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AUSSENHANDEL UND BINNENWIRTSCHAFT

(Interdependenzen von Planting, Binnenwirtschaftskontrakten und Aubenhandelsvertragen)

Oskar Weggel

Vorbemerkung:

Die nachfolgende Untersuchung fiber das Interdependenzverhaltnis von Binnenwirtschaft und 

Aubenhandel soil in drei Abschnitten erfolgen.

Teil I befabt sich mit dem Problem der Dezentralisierung im chinesischen Wirtschaftssystem, 

das sich notwendigerweise auch auf den Aubenhandel auswirken mub. Teil II bringt Betrach- 

tungen zum Einfltub der Planung auf den Aubenhandel, wobei Planungsorgane, der Planungs- 

prozeb, der Planinhalt und planbegleitende Vertragsregelungen in jeweils eigenen Sektoren 

untersucht werden. Teil III schlieblich befabt sich mit dem Stufenprozeb, den ein Produkt 

durchlaufen mub, ehe es in die Aubenhandelssphare gelangt. Vor allem das Verhaltnis von Bin- 

nenhandelskontrakten und Aubenhandelsvertragen steht hier im Mittelpunkt. Dabei gilt es im 

einzelnen, die Handelsorgane der Binnenwirtschaft, das Zustandekommen und den Inhalt von 

Binnenhandelsvertragen und die Wechselwirkungen zwischen Planungs- und Handelskontrakten 

darzustellen.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es vor allem, die rechtlichen Gesichtspunkte des Ges amt- 

komplexes zu veranschaulichen.

Hier noch einige Abkfirzungen:

AHG = Aubenhandelsgesellschaft (gemeint sind die sieben Auben- 

handelskorporationen, durch die der gesamte chinesische 

Aubenhandel verlauft);

BHG - Binnenhandelsgesellschaft

I. Zentralisierung und Dezentralisierung im chinesi

schen Wirtschaftssystem

Ein auslandischer Geschaftspartner, der mit den binnenwirt- 

schaftlichen Mechanismen der VR China nicht vertraut ist, 

wird bei seinen Verhandlungen, vor allem bei den Messen in Can

ton, haufig mit Situationen konfrontiert, die auf den ersten 

Blick unbegreiflich erscheinen. Wochenlang muB er auf eine Ant

wort warten und bekommt dann, wenn er bereits den Ent- 

schluB gefaBt hat, nun definitiv abzureisen, plotzlich einen fer- 

tigen Vertragsentwurf in die Hand gedriickt. Ein anderer hat 

das sichere Gefiihl, daB die mit ihm verhandelnde AHG auf Bie- 

gen und Brechen zu einem VertragsabschluB kommen wolle, 

muB aber dann wie aus heiterem Himmel erfahren, daB man an 

dem Geschaft nun doch nicht interessiert sei.

Unter diesen Umstanden hat sich unter nicht wenigen China- 

Kaufleuten die Meinung herausgebildet, daB beim Handel mit 

der Volksrepublik nichts so sicher sei wie die Uberraschung in 

Permanenz. Mancher Beobachter ist geneigt, dieses Phanomen 

auf das jahrzehntelang eingeiibte "Guerilladenken" oder - noch 

aligemeiner - auf die fiir Europaer unverstandliche Denkstruk- 

tur der Asiaten uberhaupt zuriickzufuhren. i

MiBverstandnisse dieser Ari waren vermeidbar, wenn man sich 

die komplizierte Abfolge von Ruckfragen und Entscheidungen, 

vor allem aber den "langen Weg” zwischen Endverbraucher und 

AuBenhandelspartner klarmachte. Hinter den Kulissen muB ja 

erst ein verwirrendes Filigran von Dienstwegen durchlaufen 

werden, ehe eine Vertragsofferte oder -annahme endgultig for- 

muliert werden kann. Moglicherweise ist der Endverbraucher 

an der Basis einzuschalten, wobei oft zeitraubende Kommunika- 

tionsstrecken zu uberwinden sind.

Auch innerhalb der einzelnen AuBenhandelsgesellschaften selbst 

sind zuerst langere Abstimmungsprozesse vonndten, so z.B. zwi

schen einer Import-Export-AHG einerseits und den verschiede- 

nen Dienstleistungs-AHGen andererseits. Werden von der Che- 

mie -AHG beispielsweise mehrere zehntausend Tonnen Diinge- 

mittel angekauft, so muB erst einmal die Transportfrage mit der 

Transport-AHG oder mit der Charter-AHG abgeklart werden. 

Auch die Volksversicherungsgesellschaft von China ist einzu

schalten.

SchlieBlich gilt es unter Umstanden,auch Riicksprache mit dem 

einen oder anderen Referat des AuBenhandelsministeriums zu 

nehmen, z.B. mit dem Zollverwaltungs- oder Wareninspektions- 

biiro. Moglicherweise kommt es bei einem politisch brisanten 

Geschaft auch noch zu Auseinandersetzungen zwischen den 

Fachdirektoren und den Funktionaren der handelspolitischen 

Abteilung, wobei sich kaufmannische und politische Gesichts

punkte ineinander vermengen (1). Uberdies besteht unter den 

einzelnen Funktionaren ein fast schon systemimmanenter Man

gel an individueller Verantwortungsbereitschaft. Kein Einzel- 

radchen des Apparats will sich schneller drehen als das Gesamt- 

system. Bei jeder Entscheidung hat man sich also nach alien 

Seiten hin abzusichern und deshalb eher einmal zuviel als ein

mal zuwenig ruckzufragen.
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AuBerdem ist der gesamte Handel, sei er nun auf den Binnen- 

markt beschrankt Oder umfasse er den AuBenhandel, an staatli- 

che Wirtschaftsplane gebunden, die stets im Auge behalten wer- 

den miissen, und an denen jeder einzelne Funktionar seine Ent- 

schliisse immer wieder zu orientieren hat.

Erst wenn man die Vielfalt dieser Prozesse im Schachtelsystem 

der AuBenhandelsbiirokratie bedenkt, wird man verstehen, daB 

definitive Entscheidungen nicht von einem auf den anderen Tag 

fallen konnen, sondern einen komplizierten GarungsprozeB 

durchmachen. Lange Zeiten des Schweigens und der Pausen im 

Briefverkehr sind deshalb von vornherein einzukalkulieren. Der 

westliche Vertragspartner kann im Verlaufe solcher Kontaktpe- 

rioden beweisen, ob er die fur den China-Handel erforderliche 

Geduld aufbringt. Sollte er die Prijfung gut bestehen, hatte er 

iibrigens auch in den Augen seiner chinesischen AuBenhandels- 

partner eine der wichtigsten Vertrauenshiirden bewaltigt.

Das einzige, was ihm auf dieser Durststrecke zu tun bleibt, sind 

periodische VorstoBe und Nachfragen. Revisionsangebote haben 

jetzt wenig Sinn, da sie den ProzeB der Entscheidungsbildung 

nur stdren warden. Man kbnnte sich innerhalb der AHG nam- 

lich entweder die Frage stellen, ob das Erstangebot nicht unse- 

rios war, wenn es nun bereits wieder revidiert wird, oder aber 

man kbnnte sich veranlaBt sehen, den gesamten Entscheidungs- 

prozeB noch einmal von vorne anlaufen zu lassen.

Erweist sich das Verkaufs- oder Kaufangebot als interessant fur 

den Endverbraucher, so beginnt die Korrespondenz bald regel- 

maBiger zu laufen. "Spate" Annahmeerklarungen von chinesi- 

scher Seite sind unter den gegebenen Umstanden nicht als Hin- 

haltemanbver zu werten, bei denen man den Vertragspartner 

"schmoren" laBt, sondern hangen meist zusammen mit der 

Schwerfalligkeit des Apparates.

Um die Szene hier etwas starker auszuleuchten, seien nachfol- 

gend die wichtigsten, den AuBenhandel flankierenden binnen- 

wirtschaftlichen Mechanismen und Entscheidungsprozesse dar- 

gelegt, wobei rechtliche Strukturen besonders hervorzuheben 

sind.

Die Untersuchung erfolgt in drei Abschnitten: Zunachst ist die 

Interdependenz zwischen AuBenhandel und Binnenwirtschaft 

aus der geschichtlichen Retrospektive darzustellen. In einem 

zweiten Abschnitt soil der - auch auf den AuBenhandel zuriick- 

schlagende - PlanungsprozeB dargelegt werden. Ein dritter Ab

schnitt schlieBlich ist den Modalitaten der binnen- und auBen- 

wirtschaftlichen Vertrage zu widmen, die auf der Basis der vor- 

gegebenen Wirtschaftsplane geschlossen werden. Hier gilt es 

dann auch darzulegen, welchen EinfluB Plananderungen auf be

reits perfekte Vertrage ausuben.

AuBenhandel und Wirtschaftsplane

Chinas AuBenhandel vollzieht sich aufgrund von Planen, in de

nen der Bedarf der chinesischen Wirtschaft einerseits und ihre 

Liefermbglichkeit in konkretem Zeitraum andererseits prazi- 

siert sind.

Besonders deutlich trat dieser geplante Charakter des AuBen- 

handels wahrend des ersten Funfjahresplanes (1953-1957) zu- 

tage. Damals hieB es z.B.: "Eine der Hauptaufgaben des chine

sischen AuBenhandels im gegenwartigen Zeitraum besteht dar- 

in, energisch und in planvoller Weise die Exporte anzuheben, 

um dadurch Maschinen, industrielle Ausriistungen, Rohmate- 

rialien und andere benbtigte Dinge fur solche Projekte zu be- 

schaffen, deren Errichtung im laufenden Funfjahresplan vorgese- 

hen ist" (2).

Nun hat sich allerdings die Planungspraxis der Volksrepublik Chi

na im Verlaufe von 25 Jahren so grundlegend verandert, daB man 

sich fragen muB, ob Gesetze und Verordnungen, die zur Zeit des 

ersten Funfjahresplanes erlassen wurden, auch jetzt noch Anwen- 

dung finden, da doch die Planung nicht mehr zentralisiert, son

dern von starken dezentralen Tendenzen bestimmt ist.

Zum Verstandnis des juristischen "Uberbaus" muB hier zunachst 

auf einige fundamentale Anderungen im Rahmen der Wirtschafts- 

struktur der VR China eingegangen werden.

Als die Kommunisten 1949 die Macht in China ubernahmen, bot 

die Wirtschaft dieses Riesenlandes einen Anblick heilloser Zerris- 

senheit. Im wesentlichen waren es drei Sektoren, die beinahe wie 

Welten voneinander geschieden waren, namlich:

- die traditionelle Landwirtschaft, die auf rd. 90% des chinesi

schen Bodens betrieben wurde.

- Die haufig vom auslandischen Kapital lebende und in den Ku- 

stenstadten angesiedelte Leichtindustrie und

- die von den japanischen Okkupanten vor allem wahrend der 

dreiBiger Jahre entwickelte Schwerindustrie in der Mandschurei. 

Dieser Eindruck der sektoralen Isolierung wurde noch verstarkt 

durch regionale Verschiedenheiten des 9,5 Mio. qkm groBen Lan

des, durch einen Mangel des Transportsystems sowie mangelnde 

strukturelle Ausstattung, aber auch durch Analphabetismus und 

nicht zuletzt durch "feudalistische” Strukturen im Bodenbesitz, 

die einer rationalen Bewirtschaftung im Wege standen.

Ziel der okonomischen Politik muBte es in dieser Situation sein, 

die Wirtschaft so zu integrieren, daB fur das 600-Millionen-Volk 

(inzwischen 800 Millionen) die Ernahrungsgrundlage gesichert, 

eine moderne Industrie entwickelt, das Reservoir an menschli- 

cher Arbeitskraft mobilisiert und das Riesenland infrastrukturell 

erschlossen wurde.

Theoretisch standen - wie bereits in der Sowjetunion der zwan- 

ziger Jahre ■ drei Optionen zur Wahl (3).

- Primat der Landwirtschaft gegeniiber (Schwer- und Leicht-) In

dustrie mit der Folge, daB zuerst die Landwirtschaft entwickelt 

und mit deren Akkumulationskapital sodann die Industrie aufge- 

baut werden sollte.

- Primat der Industrie (Schwerindustrie vor Leichtindustrie, 

Leichtindustrie vor Landwirtschaft).

- Simultane Entwicklung von Landwirtschaft und Industrie.

China hat im Laufe seiner Entwicklung in einem gigantischen 

"Trial- and Error"-ProzeB alle drei Wege beschritten, pendelte 

sich aber schlieBlich in seiner Politik auf die Option drei ein.

Eng mit diesen jeweiligen Richtungsanderungen hingen auch 

Fragen der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung zusammen, 

deren Beantwortung ja den PlanungsprozeB im einen oder ande

ren Sinne beeinflussen muBte.

Bei seinem ersten Funfjahresplan (1953-1957) versuchte es Pe

king mit der Strategic Nr. 2 und folgte insofern dem stalinisti- 

schen Vorbild des Primats der Schwerindustrie. Folge dieser 

weittragenden Entscheidung war eine zunehmende Zentralisie-
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rung der Macht und ein gewaltiger Zustandigkeitszuwachs bei 

den Zentralministerien, vor allem bei der Staatlichen Planungs- 

kommission und bei der Staatlichen Wirtschaftskommission, 

in denen die Faden aus ganz China zusammenliefen. Vor allem 

verteilten die Zentralbehorden nahezu samtliche Investitions- 

mittel fur den Industrieaufbau.

Um die Jahreswende 1957/58 sollte es sich freilich herausstellen, 

daB eine Zentralisierungspolitik, wie sie bisher mit solcher Kon- 

sequenz betrieben worden war, sowohl institutionell (Biirokra- 

tisierung und Technokratisierung!) als auch wirtschaftlich (trotz 

gewaltiger Arbeitskraftreserven hatte China eine kapitalintensi- 

ve Strategic gewahlt!) fur die Losung der spezifischen Probleme 

ungeeignet war.

Im Gefolge dieser alarmierenden Erfahrungen, die durch inzwi- 

schen verbesserte Statistiken noch weiter verdeutlicht wurden, 

trat jener groBe Umschwung der Jahre 1957/58 ein, der im Zei- 

chen der sogenannten "Drei Roten Banner” weltweit Schlagzei- 

len machte:

- die "Volkskommunenbewegung”: vollstandige Kollektivierung 

der Landwirtschaft;

- "GroBer Sprung": "England in 1 5 Jahren uberholen!"

- "Generallinie des sozialistischen Aufbaus": "Noch mehr, noch 

schneller, noch billiger und noch besser den Sozialismus auf- 

bauen" statt "im Schneckentempo hinterherzukriechen".

Wichtigstes Merkmal der "Drei-Banner-Politik" war die Dezen- 

tralisierung der Entscheidungen, die lokale Industrialisierung 

und die Schaffung eines neuen, "politisch" motivierten, Ent

wick I ungsbewuBtsei ns der breiten Bauernmassen.

Im Zusammenhang mit diesen neuen Tendenzen erlieB der Staats- 

rat am 15. November 1957 auf Veranlassung des ZK-Plenums 

drei groBe Reform regel ungen (4), die sich entscheidend vor al

lem auf die Industrie-, Handels- und Finanzverwaltung auswir- 

ken sollten. Es war damit der erste Schritt zu jenem System ge- 

tan, das spater mit dem Ausdruck "Zwei Dezentralisierungen, 

Drei Zentralisierungen und Eine Verantwortung" (5) umschrie- 

ben wurde. Damit war gemeint:

- Der dezentralisierte Einsatz von Arbeitskraften und lokalen 

Investitionsmitteln.

- Die zentrale Kontrolle liber politische Entscheidungen, Pla

nting und Verwaltung des staatlichen Investitionskapitals.

- Die Verpflichtung der Basiseinheiten, der ihnen jeweils liber- 

geordneten Ebene Rechenschaft abzulegen.

Auf dem Gebiet der I n d u s t r i e sollten vor allem zwei An- 

derungen erreicht werden, namlich einmal die Vermehrung der 

Zustandigkeiten in der Hand der Provinzbehorden, ferner aber 

auch die Ausweitung der Rechte des Betriebsmanagements, des- 

sen Bewegungsfreiheit von nun an nicht mehr durch so zahlrei- 

che und so konkret gefaBte Planrichtlinien eingeengt bleiben 

sollte. Durch die neue Regelung kamen weite Bereiche der Kon- 

sumgiiterindustrie, der nicht strategischen Schwerindustrie und 

"alle Fabriken, welche sich fur eine Dezentralisierung eigneten", 

in den Zustandigkeitsbereich der lokalen (vor allem der provin- 

ziellen) Behbrden. Die zentrale Management-Zustandigkeit war 

von da an also nur noch subsidiar gegeben. AuBerdem erhielten 

die Provinzen 20% des Gewinns der Unternehmen zugesprochen. 

Erst nach 1961 und spater - nach 1970 - gewann die Zentrale 

langsam wieder grbBeren EinfluB.

Das Gesetz liber die Reform des kommerziellen Mana

gementsystems, das im November 1957 erlassen wurde, iibertrug 

die Kontrolle liber zahlreiche Handelsagenturen und Verarbei- 

tungsbetriebe, die friiher der zentralen Leitung unterstanden 

hatten, lokalen Institutionen.

Auch auf finanziellem Gebiet fiihrten die Entwicklun- 

gen in den Jahren 1957/58 zu einer deutlichen Dezentralisierung. 

Vor 1957 standen den Provinzbehorden keine nennenswerten 

Investitionsmittel zur Verfiigung. Alle grbBeren Betrage muBten 

ihnen in einem besonderen Verfahren von den Zentralbehorden, 

vor allem vom Finanzministerium, zugewiesen werden.

Angesichts dieser weitgehenden Dezentralisierung von Industrie, 

Handel und Finanzgebaren war es nur logisch, daB auch das bis- 

herige Planungssystem sich grundlegend anderte. Die

ser Schritt wurde durch eine gemeinsame Direktive von Partei- 

und Staatsorganen im September 1958 vollzogen (6). Die Haupt- 

neuerungen bestanden in foigendem:

- Errichtung eines neuen Planungsinstrumentariums, des soge

nannten "doppeispurigen" Systems, das aus den Lokalbehorden

- Befehlsempfanger, die sie bisher gewesen waren - nunmehr 

gleichberechtigte Mitbestimmungsgremien im PlanungsprozeB 

machen sollte.

- Dezentralisierte Kontrolle.

- Beschrankung der Zentralbehorde auf den innerprovinziellen 

Gliteraustausch bzw. auf den Produktions- und Verteilungspro- 

zeB, soweit er das Verhaltnis zwischen Provinz und Zentrale be- 

traf (7). Praktisch sah der PlanungsprozeB nunmehr so aus, daB 

zunachst Wirtschaftsplane auf Provinzebene entworfen, diese Pla

ne sodann in der Gesamtregion aufeinander abgestimmt und in 

dieser Form schlieBlich in den vereinheitlichten nationalen Plan 

eingegliedert wurden.

Der PlanungsprozeB ging also nicht mehr, wie bisher, von oben 

nach unten, sondern sukzessive von unten nach oben, womit die 

Rechte und Zustandigkeiten der untergeordneten Instanzen, vor 

allem der Provinzen, auBerordentlich erweitert wurden.

So tiefgreifend waren diese Reformen, daB etwa 80% der Unter- 

nehmungen und Institutionen, die noch 1957 durch Ministerien 

der Zentralregierung kontrolliert worden waren, Mitte 1958 be- 

reits in den Zustandigkeitsbereich der Provinzen libergegangen 

waren. Der Anteil der lokal kontrollierten Unternehmungen stieg 

gleichzeitig von 54% des industriellen Produktionswertes im Jah

re 1957 auf 63% im Jahre 1958 (8).

Der AnderungsprozeB, der sich hier vollzogen hatte, war keines- 

wegs zufallig, sondern spiegeite Moglichkeiten wider, wie sie in 

der Grundstruktur des politischen Systems der VR China ange- 

legt sind. Hierzu einige notwendige Bemerkungen:

Das System, das wahrend der Zentralisierungsperiode (Zeit des 

ersten Flinfjahresplanes) bestanden hatte, war durch zwei Beson- 

derheiten gekennzeichnet:

- Einerseits bevorzugte es die burokratisch-verfachlichte Ressort- 

organisation, in der jeder Verwaltungszweig ein monadenartiges 

Dasein mit eigenem, in sich geschlossenem Instanzenzug fuhrte. 

Als Beispiel daflir kbnnen etwa die ftinf bis sieben Maschinenbau- 

ministerien gelten, die ein fur sich abgesondertes Dasein lebten. 

Das Pendant dieses "Ressorttyps", namlich der "AusschuBtyp” 

mit seinen undifferenzierten, meh re re Ressorts pauschal zusam- 

menfassenden Funktionen, war damals eigentlich nur im Partei-
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wesen institutionalisiert. Die Staatsorgane waren also - im hori- 

zontalen Bereich - nach dem Ressortsystem, die Parteiorgane 

dagegen nach dem diffusen AusschuBsystem gegliedert.

- Die zweite Besonderheit der damaligen Staatsorgane war im 

vertikalen Bereich angesiedelt: RessortmaBig gegliederte Ein- 

heiten neigen im allgemeinen dazu, sich einen strikt funktionie- 

renden, von der Zentrale bis zur untersten Instanz durchlaufen- 

den Verwaltungsunterbau zuzulegen, durch den reibungslos die 

Befehle nach unten und die Informationen nach oben laufen 

konnen. Die Verwaltungsfunktionen werden m.a.W. zentrali- 

siert.

Diese Tendenz kann nun, falls das politisch erwunscht ist, durch 

Gegenkrafte abgefangen werden, die im Dienste der D e z e n - 

tralisierung stehen. Schon seit Anbeginn wurde diese 

Aufgabe des Abfangens naturgemaB von der Ko mmunistischen 

Partei Chinas ubernommen, deren Filialorganisationen den 

Staatsorganen ja auf jeder Verwaltungsebene gleichgeschaltet 

waren, und die den zentralen Befehlen der Staatsorgane auf der 

jeweiligen Ebene (Instanz) mit Parteiautoritat begegnen konn- 

ten.

Die Ausfiihrungsorgane hatten sich dabei jeweils nach der vor- 

herrschenden Tendenz zu richten: Solange die zentrale Verwal- 

tungsmaschinerie noch gut funktionierte, muBten sie nach oben 

horchen. Seit dem Anwachsen der ortlichen Parteiorganisatio- 

nen jedoch hatten sie zwei Herren zu dienen.

Aus dieser Konstellation ergaben sich zwei Folgerungen: Je star

ker die zentralen Staatsorgane waren, um so mehr griffen Res- 

sortprinzip und Zentralisierung um sich. Das AusschuBsystem 

und die Dezentralisierung waren umgekehrt von der jeweiligen 

Macht der Parteiorganisationen abhangig.

Eine weitere Folgerung hangt eng mit der obigen Alternative zu- 

sammen: Solange die Herrschaft hochqualifizierter Fachleute er

wunscht ist, kann schwerlich auf das Ressortprinzip und eine ge- 

wisse Zentralisierung verzichtet werden. Vertraut die politische 

Fiihrung dagegen, wie es wahrend der Zeit des GroBen Sprungs 

und spater vor allem wahrend der Kulturrevolution geschehen 

ist, auf die "schopferische Spontaneitat der Massen", dann wird 

sie die Verwaltung mehr und mehr in die Hande solcher Gremi- 

en legen, die an der "Massenlinie" ausgerichtet sind (z.B. Fabrik- 

und Schulrevolutionskomitees seit der Kulturrevolution): Dies 

ist dann der groBe Augenblick des AusschuBsystems und der De

zentralisierung (9).

Da nach maoistischen Grundsatzen die Revolution in dem Ma- 

Be fortschreitet, in dem die Massen auf Kosten der Biirokratie 

Funktionen iibernehmen, kann man allgemein sagen, daB Dezen

tralisierung und AusschuBsystem um so besser gedeihen, je "re- 

volutionarer" und fluktuierender die Lage ist. Eine solche Si

tuation aber war 1958 gegeben. Hauptopfer der Dezentralisie

rung muBten damals notwendigerweise die verschiedenen Zen- 

tralministerien sein, die sich mit Wirtschaftsfragen befaBten. 

Kurz darauf setzte, wie ijbrigens spater auch wahrend der Kul

turrevolution, eine umfangreiche "Verwaltungsvereinfachung" 

ein. Zahlreiche Funktionare wurden, wie es hieB, zu Arbeiten 

auf lokaler Ebene "nach unten" geschickt. Die Zahl der Ministe- 

rien und Kommissionen schrumpfte von 41 bzw. 24 im Jahre 

1957 auf 31 bzw. 15 in den Jahren 1958/59.

Im Zuge dieser Revolutionierung sollte das Wirtschaftssystem 

seit 1958 nicht mehr, wie zur Zeit des ersten Fijnfjahresplanes, 

"auf einem Bein'' gehen (Schwerindustriel), sondern auf "zwei 

Beinen". Im einzelnen bedeutete dies:

- Gleichzeitige Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft

- gleichzeitige Entwicklung von Schwerindustrie und Leicht- 

industrie

- gleichzeitige Entwicklung der nationalen und der lokalen In

dustrie

- gleichzeitige Entwicklung groBer, mittelgroBer und kleiner 

Unternehmen (also kapitalintensive GroBprojekte neben hand- 

werklich orientierten Kleinstbetrieben)

- gleichzeitige Entwicklung moderner und einheimischer Pro- 

duktionsmittel und

- Nebeneinanderbestehen von zentralisierter Fuhrung und De

zentralisierung, wobei es darauf ankommt, der "Spontaneitat 

der Massen" moglichst breiten Spielraum zu belassen.

In diesem Zusammenhang versteht es sich von selbst, daB Mas- 

senkampagnen grundsatzlich vor dem Versuch, Wirtschaftspro- 

bleme mit administrativen Methoden zu losen, den Vorrang ha- 

ben.

Die maoistische Entwicklungsstrategie, wie sie in Grundsatzen 

dieser Art zum Ausdruck kommt, ist also, zumindest ihrer Theo- 

rie nach, auf Dezentralisierung ausgerichtet. Wie aber vertragt 

sich dies, so mochte man fragen, mit der Tatsache, daB immer 

noch von gesamtwirtschaftlichen Fiinfjahresplanen die Rede 

ist? Zur Zeit lauft beispielsweise der vierte Fiinfjahresplan, der 

den Zeitraum 1972-1976 umfassen soli. Vorausgegangen waren:

- der bereits erwahnte erste Fiinfjahresplan (1953-1957)

- der zweite Fiinfjahresplan (1958-1963)

- der dritte Plan (1966-1971).

Von diesen vier groBen Gesamtrahmenplanen wurde nur der er

ste, wie oben bereits ausgefiihrt, wirklich konsequent durchge- 

fiihrt. Der zweite Plan kam "unter die Rader" der inzwischen 

angelaufenen "Drei-Banner-Politik". Der dritte Plan sollte, nach 

Chou En-lai,bereits mit dem Beginn des Jahres 1963 starten (10), 

fing aber tatsachlich erst 1966 an, wirksam zu werden (11). 

Kaum hatte der Plan zu laufen begonnen, setzte bereits die Kul

turrevolution ein, die den fiir die (Jberwachung der Planerfiillung 

nbtigen Partei- und Administrativapparat in der Zentrale, aber 

auch in den Regionen, weitgehend zertriimmerte. Zumindest die 

Plane 2 und 3 sind also von maoistischen Massenbewegungen 

iiberrolIt worden. Hier zeigt sich iibrigens die starke Spannung 

zwischen Steuerung von oben, die biirokratische KontrollmaB- 

nahmen bedingt, und "schopferischer Spontaneitat" der Massen 

"von unten", die immer wieder Gegenkrafte auslost.

Ob auch der vierte Fiinfjahresplan und moglicherweise der kiinf- 

tige fiinfte in das Raderwerk dieses Prozesses hineingerat (der 

Wechsel zwischen "relativer Ruhe" und "Chaos” wird als eines 

der Grundgesetze des Klassenkampfes postuliert (12), wird sich 

zeigen miissen.

Die organisatorischen Voraussetzungen fiir eine Entwicklung in 

relativer Ruhe" (Wiederaufbau der Zentralministerien und der 

regionalen Durchfiihrungsapparate) waren zumindest gegeben. 

Solange das maoistische Wirtschaftskonzept bestehen bleibt, 

wird sich jedoch kaum wieder ein Fiinfjahresplan mit jener strik- 

ten Verbindlichkeit durchsetzen lassen wie in den Jahren 1953- 

1957.
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Wenn aber gesamtstaatliche Plane so geringe Verbindlichkeit be- 

sitzen, muB man sich fragen, welche Mechanismen den Wirt- 

schaftsprozeB eigentlich steuern sollen; denn den Gesetzen des 

freien Marktes kann man doch wohl in einer sozialistischen 

Wirtschaft keinen bestimmenden Platz einraumen! Einige An- 

satze haben sich inzwischen bereits gezeigt, wie man den durch 

Planausfali entstandenen "Freiraum" ausfiillen kann: namlich 

durch direkte Verhandlungen zwischen den einzelnen Betrieben, 

durch Ausdehnung der Funktionen des "sozialistischen Handels" 

und durch Koordination sowie Planung von seiten ortlicher Be- 

horden im Rahmen relativ kleiner Einheiten (13).

- Die einzelnen Betriebe warten nicht auf Zuteilung von Roh- 

stoffen und dergleichen "liber den Dienstweg", sondern verhan- 

deln untereinander. Dabei besteht freilich die Gefahr, daB nicht 

Belange der Gesamtwirtschaft, sondern partikulare Betriebsbe- 

durfnisse zum Kriterium werden.

- Noch bedeutsamer fur die Auffiillung jener Liicken, die das 

unzureichende Planungssystem verursacht hat, ist die Ausdeh

nung der Funktionen des "Handels". Mit "Handel" ist hierbei 

nicht, wie im Westen, die Gesamtheit der geschaftlichen Unter- 

nehmen und Transaktionen gemeint, sondern ein fest institutio- 

nalisiertes "Verbindungsglied zwischen Industrie und Landwirt- 

schaft".

Es gibt staatliche und genossenschaftliche Handelsgesellschaften, 

die im Vertragswege bei den industriellen und landwirtschaftli- 

chen Produktionseinheiten Produkte aufkaufen und ihnen, um- 

gekehrt, bendtigte Guter verkaufen. Die Handelsorgane sind aber 

nicht nur Verteilungsinstrumente, sondern haben in den letzten 

Jahren auch eine Aufgabe libernommen, die ihnen urspninglich 

eigentlich gar nicht zustand. Sie beschranken sich namlich neu- 

erdings nicht mehr nur auf die Verteilung der Guter, sondern en- 

gagieren sich zunehmend auch in der Produktion (14). So bera- 

ten und ermutigen sie beispielsweise landwirtschaftliche Produk- 

tionsbrigaden zu gewinnbringender Diversifizierung ihrer Arbeit 

und veranlassen sie, neben den Standardprodukten etwa noch 

Obstgarten anzulegen, bestimmte Unternehmen der Leichtindu- 

strie aufzuziehen und Medizinalkrauter zu verarbeiten. Ihre Ange- 

stellten verkaufen nicht nur Traktoren, sondern bi I den, sozusa- 

gen als Zugabe, auch gleich noch Traktoristen aus. Der "Handel" 

hat m.a.W. eine neue unternehmerische Funktion erhalten. Dies 

freilich war nur moglich, weil die gesamtstaatliche Planung allzu 

viele Fragen offen laBt. Anstelle des Planes wurde weitgehend 

der Handel zum Koordinierungsinstrument!

- Immer mehr ortliche Wirtschaftseinheiten, die ohnehin auf 

der Basis der Autarkie arbeiten, gehen neuerdings auch dazu 

uber, ihre eigene Wirtschaft zu planen. Dabei kommt allerdings 

die Gefahr auf, daB haufig solche Leichtindustrieunternehmen 

aufgezogen werden, die moglichst schnell gewinnbringend sind. 

An die Stelle des groBen Planes tritt also eine Unzahl von kleinen 

Planen, die nicht unbedingt harmonisch aufeinander abgestimmt 

sind.

So weit die Darstellung der ursprunglichen und der gewandelten 

Planungspraxis in der VR China. Welche Konsequenzen ergeben 

sich aus diesem Wandel fur das AuBenhandelsrecht? Genauer 

gefragt: Welchen EinfluB ubt im Zeichen der Dezentralisierung 

des Planungsprozesses der AuBenhandelsplan auf die mit auslan- 

dischen Firmen abzuschlieBenden Kontrakte aus?

II. Aufienhandel und Planung

1. Planungsorgane

Angesichts der in Abschnitt 1 naher explizierten "politischen" 

Forderung, daB Zentralisierung und Dezentralisierung zueinander 

in einem ausgewogenen Verhaltnis stehen sollen und daB bei der 

Losung dieses "Widerspruches" vor allem der Gedanke der Mas- 

senlinie und der Bedarfsnahe eine wichtige Rolle zu spielen hat, 

sind die Planungszustandigkeiten auBerordentlich kompliziert ver- 

teilt. Es ist schwierig, hier allgemeine Kompetenzaussagen zu ma- 

chen. Trotzdem seien hier wenigstens die wichtigsten Grundfra- 

gen geklart.

Dem Gedanken der Dezentralisierung (Massenlinie, Bedarfsnahe) 

folgend unterstehen die Betriebe grundsatzlich den lokalen Be- 

horden. Nur unter restriktiven Bedingungen (z.B. von einer ge- 

wissen GroBenordnung des Betriebes ab, bei hohem Rohstoffbe- 

darf etc. - vgl. i.ii. die unten naher aufgezahlten sieben Kontroll- 

bereiche der Zentrale) sind chinesische Betriebe einer zentralen 

Planung und Leitung unterstellt.

Einige wenige Betriebe unterliegen einer Doppelkompetenz, also 

z.B. einer zentralen Rohstoff- und einer lokalen Arbeitskraftezu- 

teilung.

Fur die konkrete Zustandigkeitsverteilung kommt es auf die je- 

weiligen Bedingungen des Einzelbetriebes an. Exakte Abgrenzun- 

gen lassen sich hier nicht ermitteln.

Wichtig fur die Planungskompetenzen ist weiterhin die Feststel- 

lung, daB staatliche Planung auf der Ebene Nr.3, namlich bei den 

Kreisen und Stadtgemeinden, endet.

Plane, die von Instanzen auf der darunterliegenden "Vierten Ebe- 

ne’bearbeitet werden, mussen staatlicherseits, d.h. also im allge- 

meinen, von den Planbehorden der "Dritten Ebene" (Kreise, 

Stadte) genehmigt werden.

So we it die Betriebe nicht zur Vierten Ebene, sondern zur Ersten, 

Zweiten oder Dritten - d.h. also "staatlichen" - Ebene gehdren, 

werden ihre Plane von den Behorden der jeweiis gleichen Instanz 

abgesegnet. Der Plan eines Provinzbetriebes wird also m.a.W.

vom Provinz-Revolutionskomitee verabschiedet, nachdem er vor- 

her das vorgeschriebene Abstimmungsverfahren durchlaufen hat. 

Bei den Betrieben von der "Dritten Ebene ab nach oben" kann 

man also grundsatzlich davon ausgehen, daB Leitungsgewalt und 

Planungsgewalt bei den Behorden derselben Instanz liegen.

Doch gibt es auch hiervon Ausnahmen, namlich dann, wenn et

wa ein provinzielier Betrieb Guter erstellt, die in den Kontroll- 

bereich der Zentrale fallen. Dies ist beispielsweise beim petro- 

chemischen Werk in Nanking der Fall (15), das zwar unter der 

Leitung des Provinz-Revolutionskomitees der zustandigen Pro- 

vinz Kiangsu steht, das aber andererseits, was die Planung fur 

Produktion und Distribution sowie fur die Rohstoffzuteilung 

anbelangt, der Planungsgewalt des "Ministeriums fur Erdol- und 

Chemische Industrie in Peking untergeordnet ist.

Von diesen Kompetenzzuteilungsgrundsatzen ausgehend konnen 

nun folgende Organe der Wirtschaftsplanung aufgezeigt werden:

- Erste Ebene (zentrale Planungsbehorden):

Oberstes Organ ist hier die 1952 gegriindete Staatliche PJa- 

nungskommission, deren Existenz beim IV. NVK 1975 bestatigt 

wurde. Ihre Arbeit wird durch Planungsstellen in den verschie-
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denen einschlagigen Ministerien erganzt. Weitere Planungsorga- 

ne waren die 1958 aufgeldste Staatliche Aufbaukommission so- 

wie die Staatliche Wirtschaftskommission, die kurzfristige Pla- 

nungen treffen sollte. Fur langfristige Investitionsplanungen ist 

die Staatliche Kommission fur Investbau zustandig (1958 ge- 

griindet und 1975 erneut bestatigt). Fur Finanzplanung sind das 

Finanzministerium sowie die Chinesische Volksbank zustandig.

Dem Grundsatz der Subsidiaritat der Zentralzustandigkeiten 

entsprechend sind nur auBergewohnlich groBe oder aber fur die 

gesamtstaatliche Wirtschaft fundamental wichtige Betriebe di- 

rekt der Planungsgewalt der Zentrale unterstellt.

Trotz der groBen RegionalisierungsmaBnahmen von 1957, die 

oben beschrieben wurden, sind der Zentrale nach wie vor 7 Kon- 

trollbereiche geblieben, namlich (15a):

- die Sorge fur den innerprovinziellen Austausch industrieller 

Grundprodukte (vorallem Stahl, Eisen, Kohle, Werkzeuge, Baum- 

wolle, Ol, Schweine usw.)

- das Eisenbahn- und Verkehrswesen, soweit es dem Verkehrs- 

ministerium in Peking untersteht;

- der Giiteraustausch zwischen den Provinzen auf dem Gebiet 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Getreide, Baumwolle, Ol, 

Schweine usw.)

- Gesamtinvestitionen, GroBprojekte der Kapitalgiiterinvestition

- Eckwerte fur Lohne und Personal

- Hbhere Lehranstalten

- Exporte und Importe im Rahmen der AuBenwirtschaft (!)

Fur die Planung anderer Bereiche sind die Provinzen und unter- 

geordnete Einheiten zustandig, wobei der Zentrale hochstens ge- 

wisse Aufsichtsrechte verbleiben. Chinas Wirtschaft ist m.a.W. 

nicht monolithisch, sondern weist einen "zellularen Charakter" 

auf.

Soweit die Zentrale zustandig ist, kann sie auch die erforderlichen 

PlanungsmaBnahmen treffen. Im vorliegenden Zusammenhang 

ist vor allem die Tatsache bedeutsam, daB zu den 7 zentralen Kon- 

trollbereichen auch der AuBenhandel gehort, Wenngleichdie 

strenge Bindung der AuBenhandelstatigkeit durch gesamtstaatli

che Plane bei weitem nicht mehr mit dem Zustand von 1953- 

1957 verglichen werden kann, ist das Projektionsverfahren, wie 

es zur Zeit des ersten Funfjahresplanes so umfassend funktioniert 

hat, wenigstens in groBen Umrissen noch in Funktion.

Gegenuber damals sind die Planungsschritte aber insofern veran- 

dert worden, als heute - auch im AuBenhandelsbereich - mehr 

"von unten" her mitbestimmt wird.

- Zweite Ebene:

MaBgebend sind hier die Plankomitees auf Provinzebene, die 

mit den zentralen Planungsorganen (beide tragen ja staatlichen 

Charakter!) eng verzahnt sind. Die Arbeit dieser Planungsstellen 

vollzieht sich in Kooperation mit den verschiedenen einschlagigen 

Wirtschaftsabteilungen des jeweiligen Provinz-Revolutionskomi- 

tees, u.a. auch mit dessen AuBenhandelsabteilung, die fur Export- 

und Importfragen innerhalb der Provinzplane Sorge zu tragen 

hat ( 16).

- Dritte Ebene:

Auch Kreise (hsien) und Stadtgemeinden (shih) verfijgen uber 

eigene Planungsausschusse, die gleichfalls beim Revolutionskomi- 

tee etabliert sind. Auch hier arbeiten die Planungsstellen eng 

mit den Wirtschaftsabteilungen und Handelsreferaten zusammen, 

die auch fur Verbindungen mit dem AuBenhandel verantwort- 

lich sind (17).

In den Stadtgemeinden werden die Plane ubrigens von den einzel- 

nen Stadtbezirken (z.B. fur bestimmte Handelsorganisationen 

und Kaufhauser) und von den Stadtunterbezirken (Kleinbetriebe 

im Bereich von "Nachbarschaften”) erarbeitet und vom Stadtre- 

volutionskomitee genehmigt.

- Vierte Ebene:

Wie oben ausgefuhrt, endet die staatliche Planungsgewalt bei 

den Kreisen und Stadten. Die darunterliegenden Einheiten der 4. 

Ebene, also die landlichen Volkskommunen, konnen ihre an der 

Basis erarbeiteten Plane nicht selbst verabschieden, sondern mus- 

sen sich hierfur an die Kreis- und Stadtrevolutionskomitees wen- 

den.

Allgemein gesprochen kann man also von zentralen, mittleren 

(Provinzen sowie Kreise und Stadte) und unteren (Stadtbezirken, 

Volkskommunen) Planungsorganen sprechen. Die Planungszu- 

standigkeit der jeweils hoheren Ebene ist dabei subsidiar.

Als wichtigstes Koordinationsinstrumentarium zwischen den 

vertikal angeordneten Planungsebenen dienen die sogenannten 

"Handelskonferenzen", die Angebot und Bedarf aufeinander ab- 

stimmen; diese Konferenzen finden auf zwei Ebenen statt:

- Einerseits auf der Provinzebene unter Leitung der jeweils zu- 

standigen Ministerien

- und andererseits auf der unteren Ebene zwischen den Provin

zen und den Kreisen sowie den Volkskommunen.

Sowohl die Absprachen beim Planungsvorgang wie auch die ver- 

traglichen Verpflichtungen in beiden Richtungen, die im Ab- 

schnitt III noch naher zu erortern sind, finden hier ihre wichtig- 

sten Vermittlungsagenturen vor.

2. Planungsprozefs und Planungsprinzipien 

fiir den AuBenhandel

Das Planaufstellungsverfahren durchlauft mehrere Etappen.

a) Phase 1 beginnt mit der Erstellung vorlaufiger Kontrollzif- 

fern (k'ung-chih shu-tzu), die manchmal vom Betrieb (von der 

"Basis" her), zumeist aber von ubergeordneten Planungsbehbr- 

den erarbeitet werden. Zweck dieser Kontrollziffern ist es, alI- 

gemeine Orientierungsdaten zu liefern, die eine grobe Einschat- 

zung des gesellschaftlichen Bedarfs und der gesellschaftlichen 

Leistungsfahigkeit widerspiegeln. Diesseits der hier notwendiger- 

weise gegebenen Unscharferelationen erhalten die einzelnen Pro- 

duktionseinheiten gewisse Vorstellungen liber Prioritaten, Men- 

gen und ungefahre Lieferdaten. Eines der wichtigsten Prinzipien 

der Wirtschaftsplanung in der VR China ist es hierbei, die lau- 

fende Planung von der Planerfullung im vorausgegangenen Pla- 

nungsabschnitt abhangig zu machen.

Dieser Planrohentwurf bildet nun die Diskussionsgrundlage fur 

die Arbeiter in der betreffenden Fabrik bzw. fur die Bauern in 

der angesprochenen Volkskommune.

Wichtige Kontrollkennziffern, die bei diesen Diskussionen eine 

Rolle spielen, sind die Produktion in Tonnen, das Sortiment, 

die Qualitat (Festsetzung eines AusschuBmaximums), die Ar- 

beitsproduktivitat, die Selbstkosten bzw. deren Senkung, der
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Gewinn, der Bruttoproduktionswert, Auflagen fur die Sicher- 

heit am Arbeitsplatz usw. (18). Aile diese Kennziffern sind im 

einzelnen von den Arbeitern durchzusprechen und durch Kri- 

tik einzuschranken bzw. durch Anregungen zu erweitern.

An der innerbetrieblichen Diskussion uber diese Ausgangsdaten 

wirken haufig auch die Vertreter der staatlichen Handeisorgane 

mit, die den Arbeitern Informationen uber die Absatz- bzw. 

Ankaufmbglichkeiten auf dem Markt liefern. Auch Vertreter 

der AuBenhandelsstellen in den Provinzrevolutionskomitees neh- 

men an solchen Sitzungen teil, um auf diese Weise bei der Ein- 

beziehung von Ein- und Ausfuhrgiitern in den Betriebsplan be- 

hilflich zu sein. Auch sind bei solchen Diskussionen schon hau

fig Reprasentanten der Planfestsetzungsbehorde anwesend, um 

Informationen zu erteilen oder entgegenzunehmen und um 

eventuelle Reibungen sofort durch Kompromisse auszuschlie- 

Ben.

Die Uberlegungen gestalten sich hier deshalb bereits kompli- 

ziert, weil nicht nur Plankennziffern zu berucksichtigen, son- 

dern dariiber hinaus auch Rentabilitatskennziffern (Verhaltnis 

von Gewinn und Selbstkosten) zu erarbeiten sind. Der Gewinn 

der Einzelbetriebe darf zwar niemals im Vordergrund der Uber- 

legungen stehen (Oberstes Kriterium ist immer noch die Befrie- 

digung der Massenbediirfnisse), doch kann es andererseits auch 

keinem Betrieb zugemutet werden, ohne Profit zu arbeiten, es 

sei denn, der Staat subventionierte bestimmte Giiter, wie z.B. 

den Reisanbau.

b) Die zweite Phase des Planaufstellungsverfahrens ist dadurch 

gekennzeichnet, daB die von den Arbeitern und Bauern an der 

Basis "durchgenommenen" und korrigierten Planentwurfe wie- 

der an die Planungsbehbrde zuriickgehen, die nun ihrerseits auf- 

grund aller in ihrem Zustandigkeitsbereich ausgearbeiteten Ein- 

zelbetriebsplane einen Gesamtplan erstellt, der unter Beriick- 

sichtigung politisch gesetzter Prioritaten den Ankauf und die 

Verteilung der Giiter harmonisiert.

Bei dieser Balancearbeit sind verschiedene Prinzipien zu beriick- 

sichtigen, die hier nur schlagwortartig bezeichnet werden kbn- 

nen: "Landwirtschaft als Grundlage, Industrie als fiihrender 

Faktor"; Autarkic; Sparsamkeit; "Gehen auf eigenen Beinen", 

d.h. simultane Fbrderung der einzelnen Wirtschaftsbereiche; 

Verbindung der kurzfristigen Plane mit der langfristigen Per- 

spektivplanung; "Vorbereitung auf den Verteidigungsfall, auf 

Naturkatastrophen, al les fiir das Volk”, Beriicksichtigung der 

Masseninitiative; Kollektivinteresse vor betrieblichem Eigenin- 

teresse usw.

Vor allem sind an dieser Stelle auch politische Prioritaten, seien 

sie kurz- oder langfristig, im Planentwurf zu realisieren. Auch 

Gesichtspunkte des AuBenhandels haben bei der "Balancierung” 

Beriicksichtigung zu finden. Die somit "von oben her” unter 

Beriicksichtigung der Betriebswiinsche neu formulierten Plane 

konnen nun entweder nochmals an die Basis zur erneuten Dis

kussion zuriickverwiesen oder aber - und dies ist in der Regel 

der Fall - bereits jetzt mit endgiiltigen Kennziffern versehen den 

Betrieben zugeleitet werden. Mit der Zustellung ist der Betriebs

plan dann verbindlich geworden.

c) In der dritten Phase haben sich die Arbeiter oder Bauern des 

angewiesenen Betriebs nun uber die Ausfiihrung der verbindlich 

gewordenen Plankennziffern Gedanken zu machen. Hier hat 

also die "schopferische Spontaneitat der Volksmassen” aber- 

mals Gelegenheit, sich zu entfalten und auf Mbglichkeiten der 

"Obererfiillung" hinzuwirken.

Der ganze PlanungsprozeB kann sich oft uber viele Monate er- 

strecken. Zur Zeit des ersten Fiinfjahresplanes, der ja noch ganz 

nach straffem sowjetischem Muster aufgezogen war (1953-1957), 

hatten sich die Planungsbehbrden an bestimmte Fristen zu hal- 

ten. Sobaid damals der Gesamtplan vom Staatsrat genehmigt 

und z.B. den Provinzen zugestellt war, hatten diese innerhalb 

von 20 Tagen nach Zustellung Anforderungslisten an die einzel

nen Produktionseinheiten zu erstellen, in denen die Warengrup- 

pen, ihre Menge sowie Zeit und Ort der Ubergabe spezifiziert 

sein sollten. Diese Listen wiederum wurden den zustandigen Be- 

horden, z.B. einem Maschinenbauministerium, unterbreitet, die 

wiederum innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach Eingang der 

Anforderungsliste einen Lieferplan (z.B. fiir Maschinen) auszu- 

arbeiten hatten. Innerhalb einer Frist von 35 Tagen von der Er- 

stellung des Lieferplanes an war zwischen dem Lieferanten (hier 

Maschinenbauministerium) und dem Antragsteller (hier Provinz) 

ein Liefervertrag in schriftlicher Form zu schlieBen (19).

Von solchen Fristen ist heute - im Zeichen der Dezentralisierung 

des Planungsvorganges - nicht mehr die Riede. Gleichwohl wird 

allgemein darauf geachtet, daB das Planverfahren schnell uber 

die Biihne geht. Trotzdem bleibt der Planablauf bei den einzelnen 

Betrieben zeitlich recht verschieden.

Welchen Stellenwert nehmen nun Uberlegungen des AuBenhan

dels im Bereich dieses Planverfahrens ein?

Als Beispiel sei hier der Wunsch einer Volkskommune X nach 

10 Lkw's angefiihrt.

Jede Volkskommune verfiigt iiber eine Handelsabteilung, die en- 

ge Beziehungen mit den untergeordneten Produktionsbrigaden 

und Produktionsmannschaften unterhalt. Um den genauen Be- 

darf der Produktionseinheiten zu ermitteln, sendet sie Untersu- 

chungsgruppen aus, die feststellen sollen, welche Produktions- 

und Konsumgtiter die Mitglieder zu kaufen wiinschen. Die bend- 

tigten Waren werden in einer Inventurliste aufgenommen, die 

wiederum als Grundlage fur die Anforderungen an die Industrie, 

beispielsweise in Shanghai, oder aber an die AuBenhandelsorga- 

ne dient (andere Aufgaben der Handelsabteilung bestehen darin, 

den Produktionsbrigaden und Mannschaften die erwirtschafteten 

Produkte beizeiten abzukaufen und aufierdem bei technologischen 

Innovationen behilflich zu sein). Meldet eine Produktionsbrigade 

nun einen Bedarf nach 10 Lkw's an, so werden die entsprechen- 

den Vorstellungen mithilfe der Inventurliste uber die Dienststel- 

len des Kreises und der Provinzen bis an das Landwirtschaftsmi- 

nisterium und die Staatliche Planungskommission weitergeleitet. 

. Export- und Importfragen sind ja zentral zu planende Posten!

Das Landwirtschaftsministerium in Peking wagt den Antrag mit 

entsprechenden Bedarfsanmeldungen anderer landwirtschaftli- 

cher Einheiten ab und stellt fest, ob die Lkw's aus chinesischer 

Produktion geliefert oder ob die Lieferungen auf den AuBenhan- 

del umdirigiert werden sollen. Auch werden die Bedarfsmeldun- 

gen hier noch einmal mit den staatlichen Prioritaten koordiniert. 

Sollten also nach dem laufenden politischen Kurs zugviehbetrie- 

bene Transportmittel bevorzugt werden, so hatte der Antrag auf 

den Kauf von Lkw's vorerst nur geringe Chancen.

Das Landwirtschaftsministerium leitet dann den Antrag zusam- 

men mit anderen lang-, mittel- und kurzfristigen Anforderungen 

an die Staatliche Planungskommission weiter, die nun als letzte
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Instanz den Bedarf genehmigt oder nicht anerkennt oder seine 

Erfullung auf spater verschiebt. Im Genehmigungsfall wird die 

Bedarfsanforderung der Volkskommune sodann an das AuBen- 

handelsministerium weitergeleitet, das die zustandige AHG, al

so in diesem Fall die "Maschinen-lmport- und Export-HAG", 

"mit der praktischen Durchfuhrung des Einkaufs, vor allem mit 

der Einholung von Lieferangeboten", beauftragt. Das AuBen- 

handelsministerium priift die eingeworbenen Angebote und be- 

traut sodann die AHG damit, die Lkw's zu den giinstigsten Be

dingungen auf dem Weltmarkt einzukaufen.

Dieses Beispiel der Interdependenz zwischen einer Basiseinheit 

und dem AuBenhandel behandelte die An forderungswiinsche 

einer Volkskommune. Bei Ablieferung von Landwirtschafts- 

produkten, die in den Export gehen, nimmt das Verfahren sei- 

nen umgekehrten Weg. Die AHGen fordern dann etwa bestimm- 

te Reismengen an, fur die die Staatliche Plankommission Kenn- 

ziffern erarbeitet, welche liber die Planstufen der verschiedenen 

Ebenen bis hinunter an die Basis weitergegeben werden, wo sie 

dann im Rahmen der Kommuneplane beriicksichtigt werden. 

Zwischen dem AuBenhandeispartner und dem Endkonsumenten 

bzw. -lieferanten iiegt also meist ein betrachtlich langer Weg(20). 

Das Produktionsvolumen, welches man auf diesem Verfahrens- 

weg hat ermitteln konnen, bildet eine wichtige Basis u.a. fur chi- 

nesische Exportangebote. Holt also ein auslandischer Kaufer ein 

Angebot fur Landwirtschaftswaren ein, so gibt die Landwirt- 

schafts-AHG das Angebot an das AuBenhandelsministerium wei- 

ter, das sich seinerseits bei der Planungskommission uber die 

Moglichkeit einer Ausfuhr erkundigt. Aufgrund der inzwischen 

zusammengelaufenen Produktionsversprechen kann die Kom- 

mission feststellen, ob auch fur den Export Kapazitaten verfug

bar sind. Der auslandische Kaufer muB bei diesem komplizier- 

ten Verfahren haufig mit Uberraschungen rechnen. Im Rahmen 

einer Kampagne kann es etwa vorkommen, daB aus politischen 

Griinden der Export minimalisiert wird. Manchmal will man das 

Interesse des Kaufers auf andere Waren umlenken, die gerade 

reichlich verfligbar sind, und laBt ihn deshalb wissen, daB die 

hachgefragte Ware nicht verfugbar sei. Auch kann es vorkom

men - und China-Kaufleute bekamen dies vor allem bei der 

Herbstmesse im Jahre 1973 zu spiiren -, daB die Behorden vom 

einen auf den anderen Tag die Preise oft urn 100 und mehr Pro- 

zent heraufsetzen, um auf diese Weise befiirchtete Handelsbi- 

lanzeinbriiche zu verhindern.

Erganzend: Prinzipien der Aufienhandelsplanung

Wie in alien anderen Sektoren des wirtschaftlichen und sozialen 

Lebens der VR China lassen sich auch im AuBenhandelsbereich 

deutlich "Zwei Linien" identifizieren (21), die hier deshalb von 

Interesse sind, weil sie die auBersten Pole abstecken, zwischen 

denen die Entwicklung fluktuieren kann.

Nach der "richtigen" Linie muB sich der AuBenhandel nach 

Plangesichtspunkten vollziehen, wobei die Hauptachse vom zen- 

tralen Plan gebildet wird, um den sich die Rader der Einzelbe- 

triebe und Kombinate (Betriebsplane!) drehen. Zentralisierung 

und Dezentralisierung mussen also in einem genau ausgewoge- 

nen Verhaltnis zueinander stehen.

- Die "revisionistische" Konzeption geht demgegenuber von der 

These einer "Dezentralisierung des AuBenhandels" aus, weist 

also die Initiative uber Form, Inhalt und Richtung der AuBen- 

wirtschaftstatigkeit den Einzelbetrieben zu und will dem Zen- 

tralplan nur eine Randfunktion lassen.

- Die - ebenfalls unrichtige - These von der "zentralen" AuBen- 

wirtschaftsplanung will das Verhaltnis zwischen Zentrale und 

Produktionseinheiten im wesentlichen durch hoheitliche Mittel 

geregelt sehen, wobei den Einzelbetrieben nur Informationsbe- 

fugnisse (uber konkrete Bedarfsanforderungen und Lieferkapazi- 

taten) zugestanden werden.

Setzt sich also die "zentrale" Praxis durch, so wird der Planungs- 

prozeB nur mit hoheitlichen Mitteln vorangetrieben, wahrend 

eine dominante "Dezentralisierung" umgekehrt zu einer rein ver- 

traglichen Ausgestaltung des Planungsprozesses fuhren wiirde. Es 

taucht hier m.a.W. eine ahnliche Problematik auf wie im deut- 

schen Recht, wo ja das Verhaltnis zwischen Verwaltungsaktsre- 

gelung und Vertragsregelung eine ebenfalls nicht immer span- 

nungslose Rolle spielt.

Das Schlusselwort fur die richtige Losung heiBt "demokratischer 

Zentralismus", der jeweils in der konkreten Synthese des "Wi- 

derspruchs zwischen Demokratie und Zentralismus" zu finden 

ist.

- "Demokratie” ist hierbei als eine Form der Teilnahme zu ver- 

stehen, die es den Mitgliedern der Basisbetriebe gestattet, ihre 

Meinung auszudrucken, zu kritisieren und die Planungsentschei- 

dungen mitzuverantworten. Ziel eines solchen "demokratischer!' 

Vorgehens ist es, die V i e I h e i t der Meinungen zum Ausdruck 

kommen zu lassen.

- Der Begriff "Zentralismus" zielt demgegenuber auf die ein- 

h e i t I i c h e Zusammenfassung der Meinungen ab. Zentralis

mus ist m.a.W. eine Fiihrungsmethode, der es darauf ankommen 

muB, die richtigen Ideen auf der Basis der "Fiinf Einheiten" zu- 

sammenzufassen (einheitliches Denken, einheitliche Politik,ein- 

heitliches Planen, einheitliches Kommando und einheitliche Ak- 

tionen).

Die Losung des Widerspruchs lautet also nicht Demokratie oder 

Zentralismus, sondern "Demokratischer Zentralismus" (21a).

Da jeder PlanungsprozeB biirokratie-immanent ist, gilt es, gleich- 

sam prophylaktisch die "Massen" (d.h. also die Produzenten: Ar- 

beiter in den Fabriken, Bauern in den Volkskommunen) voll in 

den PlanungsprozeB miteinzubeziehen. "Mitplanung von unten", 

also Massenpartizipation und "Massenlinie" auch im Planungs

prozeB sind mit anderen Worten das entscheidende Kriterium fur 

die “Richtigkeit" im Sinne der "Zwei Linien".

Diesem Grundsatz der Massenpartizipation widerspricht es nicht, 

wenn die oberen Behorden zunachst einmal Planskizzen als Roh- 

entwiirfe vorlegen, in denen volkswirtschaftliche Bedarfsleitlinien 

umrissen sind. Die "Diskussion der Massen" im mikrookonomi- 

schen Betriebsbereich kann sich ja letzten Endes nur dann richtig 

entfalten, wenn die makrodkonomischen GroBen in iiberschau- 

baren Proportionen vorgegeben sind. Nur die iibergeordneten Be- 

horden ferner sind kraft ihres Informationsvorsprunges in der La

ge, auch binnen- und auBenwirtschaftliche Gesichtspunkte mit- 

einander zu harmonisieren. Grundsatzlich gelten bei dieser Ba- 

lancierung drei Prinzipien:

- Ausgegiichenheit zwischen heimischem Bedarf und Export. 

Hierbei sind auch die Interdependenzen zwischen den verschiede

nen Industrien zu beriicksichtigen. Soli beispielsweise die Stahl- 

protuktion schneller entwickelt werden, so muB gleichzeitig fur 

Kokereien und Elektrizitatsanlagen ein groBerer Importanteil ab-
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gezweigt werden.

- Balance zwischen Importen und Exporten

- Politik des fairen Preises (22)

Der EinfluB der "Massen" auBert sich umgekehrt darin, daB sie 

aufgrund ihrer betriebsspezifischen Kenntnisse, vor allem auch 

auf der Basis der letztjahrigen Planerfullung, Durchfuhrungs- 

vorschlage vorbringen, wie sie in dieser Konkretheit von iiberge- 

ordneten Planungsbehorden, denen es ja im allgemeinen an 

Einsicht in die konkreten Bedingungen der Einzelbetriebe man- 

gelt, nie gemacht werden konnten.

sog. "Produktionsplane" (bilden 

die Basis von "Lieferkontrakten")

3. Der Plan-Inhalt

- Nach Sektoren aufgegliedert setzt sich der volkswirtschaftli- 

che Gesamtplan (dies war beim ersten Funfjahresplan zumindest 

der Fall) aus 12 Teilplanen zusammen:

1. industrielle Erzeugung )

2. Agrarerzeugung

3. Verkehrsleistungen

4. Einsatz der Arbeitskrafte7

5. Materialzuteilung J sog. "Einsatzplane"

6. Warenverteilung

7. Anlageinvestitionen

8. Projekte auf dem kulturellen, erzieherischen, 

sozialen und Wohlfahrtssektor

9. AuBenhandelsplan

10. technologische Entwicklung

11. Kostenplan

12. Preisfestsetzung 

- Der Plan eines industriellen Einzelbetriebes hat folgende 

Teile:

1. Produktionsplan

2. Forschungsplan (fur Innovationen)

3. Kauf- und Verkaufsplan

4. maschineller Ausstattungsplan

5. Reparaturplan

6. Arbeitskrafte- und Lohnplan

7. Arbeits-Produktivplan (z.B. Kostenaufwand pro Arbeitsplatz)

8. Materialversorgungsplan

9. Kostenplan

10. Plan fur organisatorische und technische MaBnahmen

11. Finanzplan 

- Zeitlich gesehen gibt es langfristige Funfjahresplane, Einjah- 

resplane, Vierteljahresplane, Monatsplane und sogar Wochen- 

plane. Zu erwahnen sind auch sog. "Perspektivplane", die we- 

gen ihrer langen Dauer - 25 Jahre! - allerdings nicht unmittel- 

bar bindend sein konnen, sondern nur den groBen Orientierungs- 

rahmen abgeben.

Wie die sektorale Aufgliederung des oben skizzierten Funfjah- 

resplanschemas zeigt, enthalten die einzelnen Funfjahresplane 

nicht nur Verteilungsrichtlinien, sondern daruber hinaus auch 

weitere Projektionen, wie den Productions-, den Investitions- 

und den Transportplan. All diese Teilplane sind aufs engste in- 

einander verwoben. Ein Ministerium kann ja schlecht Giiter 

verteilen , deren Produktion es nicht zu iiberschauen vermag. 

AuBerdem lassen sich Lieferkontrakte nur dann erfullen, wenn 

die Transporte schon vorher in das Plansoll mit einkalkuliert 

sind.

Die klare Au fteilung nach Sektoren, wie sie oben wiedergegeben 

wurde, fand allerdings nur beim ersten Funfjahresplan statt. Der 

dritte und vierte Funfjahresplan diirften sich wohl kaum durch 

eine ahnliche Transparenz auszeichnen. Zumindest sind der Aus- 

senwelt keine konkreten Daten bekannt geworden, die fur das 

Gegenteil dieser Vermutung sprachen. Finden sich bei ihnen iiber- 

haupt noch prazise Detailangaben oder nur noch parametrische 

Daten? Provozierend gefragt; Existieren uberhaupt Zahlen in 

diesen Planen? (23) Bekannt ist von beiden Fiinf jahresplanen 

eigentlich nur die Forderung, daB die "Landwirtschaft als Grund- 

lage und die Industrie als fuhrender Faktor" zu gelten habe - ein 

gewiB mageres Ergebnis. Immerhin hat aber die AuBenhandels- 

praxis des vierten Funfjahresplans (1971/75) deutlich gemacht, 

daB wahrend dieser Periode vor allem auf solche In dustrien Nach- 

druck gelegt wurde, die der landwirtschaftlichen Produktion 

dienlich sind. Das Schwergewicht der wirtschaftlichen Entwick

lung lag bei der weiteren Mechanisierung der Landwirtschaft, 

beim Ausbau der Infrastruktur sowie bei der Errichtung von An- 

lagen in den Bereichen Chemie und Schwerindustrie, die wieder- 

um dem bauerlichen Bereich in die Hande arbeiten sollen.

4. Planb egleit ende Vertragsregelungen

Die Vorstellung von einer zentral-hierarchischen Planungsma- 

schinerie konnte schon im Zeichen des noch ganz nach sowjeti- 

schem Muster aufgezogenen ersten Funfjahresplanes nicht so 

recht iiberzeugen. Das Mo dell einer Zentralverwaltungswirt - 

schaft, in der alle Planentscheidungen an der Spitze gefallt und 

an der Basis ausgefuhrt werden, ist von der taglichen Realitat des 

Planungsvorganges etwa genauso weit entfernt wie das Modell 

der vollstandigen Konkurrenz vom Rhythmus einer Marktwirt- 

schaft.

Immerhin sind ja zahlreiche Elemente vorhanden, die einer Zen- 

tralisierung kraftig entgegenwirken, z.B. die auch in der soziali- 

stischen Periode noch lange nicht aufgehobene Konsumenten- 

freiheit, die beschrankt freie Wahl des Arbeitsplatzes, das diffe- 

renzierte Syndrom subjektiver Zielsetzungen (Einkommensma- 

ximierung, personliches Prestige etc.), vor allem aber der weite 

Entscheidungsspielraum, der den einzelnen Betrieben notwendi- 

gerweise verbleibt. Angesichts dieser auch im sozialistischen Uber- 

gangsstadium noch fortwirkenden quasi-marktwirtschaftlichen 

Elemente kann sich die Steuerung des okonomischen Prozesses 

keineswegs nur auf PlanungsmaBnahmen stiitzen. Vielmehr gilt 

es, daneben i n d i r e k t wirkende MaBnahmen, die sogenann- 

ten "okonomischen Hebei" einzusetzen, namlich Preise, Lohne, 

Pramien, Kredite usw. (24).

- Was die P r e i s bildung anbelangt, so ist zwar davon auszu- 

gehen, daB die chinesische Volkswirtschaft makrookonomisch 

geplant, prinzipiell also wenig von Marktmechanismen (Angebot 

und Nachfrage) abhangig ist. Zur Preiskalkulation eines Betrie- 

bes gehdren u.a. die Selbstkosten (bestehend aus Material-, Lohn- 

und Verwaltungskosten) und eine Gewinnzuschlagsspanne, die 

beide zusammen den Betriebsabgabepreis bilden (25).

- Bei Konsumgiitern wird der Betriebsabgabepreis noch erhoht 

durch eine Umsatzsteuer und eine Handelsspanne, die der staat- 

lichen Handelsorganisation sowie Laden des Einzelhandels zugu-
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tekommt (26). Steuersatz und Handelsspanne werden hierbei 

nicht selten von politischen Gesichtspunkten beeinfluRt: Grund- 

nahrungsmittel bleiben billig, sogenannte "Luxusguter" dagegen 

werden hoch belastet. Uberhaupt bildet ja die Trias Selbstkosten, 

Bedurfnisse des Volkes und "Politik der Partei" die allgemeinsten 

Preiskalkulationskriterien. Hauptziel des Preispolitik ist es theo- 

retisch, die Preise langfristig zu senken und bei Grundnahrungs- 

mitteln sowie bei Ph armazeutika zum Teil sogar mit Subventio- 

nen nachzuhelfen. Kontrolliert werden sollen die Preise einerseits 

durch die Filialen der Volksbank, zum anderen durch die Arbei- 

ter selbst, deren BewuRtsein dahin "auszurichten" ist, dal? sie 

mit den vorgegebenen Mitteln sparsam wirtschaften. Genau an 

dieser Stelle beginnen freilich auch die Imponderabilien. Wie die 

zahllosen Vorwiirfe gerade gegen Betriebsfunktionare wahrend 

der Kampagne zur "Konsolidierung der Diktatur des Proletariats” 

im Jahre 1975 bewiesen haben (27), wird hier auch im sozialisti- 

schen China noch an alien Ecken und Enden MiRbrauch getrieben.

- Dasselbe kann auch vom "achtstufigen" Lohnsystem be- 

hauptet werden, das eine der Hauptzieischeiben der Kampagne 

von 1975 bildete. Trotz der immerhin funf Reformen seit 1949 

lassen sich auch nach der Kulturrevolution immer noch 30 Range 

unterscheiden (28). Diesen Rangabstufungen entspricht eine 

deutliche Lohnhierarchie, die sich zwischen 30 und 400 Yuan 

monatlich bewegt. Wesentlich wichtiger noch als die Unterschiede 

in den Geldentlohnungen aber sind die abgestuften Privilegien - 

wie ja uberhaupt Privilegien in einem sozialistischen - und nun gar 

burokratisch verwalteten - Gemeinwesen eine wesentlich groRere 

Rolle spielen als bloR monetare Differenzierungen. GroRe und La

ge der Wohnung, "weiche Klasse” in den Zugen und vielleicht so

gar das Recht zur Benutzung eines Flugzeuges sind Vorteile, die 

"denen da oben" einen weiten Abstand zur Basis verschaffen. Zu 

nennen waren hier auch noch eigene Bader und Kurorte fur hohe- 

re Funktionare, Kaderlimousinen mit ihren braunseidenen Fenster- 

gardinen, die die Insassen vor den Blicken des Volkes verbergen, 

und "Beziehungen”, die den Mitgliedern der "neuen Bourgeoisie" 

einen nochmaligen Vorsprung verschaffen.

- Eine im Sinne der Planwirtschaft ebenfalls dysfunktionale Rol

le spielt auch der partikulare Kurs zahlreicher Einzelbetriebe, die 

wegen ihres fast perfekten Informationsmonopols (vorhandene 

Produktionskapazitaten, alternative Produktionstechniken, durch- 

schnittliche Stiickkosten etc.) die iibergeordneten Planungsbehor- 

den stark zum eigenen Wohl beeinflussen und nicht selten "weiche" 

(d.h. leicht erfullbare) Plane durchsetzen konnen. Die Einzelbe

triebe verhalten sich m.a.W. beim PlanungsprozeR keineswegs rein 

passiv, sondern greifen selbst bei einer auRerlich zentralistisch ge- 

stalteten Planungsmaschinerie durchaus aktiv in den Planungs- 

ablauf mit ein. Dies ist nicht nur der Fall wahrend des Pla- 

nungsprozesses, sondern auch nach AbschluR der Planung. 

Nicht selten kommt es hier zu regelrechtem "Feilschen", Die pla- 

nungsmaRige Festsetzung des zu produzierenden Sortiments, die 

Wahl alternativer Produktionsprogramme und die vertraglichen 

Beziehungen zwischen Lieferanten und Abnehmern, die ja die Plan- 

kennziffern letztlich konkretisieren, obliegen zum groRen Teil den 

Einzelbetrieben. Aus diesem Grund kann selbst im Rahmen eines 

formell zentralisierten Planungssystems, wie es in China ja zwi

schen 1953 und 1957 betrieben wurde, von "faktischer und infor- 

meller Dezentralisierung der Planentscheidungen” die Rede sein 

(29).

Hier werden m.a.W. Tendenzen deutlich, die nicht ohne Ruckwir- 

kung auf den "juristischen Uberbau" sein konnen. An stelle der 

hoheitlichen Anordnung im Wege des Planfestsetzungsverfahrens 

"von oben" tritt mit zunehmender (formeller oder informeller) 

Dezentralisierung die Tendenz zur vertraglichen Rege- 

lung der Wirtschaftsplane. Etwas zu einfach allerdings ware es, 

hier von einer Ersetzung hoheitlicher Verwaltungsakte durch 

"dffentlich-rechtliche Vertrage" zu sprechen; denn zum einen ist 

die fur den jeweiligen Betrieb verbindliche Planauflage ja kein 

Verwaltungsakt, ja nicht einmal eine "Verfiigung" im Rahmen 

eines "besonderen Gewaltverhaltnisses". Da namlich in sozialisti

schen Landern nicht nur zwischen drei, sondern funf Gewalten 

(Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung, Planung und Kon- 

trolle) unterschieden werden muR, gehort die Planfestsetzung 

nicht etwa zur Administrative, sondern zum Bereich der theore- 

tisch selbstandigen "Planungsgewalt". Begriffe aus dem deutschen 

Verwaltungsrecht, auch wenn sie noch so dezent gehandhabt 

werden, haben hier also nichts zu suchen. Zum anderen werden 

die Plankennziffern nicht direkt, sondern nur mittelbar durch 

"vertikale" und "horizontale" Absprachen festgelegt.

An welcher Stelle im PlanungsprozeR finden vertragliche 

Regelungen Ansatzpunkte? Drei Ph asen sind hier zu unterschei

den, namlich der Zeitraum der Planfestsetzung, ferner die Perio- 

de nach Fertigstellung des Plans und schlieRlich die eventuel- 

le Neuplanung (Plananderung).

a) Vertragliche Regelungen wahrend der Periode 

der Planaufstellung

Unter 2. wurde das Planaufstellungsverfahren bereits erlautert. 

Auf die Einzelheiten muR hier Bezug genommen werden. Die 

verschiedenen "Abwarts- und Aufwarts-Stadien" sind gewohn- 

lich begleitet von einem Reigen von Verhandlungen, an denen al- 

le Planungsebenen (Kommissionen, Ministerien, Zwischenglieder 

und Betriebe) beteiligt sind. Hierbei versucht der organisatori- 

sche Reprasentant der hoheren Instanz (z.B. das Ministerium), 

dem Einzelbetrieb moglichst hohe Planauflagen schmackhaft zu 

machen , wahrend der Betrieb - wie gerade Kritiken wahrend der 

Anti-Konfuzius-Kampagne gezeigt haben - nicht selten bemuht 

ist, unter Umstanden sogar durch unrichtige Kapazitatsangaben 

und durch iiberhohte Anforderungen an Grund- und Umlauf- 

fonds moglichst "weiche" Plane zu erhalten. Praktisch werden 

durch solche Vorgange des "Feilschens" die Praliminarien fur 

eine weitere Korrektur des Plans gesetzt, der nach dem "zweiten 

Abwartsgang" in der Regel fur verbindlich erklart wird.

Absprachen in "vertikaler" Richtungsind letztlich Vertrage, die 

zwischen gleichrangigen Partnern ausgehandelt werden, und bei 

denen sich mit zunehmender Dezentralisierung das hierarchische 

Element weitgehend verfluchtigt (30).

Aber auch auf "horizontaler" Ebene - namlich zwischen den ver

schiedenen Betrieben, findet bereits wahrend der Planung ein in- 

tensiver Meinungsaustausch und AbspracheprozeR statt. Die end- 

gultigen Liefervertrage, die nach Festsetzung des Plans ausgehan

delt werden, sind haufig nichts anderes als eine formale Bestati- 

gung der bereits wahrend des Planfestsetzungsverfahrens getrof- 

fenen Vereinbarungen.

b) Vertragliche Abmachungen nach AbschluR des 

Planverfahrens

Aufgrund von Mangein im Planverfahren, nicht zuletzt aber auch 

wegen nachtraglich entstandener Engpasse, die wegen der Inter-
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dependenz der Betriebe durchaus nicht selten sind (Rohstoff- 

beschaffungs- und -transportproblemel), sehen sich Einzelbe- 

triebe haufig zu "AuBerplanoperationen" gezwungen, die teils 

legal, zum Teil aber auch, wie entsprechende Hinweise wahrend 

der Antikonfuziuskampagne gezeigt haben, durchaus illegal 

sind.

Als I e g a I e s Instrumentarium hat sich in China ein breit an- 

gelegtes Konferenzwesen herausentwickelt, dessen Ziel es ist, 

die bei Verteilung eines bestimmten Warensortiments beteilig- 

ten Betriebe und Behorden gemeinsam an einen Tisch zu brin- 

gen, wo im Wege bilateraler Verhandlungen elastische Regelun- 

gen getroffen werden, wie sie in dem starren Plangefuge kaum 

zu erreichen sind. Konferenzen dieser Art finden im allgemei- 

nen nach ErlaB der Plankennziffern statt und vereinigen jeweils 

Betriebe und Behorden im Bereich derselben Wirtschaftssparte. 

Sie werden weiterhin sowohl auf nationaler wie auch auf regio- 

naler Ebene einberufen. Die Initiative fur nationale Konferen

zen, etwa auf dem Stahlsektor, geht von der staatlichen Pla- 

nungskommission sowie vom Ministerium fur metallurgische In

dustrie aus. Teilnehmer sind die verschiedenen Stahlwerke und 

alle Industriebetriebe, die eine Schliisselposition im Stahlver- 

brauch einnehmen. Bei der Konferenz tauschen sie Informatio- 

nen aus und schlieBen Liefervertrage ab (31).

Noch bedeutsamer fur die Auffiillung jener Liicken, die das un- 

zureichende Planungssystem hinterlaBt, ist die Ausdehnung der 

Funktionen des "Handels", der nicht als Gesamtheit der ge- 

schaftlichen Transaktionen zu verstehen ist, sondern als fest in- 

stitutionalisiertes "Verbindungsglied zwischen Industrie und 

Landwirtschaft" (Naheres zur Organisation des Binnenhandels 

vgl. Teil III).

Daneben gibt es den i I I e g a I e n Weg, auf dem die bendtig- 

ten Rohstoffe und sonstigen Materialien "organisiert" werden 

(32). Die einzelnen Betriebe verlassen sich in diesem Fall nicht 

auf Zuteilungen "uber den Dienstweg", sondern verhandeln un- 

tereinander, wobei die Organisation eines informellen Informa- 

tionsnetzes, durch das uberschiissige Lagerbestande bei anderen 

Betrieben gemeldet werden, die wichtigste Voraussetzung ist. 

Bei einer auBerplanmaBigen Guterbeschaffung dieser Art werden 

allerdings nicht nur Belange der Gesamtwirtschaft, sondern par- 

tikulare Bedurfnisse der einzelnen Betriebe zum Kriterium des 

Austausches. Marktwirtschaftliche ("spontankapitalistische") 

Praktiken treten m.a.W. an die Stelle der Planwirtschaft.

c) Vertragliche Abmachungen finden schlieBlich auch noch bei 

nachtraglichen Plananderungen eine breite Ansatzfla- 

che. Unvorhergesehene Ereignisse und Mangel bei der Planauf- 

stellung konnen solche Korrekturen ex post auslosen, in deren 

Gefolge praktisch eine Neuplanung notig ist, bei der die Betrie

be wieder ahnliche Verhandlungsmoglichkeit erhalten wie be- 

reits im Verlauf des ursprunglichen Planaufstellungsverfahrens 

(vgl. dazu a).

Wie die obigen Ausfuhrungen zeigen, bleibt vertraglichen Abma

chungen, wie prazise die Plane auch immer gefaBt sein mogen, 

in jeder Phase des Planaufstellungsverfahrens ein breiter Spiel- 

raum. Sollte das Management eines Einzelbetriebes skrupellos 

partikulare Interessen durchsetzen wollen, so hatten die Planbe- 

hdrden Schwierigkeiten, hier gegenzusteuern. An dieser Stelle 

wird deutlich, daB "sozialistisches BewuBtsein" der Partizipan- 

ten eine unabdingbare Voraussetzung fur das adaquate Funktio- 

nieren einer Planwirtschaft ist. Gerade aus diesem Grunde wird 

ja auch die Anderung des BewuBtseins, die im Wege permanen- 

ter "Kulturrevolutionen" zu erstreben ist, in China als eine der 

Grundvoraussetzungen des "sozialistischen Aufbaus” bezeichnet.

III. Aufsenhandel und Binnenhandels-Kontrakte

Mit "Handel" ist in China nicht, wie etwa in der westlichen Markt- 

wirtschaft, dieGesamtheit der kommerziellen Einzelbetriebe und 

geschaftlichen Transaktionen gemeint, sondern ein fest institu- 

tionalisiertes'.'Bindeglied zwischen Industrie und Landwirtschaft 

sowie zwischen Arbeitern und Bauern" (33).

1. Handelsorgane der Binnenwirtschaft

Nach § 1 der Muttersatzung von 1950 hat das Handelsministe- 

rium die drei Saulen des Handels, namlich den staatlichen Sektor, 

den genossenschaftlichen Sektor und den privaten Sektor zu lei- 

ten und zu kontrollieren.

Im Laufe des 25jahrigen Bestehens der VR China haben sich ge- 

geniiber dieser ursprunglichen Anordnung zahlreiche Anderungen 

ergeben:

Der private Sektor, der bis Mitte der funfziger Jahre im Zeichen 

der "Neuen Demokratie" und angesichts der sich daraus ergeben- 

den Fortexistenz von "staatlich-privaten Mischbetrieben" noch 

eine gewisse Bedeutung hatte, ist heute auf etwa 5 % des gesam- 

ten Handelsumsatzes zuriickgegangen, also recht unbedeutend 

geworden. Im iibrigen konnen sich partiell "freie Markte" im 

wesentlichen nur im Landwirtschaftsbereich entfalten, wo den 

Bauern Privatparzellen zur landwirtschaftlichen Nebenproduktion 

zur Verfijgung gestelIt werden. Angesichts der Dezentralisierung 

des Planungs- und Handelssektors seit 1957 hat das Zentrale 

Handelsministerium kaum Einfliisse auf die am "freien Markt" 

ausgehandelten Preise.

Eine ahnliche Entwicklung hat sich auf dem genossenschaftlichen 

Sektor ergeben: Hier gab es bis Ende der funfziger Jahre noch 

eine "zentralstaatliche Versorgungs- und Absatzgenossenschaft” 

(chung-kuo (chiian-kuo) kung-hsiao ho-tso tsung-she), die uber 

Verbindungsorganisationen auf Provinz- und Kreisebene (sheng- 

und hsien-lien-she) mit den Versorgungs- und Absatzgenossen- 

schaften unterhalb der Kreisebene (also unterhaibder untersten 

staatlichen Stufe) verkniipft waren. (Daher die Bezeichnung: 

"Basis (chi-ts'eng)-Versorgungs- und Absatzgenossenschaften"). 

Die lokalen Versorgungs- und Absatzgenossenschaften 

waren m.a.W. zweifach weisungsgebunden? napilich gegeniiber 

den Handelsabteilungen der lokalen Volksregierungen und gegen- 

uber den Weisungen der zentralen Versorgungs- und Absatzgenos

senschaft (§ 4 Mutterstatut von 1950).

Im Gefolge der groBen Dezentralisierung nach 1957 wurde die . 

Zentralkooperative samt ihren Verbindungsstellen auf Provinz- 

und Kreisebene offensichtlich abgebaut. Wenigstens findet man 

sie in der Literatur nirgends mehr erwahnt. So kam es, daB 

zwischen den staatlichen und den genossenschaftlichen Handels- 

organen eine gewisse Arbeitsteilung eintrat. Die staatlichen 

"GroBhandelsstationen" (Ableger der BHGen) besorgen den 

Warenkreislauf "von oben" bis zur Kreisebene, wahrend sich die 

Versorgungs- und Absatzgenossenschaften auf den Handel an 

der Basis, d.h. also unterhalb der Kreisebene, konzentrieren. Da 

der Abstand zwischen dem Zentralen Handelsministerium und
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den Basiskollektiven so erheblich ist, konnen Anweisungen des 

Handelsministeriums nur in grobstem Rahmen noch verbindlich 

sein.

a) Der staatliche Handelssektor

Ganz anders ist es urn den staatlichen Handelssektor bestellt, 

dessen hierarchische Stufenorganisation sich im wesentlichen 

erhalten hat:

- Auf der obersten Sprosse sind hier das Handelsministerium 

und die ihm operativ zur Seite stehenden "Binnenhandelsgesell- 

schaften" (abgekijrzt BHGen) zu nennen.

- Auf der zweiten Stufe folgen die Handels- und AuBenhandels- 

abteilungen bei den Provinzrevolutionskomitees einerseits und 

die ihnen fur operative Zwecke zugeordneten, den jeweiligen 

BHGen unterstehenden "GroBhandelsstationen" (p'i-fa-cha n) 

andererseits.

- Die dritte Ebene wird von den Handelsbiiros der Kreis- und 

Stadtrevolutionskomitees einerseits und den "GroBhandelssta- 

tionen der dritten Ebene" andererseits bestimmt.

Unterhalb cter Kreisebene werden keine staatlichen Handelsor- 

gane mehr betrieben. Hier beginnt der genossenschaftliche Sek- 

tor mit seinen eigenen Versorgungs- und Absatzorganen.

Wahrend die GroBhandelsstationen auf den verschiedenen Ebe- 

nen im wesentlichen durch die von oben nach unten flieBenden 

Befehle sowie durch die von unten nach oben laufenden Infor- 

mationen integriert werden, erfolgt die Verstandigung zwischen 

dem staatlichen und dem genossenschaftlichen Handelssektor 

im allgemeinen auf dem Weg liber sogenannte "Handelskonfe- 

renzen", die zwischen den Provinzen und den Kreisen sowie 

zwischen den letzteren und den Volkskommunen abgehalten 

werden.

Aus der Anordnung dieser differenzierten Meinungsaustausch-, 

Verstandigungs-, Planungs- und Vertragsmechanismen ergibt 

sich bereits ein strukturimmanenter Trend zur flexiblen Gestal- 

tung der Austauschprozesse, die eine schlicht biirokratische Re- 

gelung "von oben her" weitgehend ausschlieBt. Die "normative 

Kraft des Praktischen" fuhrt also auch hier zur Koordination 

anstelle der Subordination und zum Vertragsprinzip anstelle 

des Plan-Normen-Prinzips.

Uberhaupt gelten Vertrage in der VR China nicht etwa als Not- 

behelf. zur Planerfiillung, sondern als die entscheidenden Werk- 

zeuge zur "Systematisierung des staatlichen Wirtschaftsplans, 

vor allem zu seiner Prazisierung" (34). Der Plan kann ja nur weit- 

gespannte Rahmen fur die einzelnen Unternehmen setzen, nicht 

jedoch aufschliisseln, wie die vorgegebenen Aufgaben im einzel

nen zu erfulten sind.

Vertrage sollen ferner nicht nur als Vehikel fur die Konkretisie- 

rung der Aufgaben des Einzelbetriebs dienen, sondern uberdies 

die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Unternehmen 

der Volkswirtschaft ermoglichen.

An dieser Stelle sind nun noch einige Anmerkungen zu den Kor- 

porationen notig, die den operationalen Teil des binnenwirt- 

schaftlichen Giiteraustausches branchenmaBig besorgen. Sie be- 

zeichnen sich - ebenso wie die AHGen - als "Firmen" (kung-szu), 

sollen aber hier aus praktischen Grunden lediglich "BHGen" 

(Binnen-Handels-Gesellschaften) genannt werden.

Ihre ersten Anfange lassen sich bis zum "Mutterstalut" vom

10. Marz 1950 zuruckverfolgen. Aufgrund dieser Verfassung wa- 

ren im Interesse der "Vereinheitlichung des staatlichen Han

dels, der Fiihrung liber die Markte im ganzen Staat, der Har- 

monisierung von Warenangeboten und -nachfragen im Gesamt- 

staat sowie in den einzelnen Regionen und zur Forderung des 

Tempos in der Produktion” sechs BHGen errichtet worden, die 

sich auf Grundnahrungsmittel und Rohstoffe spezialisierten. 

Im Laufe der Jahre begannen sich diese Organisationen spring- 

brunnenartig zu verzweigen, so daB bis 1965 nicht weniger als 

20 BHGen (chuang-yeh kung-szu, wortlich: "Spezialbetriebs- 

firmen”) zu verzeichnen waren, die unter der Kontrolle des 

Handelsministeriums standen. Es ergaben sich folgende Gliede- 

rungen:

1. Die Getreide-BHG: Besteht bereits seit dem 1. Marz 1950 

in Peking. Sie besorgt den An- und Verkauf von Getreide und 

hat ihre Filialen im ganzen Land.

2. Die Salz-BHG, errichtet am 26.1.1950.

3. Die Allgemeine Artikel-BHG (pai-huo, wortlich: "Hundert 

Waren") vom 1. April 1950

4. Die Baumwoll-BHG vom 1. Marz 1950

5. Die Petroleum-BHG vom 26. Mai 1950

6. Die Kohle-BHG vom 1. April 1950

Diese sechs Korporationen aus dem Jahre 1950 waren also der 

Grundstock, auf dem sich die 14 weiteren Handelsgesellschaften 

aufbauten:

7. Die BHG fur Kulturelle Artikel (wen-hua yung-p'in) vom 

1. April 1954 (ist zustandig fur Sportgerate, Filmmaterialien 

etc.)

8. Textilien-BHG vom Januar 1956; wurde aus der BHG fur 

Allgemeine Artikel (= hier Nr. 3) ausgegliedert.

9. Fischereiprodukte-BHG (wortlich: "Wassererzeugnisse": 

shui-chang), im Jahre 1955 neben der BHG Nr. 10 aus der seit 

1950 bestehenden "BHG fur Bodenerzeugnisse” hervorgegangen 

(Fische, Garnelen etc.)

10. Gemuse-BHG, wie BHG Nr. 9 im Dezember 1 955 aus der 

fruheren "BHG fur Bodenprodukte" hervorgegangen (Gemuse 

aller Sorten, Soyadl, Tou-fu etc.)

11. BHG fur Metalle, Verkehrs- und Elektroartikel

12. BHG fur Ole und Fette (Tung-OI, Speisedle etc.)

13. Metallgerate-BHG (wortlich: wu-chin ch'i-ts'ai = "Werkzeuge 

der 5 Metalle"): Maschinen und Werkzeuge

14. BHG fur medizinische Gerate

15. Chemikalien—BHG

16. Nahrungsmittei-BHG (Fruchte, Fleischwaren etc.)

17. Lehrmittelinstrumente - BHG

18. BHG fur SliBwaren, Rauchwaren und alkoholische Getranke

19. BHG fur Rohbaumwolle und Rohhanf

20. BHG fur Pharmazeutika

Alle 20 BHGen haben ihre "GroBhandelsstationen" (p'i-fa-chan) 

an kommerziell wichtigen Orten im ganzen Lande errichtet. Sol- 

che Stationen gibt es also sowohl auf Provinzebene (manchmal 

sogar Sonderdistriktsebene) als auch auf Kreis- und Stadtebene. 

Aufgabe dieser GroBhandelsstationen, die ja immer nur ihr sta- 

tionsspezifisches Warensortiment flihren, ist es, innerhaib ihres
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Zustandigkeitsbereiches einen "einheitlichen Aufkauf und Ver- 

kauf " (t'ung-i kou-hsiao) oder nur den "einheitlichen Aufkauf" 

zu betreiben, die Waren zu lagern und fur ihren Transport zu 

sorgen. Die vier Hauptaufgaben der BHGen bestehen also m.a.W. 

im Kaufen, Verkaufen, Transportieren und Lagern (35). Der 

Handel darf zwar Gewinne erzielen, doch steht nicht der Profit, 

sondern die "Entwicklung der Wirtschaft und die Sicherung der 

Versorgung" im Vordergrund. Der Plan rangiert an erster Stelle, 

der Preis erst an zweiter. "Die Entwicklung der Warenproduk- 

tion zielt nicht auf den Profit ab, sondern auf eine Konsolidie- 

rung des Biindnisses zwischen Arbeitern und Bauern und auf 

die Errichtung des Sozialismus ..." (36).

Wie ist es um die Rechtsnatur der BHGen bestelIt? Sie miissen, 

ebenso wie die AHGen, als juristische Personen betrachtet wer- 

den, die ein nach der "wirtschaftlichen Rechnungsfuhrung" zu 

verwaltendes Sondervermbgen besitzen, die ferner durch eine 

Satzung geregelt sind (das Mutterstatut von 1950 gilt ja auch 

fiir die BHGen!), die haftungsrechtlich in Anspruch genommen 

werden kbnnen, und die schlieBlich im eigenen Namen Rechte 

wahrnehmen und gegen sich abwehren. Die BHGen sind m.a.W. 

mit dem Staat nicht identisch, sondern besitzen ihre juristische 

Eigenpersbnlichkeit. Die GroBhandelsstationen und GroBhan- 

delsladen treten - als bloBe Filialorganisationen, die sie sind - 

ebenfalls im Namen ihrer jeweiligen BHG auf. Ihre im Hinblick 

auf den AuBenhandel wichtigste Aufgabe ist es, als Schaltstatio- 

nen zwischen Landwirtschafts- und Industriebetrieben einerseits 

und den AHGen andererseits zu dienen (zum dreistufigen Ver- 

tragsprozeB vgl. unten 2/b).

Die brtlichen GroBhandelsstationen unterliegen einer zweifachen 

Kontrolle, namlich einerseits der Aufsicht der libergeordneten 

Handelsstationen, die bis hinauf zum Handelsministerium rei- 

chen, und den brtlichen Volksregierungen, also den Handelsaus- 

schussen in den einzelnen Revolutionskomitees andererseits 

(37). In den einzelnen Provinzrevolutionskomitees sind sogar 

spezielle AuBenhandelsabteilungen eingebaut, die in Zusammen- 

arbeit mit den Handelsabteilungen der untergeordneten Kreise 

und Stadte den Konnex mit den AHGen herstellen.

b) Der genossenschaftliche Handelssektor

Die Organe des staatlichen Handels, also die BHG-GroBhandels- 

stationen, reichen nur bis hinunter zur Kreis- (Stadt-)ebene. Diese 

ist die unterste Sprosse der staatlichen Handelsleiter. Darunter 

schlieBt sich der genossenschaftliche Sektor an. Er konstituiert 

sich aus sogenannten "Versorgungs- und Absatzgenossenschaf- 

ten" (kung-hsiao ho-tso-she).

Hier einige Erklarungen zum Stellenwert der Versorgungs- und 

Absatzgenossenschaften: Sie sind Teil der rd. 74.000 Volkskom- 

munen, deren Aufgabe u.a. darin besteht, die drei Grundberei- 

che des wirtschaftlichen Handels, namlich Investition, Produk- 

tion sowie Absatz und Versorgung mbglichst autonom zu bewal- 

tigen. Zur Erfullung dieser drei wirtschaftlichen Hauptfunktionen 

stehen dem "Mikrokosmos" Volkskommune drei wichtige Ge- 

nossenschaftsinstrumente zur Verfiigung (38):

- Die Kreditgenossenschaften (hsin-yung ho-tso-she)

- Die "Produktionsgenossenschaften" (sheng-chang ho-tso-she), 

die unter dem Namen "Produktionsbrigaden" bekannter sind.

- Die bereits genannten "Versorgungs- und Absatzgenossenschaf

ten", denen ein breiter Facher von Aufgaben obliegt (39): Sie 

kaufen die Agrarprodukte der einzelnen landwirtschaftlichen 

Einheiten (40) auf Rechnung des Staates an und schlieBen zu 

diesem Zweck Vertrage mit den einzelnen Produktionsmann- 

schaften, sammeln und lagern die gekauften Produkte und ver

kaufen sie sodann an die GroBhandelszentren des staatlichen 

Sektors mit einem ihre Kosten deckenden Aufschlag weiter. Um- 

gekehrt besorgt die Genossenschaft samtliche fiir die landwirt

schaftlichen Produktionseinheiten wesentlichen Produkte der In

dustrie, wie Werkzeuge, Diingemittel und Insektiziden. Ferner 

sorgen sie fiir den "Basishandel” (41) und verwalten die Laden 

des Einzelhandels, in denen die Mitglieder der Volkskommunen, 

der Produktionsbrigaden und der Produktionsmannschaften ihren 

Konsum decken kbnnen. Auch den Versorgungs- und Absatzge

nossenschaften obliegt also eine vierfache Hauptaufgabe, namlich 

das Kaufen, Verkaufen, Transportieren und Lagern (42) (in den 

Stadten werden diese Funktionen von den "Nachbarschaften" 

wahrgenommen).

Mit den "vier Hauptaufgaben" ist freilich der Zustandigkeitsbe- 

reich der Handelsgenossenschaften noch nicht erschbpfend auf- 

gezahlt. Vielmehr obliegt ihnen noch ein weiterer Bereich von 

Unterstiitzungsfunktionen: Sie helfen beispielsweise einer Produk- 

tionsbrigade bei technischen Innovationen, beraten sie bei der 

Anlegung neuer landwirtschaftlicher Nebenzweige (z.B. Heilkrau- 

terfarmen) (43) und bilden Traktoristen und LKW-Fahrer auf 

den von ihnen gelieferten Geraten aus.

Wie eine Handelsgenossenschaft organisiert ist, zeigt das Beispiel 

von Shih-pan-yen: Die dortige Genossenschaft hat 16 Zweigge- 

schafte und Verkaufsstellen. Die Mitarbeiterzahl all dieser Zweig- 

stellen liegt bei 30 Mann, das Betriebskapital bei 80.000 Yuan, 

der jahrliche Gesamtumsatz bei 800.000 Yuan und die Anzahl 

der gehandelten Artikel bei 2000 (44).

Die Versorgungs- und Absatzgenossenschaften sind ihrem Ur- 

sprung und ihrer Organisationsstruktur nach "kollektive" Ein

richtungen, als Vertreter der GroBhandelsstationen dagegen 

staatliche Institutionen. In letzterer Eigenschaft handeln sie im 

Namen der GroBhandelsstationen. Soweit sie sich dagegen im Be

reich des "genossenschaftlichen Handels" bewegen, treten sie in 

eigenem Namen auf und haften auch mit ihrem eigenen Betriebs

kapital. Auch besitzen sie - ebenso wie die AHGen und die 

BHGen - eine eigene, von der Volkskommune verschiedene 

Rechtspersbnlichkeit.

Was die Beziehungen zum AuBenhandel anbelangt, so treten die 

genossenschaftlichen Handelsorganisationen nicht direkt in Kon- 

takte mit den AHGen, sondern nur auf dem indirekten Weg uber 

die staatlichen BHGen, die ja uber ungleich grbBere Erfahrung 

und uber mehr Uberblick verfugen. Als intermediare Instrumen- 

te fiir planerische und vertragliche Verbindungen - und damit 

zugleich auch als Bindeglieder zwischen dem staatlichen und 

dem genossenschaftlichen Handelssektor - dienen die oben be

reits erwahnten Handelskonferenzen, die auf zwei Ebenen 

tagen, und die letztlich auch eine Briicke von den AuBenhan- 

delsorganen zu den Handelsgenossenschaften an der Basis schaf- 

fen.

2. Zustandekommen und Inhalt von Binnenhandels- 

vertragen

Sobaid der Betriebsplan erstellt ist, setzt sich die Betriebsleitung 

mit den im Plan ausgewiesenen Lieferanten und Abnehmern in 

Verbindung und schlieBt sogenannte "Liefervertrage" (kung- 

ying ho-t'ung), die in schriftlicher Form zu erfolgen haben, und
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deren Inhalt der zustandigen Planungsbehorde, unter Umstan- 

den sogar dem zentralen Ministerium, mitzuteilen ist.

Es ist durchaus bezeichnend fur die Situation in China, daB das 

Betriebsmanagement chinesischer Betriebe auslandischen Besu- 

chern gegenuber nicht gerne von der Existenz solcher Vertrage 

spricht. Man verweist statt dessen lieber auf den Wirtschaftsplan 

und auf das "sozialistische BewuBtsein" der Arbeitermassen, 

die beide fur das reibungslose Funktionieren im zwischenbetrieb- 

lichen ReproduktionsprozeB sorgten.

a) Der Spielraum der Liefervertrage ist urn so weiter, je grb- 

Bere Liicken der Plan gelassen hat, in dessen Rahmenwerk die 

Abmachungen getroffen werden. Man konnte also von "pla- 

nungsbedingter Vertragsfreiheit" sprechen. Strenge Plankrite- 

rien engen die Verhandlungsmoglichkeiten ein, weitmaschige 

Plane dagegen schaffen wirkliche "Vertragsfreiheit”. Am einen 

extremen Ende der Skala stehen dementsprechend "einseitige 

Vertrage", am anderen Vereinbarungen mit wirklich bilateralem 

Charakter.

Die Begriffe "Vertragsfreiheit", "einseitige Vertrage" und "zwei- 

seitige Vertrage" bedurfen einer naheren Prazisierung:

- Die "Vertragsfreiheit" (ch'i-yueh tzu-you) gilt aus der Sicht 

chinesischer "Rechtsarbeiter" als Auswuchs biirgerlichen Den- 

kens. Formale Freiheit fiihre immer zu Ungerechtigkeiten. Um 

diesen Gedanken zu verdeutlichen, sei hier etwa auf die chinesi- 

sche Polemik gegen die "Freiheit der Meere" hingewiesen (45). 

Wenn ein hochtechnisiertes Fabrikschiff der Sowjetunion und 

ein mittelalterlich ausgeriisteter Kutter im Golf von Bengalen 

auf Fischfang ausgingen, so stehe von vornherein fest, wer die 

besseren Ertrage erzielen wird. Unbeschrankte "Freiheit" im 

Fischfang fiihre also aufgrund der technisch unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen von vornherein zu einem besseren Ab- 

schneiden des bkonomisch starkeren Partizipanten.

Vertragsfreiheit darf also niemals abstrakt und formal, sondern 

immer nur konkret interpreter! werden. Es gibt also m.a.W. eine 

"burgerliche" Vertragsfreiheit und eine sozialistische Vertrags

freiheit, deren Inhalt niemals "individualistisch" ausgelegt werden 

durfe. Anstelle von "Vertragsfreiheit" solle man besser von "frei- 

wiHiger Einsicht" (tzu-yuan ho-li) oder von Freiheit innerhalb 

der Planparameter sprechen (46).

- Die Parteien des Liefervertrags: Lieferkontrakte sind Ver

trage zwischen sozialistischen (staatlichen und genossenschaft- 

lichen) Organisationen fur die Versorgung mit Giitern auf der 

Grundlage von Wirtschaftsplanen. Als Vertragsparteien sind je- 

weils ein "Verbraucher " (hsu-yao-jen) und "Belieferer" (kung- 

kei-jen) beteiligt (48).

Soweit AuBenhandels organe sich in den ZirkulationsprozeB 

einschalten, kommt es zur Errichtung einer dreistufigen "Ver- 

tragsleiter” und damit zur Aneinanderkoppelung mehrer Partei

en: Will die Nahrungsmittel-AHG beispielsweise 10.000 t Reis 

exportieren, so schlieBt sie - auf der Grundlage des AuBenhan- 

delsplans - mit der Getreide-BHG einen entsprechenden "Liefer- 

kontrakt" ab. Die BHG wiederum setzt sich mit solchen Volks- 

kommunen in Verbindung, die nach den einschlagigen Kreis- und 

Kommuneplanen als Lieferanten vorgesehen sind, und schlieBt 

mit ihnen entsprechende Vertrage.

Zwei Lieferkontrakte zwischen drei Parteien sind auch in umge- 

kehrtem ProzeB zu schlieBen, wenn beispielsweise die Volkskom- 

mune X zehn LKWs braucht. Aufgrund der vorhandenen Plane 

kommt es zum AbschluB von Lieferkontrakten zwischen Volks- 

kommune und Verkehrsmittel-BHG einerseits sowie BHG und 

Maschinen-AHG andererseits.

c) Insgesamt lassen sich vier wesentliche Kriterien eines Lie- 

ferkontrakts nennen:

- Wirtschaftsplan als Grundlage

- Beteiligung von staatlichen oder kollektiven Organen (Staats- 

organen, Staatsbetrieben und genossenschaftlichen Betrieben) 

an dem Kontrakt. Individuelle Einzelpersonen kommen als Ver- 

tragspartner nicht in Betracht. AuBerdem konnen nur solche 

Organisationen Parteien von Lieferkontrakten sein, die bereits 

im Wirtschaftsplan als Zulieferer oder aber als Verbraucher aus- 

gewiesen sind.

Gegenstand eines Lieferkontrakts sind im allgemeinen Produk- 

tionsmittel; Konsumtionsmittel konnen allenfalls in groBen Quan- 

titaten berucksichtigt werden.

- Lieferkontrakte werden im allgemeinen nur fur die Dauer der 

Planperiode geschlossen. Ein neuer Plan entzieht einem Liefer- 

kontrakt in der Regel die Geschaftsgrundlage, so daB neue Ver

einbarungen getroffen werden mussen (49).

d) Der Inhalt eines Lieferkontraktes wird exemplarisch durch 

Artikel 2 der "Vorlaufigen Bestimmungen des Ministeriums fur 

Metallurgische Industrie uber die wesentlichen Elemente eines 

Lieferkontrakts" aufgezahlt. Danach sind in einem solchen Ab- 

kommen folgende Vereinbarungen zu fixieren:

- Allgemeine Prinzipien: Benennung des Zwecks, der Interpreta- 

tionskriterien etc.

- Sortiment, Menge, Qualitat, Zeittermine fur die zu liefernden 

Guter etc.

- Regelungen uber die Verpackung und uber die Ablieferungs- 

modalitaten (z.B. Transporte)

- Regelungen uber Warenkontrolle und Wareninspektionsmoda- 

litaten

- Preis- und Abrechnungsmethoden

- Vertragsstrafen fur den Fall einer N ichterfu 11 u ng (50)

Ein Liefervertrag bedarf auBerdem der Schriftform (51). Man

gel der Form fuhrt allerdings nicht unbedingt zur Nichtigkeit.

e) Rechtliche Folgen bei Verletzungen des Lieferkontrakts:

Infolge der staatlichen und genossenschaftlichen Planung des 

gesamten wirtschaftlichen Reproduktionsprozesses werden die 

in der chinesischen Volkswirtschaft vorhandenen Guter einer- 

seits weitgehend erfaBt und kanalisiert, andererseits aber auch 

kiinstlich verknappt. Diese planverursachte Verknappung gilt 

im wesentlichen fur alle Industrie produkte. Nur im agrari- 

schen Produktionsspektrum gibt es Warengruppen, die sich 

praktisch nicht planen lassen und bei denen deshalb Raum fur 

marktwirtschaftliche Vertriebsformen bleibt (52).

Angesichts der durch die Planung verursachten Giiterverknap- 

pung hat eine mangelhafte Erfiillung oder gar eine Nichterful- 

lung von Lieferkontrakten weitaus schwerere wirtschaftliche 

Konsequenzen fur den betroffenen Betrieb, als dies in einer 

westlichen Marktwirtschaft der Fall ist, wo im Zweifelsfall je-
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derzeit Ersatzkaufe getatigt und der Schuldner auf Schadener- 

satz verklagt werden kann.

Es wurde oben bereits ausgefuhrt, daB in Lieferkontrakten auch 

Vertragsstrafeklauseln aufgenommen werden. Nun stammt diese 

Regelung allerdings aus einer Zeit, da China noch stark unter 

dem EinfluB des Sowjetmodells stand. Seit dem GroBen Sprung, 

vor allem aber seit der Kulturrevolution, soil die Vertragserfiil- 

lung im "sozialistischen Geist der Zusammenarbeit'' weniger 

durch juristische Sanktionen (Vertragsstrafen) als vielmehr 

durch "briiderliche Kooperation” und notfalls durch "Kritik und 

Selbstkritik" der Beteiligten gewahrleistet werden (53). Hierbei 

geht man von der Voraussetzung aus, dafi Schadensersatz dem 

“Verbraucher" im allgemeinen wenig niitzt. Er will genau be- 

stimmte Waren oder Rohstoffe, nicht aber Geldiiberweisungen, 

die ihm bei Erfullung seiner planmaBigen Aufgaben wenig niit- 

zen.

Aus diesem Grund auch werden alle Produktionseinheiten ge- 

drangt, bffentlich folgende Elementarhaftung fur ihre Produk- 

te zu ubernehmen:

- Riicknahme unbrauchbarer Produkte

- Umtausch defekter Produkte

- Lieferung von Ersatzteilen

- Annahme von Reparaturauftragen fur mangelhafte Produkte

- Training des Personals des Abnehmers im Gebrauch und in 

der Reparatur der gelieferten Produkte - eine Dienstleistung, 

die in westlichen Betrieben eigentlich nur bei dem englischen 

Unternehmen “Rolls-Royce" zu beobachten ist.

Eine bedeutsame Rolle spielen auch sogenannte “Standards", 

welche die Mindestqualitat von Produkten fixieren und von der 

produzierenden Einheit erarbeitet und offengelegt werden (53a).

3. Wechselwirkungen zwischen Planting und Handels- 

kontrakten

Liefervertrage sind zwar nicht gerade "akzessorisch" zum Wirt- 

schaftsplan, stehen aber doch in so engen Beziehungen zu ihm, 

daB sich die Frage nach den Auswirkungen von Divergenzen 

zwischen beiden stellt.

An zwei Moglichkeiten ist hierbei vor allem zu denken:

a) Der Vertrag bringt ein Minus gegeniiber dem Plan. Dies 

ist etwa der Fall, wenn der Plan nachtraglich (z.B. wegen ent- 

standener Rohstoffengpasse oder gar aus poiitischen Griinden) 

geandert (unter Umstanden aufgehoben) wird, oder aber wenn 

Lieferkontrakte nicht erfiillt werden kbnnen bzw. erst gar nicht 

zustandekommen. AuBenhandelsrechtlich besonders bedeutsam 

ist hier die Frage, welche Rechtsfolgen eintreten, wenn etwa 

eine politische Instanz gegen bereits abgeschlossene Kaufvertra- 

ge interveniert.

b) Der Vertrag bringt ein Plus gegeniiber dem Plan ("Uber- 

erfullung")

Zu a)

Alternative 1: Welche Rechtsfolgen treten ein, wenn der Liefer- 

vertragein Minus gegeniiber dem Plan erbringt?

Die eigentliche Frage lautet hier, ob eine schadensersatzpflichti- 

ge "Unmoglichkeit" gegeben ist, wenn ein ubergeordnetes Staats- 

organ oder die Partei in einen von den AHGen bereits mit einer 

auslandischen Firma abgeschlossenen Vertrag aus poiitischen 

Griinden "interveniert" oder die Lizenz verweigert. Haftet hier 

der Staat oder die betreffende AHG? Oder liegt gar "Hohere 

Gewalt"-vor, die die "Gefahr" auf den auslandischen Partner 

zuriickfallen laBt?

Um das ganze AusmaB all d er Schwierigkeiten zu verdeutlichen, 

die hier auftreten kbnnen, braucht man nicht erst auf die chine- 

sische Biihne zu schauen. Schon das bundesrepublikanische 

Recht bietet bei ahnlichen Fragen eine Fiille von Problemen. 

Verbietet beispielsweise die Bundesrepublik die Fortsetzung von 

Charterfliigen der Lufthansa in ein bestimmtes Land, indem 

sie in ihrer Eigenschaft als Mehrheitsaktionar auf das Flugunter- 

nehmen Druck ausiibt, so wurde wohl kaum ein westliches Ge- 

richt die Nichterfiillung des Chartervertrags als Auswirkung 

"Hbherer Gewalt" anerkennen. Sollte die Regierung jedoch 

durch ErlaB einer Verordnung nach § 7 des AuBenwirtschafts- 

gesetzes den Charterflug verbieten, so kbnnte sich die Lufthansa 

angesichts dieser Verordnung sehr wohl auf "Hohere Gewalt" 

gegeniiber ihrem Vertragspartner berufen und sich ohne eigene 

Kompensationspflichten von dem Chartervertrag lossagen (54).

Angesichts dieser prekaren Situation sehen sich immer mehr 

Vertragspartner im internationalen Bereich dazu veranlaBt, 

die Moglichkeiten einer Berufung auf "Hohere Gewalt" so weit 

wie mbglich zu reduzieren. Tendenzen dieser Art sind zumin- 

dest bereits im Verkehr zwischen zentralwirtschaftlich gelenk- 

ten Handelspartnern zu konstatieren. So wurde beispielsweise 

in Vertragen, die die DDR 1968 mit Ungarn und Polen abge- 

schlossen hat, vorgesehen, daB sich ein Staatsunternehmen des 

einen Vertragspartners nicht mehr auf eine Anderung der Zen- 

tralplanung seines Heimatstaates als eines Aktes “Hbherer Ge

walt" berufen darf, um sich aus alien vertraglichen Bindungen 

zu Ibsen (55).

Regelungen dieser Art sind nicht ohne Prazedenzwirkung fur 

das Verhaltnis zwfschen sozialistischen Staatsunternehmen und 

westlichen Firmen. Sollte allerdings ein Staatsunternehmen 

trotzdem gegenuber seinem westlichen Handelspartner Planan- 

derungen oder politische Interventionen unter Berufung auf 

"Hohere Gewalt" zu rechtfertigen versuchen, so wurde dies 

von den staatlichen Exportversicherungen der westlichen Lan

der als "politisches" (und nicht etwa nur als "kommerzielles") 

Risiko gewertet. Die geschadigte Firma kbnnte also zumindest 

auf dem Assekuranzwege Kompensation erhaiten (56).

Gelten diese Prazedenzfalie, wie sie sich im Verhaltnis zwischen 

Staatsunternehmen der RGW-Lander und westlichen Vertrags- 

partnern herausgebildet haben, auch fur die Beziehungen zwi

schen deutschen Firmen und chinesischen AHGen?

Um diese Frage zu beantworten, sei zunachst ein Blick auf die 

analoge Situation der Binnenhandelsvertrage in der VR China 

geworfen, fur die sich hier bereits gewisse Regelungen einge- 

spielt haben.

In einer sozialistischen Gesellschaft, die ja an Produktionsmit- 

teln kein individuelles, sondern nur Staats- oder Genossen- 

schaftseigentum kennt, muB bei unerwarteten poiitischen Inter

ventionen oder anderen Ereignissen, die zu einer Schadigung 

des bkonomischen Gleichgewichts fiihren, der Gedanke in den 

Vordergrund treten, daB der entstandene Schaden im Interesse 

der Gesamtheit so gering wie mbglich zu halten ist. Entspre- 

chend diesem Grundgedanken hat jeder Beteiligte den Scha-
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den zu tragen, der ihm in concrete aus der Plananderung ent- 

standen ist. Der Lieferant ist hier nur insoweit schadenersatz- 

pfIichtig, als er dem Besteller die Anderung des Plans - wenn er 

sie kennt - nicht innerhalb einer angemessenen Frist mitteilt - 

und wenn dieser infolge der verspateten Mitteilung einen Scha- 

den erlitten hat (57).

Es ist hier iibrigens einer jener kritischen Grenzfalle gegeben, 

bei denen die Parteien eine Nagelprobe auf ihre sozialistische 

Gesinnung abgeben konnen. Funktionare, die aus gruppenegoi- 

stischen Motiven heraus nicht bereit sind, uberbetriebliche Ge- 

sichtspunkte gelten zu lassen, geraten leicht in die Gefahr, bei 

einer sich anschlieBenden Kampagne heftiger Kritik und perso- 

nalpolitischen Sanktionen ausgeliefert zu sein.

Grundsatzlich ist also eine dem "sozialistischen BewuBtsein" der 

Beteiligten entsprechende Losung zu finden. Doch werden des- 

halb Schadensersatzregelungen keineswegs ausgeschlossen. Kom- 

pensationsforderungen aus Unmbglichkeit, Verzug oder positi- 

ver Vertragsverletzung sind ja dem chinesischen Recht durchaus 

bekannt. Doch kommen solche Regelungen wenigstens in drei 

Fallen nicht zum Durchbruch, namlich

- bei Vorliegen einer "Hoheren Gewalt" (Naturkatastrophen 

etci)

- bei Nichterfullung des Vertrags infolge militarischer Anord- 

nungen

- und bei einer Plananderung, die entweder aufgrund von Sach- 

zwangen oder aber aus politischen Erwagungen heraus erfolgt 

(58). Hier kann nicht von "schuldhaftem" Verhalten des Ver- 

tragspartners die Rede sein, der ja von den Auswirkungen solcher 

Anderungen nicht selten selbst unangenehm getroffen wird. Der 

Grundgedanke, der hier zum Durchbruch kommen muB, besteht 

darin, daB in einem sozialistischen Staat die allgemeinen Interes- 

sen stets partiellen Bestrebungen vorgehen mussen (59). Auch 

Gesichtspunkte der Gefahrtragung helfen hier nicht weiter, da 

"Gefahren"-Regelungen - ebenso wie im deutschen Recht - nur 

im Zusammenhang mit der Ablieferung oder Nichtablieferung 

einer Sache - nicht aber bei einer Plananderung - durchgreifen 

konnen (60).

Plan- bzw. Lieferkontraktanderungen konnen auch stattfinden, 

wenn eine der Parteien nachtraglich zur Einhaltung ihrer Ver- 

pflichtungen nicht in der Lage ist und deshalb Modifikationen 

vorschlagt. Artikel 40 der "Vorschriften liber die wesentlichen 

Elemente von Lieferkontrakten" des Ministeriums fur Metallur- 

gische Industrie sieht in einem solchen Fall vor, daB ein Konsu- 

ment oder aber ein Lieferant, der das vereinbarte Warenvolumen 

reduziert sehen mdchte, einen Monat vor dem festgesetzten 

Lieferungstermin einen Antrag an die zustandige Planungsorgani- 

sation (z.B. an die Staatliche Wirtschaftskommission oder an das 

Ministerium fur Metallurgische Industrie) stellt. Die Plananderung 

wird wirksam,wenn die andere Partei die schriftliche Genehmi- 

gung des zustandigen Planorgans zugestellt erhalt.

Diese Bestimmung diirfte analog auf ahnlich gelagerte Lieferkon- 

trakte anderer Industrien anzuwenden sein.

Erteilt das Planungsorgan seine Genehmigung zur Anderung des 

Plans, so nlitzt dem Vertragspartner auch eine im Liefervertrag 

festgesetzte Vertragsstrafe nichts. Der einer Leistungsreduzierung 

durch Plananderungen zugrunde liegende Gedanke der Liefer- 

erleichterung wiirde ja durch eine solche Ponale geradezu in sein 

Gegenteil verkehrt.

Soweit also die Rechtspraxis im chinesischen Binnenhandels- 

verkehr. Finden nun Regelungen dieser Art auch auf Kontrakte 

zwischen staatlichen AHGen und auslandischen Vertragspart- 

nern Anwendung, wenn es einmal vorkommen sollte, daB der 

AuBenhandelsplan nachtraglich geandert wird?

Die Frage ist wohl zu bejahen. Der von eventuellen Planmodifi- 

kationen betroffenen AHG, die ja eine vom Staat verschiedene 

Rechtspersbnlichkeit besitzt, kann jedenfalls unter normalen 

Umstanden keine Schuld nachgewiesen werden, wie sie ja als 

Voraussetzung fur einen Schadensersatzanspruch aus Nichter

fullung vorliegen muB. Auch die staatliche Planungsbehorde 

selbst kann von dem auslandischen Geschaftspartner wohl kaum 

auf Kompensation verklagt werden, da Plananderungen ja in der 

Regel durch politische Direktiven beeinfluBt sind, die mit den 

Kategorien "Schuld" oder "Rechtswidrigkeit" nicht zu erfassen 

sind. An eine Schadensersatzpflicht des Planungstragers (= des 

Staates bei der AuBenhandelsplanung!) ware nur zu denken, 

wenn die Behorde die Plananderung schuldhaft langere Zeit nicht 

bekanntgegeben und die AHG dadurch zum AbschluB eines an 

sich vermeidbaren Kontraktes veranlaBt hatte (61). Die AHG 

urngekehrt kbnnte allenfalls dann schadenersatzpflichtig sein, 

wenn sie von der inzwischen bereits erfolgten Plananderung 

schuldhafterweise nicht Kenntnis genommen hatte - und in die- 

sem Zustand der selbstverschuldeten Unkenntnis das unerfulI- 

bare Vertragsverhaltnis eingegangen ware.

Von solchen spezifischen Konstellationen abgesehen darf aber 

vermutet werden, daB Plananderungen zwar nicht direkt unter 

den Begriff 'Vldhere Gewalt" subsumiert, wohl aber wie "Hohe- 

re Gewalt" behandelt werden.

Nun ist freilich zu bedenken, daB "politische" Regelungen in 

der Regel juristischen Losungen vorgezogen werden. Als es bei- 

spielsweise im Zusammenhang mit der Kulturrevolution zu 

schweren antichinesischen Ausschreitungen in der birmanischen 

Hauptstadt Rangoon kam (Sommer 1967), unterbrach China 

seine Warenlieferungen und Entwicklungshilfeleistungen an die

ses Land. Die birmanische Regierung hat damals verstandlicher- 

weise keine Klage vor einem chinesischen Gericht auf Erfiillung 

erhoben. Sowohl Rangoon als auch Peking hatten ein solches 

Vorgehen sicherlich als grotesk empfunden. Als aber die Kultur

revolution abgeebbt war, entschloB man sich zu einer politischen 

Regelung, bei der Gesichtspunkte der Billigkeit, wie sie ja auch 

im deutschen Recht im Zusammenhang mit dem "Wegfall der 

Vertragsgrundlage" zur Anwendung kommen, eine bedeutsame 

Rolle spielten. Auch hier wurde wiederum deutlich, daB die 

Chinesen Streitfalle am liebsten durch "freundschaftliche 

Verhandlungen" regeln. Juristische Betrachtungsweisen haben 

also auch im Faile der "Unmdglichkeits"-Problematik nur sekun- 

daren Rang.

Zu b)

Alternative Nr. 2: Der Normaifall (Die AuBenhandelsleistungen 

zeigen ein Plus gegenuber dem AuBenhandelsplan)

Immer wieder finden sich in chinesischen Verlautbarungen Er- 

folgsmeldungen, die auf eine "Lbererfullung" der Plane im Be- 

reiche des AuBenhandelssektors hinweisen. Radio Canton wuBte 

beispielsweise zu melden, daB die Provinz Kuangtung im Dezem- 

ber 1974 die Exportquote um 25 % "libererful11" habe. Der 

"AuBenhandelssektor" der Provinz Yunnan sei im gleichen Zeit- 

raum um 20 % ubererfullt worden (62).
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Kriterien fur die Erfiillung bzw. Ubererfullung des staatlichen 

AuBenhandelsplans sind der Bruttoproduktionszuwachs, die 

Steigerung des AusstoBes wichtiger Einzelprodukte, das Hinzu- 

kommen neuer Erzeugnisse, die Einfuhrung neuer Verfahrens- 

weisen und Techniken, ein Mehr an abgefiihrten Gewinnen und 

die Verbesserung der Warenqualitaten (63).

An anderer Stelle werden folgende Plankennziffern genannt:

Die Produktion in Tonnen, das Sortiment, die Qualitat, die Un- 

terbietung eines AusschuBmaximums, die Arbeitsproduktivitat, 

die Senkung der Selbstkosten, der erzielte Gewinn, der Brutto- 

produktionswert, die Realisierung der Auflagen fur die Sicher- 

heit am Arbeitsplatz usw. (64). Es genugt ferner keineswegs, 

wenn nur ein hoher Produktionswert (gemessen in Yuan) er- 

reicht ist; vielmehr muB die Produktionsmenge, gemessen in Na- 

turaleinheiten, mit dem Wert Schritt halten, wenn von einer Er- 

fullung bzw. Ubererfullung die Rede sein soil (65).

Die Ubererfullung der im Plan festgesetzten AuBenhandelsquoten 

ist fur die einzelnen Betriebe schon deshalb nicht unmoglich, 

weil die Plane in der Regel nur das Minimum der Betriebslei- 

stung festsetzen, wahrend die Liefervertrage andererseits tenden- 

ziell auf ein Maximum an Leistung hinausstreben.

Die “Ubererfullung'' des Plans schlagt sich teilweise in immate- 

riellen Vorteilen nieder (der Betrieb wird von der vorgesetzten 

Behorde beispielsweise gelobt und als Modell herausgestrichen), 

bringt aber durchaus auch materielle Vorteile mit sich (Zusatz- 

Idhne, erhohte Zuwendungen an die betrieblichen Wohlfahrts- 

fonds, Aufstockung der Lohne etc.)

1) Zu Auseinandersetzungen dieser Art vgl. etwa Theodor Hermes, 

"Per AuBenhandel in den Ostblpckstaaten", Hamburg 1653, 

S.145-1 58 (149)

2) People's China 1957, Nr. 23, S.9

3) vgl. hierzu N. Spulbir, "The Soviet Economy, Structure, Principle, 

Problems", New York 1962, S.210 ft.

4) Die drei Direktiven sind abgedruckt in SCMP Nr. 1665 (5.12.1957)

5) so Li Hsien-nien in Hung-ch'i 1959, Nr.2; vgl. ferner CNA No.265 

vom 20.2.1959

6) "Compendium of the PRC", Volume VIII, S.96-99

7) ebd.

8) Liu Shao-ch'i, Arbeitsbericht des ZK an die II. Sitzung des 

VIII. Parteikongresses, JMJP, 25.5.1958

0) vgl. hierzu Franz Schurmann, "Ideology and Organization in 

Communist China", Berkeley and Los Angeles, 1968, 2nd Ed., 

S.1 73-219; Oskar Weggel, "Die chinesischen Revolutionskomi- 

tees", Nr. 25 der Mitteilungen des Instituts fur Asienkunde Ham

burg, 1968, S.87-90

10) JMJP, 2.5.1963

11) JMJP, 1.1.1966

12) Hung-ch'i 1972, Nr. 8, zusammengefaBt in "CHINA aktuell"

Nov. 1972, Ubersicht Nr. 40

13) hierzu Audrey Donnithorne, "China's Cellular Economy: Some 

Economic Trends since the Cultural Revolution" in

C.Q., Nr. 52 (Oktober/Dezember 1972), S.605-619

14) ebd., S.614f.

15) wiedergegeben in "Wirtschaft und Gesellschaft der VR China im 

Friihjahr 1974, Bilanz und Protokolle einer Informationsreise" 

Teil I - Teil IV von Hans-Hermann Hohmann, H.B. Jiri Kosta und 

Jan Meyer, hrsgb. in der Reihe "Berichte des Bundesinstituts

fur ostwissenschaftliche und Internationale Studien Kbln", 

Hefte 1974 Nr. 27, 28, 29 und 30, hier Heft II, S.28-35 

(fortan zitiert als H.-K.-M.)

15a)

16) SWB/Weekly, 16.4.1975

17) ebd.

18) H.-K.-M. II S.57: Nahrungsmittelfabrik in Shanghai

19)

("Grundprobleme des Zivilrechts der VR China"), Peking 1958, 

(fortan "Min-fa")

20) nahere Ausfiihrungen dazu mit Nachweisen bei Oskar Weggel, 

"Wie eine Volkskommune im Jahre 1974 funktioniert", 

"CHINA aktuell". Marz 1974, S.122 ff. (128)

21) zum Zwei-Linien-Prinzip vgl. Oskar Weggel, "Die Alternative 

China", Hamburg 1973, insbesondere S.1 7 ff.

22) Feng-hwa Mah, "Foreign Trade" in Eckstein-Galenson-Liu, 

"Economic Trends in Communist China", Chicago 1968, S.676 ff.

23) vgl. Dwight Perkins, "China's Fourth Five Year Plan", 

Current Scene, Volume XII, No. 9 (Sept. 74), S. 1-7

24) Grundsatzliches hierzu vgl. unter Stichwort "Planung in soziali- 

stischen Landern" in "Wbrterbuch zur Politischen Okonomie", 

hrsgb. von Gert von Eyneren, Opladen 1973, S.278 ff.

25) H.-K.-M. 11/10 u.58 (Teppichfabrik in Tientsin, Nahrungsmittel

fabrik in Shanghai)

26) ebd., 58 (Nahrungsmittelfabrik in Shanghai)

27) Oskar Weggel, "Die neue Kampagne 'Zur Festigung der Diktatur 

des Proletariats' " in "CHINA aktuell" 1975, S.171 -181

28) Wegen der Einzelheiten muB auf Ausfiihrungen des Autors in 

"CHINA aktuell" 1974, S.483-485 verwiesen werden ("Eine 

Gesellschaft der Gleichen? Rang- und Lohnhierarchien in der 

VR China")

29) Jiri Kosta, Jan Meyer, Sibylle Weber, "Warenproduktion im 

Sozialismus", Frankfurt am Main 1973, S.156 f.

30) vgl. dazu u.a. die Augenzeugenberichte von Barry M. Richman, 

"Industrial Society in Communist China", New York 1972, 

S.709 ff.

31) ebd., S.712 ff.

32) Hinweise dieser Art finden sich vor allem wahrend der Kampagne 

gegen Konfuzius und Lin Piao, vgl. etwa die zahlreichen in SWB 

zwischen Marz und August 1974 abgedruckten einschlagigen 

Artikel

33) Weggel, Alternative China, a.a.O., S.266 ff.

34) Min-fa 199

35) vgl. dazu etwa Current Background No.772, S.27

36) dazu Weggel, Alternative China, a.a.O., S.269-275

37) § 4 des Mutterstatuts von 1950 in analoger Anwendung

38) Min-fa, S.261

39) Naheres hierzu Rudiger Machetzki, "Handel im landlichen China: 

'Ein FluB ohne Quelle, ein Baum ohne Wurzel' ", "CHINA aktuell" 

1975, S.126-132 (129,131)

40) im agrarischen Produktionsspektrum sind drei Warengruppen

zu unterscheiden, die durch den Staat verschieden streng kontrol- 

liert werden:

- Zur ersten Gruppe gehbren die Agrarprodukte, die der Staat 

"dreifach fixiert" (san ting: Produktion, Aufkauf und Verkauf). 

Zu dieser Gruppe zahlen vor allem Baumwolle und Getreide.

- Die zweite Gruppe umfaBt Waren, bei denen nicht die Produk

tion und der Verkauf, wohl aber der "einheitliche Aufkauf" durch 

den Staat vorgeschrieben ist: Zucker, Tabak und Schweinefleisch.

- Die dritte, offizielI nicht klassif izierte, gleichwohl aber bedeut- 

same Warengruppe ist auf jene landlichen Erzeugnisse beschrankt, 

die sich praktisch nicht planen lassen, und bei denen deshalb den 

volkskommunalen Versorgungs- und Absatzgenossenschaften ein 

prinzipieller Freiraum belassen wird. Man spricht hier von "Basis- 

handel" (chi-shih mao-i) (Naheres Machetzki, a.a.O., S.129 f.). 

Mit den im Text angesprochenen Warengruppen sind nur die 

Waren der Kategorie 1 und 2 gemeint.

41) vgl. FuBnote 40

42) Current Background No.772, S.27

43) Peking Rundschau 1970, No.47, S 14-16

44) gemeint ist die Versorgungs- und Absatzgenossenschaft 

Shih-pan-yen im Kreis Lin-hsien, Provinz Honan, ebd.

Peking o.J., fortan abgekurzt fa-kuei,Bd.8 S.96,f
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45) vgl. zu diesem Themenkomplex ausfuhrlich Oskar Weggel partnern”, in Osteuropa-Recht, 1974, Heft 3/4, S. 193-204

"China und das neue Seerecht: Von der res nullius zur (198 f.)

res communis", "CHINA aktuell" 1974, S.606-618) 55) Die entsprechenden Dokumente sind abgedruckt bei Alexander

46) Min-fa, S.202 Uschakow, "Der Ostmarkt im COMECON", Baden-Baden 1972,

47) Min-fa, S.256 S.231 und 235

48) Min-fa, S.226 56) Christopheit, "Hermes-Deckungen", Munchen 1968

49) Min-fa, S.227-231 57) Min-fa, S.242

50) Min-fa, S.232 f. 58) Min-fa, S.187 ff

51) H.-K.-M. II/54 (Nahrungsmittelfabrik in Shanghai) 59) ebd.

52) Naheres hierzu FuRnote 40 60) Min-fa, S.237

53) zur "inneren Kontrolle"vgl. Oskar Weggel, "Kontrolle in der 61) Analoge Anwendung eines im Zusammenhqng mit Lieferkontrak

Volksrepublik Ch ina", "Verfassung und Recht in Obersee" 1971, ten geltenden Schadenersatzgedankens, vgl. Min-fa, S.242

S.393-414 (395 f.) 62) SWB/Weekly, 15.1.1975

53a) Erfahrungsbericht von Konrad Zweigert im AnschluR an eine 63) JMJP, 3.10.72

China-Reise der Max-Planck-Gesellschaft, Vortrag, gehalten in 64) H.-K.-M. II/57 (Nahrungsmittelfabrik in Shanghai)

Innsbruck am 7. Mai 1974, Manuskript, S.10 65) H.-K.-M. IV/29 (Gesprach mit Dozenten der Futan-Universitat

54) Beispiele von Ignaz Seidl-Hohenveldern, "Vblkerrechtsfragen 

der Wirtschaftsbeziehungen mit zentralwirtschaftlichen Handels-

in Shanghai)


