
PER NEUE KURS AUF DEM LANDE

Anreize fur die Bauern

Eckard Garms

I. Auf der 3. Plenarsitzung des 11. ZK der 

KP China im Dezember 1978 ist beschlossen worden, 

nach einer langen Zeit der Vernachlassigung der 

Landwirtschaft wieder den Platz einzuraumen, der ihr 

angesichts des Entwicklungsstadiums der gesamten 

chinesischen Wirtschaft zusteht.

Ihre Rolle laGt sich nur verstehen, wenn man sich 

vergegenwartigt, daB China weiterhin primar ein 

Agrarland ist, in dem ca. 80% der Bevblkerung ihren 

Lebensunterhalt in der Landwirtschaft verdienen. Auf 

lOOMio.ha -das sind nur ca. 10% der gesamten 

chinesischen Staatsflache - muG die chinesische Land

wirtschaft knapp 1 Mrd. Menschen ernahren; sie ist 

Lieferant fur

70% der industriellen Rohstoffe,

60% der Waren fur den Export,

80% der Waren fur den Binnenmarkt und

kommt fur 50% der Regierungseinnahmen auf (1).

In den letzten Jahren haben in der Volksrepublik 

China nnehrere Konferenzen stattgefunden, die die 

Entwicklung der Landwirtschaft zum Thema hatten:

1. Im September/Oktober 1975 wurde in der Pro- 

duktionsbrigade Dazhai die erste Landeskonferenz fur 

das Lemen von Dazhai abgehalten. Als Perspektive 

wurde damals beschlossen, die Landwirtschaft bis 

1980 "im groGen und ganzen” zu mechanisieren (2).

2. Die 2. Landeskonferenz zum "Lemen von Dazhai 

in der Landwirtschaft’’ fand im Dezember 1976 kurz 

nach dem Sturz der "Viererbande" in Peking statt. 

Neben dem gerade als solchen ernannten ’’weisen 

Vorsitzenden Hua” erlauterte der einstige Modell- 

bauer a us Dazhai, Chen Yonggui, die politischen und 

wirtschaftlichen Ziele der Konferenz. Im wesent- 

Hchen war es die Aufgabe dieser Zusammenkunft, 

nach den vorangegangenen politischen Wirren die 

^ichtung der ersten Konferenz zu bestatigen, d.h. bis

die Ziele der grundlegenden Mechanisierung der 

Landwirtschaft zu verwirklichen (3).

3. Im Januar 1978 tagte in Peking die 3. Landeskon

ferenz fur landwirtschaftliche Mechanisierung. Yu 

Qiuli, Leiter der Staatlichen Planungskommission, 

bestatigte 1980 als die vorlaufige Frist des Entwick- 

lungsplanes und prazisierte den Begriff der ’’grund

legenden Mechanisierung’’ in folgenden Einzelzielen:

70%ige Mechanisierung der Hauptarbeit in Land

wirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht, Nebengewer- 

be und.Fischerei,

70%iger Zuwachs an groGen und mittelgroQen 

Traktoren,

110%iger Zuwachs an groGen und mittelgroQen 

traktorgezogenen Landwirtschaftsgeraten,

36%iger Zuwachs an Handtraktoren

32%iger Energiezuwachs fur Be- und Entwasse- 

rungsanlagen,

58%iger Zuwachs der jahrlichen Kunstdungerpro- 

duktion,

betrachtlicher Zuwachs an Maschinen fur den 

landwirtschaftlichen Investbau, Pflanzenschutz, 

Transport, Erntearbeit und zur Verarbeitung land- 

wirtschaftlicher Erzeugnisse (4).

Li Xiannian rief in seiner SchluBrede zu einem 

landesweiten Wettbewerb in der landwirtschaftlichen 

Mechanisierung auf, ’’ahnlich der Bewegung zum 

Lernen von Daqing”. Die 1964 von Mao selbst als 

landwirtschaf tliches Modell auf den Schild gehobene Bri

gade Dazhai wird nicht mehr erwahnt - nur noch ihr 

industrieller Gegenpart Daqing.

Seitdem findet das fruhere landwirtschaftliche 

Vorbild kaum noch Erwahnung in der chinesischen 

Presse. Denn die mit dem nordwestlichen Bergdorf 

verbundenen agrarischen Ordnungsvorstellungen, wie 

Abschaffung der bauerlichen Privatparzellen und Her- 

abspielen individueller Leistungsanreize sowie der 

Ubergang zur Brigade als grundlegender Rechnungs- 

einheit, passen nicht mehr zum neuen landwirtschaft

lichen Kurs. Zusammen mit seinem Modell ist auch 

der fruhere Parteisekretar von Dazhai, Chen Yonggui, 

weitgehend aus dem inneren Machtzirkel der chinesi-

^ortsetzung von Seite 828)

We9en Unterschlagung sehr streng bestraft.

§192

-eS S*Ch ^ei der von einem staatlichen 

St f 10n^r Cabmen dieses Abschnittes begangenen 

a at urn einen geringfugigen Fall, kann von den 

^standigen Ressorts den Umstanden entsprechend 

lenststrafe verhangt werden.



CHINA aktuell 830 Juli 1979

schen Fuhrung verschwunden.

Offiziell wird die Modellfunktion von Dazhai 

jetzt dahingehend abgebogen, daB ihr nurmehr im 

Arbeitseifer und der Ergebenheit dem Kollektiv 

gegenuber die Funktion des Lehrbeispiels zukomme, 

aber nicht das in Ansatzen verwirklichte bkonomische 

System fur die Landwirtschaft: ”Beim Lernen von 

Dazhai mussen wir vor allem von Dazhais grundlegen- 

der Erfahrung im Anpacken der Revolution, Fbrde- 

rung der Produktion lernen” (5).

4. Den nachsten Einschnitt in die landwirtschaft- 

liche Perspektivplanung markiert die 1. Tagung des 

V. Nationalen Volkskongresses Ende Februar 1978. 

Hier wurde der Nationale Entwicklungsplan beschlos- 

sen, der vorsah, durch die vier Modernisierungen (in 

Landwirtschaft, Industrie, militarischem Sektor und 

Wissenschaft) China bis zur Jahrtausendwende in die 

Spitzengruppe der wirtschaftlich entwickelten Lander 

aufsteigen zu lassen.

Mittelfristig sollte ein Zehnjahresplan von 1976 

bis 1985 die langfristigen Ziele fur die einzelnen 

Bereiche festlegen. Fur die Landwirtschaft wurde 

folgendes Rahmenprogramm beschlossen (6): Bis 1985 

gelte es, ”85% der Hauptarbeitsgange” in der Land

wirtschaft zu mechanisieren, pro Kopf der Bevolke- 

rung ein Mu Ackerland mit stabilen Ertragen zu 

garantieren und 1985 400 Mio.t Getreide zu produzie- 

ren.

Die bis dahin verfolgte Orientierung einer 

70%igen Mechanisierung bis 1980 war jetzt Anfang 

1978 offensichtlich zu utopisch geworden, so daG man 

sich mit dem Herausschieben der Zeitgrenze bei 

gleichzeitigem Aufstocken des Ziels - 85%ige Mecha

nisierung - behalf.

Hatte man sich insgesamt ein Wachstum der 

Landwirtschaft in diesem Zeitraum (d.h. bis 1985) von 

4 bis 5% zum Ziel gesetzt, so wollte man allerdings 

darauf orientieren, in den 12 Getreideanbaugebieten 

des Landes (7) und in den Staatsgutern in den verblei- 

benden acht Jahren die Marktgetreidemenge zu ver- 

dreifachen bzw. zu vervierfachen.

Unbenommen von alien politischen Stbrungen im 

Wirtschaftsablauf sollte mit diesem vorrangigen Ziel 

die Versorgung des Marktes, d.h. die Ernahrung der 

Stadte und die Versorgung der Industrie, sicherge- 

stellt werden. Weiterhin zeichneten sich bei dieser 

Nationalen VolkskongreBtagung ein Abrucken von der 

Uberbetonung des Getreidezieles und eine starkere 

Diversifizierung der landwirtschaftlichen Anbaupoli- 

tik ab. Zur Mobilisierung der Bauern wollte man 

diesen auch wieder die Nutzung ihrer privaten Land- 

parzellen, private Viehhaltung und den privaten Han

del auf landlichen Markten zugestehen.

Mit dieser Zielsetzung stellt die Tagung einen 

ersten Schritt einer neuen liberaleren Gangart der 

Partei gegenuber der Bauernschaft dar, halt zugleich 

aber ungebrochen an den sogar noch hbher gesteckten 

Zielen des Mechanisierungsprogramms fest. Im Ruck- 

blick erscheint sie dem Betrachter als Wendepunkt 

der Politik auf dem Lande. Da sie sich aber noch 

nicht zu einer klaren Einschatzung des tatsachlichen 

Niveaus der chinesischen Agrarwirtschaft durchringen 

konnte, ist sie im Ergebnis lediglich das Aneinander- 

reihen zweier in sich unterschiedlicher Entwicklungs- 

linien.

5. Diese Revision der Perspektivplanung leistete 

erst die 3. Plenartagung des 11. ZK im Dezember des 

Jahres 1978: Die hochgesteckten Mechanisierungs- 

ziele, die bis dahin den landwirtschaftlichen Horizont 

dargestellt hatten, waren ganzlich vom Tisch, ebenso 

eine 400 Mio.t-Getreideproduktion 1985. Demgegen- 

liber wurden die weitere Diversifizierung der 

Anbaupolitik und die Befugnisse der Bauern zur 

privaten landwirtschaftlichen und kommerziellen Be- 

tatigung fortgeschrieben. Die Neuausrichtung der 

chinesischen Wirtschaftspolitik, die diese Konferenz 

beschloO, sah eine grundlegende Revision des ur- 

sprunglich bis zum Jahre 1985 reichenden Perspektiv- 

plans vor. ”In der Vergangenheit hat man immer nur 

verbal uber die Wichtigkeit der Landwirtschaft disku- 

tiert, aber in Wirklichkeit hat man die Landwirtschaft 

nicht zur Grundlage der Volkswirtschaft gemacht” (8).

Deshalb beschloO die Konferenz, die Prioritaten- 

skala der chinesischen Wirtschaft neu festzulegen und 

die Landwirtschaft zur Basis der wirtschaftlichen 

Entwicklung zu machen.

Doch die Neuverteilung der Schwergewichte er- 

forderte eine Bestandsaufnahme des erreichten 

Niveaus der Agrarwirtschaft in China. Wie nbtig diese 

reine Faktenaufnahme fur jede weitere Politik im 

Agrarsektor war und ist, davon legt das bis jetzt 

zunehmend verbffentlichte Material liber Armut und 

MiOwirtschaft auf dem Lande in China beredtes 

Zeugnis ab. Die Wahrheit scheint auch hier in den 

Tatsachen zu liegen.

Der zweite neue Ansatz dieser Konferenz lag 

darin, dem bauerlichen Streben nach guten Verdien- 

sten den festen Rahmen eines Rechts auf Selbst- 

bestimmung zu geben, alle Ubergriffe auf kollektives 

und privates Eigentum abzubauen bzw. auf der Basis 

der Bezahlung fur die Nutzung von Ressourcen abzu- 

wickeln (vgl. dazu unten Abs.III). Die erwahnte 3. ZK- 

Plenartagung verabschiedete zwei Dokumente, und 

zwar den "BeschluO des ZK liber einige Fragen zur 

Beschleunigung der landwirtschaftlichen Entwicklung 

(Entwurf)” und die ’’Arbeitsverordnung flir landwirt- 

schaftliche Volkskommunen (Versuchsentwurf)” (Nong 

cun ren mingong she gong zuo tiao li). Die ’’Arbeits

verordnung” tragt die gleiche Uberschrift wie die 

’’Arbeitsverordnung” aus dem Jahre 1962, bloB daO die 

fruhere den Untertitel ”Revidierter Entwurf” fuhrte. 

Wurde die 1962er Verordnung "60-Punkte-Programm" 

genannt, so heiBt das jetzige Dokument ’’Neues 60- 

Punkte-Programm”.

In der Praambel beruft man sich auf die ”alten 60 

Punkte", die damals unter der Anleitung Maos ausge- 

arbeitet und vom 10. Plenum des 8. ZK verabschiedet 

worden seien. Der Verfasser soil Deng gewesen 

sein (9). In ihrer Anwendung in der Landwirtschaft des 

ganzen Landes sei die Verordnung damals flir die 

Festigung des Volkskommunensystems und die Ent

wicklung der landwirtschaftlichen Produktion von 

groQem geschichtlichem Nutzen gewesen. Mit den 

neuen ”60 Punkten” greife man die Richtung der 

damaligen Politik wieder auf, flige aber auch Verbes- 

serungen hinzu (10).

Das ”alte” 60-Punkte-Programm, das im folgen- 

den in seiner Fassung vom September 1962 zitiert 

wird (11), beinhaltet in der Tat viele der jetzt neu 

gefaQten Beschlusse.

In beiden Dokumenten wird der Schwerpunkt 

darauf gelegt, das System der Volkskommune, ihre 

Einbettung in die Gesamtwirtschaft, ihre Rechte und 

Pflichten, ihre drei Eigentumsebenen, die Rechte der 

einzelnen Mitglieder verbindlich zu umreiBen. Die 

GrbOe der Privatparzellen wird ubereinstimmend auf 

5 bis 7% der gesamten Ackerbauflache der Kommune 

begrenzt (in Punkt 40 bzw. Punkt 49 in der neuen
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ma. Fur den Kreis Wuxian sind das z.B. 33 qm 
f7aSSp<0pf der Kommunemitglieder, BRu, 16/79). 

PJ*0 gewicht wird auf die Feststellung gelegt, daB 

^/Arbeit der Volkskommunen nach dem Prinzip der 

r16 jwilliqkeit und des beiderseitigen Vorteils zu 

schehen habe (Punkt 5) und daB ihr Recht auf 

c^bstbestimmung streng zu beachten sei (Punkt 8, 

vgl. dazu Abs.III).

jl Was war das Ergebnis der Bestandsaufnahme des 

landwirtschaftlich Erreichten in China, was waren die 

dringendsten Probleme? Stellvertretend werde ich 

einige AuBerungen a us chinesischem Munde anfuhren, 

die einzelne dieser Fragen ansprechen:

"Es ist klar, daB das chinesische Dorf in Armut und 

Ruckstandigkeit nicht Grundlage eines modernen, 

starken, sozialistischen Chinas sein kann” (12), wobei 

Armut sehr konkret heiBt, daB 200 Mio. Bauern am 

Rande des Existenzminimums leben und Hunger lei- 

den (13).

’’Die durchschnittliche Getreidemenge pro Kopf 

entsprach 1977 der von 1955, d.h. der Zuwachs der 

Getreideproduktion entsprach nur dem der Bevblke- 

rung und des Industrieverbrauchs zu Industrie- 

zwecken" (14).

"Wie war es mbglich, daB manche Leitungsorgane 

willkurlich alle von den Bauern bestellten Kuituren 

aus dem Boden herausreiBen oder abschaufein und 

statt dessen andere Kuituren anbauen iieSen, ohne 

daB sie rechtlich und wirtschaftlich fur die sich 

daraus ergebenden Verluste zur Verantwortung gezo- 

gen wurden?”(15).

’’Wahrend der Periode der Genossenschaften in 

der Landwirtschaft (das ist bis 1958, vor Errichtung 

der Volkskommunen) wuchs die landwirtschaftliche 

Produktion ziemlich schnell, und der Lebensstandard 

der Bauern war merklich besser als vor der Befreiung 

(das ist vor 1949). In den folgenden Jahren wuchs die 

landwirtschaftliche Produktion ziemlich langsam, und 

die Verbesserung des Lebensstandards blieb gering- 

fugig. Fur diese Situation gab es viele Grunde, wie 

den Mangel an politischer Stabilitat und der bestandi- 

gen Verletzung der Politik auf dem Lande"(16).

"Praktisch wurden die Bauern ausgepowert”(17).

Der Dorfmarkt war als "kapitalistischer freier 

Markt” verboten. "In der Tat war das Verbot nicht 

aufrechtzuerhalten; dadurch, daB der ordentliche 

Dorfmarkt beseitigt wurde, wucherte der Kapitalis- 

mus (z.B.) in Form eines schwarzen Ferkelmarktes, 

wo der Preis doppelt so hoch war wie auf dem 

offiziellen Markt"(18).

D* Die erste entscheidende Komponente der neuen 

chinesischen Politik auf dem Lande besteht darin, daB 

Sle Politik finanzieller Anreize fur die Bauern in 

emen verbindlichen Rahmen von Eigentums- und 

erfugungsrechten einfugt. Zwischen den verschiede- 

Jjen landlichen Eigentumsstufen und zum staatlichen 

e tor werden somit - im Gegensatz zu den bisheri- 

P°l^ischen Wirnissen und Unsicherheiten - fur die 

unft die Kompetenzen abgesteckt. Willkurliche 

lngnffe in fremdes Eigentum sollen ganz unterbun- 

en und durch vertragliche Beziehungen, die fur beide 

1 6\/ Vor}e^haft sind, abgelbst werden.

drei Ebenen des landlichen Gruppen- 

die unterste, die Produktionsgruppe, die 

fur Rechnungsfuhrung", d.h. hier wer- 

Jentums ist

Drundeinheit

den die Arbeitspunkte der Bauern berechnet und 

gemaB den von der Gruppe erwirtschafteten Natural- 

und Bargeldgewinnen bewertet.

Die gegenwartig gultige Verfassung der VR China 

(von 1978) bestimmt zwar auch die Produktionsgruppe 

als Grundeinheit fur die Rechnungsfuhrung, fiigt dann 

aber noch hinzu: "Wo die Bedingungen dafur herange- 

reift sind, kann die Produktionsbrigade zur Grundein

heit fur die Rechnungsfuhrung werden"(19).

Auch Chen Yonggui hatte in seinem Referat auf 

der 2. Dazhai-Konferenz 1976 noch vom "allmah- 

lichen Ubergang" auf die Produktionsbrigade gespro- 

chen (20). In "seiner" Brigade Dazhai war dieser 

Ubergang schon vollzogen. Dort war Dazhai (als 

Brigade) schon Grundrechnungseinheit, dort waren die 

Privatparzellen abgeschafft, und die Entlohnung der 

Bauern orientierte sich nicht mehr an der Qualitat 

der geleisteten Arbeit.

Heute heiBt es hingegen, daB Dazhai keine 

Modellfunktion fur die chinesische Landwirtschaft 

mehr hat. Das Lernen von Dazhai "bedeutet nicht die 

Anwendung der konkreten Methoden Dazhais"(21). 

Sehr bildhaft ist ein chinesischer Rundfunkkommenta- 

tor:

"Wenn der Ubergang kunstlich erzwungen wird, mus- 

sen unweigerlich Probleme auftreten. Solch ein Uber

gang kann damit verglichen werden, daB man sagt, 

man hilft den Reissetzlingen zu wachsen, wenn man 

sie hochzieht"(22).

Im Zuge des neuen Kurses der Wirtschaftspolitik 

Chinas wird der vieldiskutierte "Ubergang" auf die 

nachsthbhere Stufe vorerst nicht stattfinden:

"Heute noch und ziemlich lange bilden die Produk- 

tionsgruppen die Grundeinheit fur die Rechnungsfuh

rung auf dem Lande. Jede Produktionsgruppe hat ihre 

eigene Rechnungsfuhrung und ist fur Gewinn und 

Verlust allein verantwortlich. Manche Produktions- 

gruppen haben bessere Bedingungen und werden gut 

bewirtschaftet, so liegen die Einkommen der Bauern 

hoher. Andere Gruppen hingegen sind armer. Wenn 

die Bedingungen noch nicht reif sind, um die Produk

tionsbrigade zur Grundeinheit fur Rechnungsfuhrung 

zu machen, bedeutet das, die Einkommen der reichen 

und armen Gruppen auszugleichen und den Bauern der 

reichen Gruppen ihre Einnahmen wegzunehmen... 

Einige Produktionsbrigaden hatten den ’Ubergang 

trotz Armut’ praktiziert. Die reichen Gruppen hatten 

sich dann benachteiligt gefuhlt und Schweine ge- 

schlachtet, Baume gefallt und das Vorratsgetreide 

verteilt. Ihr Enthusiasmus sei gesunken, und die 

Produktion hatte gelitten’’(23).

Sicherlich bleibt fur eine letztlich am allumfassenden 

Gemeineigentum orientierte Wirtschaftspolitik das 

Fernziel des "Ubergangs" auf ein immer hbheres 

Niveau, auf Brigade, Volkskommune und schlieBlich 

Staats- (bzw. Volks-)Eigentum auch in der VR China 

erhalten. Fur die gegenwartige Etappe haben die 

Wirtschaftsfuhrer die Verrechnung der Arbeitslei- 

stung auf der Ebene der Produktionsbrigade als noch 

nicht reif erklart, sie wollen vielmehr ihre gegenwar

tige Agrarpolitik auf die produktiven Fahigkeiten 

einer am eigenen und am Gruppengewinn orientierten 

Bauernschaft bauen.

Das Schweineschlachten und Baumefallen, von 

dem auch jetzt wieder die Rede ist, scheint sich wie 

ein Indikator einer die bauerlichen Interessen negie-
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renden landwirtschaftlichen Politik durch die Ge- 

schichte des Sozialismus zu ziehen: Bei der ubereilten 

Landwirtschaftskollektivierung der Sowjetunion der 

20er Jahre, bei der beschleunigten Kollektivierung 

der Landwirtschaft in China wahrend des GroBen 

Sprungs 1958 und bei ahnlichen MaBnahmen bis in die 

Gegegenwart - jedes Mai versuchten die Bauern fur 

sich zu retten, was zu retten war: MuQten sie schon 

ihre "Immobilien" hergeben, wollten sie jedenfalls aus 

dem mobilen Eigentum noch privaten Nutzen ziehen. 

Der Sinn des hoheren wirtschaftspolitischen Nutzens 

groBer Agrareinheiten bedeutete ihnen weniger als 

ihre gesicherte personliche Erwerbsgrundlage in Form 

uberschaubarer Einheiten in privatem oder Kleingrup- 

peneigentum.

Spontan hatten sich einige Produktionsgruppen 

auch an einem "Ubergang” interessiert gezeigt, aller- 

dings in Richtung noch kleinerer Einheiten: Der Trend 

war dahin gegangen, die Produktionsgruppen in Fami- 

liengruppen oder sogar einzelne Familien zu unter- 

gliedern. In Form von Arbeitsgruppen hatten sie sich 

unter dem Produktions-Seibstbestimmungsrecht fur 

die Erfullung bestimmter Arbeitsaufgaben aufgeteilt.

"Z.B. hatten sich einzelne Produktionsgruppen ent- 

schieden, gleichmaBig die staatliche Steuer und die 

Aufkaufquoten auf die Arbeitsgruppen aufzuteilen, 

sie hatten auch Bevblkerung, Arbeitskrafte, Land, 

Viehbestand und Maschinenpark aufgeteilt... So 

wurden die Arbeitsgruppen in Wirklichkeit die grund- 

legenden Rechnungseinheiten”(24).

Dieses Konzept ging der Fuhrung naturlich zu weit, 

und es wurde als "unbeliebte MaBnahme, die nicht den 

Wunschen der Massen entsprache”, kritisiert (25).

Die privaten Landstuckchen der Bauern und die 

freien, nicht-staatlichen landlichen Markte wurden 

ebenfalls wieder in ihre alten Rechte eingesetzt. 

Denn noch braucht die Volksrepublik die Ergebnisse 

der privaten Produktion der Bauern fur die Ernahrung 

des Landes, fur die Leichtindustrie und den Export:

’’Die Nebenproduktion ist unverzichtbar fur Staat, 

Kollektiv und Individuum.” ”Wenn die Kommunemit- 

glieder sich nicht in der Haushalts-Nebenproduktion 

betatigen durften, wurden Schwierigkeiten in ihrem 

Lebensunterhalt auftreten und es gabe eine Knappheit 

von Produktion der Landwirtschaft und des Neben- 

gewerbes auf dem Markt’’(26).

Die Erganzung der privaten Produktion sind die freien 

Dorfmarkte zum Verkauf der privat produzierten 

uberschussigen Produkte. Die Gefahr der Zulassung 

dieser beiden Formen privater Wirtschaftstatigkeit 

wird nach Ausschaltung der Linken und deren ideolo- 

gischen Bedenken weniger in den Randerscheinungen 

sogenannter Profitmacherei und Spekulation im freien 

Handel gesehen, als darin, daB

a) die Bauern zuviel Energie auf die profitablere 

private Landwirtschaft verwenden, also die Gemein- 

schaftsarbeit vernachlassigen, und

b) ’’Produkte, die der Staat kaufen will, auf dem 

(freien) Markt anstatt an die Ankauf- und Marketing- 

Genossenschafts-Stationen verkauft werden”(27).

Da diese Formen des Wirtschaftens fur die Versor- 

gung gebraucht werden, wurden administrative Ein- 

schrankungen der gewahrten Freiheiten sicherlich 

einen sehr schadlichen Effekt haben. Also will man 

auf die Krafte des Marktes vertrauen. Die Bauern 

sollen durch bessere Verdienstmbglichkeiten im Kol

lektiv und durch hdhere staatliche Ankaufpreise 

angespornt werden, ihre privaten Aktivitaten im 

Rahmen des Erwunschten zu halten.

Das schon mehrfach erwahnte Prinzip der Pro- 

duktionsselbstandigkeit (Zizhu quan) ist im Punkt 8 

der ’’Neuen 60 Punkte” enthalten. Dort heiBt es, daB 

die Selbstandigkeit (der Volkskommunen) streng zu 

beachten sei. Sie hatten ’’das Recht,

bei der Bodenbestellung zu tun, was Boden- und 

Zeitverhaltnisse nahelegten,

uber ProduktionssteigerungsmaBnahmen zu ent- 

scheiden,

uber Organisations- und Verwaltungsmethoden zu 

bestimmen,

uber die Verteilung der eigenen Produktion und 

des Bargeldes zu bestimmen,

sich unbesonnenen Befehlen jeder beliebigen 

ubergeordneten Dienststelle und leitender Personen 

zu widersetzen”(28).

Diese Bestimmungen scheinen lediglich selbstver- 

standliche Rechte des chinesischen Kollektiveigen- 

tums festzuschreiben. Sie bedeuten aber dennoch 

eine wichtige Neuerung, da in der Vergangenheit die 

Rechte der Kollektive nicht beachtet worden sind. 

Der Staat behandelte die Kollektivwirtschaft wie die 

verstaatlichte Wirtschaft, alle Ebenen des kollektiven 

Eigentumsssystems wurden zu unentgeltlichen Lei- 

stungen verpflichtet, Besteuerung und staatliche An- 

kaufmengen wurden willkurlich verandert. In Punkt 5 

der ’’Neuen 60 Punkte” wird deshalb betont, daB mit 

dem ’’Erstens Gleichmacherei und zweitens Verset- 

zungen" (yi ping er diao) SchluB sein musse. Die hier 

wieder aufgegriffene Richtlinie ist Bestandteil der 

"Zwblf Punkte der Arbeit auf dem Lande” aus dem 

Jahre 1960, einem vom damaligen Staatsvorsitzenden 

Liu Shaoqi getragenen Dokument.

Der Punkt gegen ’’Gleichmacherei und Versetzun- 

gen" bedeutet, daB ’’private Gebrauchsgegenstande 

zum Kollektiveigentum gerechnet und Kader wie 

Arbeitskrafte standig nach Belieben in anderer Funk- 

tion und an anderen Arbeitsplatzen eingesetzt wer- 

den”(29).

Die neue Linie will jetzt diesen Eigentumsverlet- 

zungen einen Riegel vorschieben, sie will Agrar- 

steuern und Getreideankaufquoten auf dem Niveau 

der Jahre 1971-75 festschreiben, will die Inanspruch- 

nahme fremder Arbeitskrafte und Mittel nur noch auf 

freiwilliger, kommerzieller und vertraglich abge- 

sicherter Basis gegen entsprechende Bezahlung zulas- 

sen und dafur sorgen, daB ubergeordnete Planinstan- 

zen auch fur materielle Verluste aufkommen, wenn 

sie den Bauern konkrete Anbauvorschriften machen.

Zur weiteren Konkretisierung des Aktionszirkels 

der Brigaden berufen sich die Chinesen auf ein 

System von ’’Funffacher Festlegung und einer Beloh- 

nung” (wu ding yi jiang). Diese Vorschrift legt 

Arbeitskrafte, Boden, Output, Arbeitslohnpunkte und 

Produktionskosten fur die Gruppe fest, belaBt ihnen 

als Anreiz die Produktion uber Plan zur freien 

Verfugung. D.h. bei vertragsgemaBer Erfullung ihrer 

Produktionsaufgaben, deren Grenzen ihnen die Funf 

Festlegungen setzen, steht ihnen der erwirtschaftete 

UberschuG zu (30).

Auch in diesem Fall wird auf Prinzipien aus der 

Wiederherstellungsphase der frlihen 60er Jahre zu- 

ruckgegriffen. So wird z.B. betont, daB das neue
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. jp eine Fortentwicklung des damaligen Prinzips 

"Drei Vertrage und eine Belohnung" (san bao yi 

de n) sei. Sogar die damalige Musterkommune fur 

h ses Prinzip, die Chouxin-Volkskommune im Kreis 

l. n Yuan, wird wieder positiv erwahnt, was fur die 

jn historischen Analogien denkenden Chinesen 

klare Hinweise auf die Landwirtschaftspolitik Liu- 

scherPragung gibt (31).

In jungster Zeit stellen chinesische Okonomen 

soqar generell die bislang verfolgte Politik in Frage, 

die kollektiv-wirtschaftlich organisierte Agrarwirt- 

schaft durch staatliche Ankaufquoten zu Preisen 

unter Marktniveau zu regeln. Eine flexible Preispoli- 

tik solle dann an die Stelle der verbindlichen Abliefe- 

rungspflicht treten: 

"Als wir kurz nach Grundung des neuen Chinas eine 

Politik des freien Angebots fur Agrarerzeugnisse 

praktizierten, blieb das Angebot nie hinter der Nach- 

frage zuruck. Seit Beginn des 1. Funfjahresplans 

wurde aufgrund des Zuwachses der stadtischen Bevdl- 

kerung die Versorgung mit Getreide und anderen 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen knapp. Ein System 

des einheitlichen, vorher festgelegten staatlichen 

Ankaufs wurde allmahlich eingefuhrt. Zu jener Zeit 

war dieses System nbtig... Als Ergebnis exzessiver 

staatlicher Kaufe wurde das Land einige Jahre lang 

von einer Getreideknappheit betroffen.

Heute werde immer noch das gleiche staatliche 

Ankaufsystem angewendet. Man musse jedoch klar 

den negativen Effekt dieser MaBnahrnen sehen: Als 

Ergebnis der exzessiven Beschlagnahme und vorher 

festgelegter Ankaufe hatten die Bauern in einigen 

Gebieten nicht genug Reis und Schweinefleisch, sich 

selbst zu ernahren, obwohl es ihr Beruf war, Getreide 

anzubauen und Schweine zu halten.

Deshalb muB in Zukunft die landwirtschaftliche 

Erzeugung mittels des Wertgesetzes geregelt werden. 

Das wird zwar Preissteigerungen nach sich ziehen, 

aber die sind gerechtfertigt.

In Zeiten gravierender Unterversorgung mit land- 

wirtschaftlichen Produkten ist die staatliche Ankauf- 

politik nbtig, aber sie ist keine langfristige Politik. 

Die Erfahrung habe sogar gezeigt, daB die Bauern auf 

zu hohe staatliche Ankaufe fur Getreide, zu hohe 

Quoten bei Fleisch, Eiem und anderen Produkten (d.h. 

bei unter Marktpreisniveau festgesetzten Preisen) so 

reagieren, daB sie im folgenden Jahr weniger Getrei

de usw. produzierten. Wenn der Staat jedoch die 

Politik des Ankaufs und der Requirierung aufgegeben 

und zu ausgehandelten Preisen gekauft habe, sei die 

Produktion schnell nach oben gegangen. Dieses Bei- 

spiel zeige doch klar die Rolle der Preispolitik bei der 

Pegulierung der Agrarproduktion” (32).

• Die zweite grundlegende Neuerung in der chine- 

sischen Landwirtschaftspolitik besteht darin, das vor- 

andene Interessensystem und -gefiige der Bauern 

anzuerkennnen und die Politik darauf auszurichten, 

2^ diesen Interessen und nicht gegen sie die land- 

^rtschaftliche Produktion zu steigern. Die chinesi- 

St e, ^hrimg macht dadurch, daB sie den Bauern das 

teben nach Wohlstand zubilligt, das bauerliche 

rwerbsdenken zu dem wesentlichen Mittel der Stei- 

eru^9 von Drzeugerkraft in der Agrarwirtschaft.

spat Kommunemitglieder arbeiten von fruh bis 

pr J . ^as daran falsch, wenn sich die kollektive 

ein h”k^°n entw^c^e^ und die Kommunemitglieder 

oneres Einkommen erhalten?... Mehr arbeiten, 

mehr verdienen - so werden alle ermutigt, gut zu 

arbeiten. Das umreiBt den sozialistischen Weg des 

kollektiven Reichtums” (33). Hinzufugen lieBe sich, 

daB gleichfalls die Arbeit auf dem privaten Stuckchen 

Land und die dadurch erzielten Einkunfte von den 

Bauern positiv angesehen werden.

Es besteht kein Zweifel, daB damit ein Differen- 

zierungsprozeB auf dem Lande zwischen mehr oder 

weniger mechanisierten, zwischen mit guten oder 

schlechten Boden ausgestatteten Produktionsgruppen 

und einzelnen Kommunebauern einsetzen wird. Die 

Konsequenz des eingeschlagenen Entwicklungsweges 

ist beabsichtigt: Wenn man namlich dazu ubergehen 

wurde, die Brigade zur grundlegenden Rechnungsein- 

heit zu machen, wie es die ’’Linken” immer wieder 

propagiert haben, wurde man damit die Differenzen 

zwischen reichen und armen Produktionsgruppen in 

dieser Brigade verwischen: " Arme Gruppen werden 

ermutigt, sich auf Unterstutzung von anderen zu 

verlassen, und die Produktionsbegeisterung der rei

chen Gruppen wird zerstbrt"(34).

D.h.: Nicht mehr Umverteilung zwischen arm und 

reich im Rahmen grbSerer Einheiten ist die Richtung, 

sondern: ’'Arme Gruppen sollen ermutigt werden, ihre 

Produktion zu erhbhen, um mit den reichen Gruppen 

gleichzqziehen, und gleichzeitig sollen die reichen 

Teams sich um noch bessere Produktionsergebnisse 

bemuhen"(35). Der Staat wird seinerseits auch ver- 

schiedene MaBnahrnen treffen, die finanzielle Lage 

der Bauern zu verbessern: Vorerst wird die Getreide- 

steuer auf dem Niveau von 1971-1975 eingefroren 

werden. Uber ihr die staatliche Quote uberschreiten- 

des Getreide kbnnen die Produktionsgruppen frei 

verfiigen, der Staat wird allerdings fur diese Menge 

um 50% hbhere Ankaufspreise zahlen.

"Ab Sommer dieses Jahres (1979) werden die 

Ankaufspreise fur landwirtschaftliche und neben- 

gewerbliche Produkte um 20% erhoht, wahrend die 

Preise fur Industrieerzeugnisse, die von der Landwirt- 

schaft bendtigt werden, in diesem und im nachsten 

Jahr um 10 bis 15% herabgesetzt werden"(36). D.h. 

es geht um ein allmahliches SchlieBen der Preisschere 

zwischen Industrie- und Agrarprodukten.

Die "Ankaufspreise fur landwirtschaftliche Pro

dukte (haben sich) in den fast drei Jahrzehnten nach 

der Befreiung verdoppelt, wahrend die Einzelhandels- 

preise fur industrielle Produkte nur um 28% gestiegen 

sind. Die Preisschere hat sich also verringert, den- 

noch ist sie noch zu groB... DaB die Preisschere zu 

groB und das Tempo ihrer Verringerung zu langsam 

ist, dampft naturlich die Begeisterung der 

Bauern"(37). In den letzten Jahren hat sich diese 

Tendenz sogar gewendet, die Preisschere hat sich 

wieder weiter gebffnet. Diese Preisdiskrepanz hatte 

zur Folge, daB die Bauern trotz erhbhter Produktion 

oft real weniger verdienten.

In diesem Jahr ist nach Darstellung von Finanz- 

minister Zhang Jingfu beabsichtigt, der Landwirt- 

schaft durch hbhere Preise fur Agrar- und Neben- 

erzeugnisse, durch Steuersenkungen, Investitions- 

zuschusse und Darlehen 24,4 Mrd. Yuan zuzufiihren 

(38).

Mit grbBeren finanziellen Mitteln ausgestattete 

Kollektivwirtschaften und einzelne Bauern stellen fur 

die Konsumguter und landwirtschaftliche Investitions- 

guter produzierenden Industrien einen wachsenden 

Binnenmarkt dar. Bislang hatte sich diese Frage 

folgendermaBen gestellt:

"Die niedrige Qualitat der Landwirtschaftsmaschinen
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1st nicht das Problem. Das Problem ist, daQ die 

Bauern nicht genug Geld haben, die benbtigten 

Maschinen zu kaufen und die Treibstoffe, Elektrizitat 

und Rohstoffe zu bezahlen. Es ist daher unpraktisch, 

uber die Mechanisierung der Landwirtschaft in den 

Kommunen und Brigaden zu sprechen, ohne zuerst 

deren dkonomische Probleme zu 16sen"(39).

Die zuvor weitgehend angewandte Methode, die 

Maschinen unentgeltlich zuzuteilen, hatte sich fur die 

Eigeninitiative der Bauern als zu wenig fdrderlich 

erwiesen: "Jahre der Erfahrung haben gezeigt, daQ es 

ineffektiv ist, den Bauern gratis landwirtschaftliche 

Maschinen zu geben, weil ihnen das nicht hilft, Mittel 

zu akkumulieren”(40).

’’Die chinesischen Bauern sind immer noch arm. 

Viele Kommunen und Brigaden sind nicht in der Lage, 

moderne Maschinen zu kaufen oder einzusetzen. Eine 

der wichtigen Erfahrungen der fortgeschrittenen Ein- 

heiten in den vier Provinzen ist es, gewinnbringende 

Industrien und Nebengewerbe zu betreiben, um Geld- 

mittel akkumulieren zu kdnnen und, gestutzt auf ein 

solides, starkes Wirtschaftspotential, die Landwirt

schaft auszurusten und in hohem Tempo zu ent- 

wickeln"(41).

Zusatzlich wird der Staat Traktorenstationen 

errichten, die - gegen entsprechende Bezahlung - 

Traktoren an solche Kommunen ausleihen, die sich 

noch keine eigenen leisten kdnnen.

Mit der neuen Linie in der Landwirtschaft er- 

mdglicht man es in Zukunft, daQ die gewinnbringen- 

den agrarischen Einheiten ausreichende Geldmittel 

ansammeln, um damit Maschinen, verbesserte 

Arbeitsgerate und Kunstdunger kaufen zu kdnnen. 

Gleichzeitig wird eine solchermaGen selbst erarbeite- 

te Maschine sicherlich einen rentableren Einsatz 

finden als diejenigen Geratschaften, die einfach vom 

Staat verteilt werden - ohne dies auf die Eahigkeit 

der landwirtschaftlichen Einheit abzustellen, die Mit

tel auch sinnvoll einsetzen zu kdnnen.

V. Trotz der Zurucknahme der ursprunglich sehr 

weitgesteckten Ziele fur die Mechanisierung der 

Landwirtschaft bleibt diese wichtiger Bestandteil der 

Modernisierungsplanung. Jedoch soil der Segen der 

Zuteilung von Agrarmaschinen nicht mit der GieGkan- 

ne uber das ganze Land verstreut werden.

”Der Staat muQ... den Schwerpunkt seiner Landwirt- 

schaftsinvestitionen auf die Schaffung vieler Zentren 

fur Marktgetreide, Industriepflanzen, Viehzucht, 

Eischerei und Eorstwirtschaft legen... Die Zentren 

kdnnen erweiterte Staatsguter sein, sie kdnnen auch 

durch LIrbarmachung sowie durch Zusammenlegung 

mehrerer Volkskommunen entstehen... Wenn wir im 

Lauf einiger Jahre einige vollmechanisierte Versuchs- 

kreise und Staatsguter in den Provinzen Liaoning, 

Jilin, Heilongjiang usw. und in den GroGstadten 

Beijing, Tianjin und Schanghai zu integrierten Land- 

wirtschafts-, Industrie- und Handelskombinaten mit 

hoher Arbeitsproduktivitat und hohem AusstoQ auf- 

bauen, kdnnen die Stadtbewohner allmahlich mit 

ausreichend Getreide und Nebennahrungsmitteln ver- 

sorgt werden...

PlanmaGig und schrittweise mussen einzelne 

Schlusselgebiete veranlaQt werden, in der landwirt

schaftlichen Modernisierung und bei der Erhdhung des 

Lebensstandards voranzugehen; das wird im ganzen 

Land eine Initialwirkung haben” (42).

Schon Hua Guofeng hatte in seinem Tatigkeitsbericht 

auf der 1. Tagung des Volkskongresses im Eebruar 

1978 von zwblf groGen Getreideanbaugebieten gespro- 

chen, die liber ihren eigenen Bedarf hinaus geniigend 

Getreide "fur den Markt” produzieren, um gemaG der 

damaligen Zielsetzung die Marktgetreidemenge zu 

verdrei- bzw. zu vervierfachen.

Es geht den Chinesen also nicht um eine gleich- 

maQige Entwicklung der Landwirtschaft, sondern 

darum,

1. die Versorgung der stadtischen Bevblkerung und 

der Konsumgliterindustrie mit Agrarprodukten sicher- 

zustellen. Dies kdnnen zur Zeit nur die uberdurch- 

schnittlich produktiven Anbauzentren leisten.

2. In den Schlusselzentren die Mechanisierung so 

weit zu entwickeln, daQ sie fur die zuriickgebliebenen 

Gebiete eine Initiativfunktion ausiiben kdnnen.

Deshalb werden die staatlichen Agrarsubventionen 

bevorzugt in diesen Regionen und Zentren eingesetzt 

werden. Gleichfalls wird der Hauptnutzen erhohter 

staatlicher Agrarpreise, besonders fur uberplanmaQi- 

ge Ablieferungen, den benannten Agro-Zentren zu- 

gute kommen. Sie werden den Lowenanteil der im 

Haushaltsentwurf fur die Landwirtschaft bereit- 

gestellten Mittel vereinnahmen, die Belieferung der 

Stadte und verarbeitenden Industrie gewahrleisten 

und die ihnen zuflieGenden Mittel wiederum dazu 

verwenden, ihren Mechanisierungsgrad zu erhohen. In 

Kauf genommen wird ein DifferenzierungsprozeQ auf 

dem Lande, da sonst die benannten Ziele nicht 

erreicht werden kbnnten.

’’Die Anzahl der Schlusselzentren ist jedoch be- 

schrankt, wahrend die anderen Gebiete in der Mehr- 

heit sind. Stagniert die Produktion in diesen Gebieten, 

wird die Landwirtschaft keinen Aufschwung nehmen. 

Deshalb mussen diese Gebiete den Geist des Selbst- 

vertrauens entfalten, ihr Einanzpotential und die 

Krafte der Kollektivwirtschaft ausnutzen” (43).

Am staatlichen Subventionssegen werden sie jeden- 

falls vorerst wenig teilhaben.

Eur den Einsatz von landwirtschaftlichen Maschi

nen ist ein wichtiges Erfordernis, daQ sie im Ergebnis 

eher produktionssteigernd als arbeitssparend sind. 

Denn: ’’Ganz allgemein gesagt ist Chinas landliche 

Arbeitskraft zu groG" (44). Eine hbhere Produktivitat 

durch verstarkte Mechanisierung laGt sich z.B. in den 

drei weizenreichen Provinzen des Nordostens 

(Heilongjiang, Jilin, Liaoning) erzielen, die ziemlich 

eben sind und den weitflachigen Maschineneinsatz 

erlauben.

Daruber hinaus muG es fur die landliche Einheit 

mdglich sein, die durch die Mechanisierung freige- 

setzten Arbeitskrafte anderweitig zu beschaftigen, 

z.B. in der brtlichen Kleinindustrie oder bei Boden- 

oder Wasserregulierungsprojekten.

"Bei der Versorgung mit Agrarmaschinen dilrfen wir 

nicht langer versuchen, sie gleichzeitig in alle Lan- 

desteile zu schicken, als ob wir Pfeffer verstreuen, 

ohne in der Lage zu sein, die Verfugbarkeit von 

Zubehbr- und Ersatzteilen zur Aufrechterhaltung und 

zur Reparatur zu garantieren... Die freigesetzten 

Arbeitskrafte wilrden die Last der Kommune, Produk- 

tionsbrigade und Gruppe noch mehr erhohen” (45;, 

sofern sie eben nicht an anderen Arbeitsplatzen in der 

Einheit eingesetzt werden kdnnen.
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□as Getreide wird nicht mehr die mystische 

tion einnehmen, wie es das zu Zeiten maoisti- 

her Simpn^zierun9en der Anbauarten tat. Bislang 

sCh-en es so, als ob "nur der Getreideanbau Sozialis- 

SC q bedeutet, und daB der Anbau von Industriepflan- 

^en oder die Beschaftigung mit Nebenproduktion 

bedeutete, den kapitalistischen Weg einzuschla- 

aen"(46).

y Inzwischen erscheinen in der Presse viele Mel- 

dungen daruber, daB der Getreideanbau nicht nur 

entsprechend dem ihm gebuhrenden Gewicht bei der 

Ernahrung der Bevdlkerung gefbrdert worden sei, 

sondern daB sonst nichts mehr zahle: Ertragreiche 

Fischzuchtteiche wurden zugeschuttet, Weideland 

umgepflugt und Walder gerodet. Die Resultate 

blieben aber trotzdem hinter den Erwartungen zu- 

ruck, da die entsprechenden Voraussetzungen fur den 

Getreidebau nicht sonderlich geeignet waren.

In vielen Gebieten Sudchinas war es bisher 

ublich, zwei bis drei Ernten pro Jahr auf dem gleichen 

Stuck Land einzubringen, so daB die gesamte bestellte 

Flache um ca. 50% grdBer war als Chinas gesamte 

Anbauflache - d.h. es wurde im Schnitt die Halfte des 

Landes zweimal bestellt.

Viele der Dreifach-Bestellungen sind unter dem 

Zwang eines mbglichst hohen Getreideernteertrages 

zustandegekommen. Inzwischen mehren sich aber 

Stimmen, die bei einigen Gebieten zu einer zweimali- 

gen Feldbestellung zuruckkehren mbchten, da der 

Aufwand der dreimaligen Bestellung, besonders die 

Arbeitsbelastung in den Zeiten der Ernte und der fast 

gleichzeitigen Neuanpflanzung, aber auch die grbBere 

Menge von Saatgut dazu fuhrte, daB das Ergebnis 

unter dem Strich haufig niedriger lag als bei einer 

zweimaligen Bestellung.

Uberhaupt laBt sich generell die Tendenz verfoi- 

gen, daB in der Durchsetzung - nicht unbedingt in 

ihrer abstrakten Formulierung - der bisherigen chine- 

sischen Landwirtschaftspolitik auf lokal gewachsene 

Besonderheiten, Bodenqualitaten und Umweltbedin- 

gungen wenig Rucksicht genommen und den Bauern 

von oben vorgeschrieben wurde, was sie anzupflanzen 

batten.

"So mancher Leiter ignorierte die objektiven Gesetz- 

maBigkeiten und die Besonderheiten der Ressourcen, 

so daB das bkonomische Gleichgewicht in manchen 

Gebieten deformiert wurde. Darin ist ein wesent- 

licher Grund zu suchen, warum sich in den letzten 

Jahren die landwirtschaftliche Produktion nur lang- 

sam entwickelt hat"(47).

Inzwischen wurde eine "Kommission zur Begutachtung 

landwirtschaftlicher Ressourcen und fur die Abgren- 

zung von Landwirtschaftszonen” gegrundet, um Fra- 

gen der Bodenbeschaffenheit und -nutzung zu klaren 

und einen Perspektivpian fur die Abgrenzung von 

andwirtschaftszonen zu erarbeiten.

Viele dieser Fragen, so scheint es, werden aber 

auch dadurch geldst werden, daB man den einzelnen 

ntscheidungstragern in den Volkskommunen im Rah- 

rpen ihres neu erlangten Selbstbestimmungsrechts  

Jnen solchen Spielraum zugesteht, daB sie aufgrund 

rer eigenen Erfahrungen nbtige Korrekturen in der 

0 ennutzung vornehmen kbnnen.
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