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CHINAS LANGER MARSCH

ZUR MECHANISIERTEN LANDWIRTSCHAFT

II. Lernt Chinas Landwirtschaft von Tachai oder Hsin-ching Quo vadis?

Rudiger Marhetzki

In der Nov.74-Ausgabe von China aktuell warden Probleme, 

Entwicklungstendenzen und Erfolge der landwirtschaftlichen 

Mechanisierungspolitik der VR China aus der Sicht des Staates 

angesprochen. In dieser Ausgabe sollen Aspekte der landwirt

schaftlichen Mechanisierung und Modernisierung sowie der agra- 

rischen Produktionssphare aus der Sicht der lokalen Produktions- 

einheiten betrachtet werden. Von besonderer Bedeutung er- 

scheint dabei ein sogenannter landwirtschaftlicher Entwicklungs- 

plan der GroBbrigade Hsin-ching, nahe Shanghai. Der Plan, der 

sich uber die Jahre 1973-1980 erstreckt, wurde nicht nur in der 

theoretischen Zeitschrift "Studium und Kritik" veroffentlicht, 

sondern auch vom offiziellen, theoretischen Parteiorgan Hung- 

ch'i nachgedruckt und als Modell empfohlen. "... hoffen wir, 

noch weitere (Entwurfs-) Plane zu sehen, die ausgehend von den 

praktischen Umstanden dieses Ortes auf der Grundlage der je- 

weiligen brtlichen Bedingungen gemaB den ortlichen Bedingun

gen aufgestellt werden und die Massen entlang der revolutiona- 

ren Linie des Vorsitzenden Mao fiihren, um noch groBere Siege 

zu erringen."

Eine vollstandige Ubersetzung des (Entwurfs-) Plans soil der 

grbBeren Deutlichkeit und Erklarungskraft wegen vorangestellt 

werden.

CHIA-TING HSIEN AN-T’ING VOLKSKOMMUNE HSIN- 

CHING GROSSBRIGADE, 1974-1980 LANDWIRTSCHAFT

LICHER ENTWICKLUNGSPLAN (Verbesserter Entwurf) 

(Aufgestellt September 1973, verbessert Juni 1974)

Die Gesamtheit der Kader und Kollektivmitglieder unserer GroB- 

brigade Hsin-ching hat diesen Siebenjahresplan aufgestellt, um 

die Kollektivwirtschaft noch weiter zu konsolidieren, um die 

landwirtschaftliche Produktion beschleunigt zu entwickeln, um 

allmahlich den Lebensstandard der Kollektivmitglieder zu heben, 

um die sozialistische Front auf dem Lande zu festigen und um 

die Tatigkeit der Diktatur des Proletariats bis auf die Basisebene 

hinunter durchzusetzen.

Nach der Befreiung sind wir Armen und Unteren Mittelbauern 

unter der Fiihrung des Vorsitzenden Mao und der kommunisti- 

schen Partei entschlossen den sozialistischen Weg gegangen. Die 

Produktion ist standig weiter gestiegen, und das Leben hat sich 

von Jahr zu Jahr verbessert. Kampfziele der Art, wie sie wahrend 

der Hochflut der landwirtschaftlichen Kollektivierung hervorge- 

bracht wurden, "1000 Chin Getreide, 100 Chin Baumwolle", 

"Auf den Flussen Peng-peng-peng (Wasserpumpen), auf den Fel- 

dern Schornsteine (Traktoren)" sind heute bereits Wirklichkeit 

geworden. Wir Armen und Unteren Mittelbauern haben unser 

fortdauerndes revolutionares BewuBtsein wahrend der GroBen 

Proletarischen Kulturrevolution und wahrend der Bewegung zur 

Kritik an Lin und Konfuzius, im Klassenkampf, im Zwei-Linien- 

Kampf und unter der Diktatur des Proletariats noch weiter ge- 

steigert. Lin Piao wollte den Kapitalismus restaurieren. Wir hin

gegen wollen uns ganz fur den Sozialismus einsetzen, um die

GroBbrigade Hsin-ching zu einem neuen, sozialistischen Dorf 

nach der Art Tachais zu machen.

Um dieses Ideal zu verwirklichen, haben wir diesen Siebenjah

resplan zur Entwicklung der Landwirtschaft 1974-1980 ausge - 

arbeitet, und zusammen mit den jahrlichen Durchfiihrungspla- 

nen kann man alle dazu bringen, die Kampfziele zu begreifen 

und sie wissen zu machen, was innerhalb von sieben Jahren zu 

tun ist, auf welche Art es zu tun ist, was zuerst und was danach 

zu tun ist, was anfangs als Vorbereitung fur spater zu tun ist, 

worauf wir unsere Arbeitsanstrengung richten miissen und wie 

unsere Kraft organisiert werden sollte, damit alle gemeinsam in 

ihrem Denken ubereinstimmen, ihre Anstrengungen auf eine 

Sache lenken und sich bemuhen, die verschiedenen Normen zu 

erfullen, die in dem (Entwurfs-) Plan propagiert werden.

Der Vorsitzende Mao hat darauf hingewiesen: Der Schlussel 

liegt in einer gewaltigen Arbeitsanstrengung. Die Gesamtheit der 

Kader und Kollektivmitglieder unserer GroBbrigade miissen voll 

Entschlossenheit tief eindringen in der Entfaltung der Kritik 

an Lin und Konfuzius und daran festhalten, daB die Grundlinie 

der Partei den Leitfaden bildet, daB Tachai das Vorbild dar- 

stellt, daB man auf eigenen Beinen steht, die Revolution anpackt 

die Produktion vorantreibt, die Arbeit vorantreibt und die 

Kampfbereitschaft fordert, um danach zu streben, den Sieben

jahresplan vorzeitig zu erfullen und sein Bemuhen auf den Kampf 

zu richten.

1. Unter der Anleitung der revolutionaren Linie des Vorsitzen

den Mao miissen wir die Uberlegenheit der Kollektivwirtschaft 

der Volkskommunen vollstandig entwickeln, die Grundordnung 

der Volkskommunen der gegenwartigen Phase richtig durchfiih- 

ren, wonach "bei Eigentum auf drei Ebenen die Mannschaft die 

Grundlage bildet". Wir miissen aktiv die Funktion der Ebene der 

GroBbrigade entwickeln, die einzelnen Produktionsmannschaf- 

ten anleiten und unterstiitzen, den sozialistischen Weg des gemein- 

samen Wohlstandes zu gehen und unaufhorlich kapitalistische 

Tendenzen zu kritisieren. Die Kader miissen sich eng mit den Ar

men und Unteren Mittelbauern zusammenschlieBen. Jahr fiir Jahr 

miissen sich alle often und aufrichtig Berichtigungen unterziehen 

und dazu gelangen, daB Kader und Massen wie Fische und Wasser 

zueinander sind und daB die Kollektivmitglieder eigenverantwort- 

lich die Entscheidungen treffen. Es ist besonders darauf zu achten, 

daB die Fiihrungsgewalt der GroBbrigade und der Produktions- 

mannschaften wirklich in den Handen von Marxisten und Armen 

und Unteren Mittelbauern liegt. Bei Sturm und Wellen bleiben

sie ruhig und besonnen. Bei Zauberwinden und giftigem Nebel 

lassen sie das Schiff nicht vom Kurs abkommen. Immer schreiten 

sie siegreich auf dem Weg der Linie der Proletarischen Kulturre

volution des Vorsitzenden Mao voran.

2. Wir miissen danach streben, daB die Produktion von Getreide, 

Baumwolle und Olfriichten auf eine Rate von "Zwei - Zwei - 

Drei" gelangt. Bis 1980 wird der durchschnittliche Mou-Ertrag 

fiir Getreide 2000 Chin erreichenjm Vergleich zu den 1370 Chin
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des Jahres 1973 eine Steigerung von 46%. Die an den Staat zu 

liefernde Giitermenge wird 1 740.000 Chin betragen (ein Pro- 

Kopf-Durchschnitt von mehr als 1000 Chin) Der durchschnitt- 

liche Mou-Ertrag fur ungereinigte Rohbaumwolle wird 200 Chin 

erreichen, im Vergleich zu den 102 Chin des Jahres 1973 eine 

Steigerung von 96%. Der durchschnittliche Mou-Ertrag fur Ol- 

friichte wird 300 Chin erreichen, im Vergleich zu den 98 Chin 

des Jahres 1973 eine Steigerung auf mehr als das Dreifache.

3. Wir miissen vielseitige Gewerbe entwickeln mit dem Vorrang 

auf der Schweinezucht. Bis 1980 wird die Zuchtmenge der 

GroBbrigade, der Produktionsmannschaften und der Kollektiv- 

mitglieder an Lebendschweinen 4500 Stuck erreichen, was einem 

Durchschnitt von 1,5 Stuck pro Mou Feldflache gleichkommt, 

im Vergleich zu 1973 eine Steigerung von 55%. Die an den 

Staat zu verkaufenden Schlachtschweine werden sich auf 2300 

Stuck belaufen, im Vergleich zu 1973 eine Steigerung von 50%. 

Wir miissen die Weiden und freien Flachen ausnutzen, um 2000 

Obstbaume und 1500 Rebstocke zu pflanzen. Wir werden 40 

Chin Austernperlen ziichten, auf 20.000 qm Pilze anpflanzen, 

schopferisch die Huhner- und Entenzucht entwickeln. 1980 wer

den die Ertrage dieser Nebentatigkeiten 20% des Gesamtertrages 

der landwirtschaftlichen Nebenproduktionen ausmachen. Hsin- 

ching wird dem Ruf und der Wirklichkeit nach zu einer (reis- 

und fisch-) reichen Gegend werden. Man wird noch mehr land- 

wirtschaftliche Nebenprodukte an den Staat liefern.

4. Die Aufforstung der "vier Raine" muB verwirklicht werden. 

Von 1974 an werden wir jahrlich an den Hauserrainen, an den 

Dorfrainen, an den Wegesrainen und an den Gewasserrainen 

3000 Baume und eine Gruppe von Weiden pflanzen. Bis 1980 

werden wir verwirklichen: "Vor dem Dorf und hinter den Hau- 

sern duftender Kampfer, entlang der Wege Ulmen und Nadel- 

baume, entlang der Graben Weiden, an alien StraBen wird es 

Baumreihen geben."

5. Wir mussen die sicheren Hochertragsfelder ausbauen und es 

dazu bringen, daft man "bei hundert Tagen ohne Regen die Dur- 

re nicht furchtet, bei sechs Zoll Gewitterregen keine Uberschwem- 

mung hat." Wir mussen die Kanale planmaBig weiterbauen, die 

Wassergraben verbessern, die Deiche an den elf Kanalen von 

Hsin-ching, Lu-ching, Heng-ching, Chang-peng usw. vollenden 

und die Wasserregulierungsbauten von Shu-t'ung, Chieh-wan

und Chieh-t'ung mit insgesamt 200.000 Erde. Neue Kanale 

mussen ausgehoben werden, alte Kanale eingedeicht und die 

Ackerflache um 30 Mou vergroBert werden.

Die jetzigen Bewasserungsgraben mussen in unterirdische Kana

le umgewandelt werden, 17.000 m Haupt- und Nebengraben un- 

ter die Erde gelegt werden, davon 500 m "Graben mit Friedens- 

und Kriegsfunktion", wobei jede Produktionsmannschaft rund 

50 m haben soli. Die jetzigen zwei Bewasserungsbereiche sollen 

zu drei umgeordnet werden, und ein energiebetriebener Pump- 

brunnen soil zusatzlich gebaut werden. Auf den Feldern sollen 

die vier Kategorien von Entwasserungsgraben, die Senkgraben, 

Stichgraben, Ringgraben und die groBen offenen Kanalgraben 

fertiggestellt werden. Wir mussen Grabensysteme mit getrenn- 

ter Abwasserung erlangen, damit sich die einzelnen Einheiten 

nicht gegenseitig beeintrachtigen.

6. Wir mussen einen Ausgleich des Bodengefalles vornehmen 

und die Hortikultivierung* verwirklichen. Wir mussen die mehr 

als 1800 Feldstiicke aller GroBen der gesamten GroBbrigade den 

ortlichen Verhaltnissen gemaB umordnen zu 1300 rechteckigen 

landwirtschaftlichen Flachen in den drei GroBen von 2 Mou, 

2,4 Mou und 2,5 Mou. (Bis heute sind bereits liber 400 Feld

stucke bereinigt.) Wir mussen nach und nach die auBen gelegenen 

Felder umverteilen und die hochliegenden Trockengebiete 

einebnen, um so den Vorteil desTrocken- und NaBfruchtwech- 

sels zu haben und den wissenschaftlichen Anbau zu entwickeln.

7. Wir mussen vermehrt Naturdiinger sammeln. Wir mussen an 

den Richtlinien des Auf eigenen FiiBen Stehens festhalten, den 

Diinger aus der Schweinezucht sammeln, Griindiinger anpflanzen 

und regelmaBig Kompostdiinger herstellen. Wir werden eine Mo- 

torschiffgruppe aufstellen, um Mischdunger aus Shanghai zu be- 

fordern. Wir werden die Verwendung von organischem Diinger 

erhohen, um den Boden zu verbessern, so daB erreicht wird, daB 

jeder Mou jahrlich mit soviel organischem Diinger gedungt wird, 

daB es 100 Tan an getrockneter tierischer Substanz gleichkommt.

8. Die GroBbrigade errichtet einen Saatstiitzpunkt,und die Pro

duktionsmannschaften richten Saatfelder ein, um Qualitatssaaten 

zu ziichten. Was die Saaten anbetrifft, so sind die Auswahl fur 

den Eigenbedarf, die Vermehrung fiir den Eigenbedarf, die Er- 

haltung fiir den Eigenbedarf und die Nutzung fiir den Eigenbe

darf entscheidend. Der Austausch steht an zweiter Stelle. Wir 

miissen schwerpunktmaBig ein System von drei Qualitatsgetreide- 

ernten erreichen und uns darum bemiihen, innerhalb von vier bis 

funf Jahren einige sichere Hochertragssorten an Friihreis zu ziich- 

ten. Gleichzeitig mussen wir noch zu anderen Qualitatsreissorten 

gelangen, die sowohl rein als auch stark sind, um allmahlich eine 

Sortenveredelung zu bewirken.

9. Wir miissen die Schadlinge unter Kontrolle bringen und ver- 

nichten. Wir miissen uns bemiihen, innerhalb von sieben Jahren 

die Schadlingsplage der Reisbohrwiirmer, des gestreiften Reis- 

halmbrands, der Larven und Schimmelkrankheit der drei Getrei- 

de, der roten Baumwollspinnen, der roten Kapselwiirmer und 

des Saatpilzes auszurotten und unter Kontrolle zu bringen. Die 

GroBbrigade besteht auf Testberichten von vielen Punkten, wo

bei die Produktionsmannschaften die Abwehr- und KontrollmaB- 

nahmen des 'Zweimaligen Priifens und des Zweimaligen Festle- 

gens" durchfiihren. (Priifen des Schadlingsentwicklungstempos, 

Festlegen des Abwehr- und Kontrollzeitraums, Priifen des Schad- 

lingsentstehungsausmaBes, Festlegen der Felder fiir Abwehr und 

Kontrolle.) Wir mussen es 1974 dazu bringen, daB es fiir jede

*) Der chinesische Begriff Yiian-t'ien-hua bedeutet wortlich 

"Vergartung der Felder". Er bezeichnet eine Form des Intensiv- 

anbaus, der die Ertrage auf das Drei- bis Vierfache der vorheri- 

gen Ertrage steigern soil.

**) Der Begriff Ch'a-hua-t'ien bedeutet traditionell Felder, fiir 

die die Feldsteuer an einen anderen Kreis gezahlt werden muB- 

te, d.h. Felder, die auBerhalb des eigenen Verwaltungsbereichs 

lagen, in dem die Besitzer lebten. Im Zusammenhang mit der 

Flurbereinigung innerhalb der GroBbrigade ist moglicherweise 

der Austausch von Feldern gemeint, die auBerhalb der GroBbri- 

gadegrenzen liegen, die jedoch zu deren Kollektiveigentum ge- 

horen.

Diese sollen moglicherweise gegen Felder innerhalb der GroB

brigade, die zu anderen Produktionseinheiten gehdren, ausge- 

tauscht werden.
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50 Mou Feldflache eine mit einem Hochspannungsnetz be- 

spannte Lampe zum Toten von Insekten gibt und allmahlich 

dazu gelangen, daR jede Brigade einen Spezialspeicher fur lni 

sektenvernichtungsmittel errichtet. um zu gewahrleisten, daR 

die Schadlingsplage fruhzeitig, und solange sie noch gering 1st, 

unter Kontrolle gehalten wird, daR sie vollstandig unter Kon- 

trolle gehalten wird und daR sie sicher, sorgfaltig und hart aus- 

gerottet wird, damit es zu einer Steigerung der landwirtschaft- 

lichen Produktion kommt und die Eigenkosten fur die Verwen- 

dung von Vernichtungsmitteln sinken.

10. Die GroRbrigade stellt eine "Hauptabteilung fur wissen- 

schaftlichen Anbau" auf, und die Produktionsmannschaften 

stellen eine "Abteilung (Gruppe fur wissenschaftlichen Anbau 

von vier Personen - Zustandiger fur Saaten, fur Pflanzenschutz, 

fur Zuchtpflege und fur Wasserkontrolle) " auf. Die GroRbri

gade und die Produktionsmannschaften miissen alle Versuchs,- 

felder bepflanzen und nach Verfahrensweisen zur Steigerung 

der Produktion suchen. Wir miissen die Termine fur die Kollek- 

tivmitglieder zum Besuch der landwirtschaftlich-technischen 

Kurse festsetzen, die jugendlichen Kollektivmitglieder fur die 

Ausbildung im Feldanbau organisieren, damit sie die Grund- 

fertigkeiten der landwirtschaftlichen Produktion erlernen, und 

wir miissen allmahlich die einheimischen landwirtschaftlichen 

Technikergruppen ausweiten.

11. Wir miissen den Mechanisierungsstandard noch weiter er- 

hohen und schwerpunktmaRig die "vier Biickarbeiten" des 

Ziehens von Setzlingen, des Steckens von Setzlingen, des Ern- 

tens und des Reisjatens losen. Bis 1980 soil jede der elf Produk

tionsmannschaften zehn Mustermaschinen haben: Kleintrakto- 

ren, Kleinanhanger, Maschinen zum Ziehen von Setzlingen, 

Maschinen zum Stecken von Setzlingen, Mahmaschinen, moto- 

risierte Grabenausheber, Motorpfluge, Reisjatmaschinen, Spruh- 

maschinen und Dreschmaschinen. Wir miissen einer Verminde- 

rung der produktiven Arbeitsbelastung der Kollektivmitglieder 

kommen und zu einer Beschleunigung des Produktionstempos. 

Weiterhin miissen wir dazu kommen, daR "in der Saison Quali- 

tat und Quantitat garantiert sind und die Produktion bei sorg- 

faltigem und intensivem Anbau steigt".

12. Wir miissen die Durchgangswege fur die landwirtschaftli

chen Maschinen ausbauen und d i e FuRpfade umverlegen, ein 

dorfliches Wegenetz fur den wirtschaftlichen Gebrauch erstel- 

len, einen 1600 m langen Hauptfahrweg fur landwirtschaftli- 

che Maschinen in Langsrichtung bauen und fiinfzehn Fahrwege 

fiir landwirtschaftliche Maschinen in Querrichtung sowie groRe 

und kleine Wendeplatze, damit die landwirtschaftlichen Ma

schinen beim Hinein- und Hinausfahren nicht in die Felder ge- 

raten. Auf den Wegen fahren die landwirtschaftlichen Maschi

nen, darunter werden Bewasserungskanale angelegt, um dem 

Verkehr zu niitzen und um Land zu sparen.

13. Wir miissen die Kollektivwirtschaft der GroRbrigade ent- 

wickeln. Wahrend der kommenden sieben Jahre mussen wir die 

von den Mannschaften betriebenen Fabriken noch besser in Be- 

trieb halten, die Akkumulation steigern und den Investbau fiir 

das Ackerland fordern. Wir mussen danach streben, auRer der 

jetzigen Verarbeitungsstatte fiir Spiegelglas, der Reparaturabtei- 

lung fiir landwirtschaftliche Maschinen und der Verarbeitungs

statte fiir landwirtschaftliche Nebenprodukte noch eine kleine 

Fabrik in Betrieb zu nehmen, um die Zulieferungsproduktion 

von Einzel- und Ersatzteilen fiir die GroRindustrie ubernehmen 

zu konnen. Wir mussen entsprechend der Entwicklung der Me- 

chanisierung die iiberzahligen Arbeitskrafte organisieren, um 

die Nebenproduktionen der GroRbrigade zu verbessern. Bis 

1980 miissen wir den wirtschaftlichen Reinertrag allein auf der 

Ebene der GroRbrigade von 1973 200.000 Yuan auf 1 500.000 

Yuan steigern.

14. Auf der Grundlage der Entwicklung der Produktion mussen 

wir schrittweise das Einkommen der Kollektivmitglieder anhe- 

ben. Bis 1980 miissen wir die kollektive Verteilung der Einnah- 

men unter den Kollektivmitgliedern von 1973 176 Yuan pro 

Kopf auf 230 Yuan anheben.

15. Wir mussen Jahr fiir Jahr die Getreidevorrate erhohen. Bis 

1980 mussen wir die Lagerung von 1 200.000 Chin Getreide 

fiir die gesamte GroRbrigade sicherstellen. Dies reicht aus, um 

alle Kollektivmitglieder ein und ein halbes Jahr lang zu ernahren. 

Wir mussen die Kollektivmitglieder fortwahrend dazu erziehen, 

Nahrungsmittel nach Plan und sparsam zu verbrauchen und pro- 

pagieren, daR alle Haushalte eigene Nahrungsmittelvorrate anle- 

gen.

16. Wir miissen den Handel der GroRbrigade gut betreiben.

Bis 1975 mussen wir im Standort der GroRbrigade - Hsin-ts'un - 

eine Gesamtverkaufsstatte eroffnen. Die jetzigen "fiinf Gewerbe- 

abteilungen" (Ton, Barnbus, Holz, Friseur, Schneiderei) mussen 

zur Bequemlichkeit der Kollektivmitglieder noch besser betrie- 

ben werden und zum Nutzen der Produktion.

17. Wir miissen nach und nach die alten Wohnstatten renovie- 

ren und ein neues Dorf aufbauen. Wir mussen planmaRig Ab- 

schnitt fiir Abschnitt die Familienunterkiinfte der Kollektivmit

glieder verbessern und neu erbauen.

18. Wir mussen die Sekundarerziehung allgemein verbreiten und 

das Analphabetentum unter der Jugend wie unter den Erwach- 

senen ausloschen. In der Vergangenheit unter der revisionisti- 

schen Erziehungslinie ist es dazu gekommen, daR ein Teil der 

Armen und Unteren Mittelbauern keine Erziehung erhalten konn- 

te. Unsere GroRbrigade hat gegenwartig noch 195 erwachsene 

Analphabeten. Die politische Abendschule ist die Front. Wir 

mussen es einrichten, daR einer den anderen unterrichtet und 

einer dem anderen hilft, daR wir zu keiner Zeit nachlassen und

in der Winterzeit die eingeschlagenen Verfahrensweisen zusam- 

menfassen und bis 1976 vollstandig das Analphabetentum unter 

den jugendlichen und erwachsenen Kollektivmitgliedern auslo- 

schen. In der Zukunft werden dieNeuen Bauern das kulturelle 

Niveau der Sekundarschule erreichen.

19. Wir mussen Krankheiten ausrotten und den Gesundheits- 

stand der Kollektivmitglieder starken. Wir mussen die patrioti- 

sche Massenbewegung fiir Hygiene entfalten und alle Menschen 

dazu erziehen, auf die Hygiene zu achten, so daR jeder einzelne 

die guten Gewohnheiten der Sauberkeit respektiert und die 

Mannschaften alle den Standard eines "hygienischen Dorfes" 

erlangen. Wir mussen die hygienischen Kenntnisse allgemein aus

weiten und die "vier Ubel" (Ratten, Wanzen, Fliegen, Mucken) 

grundlegend ausrotten. Die Familien sollen nur Brunnenwasser 

benutzen, und die 374 Haushalte der gesamten GroRbrigade sol

len im Durchschnitt einen Brunnen je zwei und einen halben 

Haushalt haben. Die Fakalien der einzelnen Haushalte sollen in 

Gruben getan werden, und die 37 Klargruben der gesamten 

GroRbrigade mussen alle ihren Garungsstandard und den Stan

dard fiir das Absenken von Ungeziefereiern erhohen. Wir miissen
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auf standig wiederholten Untersuchungen nach Schnecken be- 

harren und sie vernichten. Wir mussen Untersuchungen auf 

Krankheiten hin vornehmen und die Krankheiten unter Kontrol- 

le bringen. Wir miissen die Jaucheregulierung verbessern und 

noch mehr die Ergebnisse in der Vorbeugung festigen und ent- 

wickeln, um unaufhorlich die Krankheitsquote aller anstecken- 

den Krankheiten zu senken.

20. Wir miissen das genossenschaftliche Gesundheitswesen noch 

besser ausiiben, die Gruppe der BarfuBarzte konsolidieren 

und entwickeln, die Anwendung von Akupunkturnadeln und 

Heilkrautern hinreichend fordern, Massenvorbeugung und -be- 

handlung aktiv entwickeln, fleiBig und sparsam das genossen

schaftliche Gesundheitswesen betreiben. Alle Mannschaften sol- 

len Hygienestationen errichten, und die GroBbrigade soli fur 

eine Poliklinik sorgen, die mit Betten fur Leichtkranke ausge- 

stattet ist. Wir miissen nach und nach die Beitragssatze senken 

und die Kostenriickerstattungsgrenzen heraufsetzen. Bis 1980 

miissen wir die jahrlichen Einzelbeitragszahlungen fur das genos

senschaftliche Gesundheitswesen von gegenwartig zwei Yiian 

auf einen Yuan senken und die Kostenriickerstattungssumme 

von gegenwartig 30 Yuan auf 60 Yiian heraufsetzen.

21. Wir mussen die Durchfuhrung der Mutter- und Kinder- 

schutzarbeit ernst nehmen. Die Mannschaften mussen fur Saug- 

lingsbetreuungsstatten wahrend der Hauptarbeitszeit sorgen. 

Wir miissen Kindergarten unterhalten und die Gesundheitsar- 

beit fur die weiblichen Kollektivmitglieder in den "vier Zeiten" 

(Menstruation, Schwangerschaft, Entbindungsurlaub, Stillzeit) 

sorgfaltig durchfiihren.

22. Wir mussen die kulturelle und sportliche Freizeitbeschafti- 

gung der Kollektivmitglieder beleben. Bis 1980 mussen wir nach 

und nach verwirklichen, daB jede Produktionsmannschaft einen 

Kulturraum, ein Filmvorfiihrgerat und einen Korbballplatz hat. 

Die GroBbrigade soil eine Literatur- und Kunstgruppe haben, 

eine Sportgruppe und eine Kulturstatte (einschlieBIich eines 

Biicherraums).

23. Wir mussen die Spatheirat und die Familienplanung propa- 

gieren. Wir miissen die Bedautung der Spatheirat und der Fami- 

leinplanung noch mehr offentlich erlautern. Wir mussen weiter- 

hin e:ne Gruppe zur Aufbereitung von Medikamenten unterhal

ten und damit beginnen, daft die Kollektivmitglieder aus eige- 

ner Uberzeugung Plane zur Spatheirat und Geburtenkontrolle 

aufstellen. Wir miissen darin fortfahren, die zukiinftige Gebur- 

tenrate auf rund zehn Promille zu stabilisieren.

24. Wir miissen eigene Theoriegruppen des Marxismus der Un- 

teren und Armen Mittelbauern heranbilden. Wir mussen die im 

Rahmen der Bewegung zur Kritik an Lin und Konfuzius hervor- 

getretenen revolutionaren, groBen Kritikaktivisten organisieren. 

Bis 1980 soil jede Produktionsmannschaft eine rund fiinf- bis 

zehnkopfige Theoriegruppe aufstellen, die nicht von der Pro- 

duktion abgezogen wird. Diese Gruppe muB sich darum bemii- 

hen, "die Unterrichtsleiter fur die politische Abendschule, die 

Zeitungs- und Rundfunkberichter und die Propagandisten zur 

Durchsetzung der Politik" zu stellen. Die Bewegung zur Kritik 

an Lin und Konfuzius muB griindlich zusammengefuhrt werden, 

die Werke Marxs, Lenins und des Vorsitzenden Mao mussen sy- 

stematisch studiert werden, und wir miissen bestandig in der 

sozia'istisciten Erziehung voranschreiten. Wir mussen aktiv die 

revolutionare groBe Kritik entfalten, die revisionistische Linie 

Lin Piaos l.ritisieren, den Weg des Konfuzius und Mencius kri- 

tisieren, tief eindringen in der Entfaltung des Kampfes zwi- 

schen den zwei Wegen und den "vier Alten" Widerstand leisten.

25. Wir mussen den Aufbau der Milizkompanien der GroBbri- 

gade verstarken. Wir mussen die Milizorganisation gemaB dem 

Prinzip "Einheit von Arbeitern und Soldaten" unablassig star- 

ken und entwickeln. Wir mussen die Durchfiihrung der Organi

sation, der Politik und der militarischen Angelegenheiten sorg

faltig abwickeln. Die Miliz muB sich aktiv am gesellschaftlichen 

Klassenkampf beteiligen, den Gedanken des Klassenkampfes 

und der Kampfbereitschaft starken, das politische BewuBtsein 

und die militarischen Fertigkeiten steigern. Sie muB standig auf 

den Schutz der Kollektivwirtschaft aus sein, die vier negativen 

Elemente iiberwachen und umerziehen sowie sich in Kriegs- 

zeiten der Volksbefreiungsarmee anschlieBen, um den Feind zu 

vernichten, der einzudringen wagt.

26. Wir mussen das System der Beteiligung der Kader an der 

kollektiven Produktionsarbeit bewahren. Die beiden Kaderebe- 

nen der GroBbrigade und der Produktionsmannschaften durfen 

nicht nur ihre Arbeit verrichten, sondern sie mussen auch kor- 

perliche Arbeit leisten. Die Zahl der Tage, an denen sich die Ka

der der GroBbrigade an der kollektiven Produktionsarbeit betei

ligen sollen, soil nicht weniger als 120 Tage betragen. Die Kader 

der Produktionsmannschaften mussen immer mit den Kollek- 

tivmitgliedern zusammen an der korperlichen Arbeit teilneh- 

men.

27. Hinsichtlich unseres (Entwurfs) Planes und hinsichtlich 

des tatsachlichen Standes der jahrlichen Durchfuhrungsplane 

mussen wir jedes Jahr um das Fruhlingsfest herum eine GroB- 

versammlung der Kollektivvertreter einberufen, um eine Bilanz 

zu ziehen, die Erfahrungen zusammenfassen, die Arbeit verbes

sern und um des Nutzens willen weiterkampfen.

((Originaltext in fbls J (Studium und

Kritik), 1974 Nr.7; Ubersetzung des Nachdrucks in 

(Rote Fahne), 1974 Nr.8, S.82-86)).

Auswertung der Plandaten

Bevor auf eine nahere Betrachtung der Entwicklungsperspek- 

tiven der GroBbrigade Hsin-ching eingegangen wird, um von 

dorther einen Bezug zur allgemeinen Situation der landwirt- 

schaftlichen Grundeinheiten und ihrer Modernisierungsvorstel-  

lungen zu kniipfen, sollen um der groBeren Obersicht willen 

alle statistischen Angaben des Entwicklungsplans 1974-1980 

zusammengefaBt werden:

A.

I. Produktion

1. PLANZIEL, aufgestellt 1955-56 ("Kampfziel wahrend 

der Hochflut der landwirtschaftlichen Kollektivierung"): 

"1000 Chin Getreide, 100 Chin Baumwolle” (pre Mou Anbau- 

flache); umgerechnet auf Doppelzentner und Hektar:

ca. 90 dz Getreide pro ha, ca. 9 dz Baumwolle pro ha jahrlich.

2. (Planpunkt zwei) PRODUKTIONSRELATIONEN 1973: 

1370 Chin Getreide, 102 Chin Baumwolle, 98 Chin Olfriichte 

pro Mou; umgerechnet:

ca. 123 dz Getreide, ca. 9,2 dz paumwolle, ca. 8,8 dz Olfriich- 

te pro ha jahrlich.
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3. (Planpunkt zwei) PRODUKTIONSRELATIONEN, Plan- 

ziel 1980:

"Zwei-zwei-drei Getreide, Baumwolle, Olfruchte”, d.h. 2000 

Chin Getreide, 200 Chin Baumwolle, 300 Chin Olfruchte pro 

Mou Anbauflache; umgerechnet:

ca. 180 dz Getreide, ca. 18 dz Baumwolle, ca. 27 dz Olfruchte 

pro ha jahrlich.

4. (Planpunkt zwei) GETREIDEVERKAUF (an Staat), Plan- 

ziel 1980:

1.740.000 Chin gesamt, mehr als 1000 Chin pro Kopf; umge

rechnet:

ca. 10.450 dz, ca. 6 dz pro Kopf.

5. (Planpunkt drei) SCHWEINEZUCHT 1973:

Um 55% geringer als Planziel 1980; entspricht:

ca. 2900 Stuck bzw. ca. 15 Stuck pro ha Anbauflache.

6. (Planpunkt drei) SCHWEINEZUCHT, Planziel 1980: 

4500 Stuck (kollektiv und familiar), entspricht 1,5 Stuck pro 

Mou Anbauflache: umgerechnet:

i ca. 23 Stuck pro ha.

7. (Planpunkt drei) SCHWEINEVERKAUF (an Staat) 1973: 

Um 50% geringer als Planziel 1980; entspricht:

ca. 1 530 Stuck.

8. (Planpunkt drei) SCHWEINEVERKAUF (an Staat), Plan

ziel 1980: 2300 Stuck

9. (Planpunkt fiinfzehn) GETREIDEVORRATE, Planziel 

1980:

I. 200.000 Chin; umgerechnet:

7200 dz Getreide, ausreichend fur 18 Monate.

II. Modernisierungs-Mechanisierung

10. (Planpunkt sechs) FLURBEREINIGUNG 1973:

400 Felder von 1800 Feldern zu Normfeldern bereinigt

11. (Planpunkt sechs) FLURBEREINIGUNG, Planziel 1980: 

1300 Normfelder zu ca. 0,13 ha (2 Mou), ca. 0,16 ha (2,4 Mou), 

ca. 0,17 ha (2,5 Mou).

12. (Planpunkt elf) MECHANISIERUNG, Planziel 1980:

Je 10 verschiedene Maschinen fur jede der 11 Produktionsmann- 

schaften, d.h. insgesamt 110 Maschinen (11 Kleintraktoren, 11 

Kleinanhanger, 11 Maschinen zum Ziehen von Setzlingen, 11 Ma

schinen zum Stecken von Setzlingen, 11 Reisjatmaschinen, 11 

Mahmaschinen, 11 Dreschmaschinen, 11 Motorpflijge, 11 moto 

risierte Grabenausheber, 11 Spruhmaschmen).

13. (Planpunkt sieben) DUNGUNG, Planziel 1980: 

Einsatz von organischen Dungermengen entsprechend:

900 dz getrockneter tierischer Substanz pro ha (100 Tan pro 

Mou)

14. (Planpunkt zwolf) INFRASTRUKTUR, Planziel 1980: 

1600 m Hauptfahrweg, 15 Nebenfahrwege.

15. (Planpunkt funf) WASSERBAU, Planziel 1980:
□ 

Ausbau von Kanalen und Deichen mit insgesamt 200.000m 

Erde, 17.000m Lange, 500m Unterstandsgraben (Krieg, Kata

strophen), 3 Pumpanlagen, ca. 2 ha (30 Mou) bewasserte Neu- 

landgewinnung.

16. (Planpunkt drei) NEBENPRODUKTIONEN, Planziel 1980: 

2000 Obstbaume, Pilzzucht auf ZO.OOOm^ /\nbauf|ache, Zucht 

von 24 kg (40 Chin) Austernperlen, Geflugelzucht.

17. (Planpunkt drei) EINNAHMEN AUS NEBENPRODUK

TIONEN, Planziel 1980:

20% aller landwirtschaftlichen Nebenproduktion.

18. (Planpunkt dreizehn) INDUSTRIE UND GEWERBE, 

Planziel 1980:

1 Fertigungsstatte Spiegelglas, 1 Reparaturabteilung landwirt- 

schaftliche Maschinen, 1 Verarbeitungsstatte landwirtschaftliche 

Nebenprodukte (1973 alle vorhanden), 1 Fabrik Zulieferungs- 

arbeit GroBindustrie (geplant).

19. (Planpunkt dreizehn) EINNAHMEN AUS INDUSTRIE 

UND GEWERBE 1973: 200.000 RMB.

20. (Planpunkt dreizehn) EINNAHMEN AUS INDUSTRIE 

UND GEWERBE, Planziel 1980: 1.500.000 RMB jahrlich.

III. Sozialer Bereich

21. (Planpunkt vierzehn) PERSONLICHES EINKOMMEN 

1973: 176 RMB pro Kopf und Jahr.

22. (Planpunkt vierzehn) PERSONLICHES EINKOMMEN, 

Planziel 1980: 230 RMB pro Kopf und Jahr

23. (Planpunkt neunzehn) HYGIENE, Planziel 1980:

Bau von ca. 150 (Trinkwasser-) Brunnen fur die 374 Haushalte 

der GroRbrigade, entspricht 1 Brunnen je 2,5 Haushalte, 37 

Klargruben, entspricht ungefahr 1 Klargrube je 10 Haushalte, 

1 Fakaliengrube je 1 Haushalt.

24. (Planpunkt zwanzig) GESUNDHEITSWESEN, Planziel 

1980:

1 Poliklinik fur die GroRbrigade, je 1 Gesundheitsstation pro 

Produktionsmannschaft.

25. (Planpunkt zwanzig) GESUNDHEITSWESEN, KOSTEN 

1973 bzw. geplant 1980:

Mitgliedsbeitrag pro Kopf: 1973 2 RMB, geplant 1980 1 RMB; 

Selbstkosten: Behandlungskosten von mehr als 30 RMB 1973, 

geplant 1980 mehr als 60 RMB jahrlich

26. (Planpunkt dreiundzwanzig) FAMILIENPLANUNG,

Ziel 1980:

durch Spatheirat und Geburtenkontrolle Bevolkerungswachstum 

1% jahrlich.

27. (Planpunkt achtzehn) ERZIEHUNG, Planziel 1980, bzw. 

Stand 1973: Aufbau allgemeiner Sekundarschulausbildung bis 

1980 und Ausrottung des Analphabetentums bis 1976; 195 An- 

alphabeten 1973.

28. (Planpunkt zweiundzwanzig) FREIZEIT, Planziel 1980: 

1 Kulturraum, 1 Filmvorfiihrgerat, 1 Korbballplatz je Produk

tionsmannschaft, 1 Literatur- und Kunstgruppe, eine Sportgrup- 

pe, 1 Kulturstatte der GroRbrigade.

29. (Planpunkt sechsundzwanzig) PRODUKTIVE ARBEIT, 

KADER: Kader der Produktionsmannschaften ausnahmelos, 

Kader der GroRbrigade 120 Tage pro Jahr.

Aus der Gesamtheit der (unter A) genannten absoluten und pro- 

zentualen Zahlenangaben laBt sich unter EinschluB allgemein 

bekannter (offizieller und geschatzter) statistischer GroBen eine 

Reihe weiterer Grunddaten folgern, kompilieren und in einen 

iibergeordneten Zusammenhang stellen.
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B.

1. Bevolkerung

Die GroBbrigade Hsin-ching wird von ca. 1700 Menschen be- 

wohnt, die wiederum in 11 Produktionsmannschaften und 374 

Haushalten leben.

Schatzung beruht auf:

a) Siehe A 4; Getreideankauf durch Staat (geplant) 1.740.000 

Chin, uber 1000 Chin pro Kopf.

b) Siehe A 25 und 11; 374 Haushalte und 11 Produktionsmann

schaften.

2. Gesundheitswesen, Kosten

Beitragszahlung 1973: Siehe A 28; 2 RMB jahrlich 

(geplant) 1980: Siehe A 28; 1 RMB jahrlich

Genossenschaftliche Leistung:

Behandlungskostendeckung 1973: bis zu 30 RMB jahrlich 

(geplant) 1980: bis zu 60 RMB jahrlich

Anmerkung: Diese Zahlen besagen, daB den Bewohnern der 

GroBbrigade Hsin-ching hinsichtlich der normalen medizinischen 

Betreuung und Behandlung keine personlichen oder familiaren 

Unkosten entstehen. Etwas anders sieht es im Faile langwieriger, 

schwererer Krankheiten oder Unfalle aus. Zwar ist die medika- 

mentose Versorgung kostenlos, aber eine schwierige Operation 

ist durchschnittlich mit einem Kostenbetrag von 10-1 5 RMB an- 

gesetzt, und die Kosten fur ein Krankenhausbett belaufen sich 

im Faile modernerer Kliniken auf bis zu 1 RMB taglich (1). 

Das heiBt also, daB ein Patient mit einer schwierigen Operation 

und vierwochigem Klinikaufenthalt einen nicht geringen Selbst- 

kostenanteil hatte, den er an das genossenschaftliche Gesund- 

heitswesen zuruckzuzahlen hat. DaB eine solche Situation auch 

in Hsin-ching des ofteren aufgetreten sein kann, ist nur zu wahr- 

scheinlich, wie auch die Diskussion um die geplante Verdoppe- 

lung der Kostendeckungsgrenze zeigt.

3. Erziehung

1973: Siehe A 24; 195 Analphabeten

(geplant) 1980: Siehe A 24; allgemeine Sekundarschulausbil- 

dung = ca. siebenjahrige Schulzeit.

Anmerkung: Die Zahl von 195 Analphabeten bedeutet, daB rund 

12% der Bewohner Hsin-chings nicht uber eine ausreichende Wis- 

sensgrundlage verfiigen, um sich selbst schriftlich verstandlich zu 

machen oder zusammenhangende Texte irgendeiner Art sinnvoh 

zu begreifen. Das formale Kriterium fur eine Klassifizierung als 

Analphabet lag in den funfziger Jahren bei 1500 Schriftzeichen 

und wurde spater auf 1000 Schriftzeichen gesenkt. In der Pra

xis benotigt man jedoch eher 1500 Schriftzeichen, um angemes- 

sen lesen und schreiben zu konnen. Geht man von der Annahme 

aus, daB zumindest alle Kinder im Schulalter eine Erziehung er- 

halten, und schlieBt man die Kinder im Vorschulalter aus, so 

diirften die genannten 195 Analphabeten annahernd 20% der er- 

wachsenen bauerlichen Bevolkerung ausmachen. Diese Zahl er- 

scheint verhaltnismaBig niedrig bzw. zeugt von einem relativ ho- 

hen Erziehungsstand angesichts eines allgemeinen landlichen Pro- 

zentsatzes von Analphabeten unter der erwachsenen bauerlichen 

Bevolkerung Chinas, der eher bei 50% liegen durfte; denn 1960 

lag er noch bei rund 65% (2), und seither ist auf dem Sektor der 

Erwachsenen-Analphabetenschulung keine entscheidende Mas- 

senbewegung mehr erfolgt. Diese Tatsache zeigt sich auch in 

der Rechtfertigung dafiir, daB Hsin-ching 1973 immer noch 195 

Analphabeten hatte. Unter Punkt 18 des Entwicklungsplanes 

heiBt es u.a.: "In der Vergangenheit unter der revisionistischen 

Erziehungslinie ist es dazu gekommen, daB ein Teil der Armen 

und Unteren Mittelbauern keine Erziehung erhalten konnte.” 

Beriicksichtigt man, daB der "EinfluB der revisionistischen Er

ziehungslinie" bereits 1966, also vor acht Jahren, durch die Kul- 

turrevolution offiziell gebrochen wurde, so erscheint diese Recht

fertigung nicht vbllig glaubwiirdig. Auch der angestrebte Erfolg 

der winterlichen Abendschulung bis 1976 muB mit einer gewis- 

sen Vorsicht abgewartet werden, insbesondere wenn man an die 

geplante Einfuhiung einer dritten winterlichen Ernte und an die 

kollektive "Diversifizierung” der Landwirtschaft denkt, die den 

Winter zu einer neuen agrarischen Saison machen sollen.

4. Getreideeigenkonsum (Reis) der GroBbrigade

Die GroBbrigade Hsin-ching verbraucht zur Unterhaltung ihrer 

Bevolkerung zumindest ca. 4800 dz Getreide (Reis) jahrlich, 

was einem Pro-Kopf-Verbrauch von zumindest 280-285 kg jahr

lich entspricht.

Schatzung beruht auf:

a) Siehe A 20; 1.200.000 Chin = 7200 dz ausreichend fur 1,5 

Jahre

b) 1700 Bewohner.

Anmerkung: Ein Bedarf von 250 kg Getreide jahrlich wird von 

Ernahrungswissenschaftlern fur China als Grenze zur Unterernah- 

rung geschatzt. Die offizielle Hochstrate innerhalb einer "nach 

Ort, Alter und Arbeitsbelastung vom Staat festgesetzten Bedarfs- 

skala" liegt fur industrielle Schwerarbeiter - "Stahlarbeiter, Eisen- 

bahnarbeiter, Bergleute und Olfeldarbeiter" - bei 360 kg jahrlich 

(3).

Der geschatzte Pro-Kopf-Verbrauch an Getreide (Reis) von 280- 

285 kg jahrlich entspricht rein statistisch zwar nur etwa dem (ge- 

schatzten)nationalen Verbrauchsdurchschnitt an Getreide wahrend 

der mittleren sechziger Jahre (1964= 284 kg, 1965= 283 kg)(4), 

aber vier Faktoren sollten beriicksichtigt werden. Zum einen han- 

delt es sich im Faile der GroBbrigade Hsin-ching um eine reiser- 

zeugende Brigade, nicht um Trockengetreideproduktion. Zum 

anderen bietet die GroBbrigade ein Bild relativer Vielfalt. Das 

heiBt, der Anteil der Nichtgetreidenahrung durfte bedeutend hd- 

her liegen als in der Mehrzahl aller Produktionsbrigaden des Lan

des. Drittens kommt hinzu, daB zwar der nationale Durchschnitt 

1964-65 bei 284-283 kg lag, daB aber der landliche Durchschnitt 

(ohne stadtische Industriegebiete) in nicht unerheblichem MaBe 

darunter gelegen haben muB. Viertens ist die als Ausgangsbasis 

errechnete Zahl von 280-285 kg pro Kopf und Jahr eine Zahl, 

die innerhalb des Entwicklungsplans der GroBbrigade im Zusam- 

menhang mit einer potentiellen Notzeit indirekt genannt wird, 

also eher unter dem Verbrauchsdurchschnitt normaler Zeiten lie

gen durfte. Alle diese Faktoren zusammen weisen also darauf hin, 

daB die GroBbrigade Hsin-ching zwar nicht das hohe stadtische 

Lebensniveau erreicht, aber im Rahmen der allgemeinenlandli

chen Lebensbedingungen durchaus im oberen Standardbereich 

vermutet werden darf.

5. Schweinezucht kollektiv und familiar

1973: Siehe A 5; ca. 2900 Schweine, entspricht 15 Schweinen pro



CHINA aktucll - 825 - Januar 1975

ha bzw. 1 Schwein pro Mou Anbauflache der GroRbrigade oder 

ca. 1,7 Schweinen pro Kopf der Bewohner.

Anmerkung: Das gegenwartige "Kampfziel" in der Schweine- 

zucht Chinas lautet auf "1 Schwein pro Mou und Kopf", Dieses 

Ziel, das durch eine verstarkte kollektive Schweinezucht erreicht 

werden soli, hatte Hsin-ching mit 1,7 Schweinen pro Kopf 1973 

bereits weit ubertroffen. Diese Tatsache deutet ebenfalls auf die 

verhaltnismaRig wohlhabende Natur der GroRbrigade Hsin-ching 

hin. 1530 Schweine (siehe A 7) von insgesamt 2900 wurden 

1973 an den Staat verkauft. Das bedeutet, daR rund 47% oder 

0,8 Schweine pro Kopf der Bewohner zu Zucht- und Verzehr- 

zwecken zur Verfiigung standen. Setzt man einen einjahrigen 

Zeitraum fur die Schlachtungszucht an, so blieben abzuglich der 

Zuchttiere rund 0,6 Schweine pro Kopf der Bewohner zum 

Eigenverzehr oder familiaren Verkauf jahrlich, d.h. rund zwei 

und ein halbes Schwein pro Haushalt, Nicht beriicksichtigt fiir 

den Gesarntfleischverbrauch der GroRbrigade ist die Gefliigel- 

zucht.

1980 (geplant): Siehe A 6; 4500 Schweine.

Anmerkung: Bei einem geplanten Verkauf von 2300 Schweinen 

an den Staat (siehe A 8) blieben rund 49% oder 1,3 Schweine 

pro Kopf der Bewohner fur Zwecke der GroRbrigade. Wieviel 

zum familiaren Verzehr oder Verfiigung bleiben soil, ist nicht 

zu errechnen. Die Steigerung der Schweinezucht bis 1980 soli 

entgegen der bisherigen Zuchtweise weitgehend im Rahmen der 

kollektiven Arbeit erfolgen. Das heiRt, es laRt sich nicht feststel- 

len, wieviele Schweine fiber die an den Staat zu verkaufende 

Zahl hinaus zur kollektiven Verfiigung der GroRbrigade bleiben 

und wieviele den einzelnen Haushalten zugestanden werden. 

Vermutlich diirften die Werte etwas hoher liegen als die fur 1973 

geschatzten Zahlen.

6. Getreidegesamtproduktion der Grofibrigade

1980 (geplant) ca. 21.000 dz

Schatzung beruht auf:

a) 800.000 Chin (4800 dz) Eigenkonsum; b) Siehe A 20; 

1.200.000 Chin geplanter Lagervorrat 1980, fiir 1974 wird ein 

Drittel dieser Menge angenommen = 400.000 Chin (2400 dz), 

daraus ergibt sich fiir die Jahre 1973-1980 eine Vorratserzeu- 

gung von rund 100.000 Chin (600 dz). c) Siehe A 4; Getreide- 

ankauf durch Staat (geplant) 1980 1.740.000 Chin (ca. 10450 

dz). d) Agrarsteuer (Satz 1973 5%) ca. 170.000 Chin (ca. 1020 

dz). e) Die Gesamtmenge aus a) bis d) ergibt ca. 2.810 Chin. 

Hinzu kommen geschatzte 25% oder ca. 702.500 Chin (ca. 

4210 dz) an Getreide fiir Saaten, Viehzucht und andere Zwek- 

ke. (Schatzung beruht auf dem bis fiir die sechziger Jahre als 

verlaRlich angesehenen Durchschnitt von 16-20% und einem 

entsprechenden Zuwachs durch die geplante "Diversifizie- 

rung der Landwirtschaft und Steigerung der Schweinezucht.) 

Daraus folgert eine Zahl von (2.810.000 Chin plus 702.500 

Chin) 3.512.500 Chin oder ca. 21.072 dz, abgerundet 21.000 

dz.

1973 aufgerundet ca. 14.500 dz

Schatzung beruht auf:

a) 1980 21.072 dz; b) Siehe A 3; Mou-Ertrag 1980 (geplant) 

2000 Chin, c) Siehe A 2; Mou-Ertrag 1973 1370 Chin.

d) (21.072 : 1370) : 2000 = 14.434.

7. Verhaltnis der Getreideproduktion zum Eigenbedarf 

der Grobbrigade und zur Fremdversorgung

1973 (geschatzt): Eigenverbrauch ca. 8000 dz oder ca. 55%, 

Fremdversorgung ca. 6500 dz oder ca. 45%.

Schatzung beruht auf:

4800 dz Eigenkonsum, 600 dz Lagervorrateerzeugung, 2600 dz 

Saat-, Futtergetreide u.a. Zwecke (angenommen 18% der ge

schatzten Gesamterzeugung); daraus folgert sich ein Eigenbedarf 

von ca. 8000 dz gegeniiber einer geschatzten Gesamtproduktion 

von ca. 14.500 dz

1980 (geschatzt): Eigenverbrauch ca. 9600 dz oder ca. 46%, 

Fremdversorgung ca. 11.400 dz oder ca. 54%.

Schatzung beruht auf:

4800 dz Eigenkonsum, 600 dz Lagervorrateerzeugung, 4210 dz 

Saat-, Futtergetreide u.a. Zwecke (angenommen 25% der ge

schatzten Gesamterzeugung); daraus folgert ein Eigenbedarf von 

ca. 9600 dz gegeniiber einer geschatzten Gesamtproduktion von 

ca. 21.000 dz.

Anmerkung: Das Verhaltnis zwischen Eigenverbrauch der GroR

brigade und Fremdversorgung diirfte sich fiir 1973 und vor allem 

fiir 1980 tatsachlich weiter zu Gunsten der Fremdversorgung ver- 

lagern und wahrscheinlich eher bei 50 zu 50% 1973 und 35% 

Eigenverbrauch zu 65% Fremdversorgung 1980 liegen, wenn be

riicksichtigt wird, daR der wachsende Getreideverbrauch in der 

Viehzucht durch die staatlichen Aufkaufsverfahren an Fleisch 

indirekt letztlich der Fremdversorgung zufallt.

Der Getreideaufkauf durch den Staat betragt fiir

1973 aufgerundet ca. 5800 dz oder 40% der Gesamterzeugung, 

1980 ca. 10.450 dz oder ca. 50% der Gesamterzeugung (geplant). 

Schatzung beruht auf:

a) 1973 gesamt ca. 14.500 dz, Eigenverbrauch ca. 8000 dz, 

Agrarsteuer ca. 775 dz, ergibt einen Rest von 5775 dz.

b) 1980 siehe A 4; 1.740.000 Chin oder ca. 10.450 dz (geplant).

Anmerkung: Jede landwirtschaftliche Vollarbeitskraft der GroR

brigade stellt somit die Versorgung von 

1973 rund vier weiteren Personen und 1980 von rund sechs 

weiteren Personen (geplant) statistisch sicher. (Ein Vergleich zur 

Bundesrepublik Deutschland: Verhaltnis von ca. eins zu drei- 

undzwanzig).

Schatzung beruht auf:

a) Der Anteil vollwertiger Arbeitskrafte an der Gesamtbevolke- 

rung in der VR China liegt bei rund 45% (5). Obertragen auf die 

GroRbrigade ergibt sich eine Zahl von rund 800 Arbeitskraften. 

(Die auRerst geringe Zahl von hauptberuflich nicht in der agra- 

rischen Produktion tatigen Personen wird auRer acht gelassen.)

b) Eigenkonsum pro Kopf und Jahr 285 kg, multipliziert mit 

800 = 2280 dz jahrlich. c) Restlicher Eigenkonsum in der GroR

brigade plus Fremdversorgung 2520 dz und 6500 dz ergeben 

zusammen 9020 dz. d) Der Teilungsvorgang der beiden Zahlen 

aus b) und c) ergibt 3,95 Personen fiir 1973. e) Der parallele 

Vorgang fiir 1980 ergibt 6,1 Personen.
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8. Gesamtgrofie der Anbauflache der Grofibrigade 

und der reinen Getreideanbauflache

Die GesamtgroBe der Anbauflache betragt ca. 200 Hektar. 

Schatzung beruht auf:

Siehe A 15; 1300 Felder zu 2,0 Mou, 2,4 Mou und 2,5 Mou 

(Durchschnitt ergeben 2990 Mou oder ca. 200 ha.

Die reine Getreide (Reis)-Anbauflache betragt ca. 117 ha. 

Schatzung beruht auf:

a) Siehe A 2; 1973 Hektarertrag von 123 dz, geschatzte Gesamt- 

erzeugung ca. 14.500 dz, der Teilungsvorgang ergibt 117,8 ha.

b) Gegenkontrolle fur 1980, siehe A 3; Hektarertrag (geplant) 

180 dz, geschatzte Gesamtproduktion ca. 21.000 dz, der Tei

lungsvorgang ergibt 116,6 ha. Der abgerundete Mittelwert wird 

mit117ha angenommen.

Anmerkung: Das Verhaltnis zwischen Getreide (Reis)-Anbau- 

flache und Nichtgetreideland (industrielle Ernten plus Nebenpro- 

duktionen kollektiver Art) liegt also bei ca. 58,5% zu 41,5%. 

Da die Summe der familiar-privaten Anbauflachen fur familiare 

Nebenproduktionen (offizielle nationale Toleranzformel 5% der 

Gesamtflache) (6) nicht einbezogen ist, diirfte sich ein tatsach- 

liches Verhaltnis zwischen Getreideland und Nichtgetreideland 

der GroBbrigade ergeben, das in der Nahe von 50% zu 50% liegt. 

Das nationale Gesamtverhaltnis von Getreideland zu Nichtge

treideland lag 1957 bei ca. 80% zu 20% und 1965 bei ca. 85% 

zu 15% (7). Seither hat es sich wieder in Richtung auf die Zahl 

von 1957 verandert.

9. Intensitat der landwirtschaftlichen Produktion, 

Getreideertragsleistungen pro Hektar und Jahr

1973: Siehe A 2; ca. 123 dz pro ha (1370 Chin pro Mou) bei 

zwei Ernten (Reis)

Durchschnittliche Ertragsleistung pro Ernte ca. 61,5 dz pro ha.

1980 (geplant): Siehe A 3; ca. 180 dz pro ha (2000 Chin pro Mou) 

bei zwei Ernten (Reis)*

Durchschnittliche Ertragsleistung pro Ernte 80-90 dz pro ha.

Anmerkung*: Das geplante Drei-Ernten-System fur 1980 setzt 

sich aus zwei Haupternten (Reis) und einer winterlichen Ernte 

zusammen, die in erster Linie der Erzeugung von Trockengetrei- 

de fur Nichtnahrungszwecke dient. Ferner soli Griinfutter und 

Griindiinger systematisch produziert werden. Das heiBl, daB der 

dritte, winterliche Ernteanbau moglicherweise nicht nur auf dem 

reinen Getreideland erfolgen soil, sondern auch auf einem Teil 

der restlichen Anbauflachen, so daB wahrend der Winterzeit die 

Zweiteilung der Anbauflache partiell aufgehoben ist. Aus diesen 

Griinden bezieht sich die Hektarertragsleistungszahl von 180 dz 

jahrlich vermutlich ebenfalls nur auf zwei Ernten und nicht auf 

die geplanten drei Ernten. Selbst wenn die geplanten 180 dz die 

Gesamtmenge dreier Ernten darstellen sollten, lage der Ertrags- 

durchschnitt fur die beiden Haupt (Reis)-Ernten mit Wahrschein- 

lichkeit immer noch bei ca. 80 dz pro Ernte oder mehr. Zwei 

Griinde sprechen dafiir. Zum einen liegt das allgemeine Ertragsni- 

veau zwischen Reis und Trockengetreide bei rund drei zu eins, 

wodurch der Anteil des Trockengetreides an der Gesamtjahreser- 

zeugung auf ein Neuntel (20 dz) reduziert wiirde. In der Praxis 

diirfte er noch geringer ausfallen, da die besonderen Anbaubedin- 

gungen einer Dritternte (winterliches Klima, Bodenermattung) be- 

riicksichtigt werden miissen. Insbesondere das Problem der Boden

ermattung diirfte - abgesehen von Motivationswiderstanden un- 

ter der bauerlichen Bevolkerung (8) - fur die erfolgreiche syste- 

matische Einfiihrung der dritten Ernte von Entscbeidung sein. 

Ohne eine permanente Fertilisierung intensiven AusmaBes (or- 

ganischer und kiinstlicher Diingemitteleinsatz) ware das geplante 

Drei-Ernten-System groBenteils zum Scheitern verurteilt. Bisher 

ist es der VR China noch nicht gelungen, die "Widerspriiche" 

und "Schwierigkeiten" auf diesem Sektor auch nur annahernd 

zu beseitigen (9), wie schon die Tatsache zeigt, daB die dritte 

Ernte teilweise erst zur Erzeugung von Griindiinger fiir die bei

den Haupternten beitragen soil.

DaB die chinesische Landwirtschaft darum bemiiht sein muB, 

den Anteil an organischen tierischen wie pflanzlichen Diingemit- 

teln moglichst hoch zu halten, ergibt sich neben anderen Aspek- 

ten vor allem aus folgenden Uberlegungen.

Erstens, die japanische Landwirtschaft z.B. setzt auf einer Anbau

flache von rund 8 Mio. ha gegenwartig mehr als 7 Mio.t Kunst- 

diingemittel ein, was einem Durchschnitt von rund 875 kg pro 

ha entspricht. Die VR China hingegen setzte noch 1967 bloBe

9.5 Mio. t Kunstdiinger auf weit iiber 100 Mio. ha Anbauflache 

ein, was einem Durchschnitt von rund 95 kg gleichkommt (10). 

1972 sind es vermutlich rund 16 Mio.t gewesen (11), bzw. ca.

125 kg pro ha.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daB die von Chou 

En-lai fiir 1970 genannte Zahl von rund 14 Mio. t Kunstdiinger- 

produktion Chinas (12) eine Produktgewichtsangabe darstellt, 

die bedeutend hoher liegt als die obigen Diingungsgewichtsanga- 

ben (13). Ihr geschatztes Diingungsgewicht belauft sich auf ca.

7.5 Mio. t. Unter diesem Gesichtspunkt muB auch die lokale 

Kunstdiingererzeugung Chinas relativiert werden. So wurde be- 

reits 1971 gemeldet, daB rund 60% aller in China erzeugten 

Kunstdiingemittel in kleinen Fabriken produziert worden seien 

(14), und seither ist ihre Produktion weiter angestiegen. Dazu 

ist zu bemerken, daB China einen nicht unbeachtlichen Anteil 

seines Bedarfs an Kunstdiingemitteln importiert. 1973waren

es 4,1 Mio. t in Diingungsgewicht, was einem Anteil von ca. 

9% (220 Mio. US S) am Gesamtimport entspricht (15). Die VR 

China ist der grbBte Kunstdiingerimporteur auf dem Weltmarkt. 

Ferner bezieht sich die Angabe, daB 60% der chinesischen Kunst

diingererzeugung (groBenteils auf Ammoniakbasis) 

in kleinen Fabriken erfolgt, nur auf das Produktgewicht, nicht 

auf das Diingungsgewicht. Fachleute schatzen diesen letzteren 

Wert eher auf ein Drittel der gesamten inlandischen Erzeugung, 

d.h. auf 35% der eigenen Produktion oder gut ein Viertel des 

Gesamtbedarfs. Diese Zahl muB noch weiter eingeschrankt wer

den; denn die "Diingemittel aus kleinen Fabriken sind zwar 

niitzlich fiir Erntepflanzungen, im allgemeinen aber ungeeignet 

fiir moderne agrarische Zwecke. Diese Erzeugnisse zersetzen sich 

rasch, wenn sie gelagert werden oder dem Wetter ausgesetzt sind. 

Produktion und Verteilung dieser Erzeugnisse miissen direkt den 

zeitlichen Anforderungen des Anbaus folgen" (16). Anders ge- 

sagt, die lokale Diingerproduktion kann nur zum sofortigen 

Verbrauch produzieren. Sie bendtigt genau zu denjenigen Zeiten 

mehr Arbeitskrafte, zu denen der landwirtschaftliche Saison- 

rhythmus ebenfalls einen erhohten Einsatz erfordert, und ihre 

Produktion reduziert sich in den agrarischen Zwischenheiten.

Unter diesen Voraussetzungen wird die Grundaussage der loka- 

len Industrialisierungspolitik, daB "kleine Fabriken vorgezogen 

werden, weil sie weniger Investitionen im Verhaltnis zu ihrer



CHINA aktuell - 827
Januar 1975

Produktionskapazitat verlangen", von den chinesischen Fach- 

fiihrungen moglicherweise in Zukunft noch einmal uberpriift 

werden.

Zum gegenwartigen Zeitpunkt mag sie allerdings (noch) ihre 

Berechtigung haben: denn wollte die VR China eine der japani- 

schen Landwirischaft vergleichbare Diingungsintensitat errei- 

chen, rniiRte sie in den weiteren Ausbau ihrer Kunstdiingerindu- 

strie eine Kapitalsumme investieren, die in der unvorstellbaren 

Hohe von rund 25 Mrd. RMB lage. Diese Summe entspricht mehr 

als der Halfte aller staatlichen Investitionen der VR China wah- 

rend des Ersten Funfjahresplans 1953-57 (17). Nicht miteinbe- 

zogen sind die Folgekosten fur den notwendigen Ausbau der In- 

frastruktur und der Energieversorgung fur eine solche In dustrie. 

So ist es nicht verwunderlich, wenn der Ausbau der modernen 

Dungemittelindustrie rund ein Jahrzehnt lang stagnierte und 

erst mit dem Import moderner GroRanlagen nach 1972 wieder 

einsetzte.

Wie auch immer die Schwierigkeiten des landwirtschaftlichen 

Dungemittelbedafs und der inlandischen Kunstdungerproduktion 

im einzelnen aussehen mogen, die obige Abweichung von der 

Ebene der GroRbrigade Hsin-ching auf die Ebene der ubergeord- 

neten Problemstellung im nationalen Rahmen ist in erster Linie 

darauf ausgerichtet gewesen, die Dimensionen anzudeuten, die 

mit den scheinbar einfachen Fragen der Ertragssteigerung und 

der Einfuhrung einer dritten Ernte eng verbunden sind. Die er- 

folgreiche Einfuhrung einer dritten Ernte aber, die nicht allein 

vom Willen und Einsatz der Bauern von Hsin-ching abhangig ist, 

bildet die Voraussetzung fur den geplanten Ausbau der Schwei- 

nezucht bis 1980. (Siehe dazu auch A 5 und 6, B 5).

Anmerkung: Die tatsachlichen und die geplanten Ertragswerte 

in der Reisernte der GroRbrigade Hsin-ching von 1973 61,5 dz 

pro ha und 1980 80-90 dz pro ha und Ernte liegen weit uber den 

entsprechenden Daten groRerer Berechnungsgebiete. Die GroRbri- 

gade kann also zu der Pilotminderheit relativ moderner Agrar- 

einheiten gerechnet werden. Diese Tatsache ergibt sich aus den 

folgenden Vergleichszahlen:

NATIONALER ERTRAGSDURCHSCHNITT dz/ha Reis

VR China

VR China

1957

1965

ca. 27 dz (offiziell) . 

ca. 29 dz (Schatzung)

VR China 1973 ca. 33 dz (Schatzung) (19)

Indien 1957 ca. 14 dz (20)

Philippinen 1957 ca. 13 dz (21)

Japan 1890 ca. 25 dz (22)

Japan 1972 ca. 45 dz (23)

Die Tatsache, daR Hsin-ching zu den sogenannten "fisch- und 

reisreichen” Produktionsbrigaden des Landes gehort, d.h. zu den 

relativ wohlhabenden Einheiten, ist nicht weiter verwunderlich, 

wenn man seine wirtschaftsgeographische Lage in der agrarischen 

Schliisselregion Shanghai-Kiangsu beriicksichtigt. Die Bedeutung 

dieser Region im Rahmen der landwirtschaftlichen Modernisie- 

rungspolitik Chinas braucht hier nicht weiter ausgefiihrt zu wer

den, da es bereits an anderer Stelle geschehen ist (24). Es sei nur 

kurz folgender Bericht zur Verdeutlichung zitiert:

"Die Provinz (Kiangsu) hat uber 60.000.000 Mou Ackerland 

(4 Mio. ha). Es gibt mehr als 900 Wasserreservoire, 580.000 Schleu- 

sen, Wehre usw. Auf 56% der Anbauflache der Provinz ist die Be- 

und Entwasserung mechanisiert, die maschinen- und energiebe- 

triebene Ausstattung der Be- und Entwasserungsanlagen hat in 

der ganzen Provinz insgesamt 2.800.000 Pferdestarken. Diese 

Einrichtungen haben es ermoglicht, mehr als zwei Drittel der 

Anbauflache der Provinz zu bewassern." (25)

Ein Vergleich dieser Zahlen mit den nationalen Gesamtdaten 

ergibt folgendes Bild. Mit rund 4 Mio. ha Anbauflache verfiigt 

Kiangsu uber nur ca. 3% der Gesamtanbauflache Chinas. ''Mehr 

als zwei Drittel” dieser 3% Anbauflache sind "bewassert", d.h. 

annahernd 3 Mio. ha gehoren zu den gut 32 Mio. ha der unte- 

ren klassifizierten Anbauflache Chinas, dem "sicheren Ertrags- 

land” ( J* ), also knapp 10%. Dariiber hinaus sind 

56% der Anbauflache Kiangsus voll "mechanisiert”, "be- und 

entwassert”, d.h. mehr als 2 Mio. ha gehoren zu den gut 13 Mio. 

ha der oberen klassifizierten Anbauflache Chinas, dem "sicheren 

Hochertragland" ( f ), was einem Anteil

von mehr als 15% entspricht. Zu diesem letzteren Gebiet gehort 

auch die GroRbrigade Hsin-ching.

10. Intensitat der landwirtschaftlichen Produktion, 

Ertragsleistungen pro Hektar und Jahr

Baumwolle 1973: Siehe A 2; ca. 9,2 dz.

Baumwolle 1980 (geplant): Siehe A 3; ca. 18 dz.

Anmerkung: Der nationale Durchschnitt der VR China belief 

sich im Vergleich zu den 9,2 dz pro ha 1973 im Jahre 1971 auf 

ca. 3,8 dz pro ha (26). Fur eine Hauptanbauregion (Nan-tung) in 

der Provinz Kiangsu wird 1973 ein Gesamtdurchschnitt von 8,9 

dz pro ha Baumwolle angegeben (27).

Olfruchte 1973: Siehe A 2; ca. 8,8 dz.

Olfruchte 1980 (geplant): Siehe A 3; ca. 27 dz.

Anmerkung: Der nationale Durchschnitt in der Ertragsleistung 

des Olfruchtanbaus der VR China lag 1957 bei 7,95 dz pro ha.(28). 

Seither ist er nur wenig gestiegen. In den USA liegt er bei ca. 14 

dz pro ha.

Warum ein Modell Hsin-ching ?

Im vorangehenden Abschnitt ist versucht worden, die Daten des 

''Landwirtschaftlichen Entwicklungsplans 1974-1980" zusammen- 

zufassen, sie zu erlautern und in einen iibergeordneten Vergleichs- 

rahmen einzufugen, um so das heutige Weichbild der GroRbrigade 

Hsin-ching und sein Aussehen in naher Zukunft vorzuzeichnen. 

Die GroRbrigade stellt sich als eine Einheit dar, deren 1700 Be- 

wohner in mehreren kleinen Dorfchen rund um ein Hauptdorf 

leben und in insgesamt elf groReren Gemeinschaften (Produktions- 

mannschaften) von etwa siebzig bis achtzig Menschen zusammen- 

arbeiten. Die kleinen Dorfer liegen an teilweise befahrbaren Be- 

wasserungskanalen umgeben von vielen NaRreisfeldern, dutch 

die sich zahllose Graben ziehen. Ein anderer Bereich der Feldland- 

schaft besteht aus hoher gelegenen, hiigeligen Flachen, auf denen 

zumeist Baumwolle und Olfruchte wachsen. Bald werden kleine 

Obstplantagen das Bild weiter auflockern. Auch die Dorfer und 

Hauser der Bauernfamilien selbst sind dann von "duftendem 

Kampfer, Ulmen, Nadelbaumen und Weiden" umschattet. Eine 

HauptstraRe mit Querwegen wird sie untereinander verbinden. 

Inmitten dieser Szene ist eine kleine Fabrik angesiedelt, der dem- 

nachst zwei Oder drei weitere Fertigungsstatten hinzugefiigt wer

den sollen. In den kleinen Dorfern selbst steht dann vor etwa je-
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dem zweiten Haus ein Brunnen, und bei jeder Unterkunft wird 

sich eine Grube fur Abfalle und Fakalien befinden. Zusatzlich 

wird an einigen Stellen im Dorf eine kleinere Klaranlage arbei- 

ten. Ein Sportplatz, ein "Kulturhaus", eine Schule, eine Kran- 

kenstation und ein Laden im Hauptdorf werden das vorgezeich- 

nete Bild erganzen.

Das Leben der Menschen von Hsin-ching konnte den Worten 

des offiziellen China gemaR als ein Leben in "einem armen Land 

mit beginnendem Wohlstand" beschrieben werden. Die Preise 

fur alltagliche Gebrauchswaren und einfache Luxusgiiter sind 

stabil und gering. Eine Familie mit zwei Verdienern hat rund 

350 RMB im Jahr zur Verfiigung, und es besteht die Aussicht, 

daft es in einigen Jahren 500 RMB werden konnten. Sicherlich, 

diese Summe liegt bedeutend tiefer als das Einkommen von 

mehr als 1000 RMB jahrlich, das eine stadtische Arbeiterfami- 

lie (zwei Verdiener) im Jahr erreichen kann. Auch in der VR Chi

na hat das Leben in einer der groRen Stadte - z.B. im nahen 

Shanghai - seine nicht unerheblichen Vorteile. Dennoch, der 

Unterschied in den normalen Lebensbedingungen ist nicht so 

groR, wie es der erste Anschein vielleicht vermittelt. Neben ihrer 

jahrlichen Geldentlohnung verdienen die chinesischen Bauern 

noch ihren Nahrungsbedarf an Reis natural hinzu. Schweine- 

fleisch, Geflugel, Salat und Gemiise erwirtschaften sie haufig pri- 

vat, und durch den Verkauf kleinerer Uberschiisse konnen sie 

sogar ihr Bareinkommen erhohen. Dies gilt insbesondere fur 

eine GroRbrigade wie Hsin-ching, in der man ''den beginnenden 

Wohlstand” durchaus erkennen kann.

Die verhaltnismaRig ehrgeizigen Investitions- und Produktions- 

planungen der GroRbrigade und ihrer Mitglieder sollten daher 

nicht als bloRes politisches Verkundungswerk eingestuft werden, 

selbst wenn solche langfrististigen Entwicklungsplane (

) wie der von Hsin-ching keine letzliche Verbindlich- 

keit besitzen, sondern im Gegensatz zu den verpflichtenden 

jahrlichen Durchfuhrungsplanen ( I

eher den Charakter allgemeiner Perspektiven tragen. SchlieRlich 

handelt es sich im Faile Hsin-chings um eine landwirtschaftliche 

Einheit, die in einer der agrarischen Schlusselregionen des Lan

des gelegen ist und in vieler Hinsicht bereits das vielzltierte 

"Take-off" der wirtschaftsgesellschaftlichen Entwicklung bewal- 

tigt hat. Um es anders auszudrucken, Hsin-ching ist eine der min- 

derzahligen Produktionseinheiten Chinas, in denen die Moderni- 

sierung der landwirtschaftlichen Produktion nach der von Mao 

Tse-tung 1958 propagierten agrarischen "Acht-Zeichen-Verfas-  

sung" ( )* zur Praxis geworden ist. Diese Tatsache

wird schon daraus ersichtlich, daR Hsin-chings Hektarleistung in 

der Reisernte 1973 um das annahernd Vierfache uber dem ge- 

schatzten nationalen Durchschnitt Chinas lag und selbst bei einer 

Umrechnung auf Einzelernten noch den nationalen Durchschnitt 

der japanischen Reiswirtschaft um ein gutes Drittel ubertraf., 

Ein weiteres Indiz fur die wirtschaftliche Substanz der GroRbri

gade ist der ausgedehnte Anbau von Ernten zu industriellen 

Fertigungszwecken, der auf annahernd der Halfte der gesamten 

’Die "Acht Zeichen” dieser landwirtschaftlichen "Verfassung" 

sind: 1. ?k-fur Bewasserungsausbau, 2. fur Diingung, 3.-'^- 

fiir Bodenverbesserung, 4. fur Saatzucht, 5. fur Intensiv- 

pflanzung, 6. fur Pflanzenschutz, 7.X- fur Verbesserung 

landwirtschaftlicher Maschinen und Gerate, 8. fur effektive 

Organisation.

Landwirtschaftsflache erfolgt. SchlieRlich seien auch noch die 

Einnahmen allein im Bereich der sogenannten "Nebenproduk- 

tion aus Industrie und Gewerbe" angefiihrt, die sich 1973 auf 

eine Gesamtsumme von 200.000 RMB beliefen. Eine solche Zahl 

liegt nicht nur erheblich uber dem Durchschnitt der meisten Pro- 

duktionsbrigaden Chinas. Sie iibertrifft auch die Gesamtheit 

alter personlichen Einkommen der Bauern von Hsin-ching - bei 

geschatzten 800 Arbeitskraften ca. 140.000 RMB jahrlich - um 

mehr als ein Viertel. Diese wenigen Hinweise mogen genugen, 

um die relativ hohe Einordnung Hsin-chings im Rahmen der all- 

gemeinen chinesischen Landwirtschaft zu verdeutlichen, wenn- 

gleich sich noch weitere Punkte auffiihren lieRen wie etwa der 

verhaltnismaRig hohe Stand der Infrastruktur oder die landwirt

schaftlichen Nebenproduktionen.

Die Gesamtheit der statistischen Daten, Planungen und Beschrei- 

bungen der GroRbrigade Hsin-ching wirft riickblickend die Frage 

auf, aus welchen Griinden eine agrarische Hochleistungseinheit 

wie Hsin-ching als ein mogliches Modell fur den landwirtschaft

lichen EntwicklungsprozeR der VR China herausgestellt werden 

soli. Nach allem bedeutet der Versuch, eine bestimmte Einheit 

in den Status eines nationalen Modells zu erheben, nicht zuletzt 

auch eine linienpolitische Absichtserklarung mehr oder weniger 

offizieller Art.

Sicherlich, gegen die Tatsache, daR Hsin-ching eine empirisch 

gewiR nicht representative Ausnahmeeinheit darstellt, lieRe sich 

einwenden, daR jedes Modell seiner Natur nach eine Ausnahme 

ist, so auch z.B. die landwirtschaftliche Musterbrigade Tachai in 

der verhaltnismaRig armen Provinz Shansi, die heute bereits eine 

"klassische" Rolle spielt (29): So haben wahrend der letzten Jah 

re alle neu vorgestellten landwirtschaftlichen Modellversuche (30) 

- unabhangig von ihren eigenen linienpolitischen Ansatzen - dem 

Urmodell Tachai ihre nahezu rituelle Reverenz erwiesen, um sich 

dessen "sakrosante" Autoritat zu sichern. Es gilt, die Achtung 

vor dem "groRen Ruf" zu demonstrieren, den "der Vorsitzende 

Mao 1964 verkiindet hat". Auch das mogliche Modell Hsin-ching 

wollte sich diesem Ritual nicht entziehen: "Lin Piao wollte den 

Kapitalismus restaurieren. Wir hingegen wollen uns ganz fur den 

Sozialismus einsetzen, um die GroRbrigade Hsin-ching zu einem 

neuen sozialistischen Dorf nach der Art Tachais zu machen. Um 

dieses Ideal zu verwirklichen, haben wir diesen Siebenjahresplan 

zur Entwicklung der Landwirtschaft 1974-1980ausgearbeitet". 

Hsin-ching gibt sich formal bescheiden. Es gilt, Tachai "den ort- 

lichen Verhaltnissen gemaR'' zu verwirklichen. In der Praxis 

scheint allerdings die Aufstellung eines langfristigen Entwicklungs- 

plans per se eine der wenigen Gemeinsamkeiten zwischen Hsin- 

cliing und Tachai zu sein, von dem es heiRt: "Die Kollektivmit- 

glieder arbeiteten einen Zehnjahresplan aus, um die Natur im 

Einklang mit den Lehren des Vorsitzenden Mao von der Eigen- 

standigkeit und harten Arbeit umzugestalten"(31).

Ansonsten ergeben sich eher grundlegende Unterschiede der je- 

weiligen Positionen. Wahrend Hsin-ching in der traditionell rei- 

chen Schlusselregion des unteren Yangtzekiang liegt, war das 

"alte Tachai" ein "kleines Dorf in felsiibersaten Bergen und von 

der AuRenwelt abgeschlossen. In neun von zehn Jahren wurde 

es von Naturndten getroffen, und das Dorf lebte in auRerster 

Armut.... Der Boden war karg und die Erosion stark. Die Getrei- 

deertrage pro Mou betrugen nur 100 Chin (9 dz/ha)” (32). 

Vom neuen (modellhaften) Tachai heiRt es allerdings: "Das 

Dorf hat ein neues Aussehen angenommen. Neue Hauserreihen 

und mit Ste-inen ausgebaute Hohlen haben die Erdhohlen ersetzt,
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und elektrisches Licht wie flieRendes Wasser stehen jedem Haus- 

halt zur Verfiigung" (33). Auch die "einst kahlen Berge sind 

jetzt mit Griin bedeckt. Der Kanal entlang der Berge fiihrt Was

ser zur Bewasserung der Terrassenfelder auf den Hangen. Die 

Ernten gedeihen in den Talern. Tachai bluht nun.... Sie fuhrten 

wissenschaftliche Experimente durch und verbesserten die An- 

baumethoden, so daR das Land sichere Hochertrage bringt” (34). 

1970 betrug der durchschnittliche Hektarertrag in der Getreide- 

ernte (Trockengetreide und Reis) rund 96 dz, also mehr als das 

Zehnfache des alten Tachai (35).

Das rein auRere wirtschaftliche Bild des heutigen Tachai ist so- 

mit keineswegs weit von der agrarischen Produktionswelt Hsin- 

chings entfernt. Weshalb also wird der Versuch unternommen, 

ein neues Modell Hsin-ching zu propagieren? Die Antwort ist 

nicht in der heutigen Situation der beiden Produktionsbrigaden 

zu suchen, sondern in der unterschiedlichen Natur der beiden 

"Modelie", die von diesen Produktionsbrigaden namentlich ver- 

kbrpert werden bzw. verkorpert werden sollen. Es muR daran 

erinnert werden, daR die Geburt Tachais als einer nationalen Mu

sterbrigade, die "den Weg genommen hat, den unser groRer Fuh- 

rer, der Vorsitzende Mao, aufgezeigt hat, um China in der Ent

wicklung der sozialistischen Landwirtschaft zu leiten”, im Friih- 

jahr 1964 nur gegen den Widerstand konkurrierender Modelie 

der Partei- und Staatsbiirokratien erfolgte. Es seien hier nur das 

Liu Shao-ch'i und P'eng Chen zugeschriebene Linienkonzept der 

"Hundert Schliisselkreise" und die sogenannte "T'ao-yuan-Erfah- 

rung" der Liu-Gattin Wang Kuang-mei genannt, die Ausdruck 

einer Agrarstrategie gewesen waren, in deren Rahmen eine Anzahl 

von fortgeschrittenen landlichen Kreisen (Hsiens) unter fachlich- 

hierarchischer Leitung und Kontrolle der hoheren Fiihrungsebe- 

nen eng mit dem Staat kooperieren sollte. Es war geplant, sie von 

der Masse der dorflichen Regionen gleichsam "abzukoppeln” und 

"davonziehen" zu lassen. Bildlich gesprochen sollten sie Inseln 

einer modernen, vollmechanisierten Hochleistungslandwirtschaft 

werden, die in erster Linie nach wirtschaftspolitischen Kriterien 

arbeiteten. Von diesen Inseln aus sollte dann die groRe Mehrheit 

der riickstandigen Landwirtschaft allmahlich "nachgezogen” wer

den. Einer solchen "revisionistischen Linie", in der die "Wirtschaft 

das Kommando” hatte, stellten Mao Tse-tung und seine Anhanger 

die "revolutionare Linie” gegenuber, deren Mittelpunkt Tachai 

und "das Kommando der Politik" bildeten. Nicht einige wenige 

Ausnahmeeinheiten mit einer relativ hohen agrarwirtschaftlichen 

Kapazitat sollten die nationale Prioritat erfahren, sondern eine 

der vielen "armen" Einheiten, die reprasentativ fur die Mehrheit 

der landlichen Regionen stand. Tachai wurde zum Paradigma 

einer politischen Entwicklungsstrategie erhoben, nach der sich die 

armen Regionen Chinas "aus eigener Kraft” und ohne wesentliche 

Staatshilfe "regenerieren” konnten. Das einzige "Kapital/das un

ter solchen Umstanden zur Verfiigung stand, war die menschliche 

Arbeitskraft und der "Geist der Eigenstandigkeit und harten Ar

beit”. Nicht zuletzt aus diesen Grunden muRten die "Armen und 

Unteren Mittelbauern von Tachai, gestarkt durch die Mao Tse-tung- 

Ideen, mit revolutionarem Heldenmut arbeiten wie der Dumme 

Alte Mann, der die Berge abtrug". Die "Politik hatte das Komman

do" zu haben, weil nur sie das richtige BewuRtsein schaffen konn- 

te, das die Hauptinvestition Tachais darstellte. So heiRt es auch:

"Wie ist es dazu gekommen, daR Tachai solche groRen und tiefen 

Veranderungen bewirkt hat? Chen Yung-kuei, Parteisekretar der 

Brigade, sagte: 'Der Hauptgrund ist der, daR die Menschen ihr

BewuRtsein verandert haben. Die Menschen konnen das Land, 

die Technik, die Produktion und das Dorf verandern, weil sie 

ihr BewuRtsein verandert haben. Diese Veranderung ist das Er- 

gebnis dessen, daR sie mit dem Marxismus-Leninismus-Mao Tse- 

tungideen bewaffnet worden sind" (37). Mit dieser "Bewaff- 

nung haben die Bauern von Tachai "ihre Selbstsucht zerstort 

und ihren Einsatz fur die Allgemeinheit gestarkt. Sie verwandelt 

normale Bauern in neue sozialistische Bauern, die.... sich bewuRt 

sind, daR sie um der Revolution willen arbeiten. Die Brigademit- 

glieder von Tachai haben Getreidevorrate, aber sie essen bewuRt 

und bedacht Mais- und Kleiekuchen. Dieses grobe Essen der ar

men Menschen in der alten Gesellschaft erinnert sie daran, die 

alten Tage nicht zu vergessen oder die vielen armen Menschen 

in der Welt, die sich noch nicht befreit haben" (38).

Wieviel anders ist es um den Modellversuch Hsin-ching bestellt. 

Der Entwicklungsplan 1974-80 spricht nicht von der bewuRten 

politischen "Askese” im Gedenken an die "unterdriickten Volker 

der Welt". Er spricht nicht einmal von der nachsthoheren Ebene 

des landlichen Lebens, der Volkskommune. Ausgenommen ist 

der mehr oder weniger kategorische Imperativ des "Eigentums 

auf drei Ebenen mit der Produktionsmannschaft als Grundlage", 

der beweisen soil, daR Hsin-ching in diesem linienpolitisch neu- 

ralgischen Bereich ein eher konservatives Modell sein will. Statt 

dessen widmen mehrere Planpunkte ihre Aufmerksamkeit der 

verstarkten Fleisch- und Reisversorgung, den hoheren Barverdien- 

sten der Haushalte und den moglichen Arbeitserleichterungen, 

die den Bauern von Hsin-ching bis 1980 zukommen sollen.

Nicht nur in Hsin-ching hat sich das EntwicklungsbewuRtsein ge- 

wandelt. Auch in Tachai selbst begannen vor einigen Jahren "eini

ge Kollektivmitglieder zu glauben, sie konnten die Dinge leichter 

nehmen und sich selbst erfreuen, weil Tachai groRe Leistungen 

vollbracht hatte"(39). Das Ergebnis solcher "Zeichen, die den 

ideologischen Klassenkampf widerspiegeln", war seit 1970-71 

eine Zersetzung des "politischen” Motivations- und Arbeitssystems 

der Musterbrigade Tachai (40). Dialektisch gesehen hat also das 

veranderte BewuRtsein Tachai verandert und das veranderte Tachai 

wiederum das BewuRtsein. Man konnte daher auch von zwei ver- 

schiedenen Tachais sprechen, einem Tachai I und 11. War Tachai 

I das groRe chinesische Modell einer armen und primitiven Produk- 

tionsbrigade, die sich aus ihrer tiefen Ruckstandigkeit mit "revo

lutionarem Heldenmut” in zwei Jahrzehnten herausgearbeitet hat, 

so stellt Tachai II eher den Typus einer agrarischen Einheit dar, 

die aufgrund ihres verhaltnismaRig fortgeschrittenen und hohen 

Leistungsniveaus, ihrer teilmechanisierten Produktion und ihrer 

vergroRerten Investitionskraft vor Entwicklungsablaufen steht, 

die nicht mehr durch "revolutionaren Heldenmut" allein faRbar 

sind und in denen das "hohe Ziel der Arbeit um der Revolution" 

und "der noch groReren Beitrage um der Befreiung der Mensch- 

heit willen" weiter verblassen konnte.

Um an dieser Stelle die Frage nach dem Zweck des Modellversuchs 

Hsin-ching wiederaufzunehmen, konnte es dazu kommen, daR 

Tachai von sich selbst "lernt", indem es von Hsin-ching "lernt”? 

Hsin-ching, das von sich selbst behauptet, Tachai nachzuahmen, 

kann sinnvollerweise nur jener Minderheit von landlichen Einhei

ten als Vorbild dienen, die an der Schwelle zu einer relativen Hoch- 

leistungswirtschaft stehen und es mit einem entsprechenden Pro- 

blembereich zu tun haben. Zu jener Minderheit gehort gewisser- 

maRen auch das heutige Tachai II. Wenn dies so ist, stellt sich
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zwangslaufig die weitere Frage, unter welchen Umstanden das 

Urmodell Tachai in der Zukunft noch eine entscheidende Rolle 

spielen kann. SchlieRlich nimmt es auch im Jahre 1974-75 den 

breitesten Raum in der veroffentlichten Meinung der VR China 

ein. Eine der moglichen Antworten ist, daR das Model! Tachai 

fur die Mehrheit derjenigen Agrarregionen von Bedeutung 

bleibt, die sich auch heute noch in einem landwirtschaftlichen 

Entwicklungsstadium befinden, das der Situation von Tachai I 

entspricht. Der "groRe Unterschied" zwischen zwei Ebenen der 

agrarischen Entwicklung, der wahrend der friihen sechziger Jah

re von Liu Shao-ch'i, P'eng Chen u.a. Fiihrern der Partei gleich- 

sam als Iinienpolitisches Konzept propagiert worden war und 

der gegenwartig uneingestandene Realitat zu sein scheint (41), 

macht die Einfiihrung verschiedener Modelie verstandlich, Ta

chai fur die armen Regionen und Vorbilder wie Hsin-ching fur 

die Hochleistungsgebiete, mit denen der Staat eine verstarkte 

Kooperation eingegangen ist.

Diese Kooperation wird sich wahrend des kommenden (fiinften) 

Fiinfjahresplans 1976-80 ungleich verstarken. Erstens hat die 

Entwicklungsrichtung der letzten beiden Jahre des laufenden 

(vierten) Fiinfjahresplans (1974-75) bereits eindeutig auf den 

vorrangigen Ausbau der agrarischen Leistungszentren hingewie- 

sen, und zweitens wird - nach den Beschlussen einer kiirzlichen 

Nationalen Konferenz fur Landwirtschaftlichen Grundlagenauf- 

bau zu urteilen - der Schwerpunkt der entwicklungspolitischen 

Bemuhungen 1976-80 erklartermaRen auf den forcierten Ausbau 

der "sicheren Hochertragsflachen" ( 7^0/* )

gerichtet sein (42). Das heiRt, die enge Zusammenarbeit des Staa- 

tes und der Landwirtschaft sowie der agrarischen Sphare und

der Leichtindustrie wird sich in jenen landlichen Gebieten ver- 

scharft herauskristallisieren, in denen sie bereits deutlich sichtbar 

geworden ist. Die restlichen, wirtschaftsgeographisch benachtei- 

ligten Regionen miissen sich auch weiterhin am Vorbild Tachais 

orientieren. Unter diesen Umstanden mag es nicht ungerechtfer- 

tigt sein, Hsin-ching als ein gleichsam vorweggenommenes Mo- 

dell des kommenden Fiinfjahresplanes zu sehen, der am 1. Januar 

1976 beginnt.

AbschlieRend sollen noch einige Anmerkungen zum politischen 

Erfolg des Modellversuchs Hsin-ching gemacht werden. Bisher 

hat Hsin-ching nur wenig Diskussionsraum in der offiziellen chi- 

nesischen Offentlichkeit erfahren. Diese Tatsache erscheint inso- 

fern nicht vollig unbegreiflich, als die mogliche linienpolitische 

Explosivitat einer solchen Konzeption kaum iibersehen werden 

kann. Das ohnehin schon hohe Sicherheitsbediirfnis der Partei- 

und Staatsbiirokratien sowie der unteren Kaderebenen diirfte 

insbesondere nach den Erfahrungen der Kulturrevolution und 

unter den Bedingungen fortlaufender Auseinandersetzungen in 

der Parteifuhrung eher weiter gestiegen sein. Ferner erscheint es 

sehr wohl mbglich, daR der wirtschaftliche Leistungsvorsprung 

Hsin-chings so groR ist, daR die Vielzahl der landwirtschaftlichen 

Produktionseinheiten kaum modellhafte Ziige fur die Bewaltigung 

ihrer eigenen Gegenwartsprobleme gegeben sieht und eher bei 

solchen Vorbildern Anlehnung sucht, die fur das eigene Entwick- 

lungsniveau weniger entmutigend sind. Wie auch immer die Griin- 

de im einzelnen liegen mogen, eines laRt sich wohl mit Sicherheit 

feststellen, der "Zwei Linien-Kampf an der landwirtschaftlichen 

Produktionsfront” ist noch keineswegs endgiiltig entschieden.
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