

Tage nach Ankunft der Ausrustung in Schanghai zu 

erfolgen.

e) Es besteht gegenseitige Ubereinstimmung, daB 

die erste Lieferung mindestens a us (Zahl....) Einheiten 

besteht, wobei jede nach den von B. gestellten 

Arbeitsvorlagen Nr.... gefertigt sein muO. Spezifika

tionen und Qualitat der Produkte miissen den Mustern 

entsprechen, die B. vorliegen (4 versiegelte Muster 

jeder Arbeitsvorlage sind im Besitz von A. und B. und 

dienen als Grundlage). Fertigprodukte sind an B. 

innerhalb von 60 Tagen nach Ankunft der Arbeitsvor

lagen in Schanghai abzuliefern.

f) A. wird an B. Ersatz fur solche Verluste oder 

Schaden leisten, die daraus entstehen, daO die Be- 

stimmungen uber Spezifikationen und Qualitat nicht 

eingehalten werden. Abweichungen, die auf nichtver- 

schuldeten Ursachen beruhen, sind im Wege gegensei- 

tiger Verhandlungen zu regeln.

g) A. verpflichtet sich, Produkte, die nach den 

Arbeitsvorlagen der Partei B. gefertigt werden, an 

keine andere Partei zu verkaufen oder zu liefern als 

an B.

h) Dieses Abkommen gilt vom (Datum) an fur die 

Dauer von ...Jahren und kann verlangert oder auf dem 

Verhandlungswege abgeandert werden.

Anhang:

Produktionsausrustung und Ausrustung fur die Her

stellung oder Aufrechterhaltung von Werkzeugen, wie 

sie von der Partei B. zu liefern sind...” usw.

F* Die Bundesrepublik und das neue Gesetz 

uber Gemeinschaftsunternehmen

Das Klima im allgemeinen

Sowohl die Regierung als auch die deutsche Wirt- 

schaft stehen den chinesischen Bemuhungen, intensi- 

vere Beziehungen anzuknupfen, positiv gegeniiber. Ein 

Zeichen dafur hat bereits der VermittlungsausschuB 

des Bundestags/Bundesrats mit seinem BeschluO vom 

26. April 1979 gegeben, deutschen Unternehmern bei 

Investitionen in der VR China die besonderen Steuer- 

vorteile des Entwicklungslandersteuergesetzes einzu- 

raumen. China gehbrt damit in den Kreis der begiin- 

stigten Staaten. Abgelehnt wurde allerdings das Be- 

gehren, die Unternehmen nicht zu Angaben uber ihre 

Investitionen beim Bundesamt fur Statistik zu ver- 

pflichten (34).

Der Vorsitzende des Ostausschusses der deut

schen Wirtschaft, Otto Wolff von Amerongen, erklar- 

te in einem Gesprach mit der Welt (35), daO das neue 

Investitionsgesetz deutlich zeige, wie sehr China 

inzwischen gelernt habe, sich in die Mentalitat der 

auslandischen Vertragspartner hineinzuversetzen. 

Man habe erkannt, daO man einem auslandischen 

Investor Chancen und einen gewissen Spielraum lassen 

musse, wenn man ihn ins Land holen wolle. Dies gelte 

vor allem fur die Bestimmungen uber die Kapitalanla- 

ge, die Verteilung und den Transfer von Gewinnen 

sowie die einkommensteuerrechtliche Behandlung 

(Der letzte Teil des Satzes leuchtet allerdings nicht 

ein (vgl. oben C/IV)). Ob China genugend auslandi- 

sches Kapital und Know-how anziehen kbnne, hange 

nicht zuletzt davon ab, wie flexibel und pragmatisch 

die chinesischen Partner bei den vertraglich auszu- 

handelnden Regelungen vorgingen. Man musse davon 

ausgehen, daO die Chinesen ihre Partner sehr sorgfal- 

tig auswahlten. Fur deutsche Unternehmen bestiinden 

gute Chancen vor allem bei der ErschlieBung von 

Rohstoffvorkommen. Entscheidend komme es darauf 

an, eine gute Mischung aus hochwertigem Know-how, 

Management und solider Organisation mitzubringen 

und sich in das Schwerpunktprogramm einzufiigen, das 

die Chinesen selbst fur die Modernisierung ihrer 

Wirtschaft formuliert hattea.

Mbglicherweise wird der Geist der Zusammen- 

arbeit im Rahmen von Joint Ventures der gleiche sein 

wie bei der wissenschaftlich-technologischen Koope- 

ration, die ja seit der Unterzeichnung des Wissen- 

schaftsabkommens im Oktober 1978 zur Zufriedenheit 

beider Seiten funktioniert. Seit diesem Zeitpunkt 

haben mehrere Fachdelegationen insbesondere in den 

Bereichen Energieforschung und -technologien, Roh- 

stoff- und Materiaiforschung, Luftfahrt- und Welt- 

raumforschung sowie physikalische Grundlagenfor- 

schung ihre Fachkenntnisse ausgetauscht.

Probleme fur den Verkauf von Gutern, die in 

deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmen pro- 

duziert werden, durfte es in Zukunft nur auf wenigen 

Gebieten geben, vor allem im Textilbereich. Seit der 

Inkraftsetzung des Handelsabkommens zwischen der 

VR China und der EG am 1. Juni 1978 war es vor 

allem um die EG-chinesischen Textilvereinbarungen, 

die Mitte Juli 1979 in Peking stattfanden, zu gewissen 

Schwierigkeiten gekommen. Nach mehrmonatigem 

Tauziehen kam es aber dann doch noch zur Paraphie- 

rung einer Textilvereinbarung mit funfjahriger Lauf- 

zeit. Der vorliegende KompromiQ sieht vor, daB die 

chinesischen Exportmbglichkeiten fur 1979 bei acht 

Textilerzeugnissen auf 40.412 t aufgestockt werden 

(gegeniiber 20.435 t nach den bisher geltenden EG- 

Einfuhrregelungen gegeniiber Peking). Dariiber hinaus 

sind sukzessive jahrliche Erhbhungen vorgesehen.

Frage: Wie ist die Rechtslage, falls China uber 

diese Mengen hinaus Textilerzeugnisse, die in Ge

meinschaftsunternehmen produziert worden sind,
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einfuhren sollte? Hier kommt es entscheidend darauf 

an, ob die Fertigprodukte als EQ- oder aber als 

chinesische Waren zu betrachten sind. Letztlich lauft 

die Antwort darauf hinaus, ob das betreffende Pro- 

dukt in China eine "substantielle Transformation” 

durchgemacht hat. Werden also beispielsweise deut- 

sche Stoffe in China zu Fertigkieidern verarbeitet, so 

liegt eine substantielle Anderung vor. Werden da- 

gegen beispielsweise Hemden aus deutscher Produk- 

tion in China nur bestickt, so handelt es sich nach wie 

vor um deutsche Produkte, die dem EG-Limit nicht 

unteriiegen.

Im iibrigen aber - d.h. vom empfindlichen Sektor 

der Textilien abgesehen - wird die EG wahrscheinlich 

von 1980 an den Chinesen fur ihre Produkte Vorzugs- 

zblle einraumen. Fur den Absatz von Produkten aus 

europaisch/deutsch/chinesischen Gemeinschaftsunter- 

nehmungen bestehen also keine wesentlichen Hinder- 

nisse.

IL Rechtsschutz fur deutsche Kapitalanlagen 

in einem deutsch-chinesischen 

Gemeinschaftsunternehmen?

Die Bestimmungen der Bundesregierung uber Investi- 

tionsfdrderungsvertrage, die in Form eines Muster- 

vertrags 1972 (verbesserte Version: Januar 1977) 

bekanntgegeben wurden, erwarten vom auslandischen 

Partner die Erfullung einer Reihe von Voraussetzun- 

gen, ehe sich die Bundesregierung bereit erklart, fur 

den deutschen Investor Garantien zu ubernehmen.

In einer Generalklausel wird verlangt, daB die 

Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet deutsche Kapi

talanlagen ”nach Mbglichkeit fbrdert und... gerecht 

und billig behandeln... wird”. Dies schlieBt nicht aus, 

daB das Kapital importierende Land Investitionen 

zulassungspflichtig macht. Die im chinesischen Inve- 

stitionsgesetz niedergelegte Zulassungspflicht fur Ge

meinschaftsunternehmen steht also der Erteilung 

einer Bundesgarantie nicht im Wege.

Verlangt wird weiterhin die Meistbegunstigung 

(d.h., ein deutscher Investor bekommt automatisch 

solche Rechte eingeraumt, die einem anderen Auslan- 

der zugestanden werden) und die sogenannte "Inlan- 

derbehandlung”, die es verbietet, einen Auslander 

gegenuber Inlandern diskriminierenden Beschrankun- 

gen zu unterwerfen. Freilich ist dieser Grundsatz der 

Inlanderbehandlung durch die Praxis der deutschen 

Garantiegewahrungspolitik schon in so vieien Fallen 

durchibchert worden, daB die im chinesischen I.G. 

geregelten Einschrankungen (z.B., daB ein chinesi- 

scher Staatsburger Vorsitzender des Direktoriums ist) 

kaum Bedenken aufwerfen durften. Zudem ist es 

mbglich, vom Grundsatz der Inlandergleichbehandlung 

abzuweichen, soweit diese Abweichungen in Schrift- 

form vereinbart worden sind (Naheres oben D/I/l/c).

Selbst wenn die Heimfallklausel, die im chinesi

schen I.G. nicht ausdrucklich hervorgehoben wird, in 

der Praxis Wirklichkeit werden sollte, stunde dem 

Art. 4 des Mustervertrags nichts entgegen, da die 

Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit gegen Ent- 

schadigung heute vblkerrechtlich allgemein anerkannt 

ist. Nur diskrimierende EnteignungsmaSnahmen wur

den nicht anerkannt. Das chinesische I.G. stellt im 

ubrigen zumindest zwischen den Zeilen klar, daB eine 

eventuelle Abfindungssumme ebenso frei transferier- 

bar ist wie das Kapital, die Ertrage und der Liquids 

tionserlbs (Art. 5 des Mustervertrags) - auch die 

Kursklausel des Art. 7 bereitet im Zusammenhang mit 

der chinesischen Investitionsgesetzgebung keine 

Schwierigkeiten, da fur entsprechende Vereinbarun- 

gen Vertragsfreiheit besteht.

Bei den innerbehbrdlichen Entscheidungsuberlegungen 

zu der Frage, ob Investoren in deutsch-chinesischen 

Gemeinschaftsunternehmen Garantien eingeraumt 

werden sollen, wurden bisher vier Gesichtspunkte als 

hinderlich betrachtet:

Es gebe keine Entschadigungsregelung, 

die Inlandergleichbehandlung sei nicht gewahr- 

leistet, 

die Transferregelung sei unsicher, 

es existiere keine nationale Gesetzgebung.

Die erste Uberlegung trifft nicht zu, da die Modalita- 

ten der Entschadigungsregelung ja im Gesellschafts- 

vertrag zu vereinbaren sind. Da man in China auf 

diesem Gebiet noch keine Erfahrungen gesammelt 

hat, wollte man die Frage ganz bewuBt mbglichst 

offen lassen, um einem sich langsam herausent- 

wickelnden Case Law keine Hindernisse in den Weg zu 

stellen.

Die Asymmetric in der Behandlung von Inlandern 

und Auslandern ist ebenfalis, wie oben erwahnt, 

angesichts der zahlreichen Ausnahmen, die die Bun

desregierung bisher gestattet hat, aber auch ange

sichts fehlender Diskriminierungsabsicht auf chinesi- 

scher Seite, kein Hindernis.

Die Transferregelung unterliegt der freien Ver- 

tragsvereinbarung.

Was schlieSlich das Fehlen einer nationalen 

Gesetzgebung anbelangt, so geht dieser Einwand aus 

mehreren Grunden ins Leere: Zum einen sind in den 

funfziger Jahren Hunderte von Rechtsvorschriften 

erlassen worden - unter ihnen auch einige formelle 

Gesetze -, die nach der kulturrevolutionaren Pause 

zum Teil wieder herangezogen werden. Des weiteren 

lauft die Gesetzgebungsmaschinerie zur Zeit auf 

vollen Touren. Bei der zweiten Tagung des V. NVK 

im Juni 1978 wurden ja immerhin bereits sieben neue 

Gesetze beschlossen, unter ihnen das Investitions- 

gesetz. SchlieBlich darf nicht ubersehen werden, da0 

auch solche Gebiete, die nicht mit einer Rechtsvor- 

schrift abgedeckt sind, keineswegs ungeordnet sind. In 

China gibt es zwar manchmal kein Law, stets aber 

Order.

Einige der wichtigsten Bedenken werden dem- 

nachst durch die neue Gesetzgebung und durch ein 

Abkommen zwischen Peking und Bonn ausgeraumt 

werden.

a) In der Pekinger Voikszeitung vom 24. Juli 1^79 

wird ausgeflihrt, daB zur Erganzung des Investitions- 

gesetzes einige Folgegesetze auf der Agendalis e 

stehen, und zwar

ein Einkommensteuergesetz,

Bestimmungen uber Devisenregelungen, 

ein Unternehmensgesetz, ,
Bestimmungen uber die Registrierung von In

strie- und Handelsunternehmen.

Damit freilich diirfte der GesetzgebungsfluB 

lange nicht ins Stocken gekommen sein. Vor

noch 

allem
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^vird sich auch ein Vertragsgesetz anschlieBen mus- 

sen.

t,) SchlieBlich wird nach einer Meldung aus Bonn 

J/j zur Zeit an einem langfristigen Cooperations- 

abkommen zwischen Peking und Bonn gearbeitet. 

Beschlossen wurde das Projekt von der deutsch- 

chinesischen Wirtschaftskommission, deren Grundung 

bejm peking-Besuch des Bundeskanzlers im Oktober 

1975 vereinbart worden war und deren zweite Tagung 

am 14. November 1978 in Bonn stattgefunden hat. 

/\Uch die durch die chinesische Investitionsgesetz- 

gebung mbglich gewordenen Joint Ventures durften 

im Abkommen eine Rolle spielen.

Das Abkommen muBte schlieBlich zweckmaBiger- 

weise noch durch einen Vertrag zwischen der Bundes- 

republik und der VR China uber die Fbrderung und den 

gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen erganzt 

werden, in dem die oben besprochenen Fragen der 

Inlanderbehandlung, der Meistbeglinstigung, der Ent- 

schadigung, des Transfers, des Transferkurses, der 

Schiedsgerichtsbarkeit und der Subrogationsklausel 

(scil.: Anspruche des deutschen Garantienehmers X 

gegen ein chinesisches Unternehmen gehen aufgrund 

dieser Klausel auf die Bundesrepublik uber, sobaid X 

vom Bund entschadigt worden ist) geregelt sind und in 

dem uberdies eine Berlinklausel enthalten sein muBte.
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23a) DGB, 24.9.78.

24) Naheres dazu Oskar Weggel, Das AuBenhandels- 
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28) RMRB, 6.10.78.
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