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HANDEL IM LANDLICHEN CHINA: 

“Ein Flufi ohne Quelle, ein Baum ohne Wurael”?

Rudiger Machetzki

Ein Bericht aus der Autonomen Region Innere Mongolei vom 

27. September 1974 meldet bedeutende Fortschritte der Han- 

delsentwicklung in landlichen Gegenden und der Versorgung 

der Bevolkerung. "Seit der Kulturrevolution sind mehr als 

3800 Versorgungs- und Absatzgenossenschaften, Verteiler- und 

Verkaufsstationen und Stationen, die als Vermittler handeln, 

unter die Kontrolle der Armen und Unteren Mittelbauern so- 

wie Hirten aller Gebiete der Region gebracht worden. ... Seit 

1970 sind in 90% aller Kommunen Versorgungs- und Absatz

genossenschaften errichtet worden sowie Handelsstationen in 

95% der Produktionsbrigaden der Autonomen Region zusam- 

men mit einer Anzahl von Stationen neuen Typs, die einen 

Teil ihrer Zeit dem Handel widmen und einen Teil der land- 

wirtschaftlichen Erzeugung und Viehzucht. ... Das grundlegen- 

de Ziel der Kontrollorganisationen der Armen und Unteren 

Mittelbauern sowie Hirten in den landlichen Gebieten und Wei- 

degegenden ist es, die Politik des Vorsitzenden Mao "der Ent

wicklung der Wirtschaft und der Sicherstellung der Versorgung" 

besser auszufuhren. Ein weiteres Ziel ist es sicherzustellen, daB 

der Handelssektor die landwirtschaftliche Erzeugung und die 

Viehzucht unterstiitzt. Wahrend der letzten Jahre hat der Han

delssektor die kraftvolle Entwicklung einer diversifizierten 

Wirtschaft gefordert, indem viete verbesserte Arten von Schwei- 

nen, Geflligel und Obstbaumen sowie Heilkrautern eingefiihrt 

wurden. Die Umwandlung des Handels in der Inneren Mongo

lei bringt Ergebnisse. Dementsprechend waren die Endverkaufs- 

zahlen von Handelswaren in der Autonomen Region 1973 um 

28% hoher als 1970 und der gesamte Aufkaufswert von land- 

wirtschaftlichen Produkten und Erzeugnissen der Nebenproduk- 

tionen um 30% hoher als 1970, dem Jahr vor der Umwandlung 

des Handels." (1)

Diese Darstellung des landlichen Handels in der Inneren Mon

golei erscheint in mehrerer Hinsicht kennzeichnend fur die 

jiingste Entwicklung des gesamten ortlichen Handelswesens in 

der VR China. Sie weicht jedoch insofern von allgemeinen Zu- 

standsbeschreibungen ab, als die Randlage der Region zu einer 

verspateten Nachholentwicklung gefuhrt hat. Diese Tatsache be- 

zieht sich nicht nur auf den Aufbau landlicher Handelseinrich- 

tungen selbst, sondern auch auf die "politische" Orientierung 

des kommerziellen Sektors. Sie erinnert an die nationalen Li- 

nien-Diskussionen um das Wesen des "sozialistischen Handels" 

in der Nachphase der Kulturrevolution 1969-70.

Die zwiespaltige Haltung der Partei- und Staatsfiihrung gegen- 

iiber dem kommerziellen Sektor der Wirtschaft ist nicht uner- 

klarlich. Zwar ist der Handel zum einen der unersetzbare Ver- 

bindungsteil zwischen den verschiedenen Wirtschafts- und Ver- 

braucherbereichen, aber zum anderen birgt er zwei Gefahren- 

momente in sich. Einmal scheint er gleichsam ideologisch "ver- 

werflich". Eine Ideologic, die die produktive Arbeit als einzigen 

Produktionsfaktor anerkennt und die auf eine Aufhebung der 

Warenproduktion ausgerichtet ist, kann kommerzielle Tatig- 

keit nur als eine vorubergehende parasitare Notwendigkeit ak- 

zeptieren, nicht jedoch als ein grundsatzlich positives Element 

wirtschaftlichen Handelns. Eine zweite, mehr substantielle Ge- 

fahr ist plan- und kontrollpolitischer Natur. Der Handel, genau- 

er die ihm innewohnenden Marktmechanismen und -tendenzen 

scheinen standig Gegenkrafte zu entwickeln, die das markter- 

setzende Plan- und Kontrollmonopol der Partei- und Staatsfiih- 

rung unterhohlen konnten. Diese beiden Gefahrenmomente 

sind in China nicht neu. Sie haben sich die gesamte Geschichte 

des chinesischen Kaiserreiches hindurch periodisch widerge- 

spiegelt. Auch die konfuzianische Staatshierarchie hatte den 

Handel als einen "unproduktiven" und ideologisch schadlichen 

Rivalen verurteilt. Ferner war der wirtschaftliche wie politi

sche Kontrollanspruch des kaiserlichen Staates in jeder wieder- 

kehrenden Dynastie gefahrdet. In mancher Hinsicht zeigte das 

Auf und Ab der kaiserlich-dynastischen Ordnungen den unter- 

schiedRch erfolgreichen Kampf des Staates, den Handel durch 

Staatsmonopole zu kontrollieren, d.h. seinen EinfluB auf die 

Welt der traditionellen landlichen Wirtschaft zu begrenzen und 

damit eine indirekte Gefahrdung der staatlichen Existenz selbst 

zu verhindern.

Ahnliche Vorstellungen - wenngleich in einer anderen ideologi- 

schen Form - wiederholte auch die Diskussion von 1969-70. 

Damals hatte es u.a. geheiBen: (2)

1. " 'Entwicklung der Wirtschaft und Sicherung der Versor

gung - das ist die Generallinie in unserer Arbeit auf dem Gebiet 

der Wirtschaft und Finanzen.' Diese Generallinie ist das grund- 

legende Leitprinzip fur die Handelstatigkeit. Der Renegat, ver- 

steckte Kollaborateur und Arbeiterverrater Liu Shao-ch'i be- 

kampfte immer die groBe politische Richtlinie 'Entwicklung 

der Wirtschaft und Sicherung der Versorgung' und riihrte die 

Propagandatrommel fur die Absurditat 'der Warenumlauf be- 

stimmt die Produktion' in dem vergeblichen Versuch, auf dem 

Gebiet des Warenumlaufs den sozialistischen Aufbau zu sabo- 

tieren."

2. "Abgelost von der Produktion jedoch wird der Handel zum 

FluB ohne Quelle, zum Baum ohne Wurzel. 'Wir mussen die 

falsche Auffassung bekampfen, die einseitig Finanzen und Han

del betont und die landwirtschaftliche und industrielle Produk

tion vernachlassigL' "

3. "Unsere sozialistische Wirtschaft ist eine Planwirtschaft. Un- 

ser Prinzip ist, den Plan an die erste Stelle zu setzen, Preise an 

die zweite. Der sozialistische Handel ist nicht auf Profit, son

dern auf Entwicklung der Produktion und Sicherung der Ver

sorgung gerichtet. ... Der TrugschluB "Profit uber alles' muB 

griindlich verurteilt werden. Aber das heiBt absolut nicht, daB 

der sozialistische Handel ohne Profit auskommen kann."

4. "Das Ziel einer groBen Entwicklung der Warenproduktion 

ist nicht um des Profits, sondern um der Bauern, um des Biind- 

nisses der Arbeiter und Bauern und um des Aufbaus des Sozia- 

lismus willen. ..."

5. "Der Warenaustausch ist die einzige Form wirtschaftlicher
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Verbindungen der Industrie mit der Landwirtschaft, die gegen- 

wartig fur die Bauern annehmbar ist, und die hauptsachliche 

Form, durch die das sozialistische Volkseigentum wirtschaftlich 

mit dem Kollektiveigentum in Verbindung gebracht wird.... 

Das wirtschaftliche Biindnis zwischen der Arbeiterklasse und 

den Bauern wird hauptsachlich durch das Kettenglied des Han

dels verwirklicht.... Die Konsolidierung dieses Arbeiter-Bauern- 

biindnisses ist die grundlegende Aufgabe des Handels in der hi- 

storischen Periode der sozialistischen Gesellschaft."

6. "Der sozialistische Handel muB der Fiihrung der Partei un- 

terstehen, sich von den Mao-Tse-tung-ldeen leiten lassen und 

sich der einheitlichen Politik und den einheitlichen Richtlinien 

des ZK der Partei sowie der einheitlichen Planung des Staates 

fiigen."

Die starke "politische Betonung des Handel^'hat in der Zwi- 

schenzeit eine nicht unbetrachtliche Modifizierung erfahren. 

Zwar wird das "Kommando der Profite" auch heute offiziell 

verurteilt, aber im Vordergrund der offentlichen Diskussion 

steht nicht so sehr die "grundlegende Aufgabe der Konsolidie

rung des Arbeiter-Bauernbiindnisses", sondern vielmehr jene 

Aspekte, die die "einheitliche Fiihrung" des Handels durch die 

Partei und den Primat der "Grundlinie der Partei" bekraftigen 

und die dariiber hinaus "einen angemessenen Gewinn gewahr- 

leisten, um fur den sozialistischen Aufbau Geldmittel zu akku- 

mulieren." (3)

So heiBt es z.B. aus der Provinz Kansu, daB "die sozialistische 

Finanz- und Handelsarbeit eine Briicke oder ein Verbindungs- 

glied zwischen der industriellen und der landwirtschaftlichen 

Produktion und anderen Wirtschaftssektoren darstellt. Die Par- 

teiorganisationen auf den verschiedenen Ebenen an der Finanz- 

und Handelsfront miissen die Situation und ihre Aufgaben klar 

verstehen und die Arbeiter und Fachkrafte in der weiteren For- 

derung der Landwirtschaft und Industrie fiihren.... Wenn die 

Produktion entwickelt wird, dann wird sich der Warenumlauf 

ausdehnen. Nur auf diese Weise kann eine sichere materielle 

Grundlage fur das sozialistische Finanzwesen und den soziali

stischen Handel in den Stadten und auf dem Lande geschaffen 

werden. Die Finanz- und Handelsabteilungen mussen daher die 

Forderung der industriellen und landwirtschaftlichen Produk

tion als eine ihrer Hauptaufgaben ansehen und ihre Hauptener- 

gie auf diese Aufgabe verwenden. Sie sollten die Entwicklung 

der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion durch 

verschiedenste wirtschaftliche Aktivitaten vorantreiben. Sie 

sollten mit den Gewohnheiten brechen und die alte Praxis des 

Wartens auf Kunden sorgfaltig andern. Sie sollten sich aktiv an 

der Produktion beteiligen und sie fordern." (4)

Aus der Provinz Kuangtung wird berichtet: "Landliche Arbeits- 

gruppen von mehr als 120.000 Parteikadern und Kadern ver- 

schiedener Abteilungen sowie jugendlicher Aktivisten gingen 

kurzlich in landliche Gebiete, um die Kritik an Lin Piao und 

Konfuzius sowie die Erziehung in der Grundlinie der Partei in 

einer zweiten Gruppe von Schlusselkommunen auszuweiten. ... 

In diesen Kommunen und Brigaden wurde die Betonung auf die 

Erziehung der Kader gelegt, die Revolutionierung der Fiihrungs- 

gruppen erfaBt und ... die Organisationen der Armen und Un- 

teren Mittelbauern, der Miliz und der Frauenvereinigungen be- 

richtigt... und auf eine gesunde Grundlage gestellt. ... Ein ent- 

scheidender Markstein, ob die Bewegung gut ausgefuhrt wird 

oder nicht, ist, ob die Produktion in den Kommunen und Bri

gaden, die die Bewegung ausweiten, steigt oder nicht." (5)

Die vorangegangenen Aussagen deuten ein grundlegendes Di

lemma der Partei gegeniiber der bauerlich-volkskommunalen 

Wirtschaft an. Zum einen muB der Partei daran gelegen sein, 

das "Kommando der Politik" so weit abzuschwachen, daB "an- 

gemessene Gewinne" erzielt werden, um genijgend Investitions- 

kapital fur die Modernisierung der Landwirtschaft zu akkumu- 

lieren. Zum anderen diirfen die "Profite" nicht das "Komman

do" ubernehmen, weil sie die gesamte staatliche Wirtschafts- 

planung beeintrachtigen konnten. Dieses Dilemma - umschrie- 

ben mit dem Schlagwort der "Beachtung der Gesamtsituation" 

und des "Verhaltnisses zwischen Staat, Kollektiv und Indivi- 

duum" - wird im Bereich des Finanz- und Handelswesens beson- 

ders deutlich. Die Partei betrachtet die Handelsorganisationen 

- insbesondere auf den unteren Ebenen der Kreise (Hsiens) und 

Volkskommunen - offensichtlich als entscheidende Instrumen- 

tarien zur Losung der landlichen Entwicklungsproblematik.

Dies geht eindeutig aus der Tatsache hervor, daB sie einerseits 

relativ selbstandige Motoren der Modernisierung und Diversi- 

fizierung der Volkskommunen darstellen sollen, d.h. "die For- 

derung der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion 

als eine ihrer Hauptaufgaben ansehen ... und durch verschieden

ste wirtschaftliche Aktivitaten vorantreiben." Zum anderen je- 

doch sollen sie gleichzeitig der verstarkten Kontrolle der Par

tei und der sogenannten "einheitlichen Fiihrung" durch die hd- 

heren Parteiebenen unterliegen, um "Profitmental itat" und "ka- 

pitalistische Unternehmerideen" zu unterdriicken. Kurz gesagt, 

es geht der Partei darum, einerseits den Handel zu "aktivieren", 

um die wirtschaftliche Produktions- und Investitionskapazitat 

der Volkskommunen zu erweitern, andererseits aber eine loka- 

le "Koilektivsolidaritat" zwischen den ortlich-kommerziellen 

Organen und ihren Produktionseinheiten zu Lasten des Staates 

zu verhindern. Die Organe des Handels stehen also gleichsam 

in der Kraftprobe zweier unterschiedlicher Interessenverhaltnis- 

se. Dieser Sachverhalt wird vor allem durch die jahrlich wieder- 

holten Forderungen sichtbar, das Obergeordnete Gesamtverhalt- 

nis zwischen dem grundlegenden Getreideanbau (staatliches 

Planinteresse) und dem betriebswirtschaftlich eintrachtigen An- 

bau kommerziell verwertbarer Agrarprodukte (ortlich-kollek- 

tives Gewinninteresse nicht einseitig zu verzerren. Auf diese 

Problematik wird an spaterer Stelle noch eingegangen. Sie 

wirft einige Schlaglichter auf die Schwierigkeiten im Bereiche 

des staatlichen Getreideaufkaufs. Um jedoch die besondere Rol

le der landlichen Handelseinheiten zu verstehen, muB zuerst 

auf ihre allgemeinen Organisations- und Kontrollstrukturen 

eingegangen werden.

Die "neuralgische" Position der landlichen Handelseinheiten er- 

gibt sich aus ihrer doppelten Funktion als "Verbindungsglied” 

zwischen staatlicher Industrie und kollektiver Landwirtschaft. 

Um es anders zu sagen: da der "Warenaustausch die hauptsach

liche Form ist, durch die das sozialistische Volkseigentum mit 

dem Kollektiveigentum wirtschaftlich in Verbindung gebracht 

wird", muB die unterste Ebene dieses Sektors sowohl mit den 

ortlichen Volkskommunen verflochten sein als auch einen End- 

auslaufer der staatlichen Handelskanale darstellen. Ahnliches 

laBt sich auch fur die hoheren Ebenen der zentralen und der 

"dezentralisierten" Staatswirtschaft (Provinz, Hsien) festhalten. 

Jede Handelseinheit in der VR China steht im Schnittpunkt



CHINA aktuell - 128- Marz 1975

einer vertikalen und einer horizontalen Koordinatenachse. Sie 

ist damit zwangslaufig den Kraften der "Autonomie” und der 

"einheitlichen Fiihrung" widerspriichlich ausgesetzt. Dieser Wi- 

derspruch wird offiziell nicht als "antagonistisch" gewertet, 

d.h. die unvermeidlichen Spannungstendenzen werden um der 

groBeren Flexibilitat und Effizienz willen in Kauf genommen, 

zumal die betroffenen Krafte im Verlaufe eines langeren Trial- 

and-error-Prozesses verschiedenste Verfahrensmechanismen 

der Koordination und des Interessenausgleichs entwickelt haben, 

die mit dem Schlagwort "Einheitliche Fiihrung (durch die Par- 

tei) bei dezentralisierter Wirtschaftsverwaltung" (

z77 ) erfaBt werden. '

Die Ausdehnung der politisch-wirtschaftlichen Kontrolle des 

Staates liber die agrarische Sphare wahrend der friihen fiinfziger 

Jahre (Agrarpreispolitik, staatlicher Getreideaufkauf, Kollek- 

tivierung usw.) zeigte bald gewisse Verbindungsschwachen zwi- 

schen Industrie und Landwirtschaft sowie zwischen Stadt und 

Dorf auf. Die "Entwicklung der Wirtschaft und die Sicherung 

der Versorgung" konnten nicht in einem gleich hohen MaBe 

geldst werden, wie es Partei und Staat anstrebten. Der eigentli- 

che "staatliche Handel" ( Iji) |^) -ik. )vollzog sich durch 

die nach Wirtschaftsbranchen strukturierten Handelsgesellschaf- 

ten, deren Endverteilernetze jedoch weitgehend auf die stadti- 

schen Regionen beschrankt blieben. In groBen Bereichen des 

Landes liefen sie auf der Ebene der Hsiens aus. Um das letzte 

Stuck der "Briicke" zwischen Industrie und Landwirtschaft zu 

schlieBen, kam es zur Einrichtung der sogenannten landlichen 

"Versorgungs- und Absatzgenossenschaften". Die Versorgungs- 

und Absatzgenossenschaften standen zu den staatlichen Bran- 

chengesellschaften in einem ahnlichen Verhaltnis wie die Pro- 

duktionsgenossenschaften oder die spateren Volkskommunen 

der staatlichen Gesamtwirtschaft. ImGegensatz zu den nach 

Produktionszweigen organisierten Strangen der staatlichen 

Wirtschaft stellten die Produktionsgenossenschaften (Volks

kommunen) wirtschaftsgesellschaftliche Einheiten geographi- 

scher Orientierung dar, und im Gegensatz zu den Handelsge- 

sellschaften sind die Absatz- und Versorgungsgenossenschaften 

nicht fur bestimmte Branchen,sondern fur bestimmte ortliche 

Gebiete zustandig. Die Versorgungs- und Absatzfunktion im 

Interesse der ortlichen Bevolkerung druckte sich auch in der an- 

fanglichen Gesellschaftsform der Genossenschaften aus. Sie 

waren - vergleichbar den deutschen Konsumgenossenschaften

- ortliche Anteilseignerorgane, deren Mitglieder per Gewinnaus- 

schiittung bzw. finanzieller Zusatzleistung am Handelsergebnis 

beteiligt waren. Wahrend dieser friihen Phase der "Freiwillig- 

keit" - vergleichbar mit den Gruppen fur Gegenseitige Hilfe in 

der Agrarproduktion - erfolgte die Verbindung zum staatlichen 

Handelssektor vor allem indirekt liber die Nationale Vereini- 

gung der Versorgungs- und Absatzgenossenschaften, die wieder- 

um dem Ministerium fur Handel untergeordnet war (6).

Spatestens 1957-58 begann sich eine Veranderung in der poli- 

tisch-wirtschaftlichen Natur des Handels allgemein und des 

landlichen Handels im besonderen abzuzeichnen. Das 3. Ple

num des 8. ZK vom September-Oktober 1957 hatte mit seiner 

Dezentralisierungsdiskussion und seiner Revision des Nationa- 

len Programms zur Entwicklung der Landwirtschaft 1956-67 

grundlegend neue Entwicklungsperspektiven aufgezeigt. Es 

war nur folgerichtig, wenn die Position des Handels - als Ver- 

bindungsglied zwischen den verschiedenen Wirtschaftssektoren

- diesen Veranderungen angepaBt werden muBte. Erster Aus- 

druck dieses Anpassungsprozesses war die Starkung des Bewe- 

gungsraumes der Provinz- und Hsien-Handelsabteilungen zu 

Lasten des zentralen Ministeriums fur Handel, oder, anders ge- 

sagt, die Gliederung des staatlichen Handels in einen zentralen 

Staatssektor und einen dezentralisierten Staatssektor. Auf der 

landlichen Ebene - der Ubergangsschwelle zwischen Staats- 

und dorflicher Kollektivwirtschaft - vollzogen sich die entschei- 

denden Umwandlungen im Verlaufe der Volkskommunenbe- 

wegung 1958-59. So wie die Volkskommunen die neue Entwick- 

lungsstrategie in der Landwirtschaft und Industrie (gleichzeiti- 

ger Aufbau) widerspiegeln und die angestrebte "Gleichberech- 

tigung der Agrarsphare gewahrleisten sollten, fanden die Versor

gungs- und Absatzgenossenschaften eine verstarkte Aufgabe in 

der kommerziellen Stiitzung der volkskommunalen Produktion 

gegeniiber der industriellen Sphare. Diese Tatsache ist um so er- 

klarlicher, wenn die vorangegangenen Tendenzen zur "Profit- 

mentalitat" im staatlichen Handel beriicksichtigt werden. Die 

staatlichen Branchengesellschaften hatten mehr oder weniger 

deutliche Anzeichen des bloBen "Ressortdenkens" gezeigt. Das 

heiBt, sie waren in erster Linie daran interessiert, die gewinn- 

trachtigen Produkte der ihnen vorgeordneten industriellen Pro- 

duktionszweige zu verkaufen. Sie unternahmen jedoch weitaus 

geringere Anstrengungen, die kommerziell weniger ergiebigen 

Agrarerzeugnisse zu transferieren, ein Phanomen, das seine Kri- 

tiker mit dem negativen Schlagwort "Warenumlauf bestimmt 

die Produktion" kennzeichneten. Die neue Form der landlichen 

Versorgungs- und Absatzgenossenschaften sollte gleichsam ein 

Gegengewicht zu diesen Tendenzen institutionalisieren.

In der Zwischenzeit zeigt der standige Ruf nach der verstarkten 

"einheitlichen Fiihrung durch die Partei" auf, daB dieses Gegen

gewicht mdglicherweise Uberwirkungen zu zeigen beginnt, die 

oben bereits unter dem Stichwort der lokalen "Profitsolidaritat" 

gegeniiber den staatlich-wirtschaftlichen Gesamtinteressen ange- 

sprochen worden sind.

1958-59 stellte sich die Neuordnung des landlichen Handels in 

zwei Richtungen dar. Zum einen wurde eine "Integration" in 

die Volkskommunen durch die faktische Aufhebung der alten 

Eigentumsform (Anteileignerschaft) vollzogen. Zum anderen 

gewannen die Volkskommunen einen erheblichen TeileinfluB 

auf die Genossenschaften durch die 1958 eingeleitete Politik 

des sogenannten "Zwei Abtretungen, drei Einheitlichkeiten 

und einer vertraglichen Garantie" , ' & )(7).

"Bei den sogenannten "zwei Abtretungen" handelt es sich um 

die Abtretung von Fachpersonal und Vermogen (durch den 

Staat an die Volkskommunen). Bei den "drei Einheitlichkeiten" 

handelt es sich um die zentralisierte Kontrolle der Durchfiihrung 

der Politik, der Planung und des Kapitalflusses. Bei der "einen 

vertraglichen Garantie" handelt es sich um die vertragliche Er- 

fullung der finanziellen Verpflichtungen (der Volkskommunen 

gegeniiber dem Staat). Anders gesagt, dieses Verfahren bezeich- 

net eine wirtschaftliche Betriebsform, bei der auf der einen 

Seite die Zentrale die landlichen Finanz- und Handelsorgane 

an die Volkskommunen abtritt, so daB sie von den Volkskom

munen selbst kontrolliert werden, und bei der auf der anderen 

Seite dann die Volkskommunen gemaB der einheitlich bestimm- 

ten Politik und einheitlich bestimmten Planung der Zentrale 

vorgehen. Einerseits werden die Einnahmen der landlichen Han

delsorgane von den Volkskommunen kommissarisch ubernom- 

men. Andererseits miissen die Volkskommunen dariiber hinaus 

einen bestimmten Anteil ihres eigenen Gesamteinkommens
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durch die Finanzkanale nach oben abfiihren." (8)

Die Anteilseignerform der Genossenschaften wurde mit dieser 

Politik praktisch aufgehoben. Die Obernahme in die Volks- 

kommune erfolgte durch eine Kompensation der Mitglieder. 

Dieser Punkt ist insofern von Interesse, als der "revisionisti- 

schen Linie Liu Shao-ch'is" nachgesagt wird, sie hatte sich ver- 

geblich um eine Wiedereinfiihrung der alten Form bemuht, um 

das private Profitinteresse der reichen bauerlichen Bevblkerung 

zu befriedigen.

Es ergab sich also folgendes Bild im Verhaltnis des landlichen 

Handels zur allgemeinen landlichen Entwicklung:

1. Die Volkskommunen stellten gleichsam in sich geschlossene 

Einheiten dar, die die drei Grundbereiche wirtschaftlichen Han- 

delns, Investition, Produktion sowie Absatz und Versorgung 

moglichst autonom bewaltigen sollten. Ideologisch wurden sie 

daher auch als sogenannte "Mikrokosmen" bezeichnet.

2. Zur Erfullung dieser drei wirtschaftlichen Hauptfunktionen 

stehen den Volkskommunen drei wichtige Genossenschaftsar- 

me zur Verfugung:

a) Kreditgenossenschaft ( ^5 1 p ),

b) Produktionsgenossenschaft ( ),

die unter dem Namen Produktionsbrigade tatig ist,

c) Versorgungs- und Absatzgenossenschaft (

>•

Die Volkskommunen sollen also moglichst in der Lage sein, 

selbst zu investieren, selbst zu produzieren und selbst zu kau- 

fen und zu verkaufen. Andererseits muB der Staat daran inter- 

essiert sein, seine Interessen kraft der Politik der "drei Einheit- 

lichkeiten und der einen vertraglichen Garantie” zu wahren. 

Die Praxis des landlichen Handels weist daher ein vielfaltiges 

Instrumentarium direkter und indirekter Kontrollmoglichkeiten 

auf.

Als erste und allgemeinste Kontrollmbglichkeit muB die Hierar- 

chie der Kommunistischen Partei selbst genannt werden. Da die 

entscheidenden Positionen aller Bereiche des staatlichen und 

wirtschaftlichen Lebens durch Personalunion an entsprechende 

Institutionen der Partei gebunden sind, konnen iibergeordnete 

Interessen durch Kurzschaltung der zustandigen Fachkreise vor- 

rangig einflieBen.

Direkte wirtschaftlich-politische EinfluBmoglichkeiten ergeben 

sich in zweierlei Richtung, die aus der Natur des landlichen Wa- 

renumlaufs resultieren. Drei Umlaufbereiche lassen sich erken- 

nen, Zwei entfallen auf den Umlauf agrarischer Erzeugnisse. 

Sie werden anschlieBend angesprochen. Entscheidend fur die in- 

direkte staatliche Kontrolle der Volkskommunen per Versor

gungs- und Absatzgenossenschaften ist der dritte Bereich des 

landlichen Warenumlaufs. Es handelt sich hierbei vor allem um 

die Versorgung der landlichen Wirtschaftsgesellschaft mit staat

lichen Investitions- und Konsumgutern. Insbesondere der An- 

kauf von Investitionsgiitern kann nur uber die jeweilig vorgeord- 

nete Hsien-Handelseinheit vorgenommen werden. Die hohere 

staatliche Ebene ist daher in der Lage, durch Verkauf bzw. Nicht- 

verkauf die Investitionsabsichten der Volkskommunen zu regu- 

lieren, selbst wenn diese uber geniigend Eigenkapital verfiigen. 

Sollten die Investitionen durch Fremdmittel realisiert werden, 

ist bereits eine vorherige direkte Sperrmoglichkeit durch die Kre- 

ditgenossenschaften gegeben.

Der zweite Weg der staatlichen Kontrollen riihrt aus der Auftei- 

lung des gesamten agrarischen Produktionsspektrums in die be

reits erwahnten zwei Umlaufbereiche her, die sich wiederum in 

drei Warenumlaufgruppen gliedern. Zwei dieser drei Gruppen 

unterliegen einer staatlichen Umlaufklassifizierung. Das heiBt, 

sie durfen von den Versorgungs- und Absatzgenossenschaften 

nur zu den staatlich klassifizierten Bedingungen an die uberge- 

ordneten staatlichen Handelshierarchien weitergeliefert werden. 

Demgegenuber unterliegt die dritte, unklassifizierte Gruppe 

zwar einer flexiblen Preiseingrenzung, ist jedoch ansonsten der 

freien kommerziellen Verfiigbarkeit der Volkskommunen und 

ihrer Genossenschaften uberlassen.

Zur ersten Gruppe gehdren die Agrarprodukte des sogenannten 

"einheitlichen Auf- und Verkaufs" ( )

durch den Staat, wegen der planerischen Fixierung auch als 

"geplanter Einkauf und geplantes Angebot” ( q^ 

it it'! umschrieben.

Neben der Baumwoll- und Olfruchternte fallt vor allem die Ge- 

treideproduktion in diese Kategorie, deren Planung sich nicht 

nur auf den staatlichen An- und Verkauf erstreckt, sondern auch 

die Erzeugungsquoten bis zur Volkskommune absteckt. Diese 

Tatsache findet ihren Ausdruck in den sogenannten "drei Fi- 

xierungen" ( 3. /tz. ), die sich in die vorgeschriebenen Pro- 

duktions-( )- und Aufkaufsquoten ( ) sowie

in die Rationierung des Verkaufs durch den staatlichen Handel 

( ) untergliedern. Das heiBt, der gesamte Ablauf von

der Erzeugung bis zum Verbrauch durch den einzelnen Konsu- 

menten ist "einheitlich" festgelegt. Der Begriff "einheitlich" 

bezeichnet ein abgestuftes Verfahren, wonach die Zentrale die 

"drei Fixierungen" der Provinzen vornimmt und diese die Re- 

gionen und Hsiens binden, die schlieBlich die Quoten der Volks

kommunen fixieren. Wahrend der fiinfziger Jahre (1953-58) 

waren die Produktions- und Ankaufsquoten bis auf die Ebene 

der Haushalte hinunter vorgeschrieben.

Seit der Errichtung der Volkskommunen sind die innerkommu- 

nalen Modalitaten der Erzeugung und Bereitstellung der Kollek- 

tivwirtschaft selbst uberlassen. Da nur noch die hochste Einheit, 

die Volkskommune, dem Staat gegenuber direkt verantwortlich 

ist, haben die volkskommunalen Versorgungs- und Absatzge

nossenschaften eine neue Bedeutung gewonnen. Sie sind nicht 

nur verantwortlich fur den Transfer der "fixierten" Agrarpro- 

duktion von den einzelnen Produktionsmannschaften zur 

Volkskommune. Ihre Position als Relaisstalionfur den Staat 

kommt auch in der standigen Aufforderung zum Ausdruck, 

"die Produktion aktiv zu fordern". Die "aktive" Rolle der Ver

sorgungs- und Absatzgenossenschaften hat u.a. das Ziel, mbgli- 

che Reibungsverluste der innerkommunalen Erzeugung und Be

reitstellung durch zusatzliche Produktionsantriebe auszugleichen.

Die zweite Gruppe der staatlich klassifizierten Agrarprodukte 

wird unter dem Begriff des "einheitlichen Aufkaufs" (tjc ) 

zusammengefaBt. Wichtige Erzeugnisse dieser Gruppe sind u.a. 

Zucker, Tabak und Schweinefleisch. Sie unterscheidet sich da- 

durch von der ersten Gruppe, daB zwar der Staat ein fixiertes 

Ankaufsvorrecht hat, also die zweite der drei Fixierungen in 

Kraft ist, daB aber die beiden anderen Fixierungen (Produktion, 

Verkauf) nur teilweise giiltig sind. Das heiBt, daB erstens die 

Versorgungs- und Absatzgenossenschaften berechtigt sind, ver- 

traglich nicht abgabepflichtige Produktionsuberschiisse selbstan-
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dig zu verkaufen und daB zweitens der Verbrauch nicht staat- 

lich rationiert ist. Eingeschrankt ist der selbstandige Verkauf 

insofern, als die Preisgestaltung von staatlichen Aufkaufprei- 

sen nicht abweichen soil (9) und als die Hsien-Handelsorgane 

ein Vorkaufsrecht haben.

Die dritte, nicht klassifizierte Gruppe von landlichen Erzeug- 

nissen steht weitgehend auBerhalb der direkten staatlichen 

Handelskontrolle. Sie stellt gewissermaBen den Freiraum der 

volkskommunalen Versorgungs- und Absatzgenossenschaften 

dar. Mit der steigenden Diversifizierung der Landwirtschaft 

und dem Ausbau des gewerblich-kleinindustriellen Sektors ge- 

winnt sie zunehmend an Bedeutung. Der Staat setzt nur eine 

gewisse Rahmenkontrolle an, indem sich der Handel einerseits 

unter der Mituberwachung seiner Kontrollorgane volIzieht und 

Preisabweichungen von den staatlichen Preisen nur bis zu hoch- 

stens 20% zulassig sind. (10)

Einer der Hauptgriinde des Staates, den landlichen Erzeugnis- 

sen der dritten Umlaufgruppe einen kommerziellen Bewegungs- 

raum zuzugestehen, war die praktische Nichtplanbarkeit dieses 

Sektors. So hieB es bereits wahrend der ersten Nationalen Kon- 

ferenz fur den Austausch von Erzeugnissen der dritten Waren- 

gruppe, die im Mai 1959 in Shanghai stattfand, daB man "die 

Produktion und die Versorgung mit Erzeugnissen der dritten 

Gruppe, die einfach nicht unter direkte staatliche Kontrolle 

gestellt werden konnte, gewahrleisten" muBte und daB man 

"den Umlaut und die Produktion dieser Erzeugnisse anzulei- 

ten" hatte, um "die Zusammenarbeit zwischen stadtischen und 

landlichen Gebieten zu starken." (11)

Der gesamte Komplex des landlichen Warenumlaufs, so wie 

bisher beschrieben, erstreckt sich also auf drei grundlegende 

Umlaufverfahren:

1. Umlaut von Investitions- und Konsumgiitern "von oben" 

(via staatliche Handelskanale) "nach unten” (in die volkskom

munalen Genossenschaften und die Kollektivwirtschaft); die 

Versorgungs- und Absatzgenossenschaften besitzen keinen Be- 

wegungsraum. Sie konnen nur bei ihrer Hsien-Handelsgesell- 

schaft kaufen, die damit eine indirekte staatliche Investitions- 

und Konsumtionskontrolle ausiiben kann.

2. Umlaut von Agrarerzeugnissen der ersten und zweiten Klas- 

sifizierungsgruppe "von unten nach oben". Durch sein Aufkauf- 

monopol und sein Preisdiktat unterbindet der Staat (via staat

liche Handelskanale) ungeplante bzw. nicht planbare Handels- 

tatigkeiten der volkskommunalen Versorgungs- und Absatzge

nossenschaften. Ausgenommen sind bis zu einem gewissen Gra

de, wie bereits erwahnt, nur Uberschiisse der zweiten Klassifi- 

zierungsgruppe, bei denen der Staat sein Vorkaufsrecht nicht 

wahrnimmt.

3. Umlaut von landlichen Erzeugnissen nicht klassifizierter

Art, d.h. nicht "einheitIich" geplanter Art. Dieser letzte Bereich 

ist der einzige, in dem der landliche Handelsverkehr durch hori

zontale Kanale erfolgt. Er wird offiziell als landlicher "Basis- 

handel" ( ) bezeichnet.

Aufgrund der Verschiedenartigkeit der beiden Umlaufkatego- 

rien eins und zwei einerseits (vertikal) und der Umlaufkategorie 

drei andererseits (horizontal) haben sich unterschiedliche Pra- 

xisentwicklungen ergeben. Hauptkoordinationsinstrument des 

vertikalen Handels ist die "Handelskonferenz", wahrend sich 

der horizontale Handel vor allem durch die sogenannten zwi- 

schenkommunalen Handelsmarkte des "Basishandels" voll- 

zieht.

Beiden Umlaufkategorien gleich ist das "Vertragsprinzip" 

(^ [s] ) als Grundlage, das im Gegensatz zum sowjetischen 

Plannormensystem steht, dessen Charakter gesetzlicher Natur 

ist. Diese Tatsache ist u.a. von Bedeutung, weil sie zur Unter- 

scheidung zwischen staatlicher Produktionsplanung einerseits 

und vertraglicher Lieferungs- wie Kaufplanung andererseits 

zwingt. Letztere Verpflichtungen der staatlichen und volks

kommunalen Beteiligten sind im allgemeinen bedeutend um- 

fangreicher und hdher als die wenigen Grundforderungen der 

staatlichen Produktionsplanung. Die Erfiillung der staatlichen 

Produktionsplanungsdaten beinhaltet nur ein absolut erreich- 

bares Minimum, wahrend die Liefer- und Kaufplane eher die 

tatsachlich antizipierte Produktionsleistung widerspiegeln.

"Handelskonferenzen" - als Funktionsmechanismen des verti

kalen Warenumlaufs - vollziehen sich auf zwei Ebenen. Auf der 

hoheren, staatlichen Handelsebene leitet das zentrale Ministe- 

rium fur Handel Konferenzen mit den Vertretern der Provinzen. 

Im Verlaufe dieser Konferenzen werden die jeweiligen Austausch- 

volumina vertraglich festgelegt. Das heiBt, die Provinzen werden 

verpflichtet, ein bestimmtes Volumen an Agrarerzeugnissen der 

ersten und zweiten Klassifizierungsgruppe zu garantieren. Die 

Zentrale wiederum macht verbindliche Zusagen hinsichtlich 

der Lieferung staatlicher Investitions, Produktions- und Kon- 

sumgiiter, wobei die diesbeziiglichen Eigenkapazitaten der Pro

vinzen mitberiicksichtigt werden. Auf der unteren Ebene folgen 

vergleichbare Konferenzen zwischen den Provinzen und Hsiens 

sowie dem Volkskommunenhandel. Auch hier werden vertrag- 

liche Verpflichtungen in beiden Richtungen abgeschlossen.

Die zwischenkommunalen Handelsmarkte stellen das Hauptin- 

strument zur Regelung des landlichen "Basishandels" dar, an 

dem sich neben den Versorgungs- und Absatzgenossenschaften 

der Volkskommunen auch entsprechende Organe der Produk- 

tionsbrigaden und anderer Kleineinheiten beteiligen diirfen. 

Der staatliche Handel ubt, wie bereits erwahnt, nur eine Rahmen

kontrolle aus. Diese Marktregulierung findet auf zweierlei Art 

statt. Zum einen handelt es sich um "wirtschaftliche Tatigkeit", 

und zum anderen um "administrative Kontrolle". "Wirtschaft

liche Tatigkeit" bedeutet vor allem, daB staatliche Handelsor- 

gane sowohl als Kaufer wie auch als Verkaufer unter Marktbe- 

dingungen auftreten. Kraft ihrer wirtschaftlich-kommerziellen 

Substanz iiben sie mehr oder weniger automatisch eine markt- 

beeinflussende Korrekturfunktion aus. "Administrative Kon

trolle" beinhaltet in erster Linie die Tatigkeit von Marktkontroll- 

organen gegen kommerzielle "Spekulationen". Diese Arbeit er

streckt sich auf drei groBe Bereiche. Erstens, die Marktkontrol- 

le soil verhindern, daB Warenaufkaufe durch nichtstaatliche 

Teilnehmer zu Wiederverkaufszwecken auf anderen Markten er- 

folgen. Zweitens, die Beteiligung nichtautorisierter Kauf- bzw. 

Verkaufinteressen soli unterbunden werden. Das heiBt, daB Fa- 

briken, Kollektive und andere Gruppen von auBerhalb des geo- 

graphischen Grenzbereichs des jeweiligen Marktes nicht kommer- 

ziell auftreten diirfen, u.a. um nicht das heimische Preisgefuge zu 

gefahrden und die wirtschaftlich-kommerzielle Korrekturtatig - 

keit der staatlichen Handelsorgane nicht zu neutralisieren. Orts- 

fremde Einheiten diirfen nur nach doppelter Autorisierung durch 

ihre eigenen vorgeordneten Handelsinstanzen und die betroffenen 

Marktkontrollorgane kommerziell tatig werden. Diese Sonderre-
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gelung bezieht sich vor allem auf stadtische Einheiten, um eine 

bessere Versorgung und einen besseren Austausch zwischen 

Stadt und Land zu gewahrleisten. Drittens, die Marktkontrolle 

bezieht sich ferner auf eine Oberwachung der Preisgestaltung 

und Preisbewegung entsprechend den oben beschriebenen 

Preisrahmenlinien. Insgesamt laBt sich sagen, daB die staatlichen 

Handelsorgane angehalten sind, die Markte in erster Linie durch 

eigene "wirtschaftliche Tatigkeit" aktiv zu beeinflussen und die 

"administrative Kontrolle" nur als Zusatzinstrumentarium zu 

verstehen.

Die Entwicklung des landlichen "Basishandels" und die aktive 

kommerzielle Rolle des staatlichen Handels auf den zwischen- 

kommunalen Markten haben u.a. dazu gefuhrt, daB die Bedeu- 

tung der sogenannten "freien" oder privaten Markte wahrend 

der letzten Jahre standig abgenommen hat. Sie existieren vor 

allem in jenen Regionen fort, in denen der genossenschaftliche 

Handel noch zu schwach ist und der staatliche Handel bisher 

nicht hinuntergewirkt hat. In den wirtschaftlichen Schliisselre- 

gionen jedoch hat der landliche Handel eine verbraucherorien- 

tierte Flexibilitat gewonnen, die ihn seiner Versorgungsfunktion 

weitgehend gerecht werden laBt. Insbesondere die Bereiche der 

Produktplanung, Verkaufsforderung, Marktinformation und 

der offentlichen Verbraucherwerbung haben die Aufmerksam- 

keit der Fachorgane erfahren (12).

Drei Organisationsformen sind besonders kennzeichnend. Er- 

stens, die Handelsorgane verfugen fiber spezielle Offentlichkeits- 

abteilungen, die sowohl die Bevolkerung per Werbung informie- 

ren sollen als auch die Aufgabe haben, Verbraucherbefragungen 

und -untersuchungen vorzunehmen, um die Effizienz der Han

delsorgane zu steigern. Der landliche Bereich wird besonders 

durch die rotationsbedingte Abstellung einzelner Fachkrafte er- 

faBt. Hauptaufgabe dieser Verbindungsleute in den volkskom- 

munalen Versorgungs- und Absatzgenossenschaften ist die in

formative Beratung und Befragung der bauerlichen Kaufergrup- 

pen. Zweitens, es finden regelmaBige Konferenzen zwischen 

staatlichen und genossenschaftlichen Handelsorganen statt sowie 

zwischen staatlichen Handelsorganen und Produktionsbetrieben, 

um die verschiedenen Belange so weit wie moglich aufeinander 

abzustimmen. Drittens, es werden periodisch Versuchsverkaufe 

und Wanderausstellungen durchgefiihrt, um die Bevolkerung mit 

neuen Produkten bekannt zu machen. Einschrankend laBt sich 

jedoch sagen, daB der gesamte Marktforschungsbereich aufgrund 

des gegenwartigen wirtschaftlichen Entwicklungsstandes der VR 

China und aufgrund der verhaltnismaBig einfachen Konsumbe- 

durfnisse der chinesischen Bevolkerung noch keine entscheiden- 

de Rolle spielt. Diese Tatsache wird u.a. auch an der relativ ge- 

ringen Flexibilitat des chinesischen Exportangebotes gegeniiber 

westlichen Vermarktungsanspruchen sichtbar.

AbschlieBend soli noch auf einige Spannungstendenzen und pro- 

blematische Entwicklungen eingegangen werden, die die landliche 

Versorgung und den landlichen Absatz in der VR China auch 

heute noch beeinflussen. Diese Schwierigkeiten ergeben sich vor 

allem aus dem notwendigen Ausgleich der "Interessen des Staa- 

tes, des Kollektivs und des Individuums". Das heiBt, im Bereich 

des landlichen Handels resultieren die Schwierigkeiten aus den 

verschiedenen Anforderungen und Funktionen, denen die Genos- 

senschaften in ihrer vertikalen und horizontalen Struktur unter- 

liegen. Einerseits sind die Leitungskomitees der Weisungsbefug- 

nis der Revolutionskomitees ihrer Volkskommunen (bzw. deren 

Unterausschussen fur Finanzen und Handel) unterstellt. Anderer- 

seits miissen sie sich nach den Anordnungen der Leitungskomitees 

der Hsien-Handelsorgane richten. Diese Tatsache driickt sich auch 

in den fiinf Hauptfunktionen der Versorgungs- und Absatzgenos

senschaften aus, die hier zusammenfassend wiederholt werden 

sollen:

1. Die Versorgungs- und Absatzgenossenschaften kaufen, lagern 

und transport!eren die volkskommunalen Agrarerzeugnisse der 

ersten und zweiten Klassifizierungsgruppe als lokale Vertreter 

des staatlichen Handels kommissarisch bis zu den staatlichen La- 

gerzentren. Bei Verkauf von Llberschiissen an den staatlichen 

Handel auBerhalb der "einheitlichen Aufkaufsplanung” erhalten 

sie gleichsam als Ausgleich fur die verlorene Marktchance eine 

Provision von 5%.

2. Sie kaufen Agrarerzeugnisse der dritten Gruppe und Uber- 

schusse der zweiten Klassifizierungsgruppe innerhalb der Volks- 

kommune von den Produktionsbrigaden, Produktionsmannschaf- 

ten und Haushalten auf.

3. Sie verkaufen diese Erzeugnisse mit einer Gewinnmarge auf 

den zwischenkommunalen Markten, ausgenommen wenn der 

staatliche Handel in der zweiten Klassifizierungsgruppe sein Vor- 

kaufsrecht wahrnimmt.

4. Sie kaufen Investitions- und Produktionsgiiter fur ihre Volks- 

kommune von ihrer Hsien-Zentrale ohne Gewinn.

5. Sie fuhren den Endhandel fur staatliche Konsumgiiter mit 

einer geringen Gewinnmarge innerhalb ihrer Volkskommunen 

durch.

Es ist verstandlich, daB das wirtschaftliche Interesse der Volks

kommunen starker darauf ausgerichtet ist, die Tatigkeit der Ver

sorgungs- und Absatzgenossenschaft auf die Funktionen zwei 

und drei zu konzentrieren. Demgegeniiber ist dem staatlichen In

teresse mit einer vorrangigen Ausubung der Funktion eins gedient. 

Diese Interessendifferenz fuhrt in der Praxis vielfach zu Termin- 

und Planverzogerungen in der Getreide-, Baumwoll- und Olfrucht- 

lieferung an den Staat. Ein weiterer Problemaspekt ergibt sich aus 

den Funktionen vier und fiinf. Insbesondere wahrend der Kultur- 

revolution und in den Jahren danach benutzten viele Volkskom

munen die "politische” Kritik an der "kapitalistischen Profitmen- 

talitat", um iibergeordnete Handelsorgane zu Preissenkungen zu 

bewegen oder um ihre Zahlungsverpflichtungen gegeniiber diesen 

Organisationen nicht einzuhalten. Die wahrend der letzten Jahre 

standig wiederholte Forderung nach der "verstarkten einheitlichen 

Fiihrung durch die Partei in der Finanz- und Handelsarbeit"dient 

nicht zuletzt dem Versuch, diese Art der "politischen" Kritikbe- 

wegung zu unterbinden und an ihre Stelle das Argument des "an- 

gemessenen Gewinns" zu setzen. Schwierigkeiten gibt es jedoch 

nach wie vor im Bereich der staatlichen Getreide-, Baumwoll- und 

Olfruchtaufkaufe. So heiBt es u.a. aus der Provinz Kiangsu:

Am 5. Dezember waren 73,3% und 79,3% der staatlichen Getrei

de- und Baumwollaufkaufplane erfiillt. Die elf Stadte und Hsiens 

.... iibererfiilIten ihre staatlichen Aufkaufquoten.... Wahrend der 

Konferenz wurde darauf hingewiesen, daB die gegenwartigen Pro

ductions-, Aufkauf- und Lieferungsaufgaben auf dem Lande auf 

der Grundlage der Gesamtbetrachtung und des ubergeordneten 

einheitlichen Verfahrens gemacht werden miiBten. Die Parteiorga- 

nisationen miissen ihre einheitliche Fiihrung starken und von den 

besonderen ortlichen Bedingungen her Arbeitskrafteinteilungen 

vornehmen. Gegenwartig ist es notig, besondere Beachtung der

Aufgabe des staatlichen Aufkaufs von Agrar- und Nebenerzeug- 

nissen zu schenken." (13)

Anfang Dezember waren also mehr als 20% der Provinzhauptern- 

ten fiir den Staat und seine Wirtschaftssektoren noch nicht ver

fugbar. Elf Stadte und Hsiens hatten ihre Verpflichtungen iiberer-
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fiillt. Das heiBt, daB die restlichen 58 Stadte und Hsiens ihre 

Verpflichtungen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfullt 

hatten. Offensichtlich ist diese Tatsache vor allem darauf zuriick- 

zufiihren, daB die einzelnen landlichen Produktionseinheiten 

ihre Arbeitskrafte nicht genugend stark in diesem Arbeitsbe- 

reich einsetzen. Ahnlich sah die Situation in der Provinz Kirin 

aus:

"Kiirzlich hielt das Provinzrevolutionskomitee von Kirin eine 

Telephonkonferenz ab, um alle Orte aufzurufen,... das Dreschen 

des Getreides zu beschleunigen und das Aufkaufgetreide an die 

Speicher zu liefern.... Die Konferenz anerkannte die Erfolge, 

die bisher von einigen Orten in der Getreidearbeit dieses Jahres 

erzielt wurden, und wies auf einige Problembereiche in dieser 

Arbeit hin. Es driickte die Hoffnung aus, daB die fiihrenden 

Kader aller Ebenen die Situation sorgfaltig erfassen wiirden ... 

und stellte sicher, daB das gesamte gesammelte Aufkaufgetrei

de bis zum 10. Dezember in den Staatsspeichern sein wiirde.... 

Die Konferenz rief alle Orte auf, Plane fur den richtigen Einsatz 

der Arbeitskrafte zu machen. Gegenwartig muB die Arbeitskraft 

auf das Dreschen des Getreides und das Trocknen des Getreides 

sowie die Lieferung an die Staatsspeicher gerichtet werden ... 

Ernahrung, Handel, Versorgung und Absatz, Banken, Transport 

und andere Abteilungen miissen das Sammeln und den Aufkauf 

von Getreide und Olfruchternten sowie ihre Lieferung an die

Staatsspeicher als gegenwartig wichtigste Aufgabe ansehen. 

Sie miissen angemessene Vorkehrungen fur das Sammeln und 

den Transport treffen und die notwendigen Geldmittel und 

Materialien zur Verfiigung stellen. Sie miissen ferner den siche- 

ren Transport des Getreides gewahrleisten." (14)

Die Konferenz fand am 21. November 1974 statt. Das heiBt, 

daB die Getreideverarbeitung und -lieferung an die staatlichen 

Stellen noch Wochen nach der Herbsternte nicht abgeschlossen 

war. Dieser Zustand laBt sich offensichtlich darauf zuriickfiihren, 

daB die verantwortlichen Productions-, Planungs- und Handels- 

abteilungen der Volkskommunen einen GroBteil der Arbeitskraf

te von der Getreidearbeit abgezogen hatten, um sie in anderen 

Bereichen agrarischer und gewerblicher Natur zu verwenden. 

Jene Bereiche umfassen zu einem nicht geringen Teil die Neben- 

erzeugnisse der dritten Warengruppe, die die Volkskommunen 

selbstandig vermarkten konnen und deren Gewinne auch der 

kommunalen Finanzwirtschaft direkt zuflieBen. Der Ruf nach 

der "verstarkten einheitlichen Fiihrung durch die Partei" in der 

Finanz- und Handelsarbeit hat hier seinen zweiten Ansatzpunkt. 

Er bezieht sich auf die eingangs erwahnte Kontrolle der landli

chen Handelseinheiten durch die hoheren Ebenen, um ein Aus- 

ufern kollektivortlicher Profitsolidaritat zu Lasten der "Gesamt- 

situation” und der "Interessen des Staates" zu verhindern.
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