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WIE E1NE VOLKSKOMMUNE IM JAHRE 1974 FUNKTIONIERT

von Oskar Weggel

Die Peking Rundschau hat in ihren Nummern 13-20 (1973) einen langen und konkret ausgestalteten Fort- 

setzungsbericht iiber die vorbildliche Volkskommune Tung-t’ing gebracht - eine Kommune, die siidlich des 

Yangtse im Kreis Wu-hsien, Provinz Kiangsu angesiedelt ist, und zwar auf der Halbinsel des T’aihu-Sees. 

Diese Kommune wurd 1958 aus 20 landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften des Gebietes Tung- 

shan gebildet und besitzt ein Gebiet von rd. 35 qkm. In 11 000 Familien leben 45 000 Menschen. Die Kom

mune hat 30 Produktionsbrigaden (fortan “PB”)und diese insgesamt 237 Produktionsmannschaften (fortan 

“PM")Diie Volkskommune (fortan “VK”) wird auch auslandischen Besuchern immer wieder vorgefiihrt. Ein 

Bericht von Horst Kerlikowsky (1) erganzt und bestiitigt den Eigenbericht der Peking-Rundschau.

Der nachfolgende Artikel fabtdie wichtigsten Grundsatze, wie sie in den einzelnen Artikeln verarbeitet sind, 

systematisch zusammen und wird sie aufserdem - soweit es zum Verstandnis erforderlich ist,- durch weitere 

Angaben aus der Landwirtschafts-Literatur iiber China erganzen. Am Schlufs soli dann noch aufgezeigt wer- 

den, wie sich eine heutige VK von ihrem “Urbild”, der “Sputnik-VK” von 1958 unterscheidet.

Der Autor glaubt, durch diese Darstellung einen ziemlich konkreten Umrib jenes Bildes einer VK zu geben, 

wie es der Pekinger Fiihrung im gegenwartigen Stadium vorschwebt. Die Darstellung verfolgt also - um dies 

nochmals zu betonen - nicht die Absicht,neue Erkenntnisse aufzuzeigen. Die einzelnen Fakten sind in der 

einen oder anderen Form langst bekannt. Worauf es hier ankommt, ist die Darstellung des chinesischen 

Selbstverstandnisses zur landwirtschaftlichen Organisation, wie sie sich 15 Jahre nach Griindung der ersten 

Kommunen zeigt.

Entsprechend der hierarchischen Dreierstruktur einer VK gliedert sich die Darstellung in die Abschnitte

A. Die Volkskommunen

B. Die Produktionsbrigaden

C. Die Produktionsmannschaften.

In einem Teil D. ist schlieblich noch der ideologisch und historisch bedingte Stellenwert der Volkskommu

nen zu behandeln.

A. Die Volkskommunen

I. “Politik” als “Seele” der Volkskommunen

Am Anfang steht die ''Politik''. Nahezu jeder Bericht iiber 

eine VK beginnt daher mit einer Negativschilderung der Ver- 

gangenheit, um auf diese Weise den inzwischen erreichten 

Fortschritten deutlicheres Profit zu geben. Schema:

. d.h. "Erinnere Dich der bitteren (Vergan- 

genheit), denk an die siiBe (Gegenwart)".

- Beispiel 1:1m Bereich der heutigen VK Tung-t'ing lebten 

"vor der Befreiung'' vier Grund- und Feudalherren, die zusam

men iiber 75 % der vorhandenen Anbauflache und zahlreiche 

behagliche Landhauser besaften. Nicht einmal im Tode woll- 

ten sie sich, wie es heifet, von ihrem Land trennen: Ihre Gra

ber bedeckten 1800 mu (15 mu = 1 ha) gutes Ackerland. Die 

Bauern andererseits waren meist in Lumpen gekleidet und 

hatten kaum genug zu essen. Von den 427 Bauernfamilien im 

Dorf Tou-chiao muftten 81 Familien betteln gehen; weitere 

18 waren gezwungen, ihre Kinder zu verkaufen, und 92 muft- 

ten sich als besitzlose Landarbeiter verdingen (2).

Einer der Grundbesitzer hatte friiher hauptsachlich Fischerei 

betrieben und deshalb einen Groftteil des Landes brachliegen 

lassen. Er benbtigte ein Drittel seines Besitzes allein fiir den 

Familienfriedhof und brauchte folglich nur wenige Landarbei

ter, so daft viele Bewohner des Gebiets ohne Arbeit leben muft- 

ten (3).

- Beispiel 2 : Jn dem Bericht iiber eine andere PB hejftt es, daft 

“vor der Befreiung" 90 % des dbrflichen Bodens in den 

Handen von zwei Gutsherren lagen. Viele der heutigen PB- 

Mitglieder waren damals deren Pachter oder dienten ihnen 

als Tagelbhner. Nur die Gutsbesitzer und die reichen Bauern 

wohnten in Backsteinhausern, die Bauern aber lebten in 

niedrigen und finsteren Hiitten (4).

Daft solche Angaben keineswegs aus der Luft gegriffen sind, 

zeigte bereits William Hinton in seiner gewaltigen "Doku- 

mentation iiber die Revolution In einem chinesischen Dorf", 

das den Titel "Fanshen" tragt (5); Dieses Werk gehort mit zu 

den groftartigsten Untersuchungen auf dem Gebiet der sino- 

kommunistischen Revolutionsgeschichte. In ihm verbindet 

sich die Akribie des Soziologen mit dem Temperament des 

engagierten Schriftstellers. AuBerdem handelt es sich um eine 

der ganz wenigen Aufzeichnungen, die ein westlicher Autor 

aus unmittelbarem Erleben in den Jahren des Umbruchs ver- 

fertigen konnte - zu einer Zeit also, als China fiir den westli

chen Journalismus, aber auch fiir die westliche Sozialwissen- 

schaft noch ganz am Rande des Interesses lag. Hinton war 

1947 als Traktortechniker im Auftrag der UNRRA, also des 

Amtes fiir Hilfe und Wiederaufbau der UNO nach China ge- 

kommen und dort bis 1953 geblieben. Er schloB sich bereits 

1947, nachdem die UNRRA ihre Tatigkeit eingestellt hatte, 

einer studentischen Arbeitsgruppe an, die in Schliisseldorfer 

Nordchinas entsandt wurde, um die Bauern fiir die Bodenre- 

form zu mobilisieren. Mehrere Monate lang lebte er in Chanq- 

chuang, einem kleinen Dorf von rd. 1000 Einwohnern im
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Hochland von Siid-Shansi. Dieses winzige Dorf wurde fur 

ihn zu einem Mikrokosmus der sinokommunistischen Re

volution. In episch breiten, teilweise mit hinreiBendem Pa

thos geschilderten Szenen schreibt er uber die Armut der dor- 

tigen Bauern unter dem traditionellen Regime, ihre Leiden 

wahrend des Krieges gegen Japan, die Obernahme durch die 

kommunistische 8. Armee sowie die zahlreichen daraufhin 

einsetzenden Kampagnen, die in der Anti-Verrater- und 

Landreform-Bewegung ihren Hohepunkt erreichten. In die- 

ser Schilderung wird noch etwas von der Urarmut der Mensch- 

heit und von Ausbeutungspraktiken deutlich, wie sie in die- 

ser Ungeheuerlichkeit unglaublich waren, lieBe Hinton nicht 

fur jede seiner Behauptungen einen ganzen Film von Tatsa- 

chen und Hintergrundsberichten ablaufen. Hier wird auch 

unmittelbar deutlich, was eine revolutionare Situation ist, 

und warum die Revolution in China kommen muBte - ohne 

daB Hinton es notig hatte mit ideologischer Phraseologie zu 

arbeiten. An keiner Stelle des Buches gewinnt man den Ein- 

druck, daB Hinton, der der revolutionaren Sache mit Sympa- 

thie gegenubersteht, die Tatbestande tendentiell verzerrt. Da

vor bewahrt ihn seine Niichternheit und sein Respekt vor Fak- 

ten, die er in verschwenderischer Fiille ausbreitet. Mit seinem 

Werk ist Hinton zu einer Art Hesiod der chinesischen Bauern- 

revolution geworden. Wer die detaillierten Schilderungen uber 

den Reichtum und die Ausbeutungspraktiken der Grundbe- 

sitzer nachliest (besonders eindrucksvoll in Bd.1, S.48-89) und 

anhand ins Einzelne gehender Fakten die Not der armen 

Bauern von damals kennenlernt, wird an der Substanz des 

heute immer wieder geiibten Vergleichs zwischen dem "bit- 

teren Gestern und der siiBen Gegenwart" nicht zweifeln kon- 

nen, selbst wenn das eine oder andere Detail etwas verzerrt 

und uberspitzt wiedergegeben wird.

Mit dem Stichwort "Politik" ist aber - gleichsam beschwo- 

rend - auch die Motivation angesprochen, die den Bauern 

immer wieder unterstellt wird: 'Sie bebauen Felder nicht 

nur zur Erhohung ihres Lebensstandards, sondern vor al- 

lem fur den Sieg des Sozialismus. Stets fiihren sie die folgen- 

de Losung im Mund: "LaBt uns einen groBeren Beitrag zum 

Sozialismus leisten!" (6).

Diese wahrhaft "politische" Motivation soil immer wieder 

wachgerufen werden durch den 1964 ausgegebenen Aufruf, 

"in der Landwirtschaft von der Produktionsbrigade von 

Tachai" zu lernen. Es gelte, "im Vertrauen auf die eigene 

Kraft und durch harte Arbeit die Natur umzugestalten". 

Gerade im Zusammenhang mit der Musterbrigade von Tachai 

wird immer wieder betont, daB nicht so sehr ihr ausgeklugel- 

tes Feldbestellungssystem als vielmehr die bewuBte politische 

Aktivitat der Brigademitglieder als Vorbild zu gelten habe.

II. Die Bildung der Volkskommune

Der Negativbestand, wie er hier diagnostiziert wurde, war - 

daran wird auch der kritischste Betrachter der chinesischen 

Szenerie wohl kaum Zweifel anmelden konnen - veranderungs- 

bedurftig.

Drei groBe Bewegungen sollten es sein, die den Obergang vom 

feudalistischen zum sozialistischen China im landwirtschaftli- 

chen Bereich vorantrieben, namlich

- die "LANDREFORMBEWEGUNG ( -±- ), die

aufgrund des Landreformgesetzes der VRCh vom 30.6.1950 

anlief und deren Zweck es sein sollte, das feudale System 

abzuldsen und vorerst den Bauern Eigentum an den Pro- 

duktionsmitteln zu verschaffen (also: Konfiszierung und 

Requirierung der Grundstiicke, Landverteilung, Anweisun - 

gen fur die Behandlung des Bodens, Errichtung von Land- 

reformausschussen und - so der beriihmte Artikel 32 - von 

"Volkstribunalen”, die die Verbrechen der GroBgrundbe- 

sitzer aburteilen sollten. In dem Gesetz waren auch die Kri- 

terien fur den Klassenstatus, nach dem die einzelnen Dorf- 

ler eingeteilt werden sollten, genau definiert!)

- die "VERGENOSSENSCHAFTUNGSBEWEGUNG ( 

jk), die aufgrund eines Beschlusses des ZK 

vom 15.12.1951 eingeleitet wurde und deren Zweck es 

war, von der neudemokratischen zur sozialistischen Phase 

iiberzuleiten. Diese Bewegung vollzog sich sukzessive in drei 

Formen:

- in "Gruppen der gegenseitigen Arbeitshilfe" ( ),

und zwar der zeitweiligen, aber auch der fur ein ganzes Jahr 

gedachten Hilfe. Diese Gruppen umfaBten etwa ein Dut- 

zend oder weniger Bauernfamilien. Der Austausch der Ar- 

beitskrafte sollte intensiviert werden. Allerdings arbeiteten 

die Bauern noch ganz auf der Basis individueller Wirtschafts- 

fuhrung. Kollektiv war nur die gemeinsame Nutzung von 

Zugtieren und Geraten.

Mit diesen Gruppen war erst die unterste Sprosse zum Sozia

lismus erklommen. Es folgten

- die sog. "landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf-

ten niederen Typs" ( ), die

sich bereits als halbsozialistische Ubergangsform manifestier- 

ten und in der Regel70-80 Hofe umfaBten.

Grundlage dieser Bewegung war ein ZK-BeschluB vom 16.12. 

1953. Diese LPGs I unterschieden sich von den "Gruppen der 

gegenseitigen Hilfe" dadurch, daB die Arbeitskrafte nicht 

mehr nur ausgetauscht, sondern von den Mitgliedern viel

mehr planmaBig zentralisiert im Kollektiv gearbeitet wurde. 

Das Prinzip der kollektiven Wirtschaftsfiihrung begann also 

bereits um sich zu greifen (sozialistische Elementel). Die 

Produktionsmittel waren zwar zum groBten Teil noch Indi- 

vidualeigentum, doch wurden sie (Land, Zugtiere, Gerate) 

kollektiv eingesetzt. Bei der Gewinnaufteilung schlieBlich 

wurde eine Art "Dividende" gezahlt, die bemessen war nach 

dem Umfang der eingebrachten Produktionsmittel. Daneben 

wurde Lohn gezahlt (privatwirtschaftliche Elementel). Ein 

Teil des erwirtschafteten Gewinns schlieBlich ging an den 

Akkumulationsfonds der Genossenschaft.

- Seit dem Friihjahr 1955 kam es dann zur Griindung "land-

wirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften hoheren Typs" 

( ). Von nun an gab es

an den Produktionsmitteln nur noch Kollektiv-, kein Privat- 

eigentum mehr! Auch die Aufteilung des Gewinns erfolgte 

nicht mehr in Dividendenform, sondern nur noch nach der 

Arbeitsleistung des einzelnen Genossenschaftsmitgliedes.

- Die dritte groBe Bewegung schlieBlich, die 1958 auf vollen

Touren zu laufen begann, war die "BEWEGUNG ZUR BIL

DUNG DER VOLKSKOMMUNEN" ( ).

Die Gruppen der gegenseitigen Hilfe hatten nur "gewisse 

Keime des Sozialismus" in sich getragen, die LPGs I trugen 

halbsozialistische Ziige, die LPGs II dagegen wiesen bereits 

vollsozialistischen Charakter auf. Die Bewegung zur Bildung 

von VK sollte diesen SozialisierungsprozeB vertiefen (einzel

ne Kriterien der VK unten D/1.).
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Mit der Bildung von VK ist das Endziel freilich noch lange 

nicht erreicht. Die nachste Stufe soil darin bestehen, das ge- 

genwartige Dreistufen-Eigentum der VK in echtes Volks- 

eigentum zu verwandeln. SchlieBIich aber soil - im Stadium 

des Kommunismus - das Produktionsverhaltnis "Eigentum" 

uberhaupt verschwinden.

Der funfstufige ProzeB vom Feudalismus zum Kommunis

mus befindet sich also augenblicklich in Phase 3.

Dies zur Prazisierung des Stellenwerts der VK-Bewegung im 

allgemeinen.

Nun zum EntwicklungsprozeB der VK Tung-t'ing:

Angesichts der Notwendigkeit, grbBere Projekte des Invest- 

baus durchzufiihren, vereinigten sich 1948 vier LPG des 

Gebietes Tung-shan zu einer grbBeren Arbeitsgemeinschaft. 

Spater schlossen sich noch weitere 13 LPG zu einer GroB- 

LPG zusammen. Im Zuge dieser Entwicklung "forderten"- 

wie es heiBt - auch die Bauern von Tung-shan einer nach 

dem anderen die Bildung einer VK. Als ihr Ersuchen von 

der hoheren Instanz bewilligt worden war, meldeten sich in 

drei Tagen liber 8 000 Haushalte, insgesamt 30 000 Personen, 

zur Erweiterung der Kommune. Antrage und Zusagen wur- 

den in rascher Folge ins Vorbereitungsburo der Kommune ge- 

schickt (7). Am 21.9.1958 schlieBIich fand eine Versamm- 

lung zur Feier der Bildung der VK Tung-t'ing statt.

Schon bald zeigten sich - wie es heiBt - die Vorteile dieser 

Entwicklung: Es gab nun keine Grenzstreitigkeiten uber die 

Landparzellen der einzelnen LPG-Bereich mehr. Auch konn- 

te man umfangreiche Terrassierungsprojekte durchfiihren, die 

Mechanisierung, Elektrifizierung sowie die Be- und Entwas- 

serung schneller vorantreiben. Auch der Aufbau mehrerer 

Mittelschulen sowie die Entwicklung eines genossenschaftli- 

chen medizinischen Systems waren nun mbglich geworden. 

Fur die arztliche Betreuung muBte ein Einzelbauer jahrlich 

nur noch 3 Yuan bezahlen (genauer: 1,5 Yuan wurden vom 

Bauern selbst bezahlt, der Rest kam aus dem allgemeinen 

Wohlfahrtsfonds der PM). Das Netz der medizinischen Ein

richtungen besteht aus einem Krankenhaus der Kommune, 

den Sanitatsstationen der PB und den BarfuBarzten der PM.

Alles in allem kamen die Bauern zu der Erkenntnis, daB 

"ein Adler viel schneller fliegt als ein Spatz".

III. Die Organisation einer Volkskommune

Bevor die Kommune 1958 gebildet wurde, waren Staatsver- 

waltung und Wirtschaftsverwaltung in den einzelnen LPG 

voneinander getrennt. Die administrativen Funktionen wurden 

von der Dorfgemeinde, chinesisch: der Hsiang-Verwaltung, 

wahrgenommen. Der "Hsiang" bildete die unterste Ebene 

der sozialistischen Staatsmacht, deren Stufenbau - von 

oben nach unten - folgendermaBen verlief:

1. Ebene: Zentrale

2. Ebene: Provinzen

3. Ebene: Sonderdistrikte

4. Ebene: Kreise

5. Ebene: Hsiang

Wirtschaftliche (also nicht politisch-administrative!) Basisor- 

ganisationen andererseits war die landwirtschaftliche Produk- 

tionsgenossenschaft (LPG) hoheren Typs. Der Hsiang war 

m.a.W. fur. administrative Funktionen, die LPG-Leitung fur 

die Produktion zustandig.

Dieser Zustand der Zweiteilung anderte sich grundsatzlich 

mit dem Beginn der VK: Nunmehr wurden beide Funktio

nen, also Regierungsadministration und LPG-Verwaltung 

"integriert", so daB die VK nunmehr eine Doppelfunktion 

ubernahm, namlich einerseits die Ausubung der Staatsmacht 

auf unterster Ebene und zugleich die Leitung der Produktion, 

der Verteilung, der Konsumtion und anderer wirtschaft- 

licher Bereiche. Die VK wurde damit zur eigentlichen Basis 

fur die Verbindung von Industrie, Landwirtschaft, Bildungs- 

wesen und Miliz.

Die Bedeutung der Dorfgemeinde, die im Verfassungstext 

von 1954 aufgefuhrt ist, liegt auch heute noch darin, daB sie 

mit der seit 1954 bestehenden VK zwar nicht de iure (kein 

entsprechender verfassungsandernder BeschluB des Nationa- 

len Volkskongressesl), wohl aber de facto verschmolzen ist. 

Mit anderen Worten, die "juristisch-politische Einheit" des 

"Hsiang" verwandelte sich in die "sozio -bkonomische Ein

heit" der VK. Manchmal wurden sogar zwei bis drei Hsiang 

zu einer VK zusammengeschlossen. Zumindest bis 1958 er- 

gaben sich damit folgende Entsprechungen:

VK - administratives Dorf (Hsiang ) 

PB - natiirliches Dorf (ts'un 4 ”4 ) 

PM - Arbeitseinheiten innerhalb eines grbBeren 

Dorfes bzw. die Gesamtheit eines kleinen 

Dorfes

Dieses System verschob sich in den folgenden Jahren - wie 

unter D/2 noch naher auszufiihren ist, betrachtlich, wobei 

die VK immer mehr zugunsten der PB, schlieBlich sogar der 

PM, entmachtet wurde. Erst die Kulturrevolution hat we- 

nigstens die PB wieder aufgewertet.

Heute existieren in der VRCh rd. 74 000 VK, 500 000 PB 

und etwa 3 Millionen PM. Sieht man von den Selbstverwal- 

tungsgebieten der nationalen Minderheiten ab (dort spricht 

man von Autonomen Gebieten, Autonomen Departements 

und Autonomen Kreisen), so verlauft die "normale" Stufen- 

leiter heute folgendermaBen:

Zentrale - Provinzen - Sonderdistrikte - Kreise (oder Stadt- 

gemeinden) - Volkskommunen (Produktionsbrigaden - 

Produktionsmannschaften).

Das Fuhrungsorgan der VK Tung-t'ing ist - aus der Sicht des 

Jahres 1974 - ein Revolutionskomitee, bestehend aus 36 

Vertretern der bereits genannten funf Sektoren: Industrie, 

Landwirtschaft, Handel, Bildungswesen und Miliz. Unter 

der Fuhrung des Parteiausschusses der VK nehmen diese Re- 

prasentanten die Leitungsfunktionen kollektiv wahr und 

teilen die Verantwortung fur die verschiedenen Arbeitsbe- 

reiche untereinander auf.

Das Revolutionskomitee der VK hat Abteilungen fiir Produk

tion und Aufbau, Finanzen, Getreide, Handel, Offentliche 

Angelegenheiten, Erziehung und Gesundheitspflege, Offent

liche Sicherheit und Volksmiliz.

Fur jeden dieser einzelnen Bereiche gilt es, Plane aufzustel- 

len und deren Ausfiihrung zu kontrollieren. AuBerdem ha- 

ben die einzelnen Abteilungen des Revolutionskomitees den 

untergeordneten PB und PM zu helfen, ihre Arbeit zu ver- 

bessern und konkrete Erfahrungen zu popularisieren (zu den 

entsprechenden Einrichtungen der PB und PM vgl. dort
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jeweils unter 3).)

Wie die 5 Sektoren im einzelnen gesteuert werden, sei 

nachfolgend exemplarisch kurz dargelegt:

- BHdungsw^sen: In der VK Tung-t'ing hat jede PB ihre 

eigene Grundschule und die Kommune 8 Mittelschulen. 

Gefuhrt werden diese Schulen einerseits durch das Erzie- 

hungsburo des Kreises, andererseits aber auch direkt durch 

die VK. Dadurch soil der Unterricht in Obereinstimmung 

mit den vom Staat festgelegten Prinzipien, aber auch ent- 

sprechend den Bedurfnissen der Kommunemitglieder ge

steuert werden.

Als Lehrer wirken junge Kommunemitglieder, die von der 

VK ausgebildet werden.

■ AlaJldeLi Die Volkskommune verfugt uber eine Handels- 

abteilung, die enge Beziehungen mit den untergeordneten 

PB und PM unterhalt. Die PB und PM arbeiten 

zunachst sukzessive ihre Produktionsplane aus und erstat- 

ten sodann der VK Bericht. Der VK-Abteilung fur Handel 

obliegt es nun, die PP und PM entsprechend ihren 

Planen mit Kunstdiinger, Schadlingsbekampfungsmitteln,  

landwirtschaftlichen Geraten und anderen Produktions- 

mitteln zu versorgen.

Um den genauen Bedarf der Gruppenmitglieder zu ermit- 

teln, sendet die Handelsabteilung vorzeitig Untersuchungs- 

gruppen aus, die feststellen sollen, welche Produktions- 

und Konsumgiiter die Mitglieder zu kaufen wunschen. 

Wollen sie z.B. bestimmte Wecker oder Nahmaschinen 

oder Armbanduhren oder aber Transistorradios einkaufen, 

so werden all diese Wiinsche in eine Inventurliste aufge- 

nommen, die wiederum als Grundlage fur die Anforderun- 

gen an die Industrie, beispielsweise in Shanghai oder in 

Suchou, dient.

Eine zweite Aufgabe der Handelsabteilung besteht darin, 

die von den PB und PM erwirtschafteten Produkte 

beizeiten aufzukaufen.

Drittens obliegt es der Handelsabteilung, den Gruppen bei 

der Entwicklung von Nebengewerbezweigen behilflich zu 

sein und damit die Diversifizierung der landwirtschaftlichen 

Produktion voranzutreiben. Die Handelsabteilung fordert 

beispielsweise das Anpflanzen besonders geeigneter Baume 

und Getreidesorten, stellt Traktoren zur Verfugung und 

bildet die Traktoristen aus. Hierbei ist stets das Prinzip zu 

beachten, daB “mit dem Getreide als Hauptkettenglied 

eine allseitige Entwicklung gewahrleistet" werden soli.

■ LodU-Strie^ Vor der VK-Grundung gab es im Bereich von 

Tung-t'ing keine Fabriken. Seit 1958 jedoch wurden, ge- 

stiitzt auf die “kollektive Kraft der Kommune”, mehr als 

zehn Fabriken errichtet, die die landwirtschaftliche Pro

duktion unmittelbar fordern (Futterverarbeitung fur die 

bessere Entwicklung der Schweinehaltung, kommuneeige- 

ne Baumschulen fur die Zwecke der Aufforstung auf hiige- 

ligem Gelande, Obstverwertungsbetriebe etc.).

Das Ziel der Kommune-lndustrie muB sich nach der Paro

le richten, daR der “grundlegende Ausweg fur die Landwirt- 

schaft die Mechanisierung" ist. Reparatur und Herstellung 

von Landmaschinen nehmen also einen wichtigen Stellen- 

wert ein. In der Kommune P. zum Beispiel wird eine Land- 

maschinenfabrik betrieben, die 6 Werkstatten besitzt (Dre- 

herei, Schlosserei, Schmiede, GieBerei, Holzbearbeitung 

und Elektromaschinen) und 170 Arbeiter beschaftigt. Alle 

kleinen landwirtschaftlichen Gerate, welche die VK bend- 

tigt, werden hier durch solche kollektiveigenen Fabriken 

an Ort und Stelle hergestellt. Die staatseigenen Ihdustrie- 

betriebe werden keineswegs uberfliissig. Auch sie sind aufge- 

rufen, Maschinen herzustellen, die den verschiedenen ort- 

lichen Bedingungen angepaBt sind. Da aber Klima, Boden- 

beschaffenheit und andere ortliche Faktoren variieren, kann 

die Prcduktion nicht jedem individuellen Bediirfnis nach- 

kommen. Hier ist der entscheidende Freiraum fur die Kom- 

muneindustrie (8).

Beim Aufbau solcher kommuneeigenen Industriebetriebe 

soli der Grundsatz gelten “Ausriistungen stellen wir selber 

her, Rohstoffe suchen wir uns an Ort und Stelle, die Tech- 

nik erlernen wir in der Praxis.” Die lokalen Hilfsquellen 

(ortliche Rohstoffe, Bergwerksprodukte etc.) sind m.a.W. 

voll auszuschdpfen.

Fur das "Verhaltnis zwischen Industrie und Landwirtschaft" 

gilt der wahrend des "GroBen Sprungs” (1958) ausgegebene 

Grundsatz "Die Landwirtschaft als Grundlage und die In

dustrie als fuhrenden Faktor betrachten". Auszugehen ist 

also von dem Grundsatz, daB stets die "Landwirtschaft die 

Grundlage" bildet. Demzufolge gilt es zunachst, die bauer- 

lichen Massen zu mobilisieren und dadurch die landwirt

schaftliche Produktion zu steigern. Auf dieser Grundlage 

entwickeln sich dann planmaBig und schwerpunktartig In

dustriebetriebe. Die Landwirtschaft liefert also m.a.W. die 

Akkumulationsraten fur den industriellen Aufbau.

Was soli man unter dem zweiten Halbsatz "Die Industrie 

als fuhrender Faktor" verstehen? Nach chinesischen Vor- 

stellungen liegt - wie erwahnt - der "grundlegende Ausweg 

fur die Landwirtschaft in der Mechanisierung". Die Mecha

nisierung aber erfordert die Hilfe der Industrie. Ein wichti- 

ger Aspekt der fuhrenden Rolle der Industrie ist die Unter- 

stiitzung der Landwirtschaft mit mehr und besseren land

wirtschaftlichen Maschinen, Kunstdiinger und Insektiziden.

Das Ergebnis einer solchen Interdependenz? "Mehr Land

wirtschaft fiihrt zu mehr Industrie,und mehr Landwirtschaft 

und Leichtindustrie fiihren zu mehr Schwerindustrie, wah

rend mehr Schwerindustrie noch mehr Landwirtschaft und 

Leichtindustrie ermoglicht". Dies ist die Dialektik der Ent

wicklung der Landwirtschaft, Leichtindustrie und Schwer

industrie (9).

In "China Reconstructs" (10) wird diese Politik folgender- 

maBen formuliert: "In dem MaBe, wie die Landwirtschaft 

sich entwickelt, wird sie mehr Mittel fur die Industrie bereit- 

stellen; sie wird die landlichen Gegenden, in denen ja der 

groBte Markt der Industrie liegt, instandsetzen, mehr indu- 

strielle Waren zu kaufen; sie wird mehr Arbeitskrafte fur die 

Industrie freisetzen. SchlieBIich wird sie auch mehr und bes

sere Rohmaterialien fur die Leichtindustrie bereitstellen 

konnen, welche jetzt schon etwa 70% davon aus der Land

wirtschaft bezieht. Das Anwachsen der Leichtindustrie,um- 

gekehrt, wird das Wachstum der GroBindustrie vorantreiben."

Noch bis 1949 gab es in China keine Industrie fur Landma

schinen. Heute besitzen die meisten Provinzen, regierungs- 

unmittelbaren Stadte und Autonomen Gebiete Traktoren-
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fabriken und kleinmWerke fiir Mehrzweckmotoren (Nahe- 

res hierzu vgl. u.a. in C.a. 1972/11 S.27 ff.).

Die an vielen Orten aufgebauten kleinen Eisen- und Stahl- 

werke, kleinen Kohlengruben, kleinen Kunstdiingerfabri- 

ken, kleinen Zementfabriken und Wasserkraftwerke - sozu- 

sagen die "klassischen Funf"! - spielen ebenfalls eine wich- 

tige Rolle bei der Unterstiitzung der Landwirtschaft. So 

stammten z.B. 1971 uber 50% der Kunstdiingerproduktion 

aus kleinen Fabriken (11).

Nach wie vor freilich weist die Landwirtschaft Chinas 

auch groRe Schwachen auf. So wird es etwa beispielsweise 

noch mehrere Jahrzehnte dauern, ehe das Ziel der 

Vollmechanisierung auf dem Lande erreicht ist.

Zur Erreichung dieses Zieles bendtigte die chinesische 

Landwirtschaft - aus der Sicht des Jahres 1963 - noch rund 

1,1 Mio. Traktoren, wobei die Berechnung davon ausging, 

daB fiir 10.000 Mu (670 ha) Ackerland jeweils7 Traktoren 

a 15 PS bendtigt wiirden - und dies bei einer Gesamtanbau- 

flache von 1.600 Mio. Mu (107,2 Mio. ha) (12).

Die Vollmechanisierung setzt weiterhin voraus, daR 

400.000 Lkws mit 24 Mio. t chemische Diingemittel ver

fugbar sind (JMJP 20.6.1963); China ist noch weit von sol- 

chen Erfolgen entfernt: So gab es 1962 nur 100.000 Trak

toren, 1959 15.000 Lkws und- im selben Jahr - nur 1,3 Mio. 

t Dungemittel (13).

Ferner reicht auch die Getreideproduktion noch nicht voll 

fiir die Ernahrung der Bevolkerung aus (wobei einzuraumen 

ist, daB anstelle von Getreide Reis und Baumwolle bevor- 

zugt werden, die auf dem Weltmarkt wesentlich hohere Er- 

lose erzielen); muRtendoch allein fiir die Zeit 1972/1973 

etwa 6 Mio. t Getreide aus dem Ausland importiert werden. 

Die chinesische Landwirtschaft hat hier also noch einen 

langen Weg vor sich.

* f iD<LQ?e.QI Der Abteilung fiir Finanzen des Revolutions- 

komitees obliegt es, dafiir zu sorgen, daR einerseits die bei 

der Verteilung notigen Gelder bereitgestellt und anderer- 

seits die Sparguthaben optimal verwaltet werden.

Der Leiter der Finanzabteilung von Tung-t'ing bezifferte 

1973 die Bankguthaben der PM fiir das laufende Jahr auf 

mehr als 2 Mio. Yiian. Bei der Verteilung wiirden die Grup- 

pen voraussichtlich 1,4 Mio. Yiian abheben, um diese Sum- 

me an ihre Mitglieder auszuzahlen. Summen dieser GroRen- 

ordnung miiRten also rechtzeitig bereitgestellt werden. Al- 

lerdings rechnet der Funktionar in concreto damit, daR 

aufgrund vergangener Erfahrungen auch diesmal rund die 

Halfte dieser Gelder sofort nach der Verteilung wieder auf 

die Bank als Privatguthaben eingezahlt wiirde. Entsprechend 

gait es zu disponieren (14).

- Die Abteilung fiir Volksmiliz schlieBlich hat auf die mi- 

litarischen Angelegenheiten zu achten. Alle PB und PM ha- 

ben eigene Milizorganisationen, deren Mitglieder auch an 

der Produktion teilnehmen. Hierbei ist zu beachten, daR 

in den VK die Milizstruktur dem Schema des Kommunen- 

aufbaus folgt: auf der untersten Ebene bildet die PM eine 

Milizkompanie, wahrend die Milizen der Gesamtkommune 

je nach ihrer GroRe als Bataillon, Regiment oder aber als 

Division auftreten (15).

Unter der einheitlichen Fuhrung des Parteikomitees und des 

Revolutionskomitees der Kommune und durch die Ver- 

schmelzung von Regierungsadministration und Kommune- 

verwaltung auf samtlichen Bereichen soil also das Ziel eines 

"neuen sozialistischen Dorfes" angestrebt werden.

IV. Das Dreistufeneigentum (von VK, PB und PM)

In den seit 1950 laufenden - oben (II) beschriebenen - Ent- 

wicklungsstadien war Eigentum an den landwirtschaftli- 

chen Produktionsmitteln zunachst von der Privathand auf 

die Kollektive (LPG) ubergegangen. Seit der Entwicklung 

der VK gibt es ein sog. "Dreistufeneigentum" J=_, 

das auf die VK, auf die PB und die PM verteilt ist. Insofern 

existieren in China an Produktionsmitteln also zur Zeit 

zwei Eigentumsformen, namlich das Kollektiveigentum in 

den VK und das Staatseigentum (Volkseigentum) an groRe- 

ren Industriebetrieben. Die nachste Stufe muR darin be- 

stehen, das Kollektiveigentum nach und nach in Volkseigen

tum iiberzufuhren; die letzte Etappe schlieRlich soli - es war 

oben davon bereits die Rede - eine Aufhebung des Eigen- 

tumsbegriffs iiberhaupt mit sich bringen, da im Stadium 

des Kommunismus ja jeder nach seinen Bedurfnissen ver- 

sorgt wird, eine Eigentumszugehdrigkeit also nicht mehr 

notig ist.

In der gegenwartigen historischen Phase gibt es im land- 

wirtschaftlichen Bereich erst das Dreistufeneigentum an 

Produktionsmitteln: Ackerland, Walder, Gewasser samt 

Ressourcen, landwirtschaftliche Gerate, Zugtiere, Kleinfa- 

briken und Bergwerke gehdren also entweder der VK oder 

den einzelnen PB oder der jeweiligen PM. Basis ist heute 

allerdings das Kollektiveigentum auf der PM-EbenCjUnd 

nicht bei den anderen beiden Ebenen. Die Formulierung 

hierfiir heiRt: "Im allgemeinen besteht Dreistufeneigentum 

(an den Produktionsmitteln in der VK) mit dem Eigentum 

der Produktionsgruppe als Grundform". ( —

>

Nun einige Ausfiihrungen zum jeweiligen Eigentum der 

"drei Stufen":

1) Eigentum der VK:

Eigentum hat die VK nur an solchen Produktionsmitteln, 

die aufgrund ihrer GroRe oder ihrer umfassenden Anfor- 

derungen wegen nicht von den PB oder den PM betrieben 

werden konnen oder deren Leitung durch die VK wirt- 

schaftlicher ist.

In Tung-t' ing besitzt die VK folgende Betriebe: eine Re- 

paraturwerkstatt fiir Landmaschinen, eine Baumschule, 

eine Fischbrutanstalt, eine Obstverarbeitungsfabrik, einige 

Futterverarbeitungsfabriken, ein Zentrum fiir offentliche 

Dienste (Herstellung von Eierbriketts, Aufbereitung von 

Baumwolle etc.), eine Schilfmattenflechterei, eine Ziege- 

lei, ein Bauzentrum, eine Pumpstation, eine Veterinarsta- 

tion, ein Zentrum fiir Umweltschutz und einige kleine 

Bergwerke fiir den Abbau von Granit, Porzellanerde und 

Sand.

Mit Hilfe der Fischbrutanstalt etwa konnen die zahlreichen 

Fischteiche der PM versorgt werden, ohne daR man, wie 

friiher, die Brut erst aus anderen Regionen herbeischaffen 

muR. Die Brutanstalt ist vor allem deshalb Kommune- 

Eigentum, weil - aus okonomischen Griinden - nur die VK
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den personellen Apparat bereitstellen kann, der fur die 

Bruterei bendtigt wird.

Die Obstverarbeitungsfabrik dient ebenfalls alien PM, in

dem sie dafiir sorgt, daB vom Verfaulen bedrohtes Obst 

sofort verwertet wird. Mit dem Gewinn, der aus diesen Be- 

trieben erzielt wird, soli wiederum die Produktion erwei- 

tert werden.

2) Das Eigentum der PB:

Die VK Tung-t'ing hat insgesamt 30 PB. Eine davon, die 

PB Chin-kuang umfaBt wiederum 8 PM und setzt sich aus 

1263 Personen zusammen. Bemerkenswert ist hier noch, 

daB die 8 PM im groBen und ganzen mit den ehemaligen 

Dorfern deckungsgleich sind.

Kennzeichnend fur die der PB gehdrenden Unternehmen 

ist, daB sie einerseits kleiner sind als jene der VK, anderer- 

seits aber doch ein Volumen aufweisen, das uber die Ka- 

pazitat der PM hinausgeht oder aber von der PB rationel- 

ler wahrgenommen werden kann. Demzufolge besitzt die 

PB K'eng-kuan eine Futterverarbeitungsfabrik, eine Fa- 

brik fur landwirtschaftliche Gerate und eine Bootswerft. 

Diese kleinen Betriebe sollen ebenfalls den PM dienen.

Zu den Aufgaben der PB gehort es namlich, sich Fragen 

der Produktion und der administrativen Arbeit der in ihr 

vereinigten PM anzunehmen. Sie hilft z.B. den PM bei der 

Ausarbeitung von Produktionsplanen und leitet, uberpruft 

und kontrolliert die Produktion, dieVerteilung und die 

Finanzen der Gruppen. Sie hilft ihnen ferner bei der Ver- 

besserung der Verwaltung und unterhalt im Rahmen der 

PB Wasserbauanlagen und andere landwirtschaftliche Inve- 

stitionsprojekte. AuBerdem organisiert sie die notwendige 

Zusammenarbeit zwischen den PM.

Nicht nur fur die Produktion ist die PB verantwortlich, 

sondern auch fur andere Aufgaben, z.B. fur offentliche An- 

gelegenheiten, Miliz, offentliche Sicherheit, Kultur und 

Erziehung sowie fur das Gesundheitswesen (16).

3) Das Eigentum der PM:

Allgemein gesprochen herrscht der Grundsatz, daB den PM 

alle jene Produktionsmittel gehdren, die wegen ihrer GroBe 

oder wegen des zu investierenden Aufwands nicht notwen- 

digerweise von den beiden iibergeordneten Ebenen wahrge

nommen werden miissen. Das Eigentum der VK und der 

PB ist also lediglich subsidiarI

Demzufolge sind alle Acker innerhalb der Grenzen der PM, 

die kollektiven Walder (mit Ausnahme von solchen, die 

dem Staat gehdren),, die Gewasser samt Ressourcen und an

dere wichtige Produktionsmittel Eigentum der PM. Das 

gleiche gilt fur die Zugtiere, fur die landwirtschaftlichen 

Gerate, wie auch fur kleine Landmaschinen. Weder die VK 

noch die PM durfen diese Mittel ohne Entgelt fur sich in 

Anspruch nehmen! Dieser Grundsatz ist eine der wichtig- 

sten Garantien fur die Selbstandigkeit der PM.

Im allgemeinen sind die Grundstiicke kollektiv zu nutzen. 

Doch verfijgen die PM-Mitglieder uber kleine Parzellen zur 

privaten Nutzung und beschaftigen sich u.a. mit hauslichem 

Nebengewerbe. Ihre Einkunfte, Sparguthaben, Wohnhauser 

und andere zum Leben notigen Dinge sind Privateigentum 

des einzelnen und werden vom Staat als solches geschutzt. 

(Zum Nebenerwerb mithilfe von "Privatparzellen" vgl. un- 

ten C II - 2c).

AbschlieBend noch eine fur die "historischen Bedingthei- 

ten” der VK wichtige Bemerkung:

Es wurde bereits erwahnt, daB das Dreistufeneigentum 

lediglich ein Obergangszustand ist. In dem MaBe, in dem 

die Bedingungen auf den verschiedenen Gebieten schritt- 

weise heranreifen, wird in Zukunft das jetzige subsidiare 

Eigentum der PM zunachst auf die PB und schlieBIich auf 

die VK iibergehen. Das Kollektiveigentum der VK soli al

so letzten Endes in das sozialistische Staatseigentum hin- 

iiberwachsen. Hierfiir ist freilich ein langer ProzeB erfor- 

derlich.

B. Die Produktionsbrigaden

Hier gilt es, nach dem Dreierschema: Eigentum - Zustan- 

digkeit - Organisation vorzugehen.

I. Was das Eigentum der PB anbelangt, so finden 

sich dazu oben Ausfiihrungen unter A/IV/2.

II. Die Aufgaben einer PB:

Allgemein ausgedriickt obliegt es den PM, alle jene Funk- 

tionen wahrzunehmen, die zu ausgreifend sind, als daB sie 

von den PM bewaltigt werden konnten, die aber anderer- 

seits keine Dimensionen aufweisen, die eher der VK auf 

den organisatorischen Leib geschneidert sind;

a) dazu gehort einmal der Betrieb mittelgroBer Fabrikbe- 

triebe und Reparaturwerkstatten.

b) Ferner obliegt es ihnen im allgemeinen auch, im "Geist 

von Tachai, d.h., gestellt auf die eigene Kraft und durch 

harte Arbeit die Natur umzugestalten”, Neuland zu gewin- 

nen, sowie die Be- und Entwasserung zu ameliorisieren. 

Dieser "landwirtschaftliche Investbau" wird im allgemeinen 

wahrend der Winterzeit durchgefuhrt, wenn es in der iibri- 

gen Landwirtschaft wenig zu tun gibt. Die PB "H" hat

seit 1965 uber 80 Hiigel nivelliert, mehr als 200 Senkungen 

oder Locher ausgefullt und 2400 Mu Ackerland zu garten- 

artigen Feldern umgestaltet. Gleichzeitig verbesserte sie 

den stark sand- und salzhaltigen Boden.

1959 gab es nur einen elektrisch betriebenen Brunnen, 

heute sind es 41. Im Durchschnitt gehort damit zu 60 Mu 

je ein Brunnen. Das von der PB geschaffene Netz von Ka- 

nalen und Graben macht uberdies die Be- und Entwasserung 

wirkungsvoll und sorgt dafiir, daB Ackerland trotz verschie- 

dener Trockenperioden in der Regel ausreichende Ernten 

bringen konnte (17).

c) Zu den vornehmsten Aufgaben einer PB gehort schlieB- 

lich das "wissenschaftliche Experiment". Manchmal nimmt 

wegen der GroBe der Aufgabe auch die VK diesen Bereich 

in Anspruch, wie es oben im Zusammenhang mit der Fisch- 

brutanstalt gezeigt wurde. Hier das Beispiel einer PB aus 

der Provinz Hopei (18):

In der PB "H" wurde 1965 eine "Dreierverbindungsgruppe" 

fur wissenschaftliches Experimentieren gebildet, bestehend 

aus Kadern, alten, erfahrenen Bauern und jungen Leuten 

mit Mittelschulbildung. Die Gruppe reservierte eine kleine 

Parzelle, auf der durch Experimente festgestellt werden
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sollte, welche Kulturen man beim Zwischenpflanzen und 

beim Zwischenfruchtbau zusammen anpflanzen konnte. 

Immer dann, wenn diese Experimente erfolgreich verliefen, 

wurden sie in alien der PB unterstellten PM popularisiert. 

Seit 1965 wurden auf diese Weise mehr als 20 Kulturen er- 

probt und sodann auf samtliche Felder iibertragen. Die tra- 

ditionelle Fruchtfolge von drei Ernten in zwei Jahren (man 

pflanzte z.B. Baumwolle im Fruhling, Weizen im Spatherbst 

und Mais im Sommer des nachsten Jahres) wird heute 

nicht mehr befolgt. Die Bauern bringen stattdessen - eine 

Folge des "wissenschaftlichen Experiments” - nun zwei 

Ernten (z.B. Baumwolle und Weizen) oder gar drei (z.B. 

Baumwolle, Erbsen und Mais) pro Jahr ein. Zum Teil ern

ten sie nun sogar viermal in einem Jahr (z.B. Mais, Gerste, 

Hirse und Buchweizen). Auf diese Weise konnte der Pro- 

Mu-Ertrag erheblich gesteigert werden.

Aufgrund des neuen Zwischenfruchtbaus muBten auch die 

traditionellen Gerate umkonstruiert werden. Die "Dreier- 

verbindungsgruppe” konstruierte deshalb u.a. einen "Spi- 

ralenflug”, der dafiir garantiert, daB beim Pfliigen die Erde 

nicht mehr auf die daneben sprieBenden Jungpflanzen 

fa lit. Die Leistungsfahigkeit des neuen Gerates entspricht 

der Arbeitsleistung von 11 mit Spaten ausgeriisteten Man- 

nern.

Die Gruppe fur "wissenschaftliches Experimentieren” ziich- 

tet auch neue Getreidearten, die hohere Ertrage bringen, 

und empfiehlt bessere Methoden der Dungung.

III. Die Fiihrungs- und Administrationsstruktur 

einer PB:

Wahrend auf Kommuneebene ein ParteiausschuB besteht, 

weist die Brigadenebene ein Parteizellenkomitee auf, des- 

sen Spitze der Parteizellensekretar ist (19). (Zellen existie- 

ren librigens selbst in den PM.) Auch verfligt die PB liber 

ein eigenes Revolutionskomitee mit mehreren Abteilungen.

IV. Funktionszuwachs?

Die PB haben vor allem wahrend der Kulturrevolution 

eine bedeutsame Rolle bei dem - vorerst gescheiterten - 

Versuch gespielt, die PM nach und nach zu entfunktiona- 

lisieren. Das Ziel namlich, die Drei-Stufen-Eigentumsord- 

nung im Laufe der Zeit aufzuldsen und die landwirtschaft- 

lichen Produktionsmittel auf die Stufe des Volkseigentums 

anzuheben, kann nur auf dem Wege einer Zwischenstation 

liber die PB erreicht werden.

(Naheres dazu unten D.)

C. Die Produktionsmannschaften

Mit den PM verknlipfen sich zwei grundlegende Vorstellun- 

gen:

I. prinzipielh (besser subsidiar!) Eigentiimeran

den Produktionsmitteln ( x. .

I ;

Zu diesem Aspekt finden sich nahere Ausfiihrungen oben 

A/IV/3;

II. ist ihre F u n k t i o n die einer "grundlegenden Ver-

rechnungseinheit ( J-’2- J

innerhalb der VK. Sie organisiert m.a.W. direkt die Produk- 

tion und Verteilung, flihrt die Abrechnung unabhangig 

durch und ist allein fur ihre Gewinne und Verluste verant- 

wortlich.

Die Aufgaben der PM lassen sich demnach unter zwei Ge- 

sichtspunkten behandeln: namlich unter Produktion und 

Verteilung.

1) Produktion:

Zunachst einmal hat die PM einen Produktionsplan fur je- 

des Jahr aufzustellen, der folgendermaBen zustandekommt. 

Aufgrund des Staatsplanes weist der Kreis ( ) der je-

weiligen VK ihre Aufgaben zu, wobei Bodenverhaltnisse, 

Bevblkerung und Produktionskapazitat der Einheit indivi- 

duell beriicksichtigt werden. Die mit solchen Rahmenricht- 

linien versehene VK unterbreitet sodann den PB einen Vor- 

schlag flir den Anbauplan, und diese wiederum wenden 

sich mit Vorschlagen an die PM, die nun ihrerseits einen 

Produktionsplan ausarbeiten, welcher sich sowohl am Staats- 

plan als auch an den Bedurfnissen der Gruppenmitglieder 

orientiert. Dieser Plan wird in einer Vollversammlung der 

PM-Mitglieder verabschiedet.

Da der Staatsplan selten enge Rahmen absteckt, bleibt den 

PM im allgemeinen ein mehr oder weniger groBer Ermessens- 

spielraum, liber dessen Ausflillung sich die einzelnen Mitglie- 

der einigen mussen. Bei dieser Einigung spielt sowohl der 

Gedanke einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produk

tion als auch der Wille zur weiteren Diversifizierung der 

Wirtschaft eine Rolle (wenn etwa in den Vorjahren die Mo- 

nokultur flir Getreide als nachteilig angesehen worden ist, 

beschlieBt man flir das kommende Jahr beispielsweise, mehr 

Seidenraupen zu zlichten, mehr Schweine zu halten und an- 

dere neue Produktionszweige zu beleben, wie z.B. die Zucht 

von Huhnern, Gansen, Pilzen und Perlen). Wie \ersichert wird, 

geht bei der Ausarbeitung des Plans oft ein heftiger ideolo- 

gischer Kampf vor sich.

Bei der Durchfuhrung des Plans haben die PM kollektiv vor- 

zugehen, also den Prinzipien der sozialistischen Arbeitstei- 

lung Rechnung zu tragen. 1958 ging diese Kooperation mit 

einer vehementen Militarisierung des Dorfes Hand in Hand. 

Die Auswlichse sind inzwischen abgeschliffen. Einige Bemer- 

kungen zur Arbeitszeitregelung (anhand des Beispiels der 

PM 2 der PB Ch'eng-Chuan): Hicr arbeiten die Bauern 

von 7-11 und von 12-16 Uhr; auBer den als "notwendig” 

bezeichneten Sitzungen, die sich der Arbeitszeit haufig 

noch anschlieBen, steht die ubrige Zeit zur freien Verfligung. 

GemaB den Regelungen der PM hat jedes arbeitsfahige Mit- 

glied vier Tage im Monat frei (wahrend der Hochsaison 

sind es allerdings nur zwei Tagel). Den weiblichen Mitglie- 

dern wird - nicht zuletzt deshalb auch, weil sie die Hausar- 

beiten zu tragen haben - im allgemeinen nur leichte Arbeit 

zugeteilt. Am Vormittag konnen sie eine Stunde friiher als 

die Manner nach Hause gehen, um das Mittagessen zuzube- 

reiten.

Viel freie Zeit bleibt den Bauern auch sonst nicht; denn 

neben den zahlreichen Versammlungen sind sie durch zu- 

satzliche Verpflichtungen in Anspruch genommen. So kann



CHINA aktuell
-129- Marz 1974

ein PM-Mitglied beispielsweise einerseits Mitglied des PB- 

Revolutionskomitees sein und zugleich als Zugfiihrer der 

Miliz dienen.

Soweit gleichwohl freie Stunden iibrigbleiben, sind sie hau- 

fig durch "kulturelle Aktivitaten" ausgefullt. In der PB 

Cheng-Chuan existiert eine Propagandatruppe, die sich aus 

40 Mitgliedern zusammensetzt, wobei jede PM 4-5 Mitglie- 

der stellt. Die Propagandatruppe fuhrt Tanze, Lieder und 

Theaterstiicke auf und stellt daneben Szenen aus dem tag

lichen Leben der Bauern dar. Aktivitaten dieser Art sollen 

nicht nur der politischen BewuRtseinsbildung dienen, son- 

dern auch dem Kampf gegen den Analphabetismus, der 

bei der alteren Generation noch nicht ganz verschwunden 

ist.

Welche Produktionsmittel stehen nun einer durchschnitt- 

lichen PM zur Verfiigung? Die Antwort soil anhand eines 

konkreten Beispiels gegeben werden:

Die oben bereits erwahnte PM 8 der PB Cheng-Chuan um- 

faRt 6 Bauernhofe mit 161 Personen und hat nur 119 Mu 

( -^g ; 1 5 Mu = 1 ha) bewassertes Land, von denen die

Halite erst nach der Grijndung der VK dem nahegelegenen 

See abgerungen worden ist. Im Durchschnitt kommt auf 

jeden Kopf nicht einmal 1 Mu. Es gibt auRerdem 20 Mu 

Maulbeerbaumraine und etwa ebensoviel Fischteichflache. 

Im letzten Jahrzehnt hat die PM aus ihrem Reservefond 

einen Handtraktor, einen Elektromotor, eine Zerkleine- 

rungsmaschine fur das Grunfutter, zwei Reis- und Weizen- 

dreschmaschinen sowie einige hundert kleine landwirtschaft- 

liche Gerate angeschafft. AuRerdem hat sie die Dreschten- 

ne zementiert, ein Lagerhaus, einen Schweinestall, einen 

Hiihnerhof u.a.m. gebaut. Die Produktionstatigkeit verlauft 

ubrigens in einem genau abgezirkelten Bereich. Auf keinen 

Fall darf namlich Grund und Boden verpachtet, gekauft 

oder verkauft werden.

2) Die Verteilung des Gewinns durch die PM:

Seit 1953 herrscht in China kein freier Getreidemarkt mehr, 

dessen Preisniveau nach Angebot und Nachfrage bestimmt 

wiirde, sondern vielmehr ein Staatsmonopol, bei dem die 

staatlichen Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaften so- 

wohl auf die Produktion wie auf die Verteilung bestimmen- 

den EinfluR ausiiben.

Fur das einzelne Mitglied der PM wird dieser staatliche 

EinfluR besonders fuhlbar am Ende eines Jahres, wenn die 

Arbeitspunkte der vorausgegangenen 12 Monate zusammen- 

gezahlt und die Bauern mit Getreide sowie mit Geld abge- 

funden werden, und wenn es vor allem darum geht, die Er- 

zeugnisse an den Staat zu verkaufen (bei der Verteilung 

sind stets drei Adressaten zu unterscheiden, namlich der 

einzelne Bauer, sein jeweiliges Kollektiv und der Staat).

a) Soweit es sich urn Abgaben_an den_Staalhandelt, 

hat jede PM zunachst eine prozentual genau fixierte Getrei- 

demenge als Landwirtschaftssteuer abzufuhren. Eine wei- 

tere, ebenfalls prozentual festgelegte Menge ist sodann an 

den Staat zu festen Preisen zu verkaufen. Beide Abgaben 

werden entweder als kung-liang ( ), also "offent-

liches Getreide" oder aber als cheng-kou-liang ( 4^4-

), d.h. also als "Steuer- und Verkaufsgetreide", 

bezeichnet. Dariiber hinaus aber werden die Bauern auch

"uberredet", weiteres "UberschuRgetreide" (yu-liang: 

) an den $taat zu verkaufen.

Der Leser wird bemerkt haben, daR bei den Ausgaben an 

den Staat auch Agrarsteuern fallig sind. Einkommensteu- 

ern werden zwar nicht auf Arbeitereinkiinfte, wohl aber 

auf landwirtschaftliche Gewinne erhoben. Da die Regierung 

eine Politik gleichbleibender Steuern (d.h. also ohne Steu- 

erprogression) betreibt, kann eine PM durch erhbhten Ge- 

winn zusatzliche Einnahmen erzielen, die nicht progressiv 

veranlagt werden. (In der hier untersuchten PM machten 

die Agrarsteuern 1971 z.B. 2,6% des Bruttoeinkommens 

der PM aus; sie sanken im Jahre 1972 auf 2,1%, weil ein 

Zuwachs sowohl in der Getreideproduktion als auch in den 

anderen Zweigen zu verzeichnen war (20).)

b) Nach Abzug dieser "drei Mengen" kommen die Ruck- 

lagen fur das eigene Kollektiv an die Reihe, wobei wiederum 

mehrere Kategorien zu unterscheiden sind, namlich einmal

- die Riicklagen fur Saat und Futter ( )

- das Einlagerungsgetreide, das fur Not-, Naturkatastrophen-

oder Kriegsfalle bereitstehen soli. Manche Kollektive haben 

dafiir eigene Fonds: Eine Brigade in Anhui beispielsweise 

nennt einen "offentlichen Fonds" ( h einen

Wohlfahrtsfonds ( ) und einen Getreide-Reserve

fonds ( 474? ) (21).

Zwecks BeschluRfassung uber die Kollektivrucklagen halt 

die PM eine Vollversammlung ab ("wirtschaftliche Demo

kratie"). Der Gruppenleiter erstattet hierbei im allgemeinen 

einen Bericht liber das Jahreseinkommen, die Ausgaben 

und den UberschuR und erlautert einmal mehr die Politik 

des Staates hinsichtlich der Verteilung, eine Politik, die so

wohl auf die Bedurfnisse des Staates als auch auf die Kol

lektiv- und die individuellen Interessen (drei Interessen!) 

Riicksicht zu nehmen habe. Ober den Prozentsatz der df- 

fentlichen Akkumulation (Kollektiv!) pflegt die Diskussion 

im allgemeinen besonders lebhaft zu sein; denn hier geht es 

um die richtige Behandlung der Beziehungen zwischen den 

kollektiven und individuellen Interessen. Der Reservefonds 

muR beriicksichtigt werden fur die Erweiterung der Produk

tion, der Wohlfahrtsfonds ermoglicht Kollektivdienstlei- 

stungen wie Kinderkrippen, Kantinen, einen Teil der medi- 

zinischen Gebiihren fur das genossenschaftliche medizini- 

sche System und Unterstiitzungszahlungen an Bejahrte 

und Invaliden. Die Frage lautet also meist: Sollen wir fur 

ein hoheres Niveau der Mechanisierung, der Elektrifizierung 

sowie der sozialen Leistungen eintreten, oder sollen wir 

uns einen besseren individuellen Lebensstandard genehmi- 

gen und "mehr verteilen"? Letzten Endes geht es hier al

so um "politische Fragen”!

c) Das Nettoeinkommen der einzelnen PM-Mitglieder 

schlieRlich berechnet sich aus der Differenz, die ubrig 

bleibt, nachdem vom Bruttoeinkommen die Abgaben fur den 

den Staat und fur das Kollektiv abgezogen worden sind.

Hierbei ist zunachst das Nettoeinkommen der gesamten 

PM zu ermitteln. Ein konkretes Beispiel:

In der hier untersuchten PM 8 der PB Crfeng-chuan betrug 

das Bruttoeinkommen i.J. 1972 41.593 Yuan (einschlieRI. 

des Einkommens aus dem OberschuR an Getreide, Olpflan- 

zen und anderen Agrarprodukten, sowie an Schweinen,
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Hiihnern, Fischen und Seidenkokons), wahrend die Gesamt- 

ausgaben (einschl. der Kosten fur den Ankauf von Saaten, 

Diinger, Schadlingsbekampfungsmitteln und Futter, der 

Spesen fur maschinelles Pflugen und Verwaltung sowie der 

Agrarsteuern) sich auf 17.969 Yen beliefen. Das Nettoein- 

kommen lag also bei 23,624 Yen oder 56,8% des Brutto- 

einkommens, womit es 15% hoher war als im Jahr zuvor. 

Die nach Erreichung des Global-Nettogewinns erfolgende 

individuelle Verteilung vollzieht sich nach MaBgabe des 

"sozialistischen" Prinzips ''Jeder nach seiner Fahigkeit, 

jedem nach seiner Leistung” und "Mehr Lohn fur mehr 

Arbeit". Formell wird diese Leistung in "Arbeitspunkten" 

( SJfr- ) bemessen, deren Anzahl auf der Art der gelei- 

steten Arbeit und der Arbeitszeit beruht. Der Wert eines 

Arbeitspunktes ist von Jahr zu Jahr verschieden je nach dem 

Nettoeinkommen der Gruppe.

Eines der politisch schwierigsten Probleme ist die Erarbei- 

tung eines brauchbaren Kriterienapparates fur die Festset- 

zung der Arbeitspunkte. Hier kann namlich nicht nur die 

Arbeitsleistung, sondern auch die politische Einstellung 

des einzelnen PM-Mitglieds zum Tragen kommen. Im Juni 

1967 beispielsweise erklarte der Parteisekretar der PB Ta- 

chai, daB die Zahl der Arbeitspunkte "nach den fachlichen 

Fahigkeiten, nach dem MaB der Arbeitsbegeisterung, fer- 

ner gemaB der Unterstiitzung vonseiten der Massen, nach 

der Ehrlichkeit und dem hohen Grad des KlassenbewuBt- 

seins" bemessen wiirde (22). Die Fahigkeit oder Arbeits- 

kraft eines Mitarbeiters sei also groB oder klein: falls er mit 

Begeisterung fur die Allgemeinheit arbeite, wiirde er respek- 

tiert und belohnt, auch wenn sich seine Arbeitsleistungen 

aufgrund korperlicher Schwachen bescheiden erweisen 

sollten (23). An die Stelle rein wirtschaftlicher Kriterien 

traten auf dem Hbhepunkt der Kulturrevolution also im- 

mer mehr politische Gesichtspunkte.

Mit dem Beginn einer neuen Landwirtschaftspolitik, die 

etwa Mitte 1971 anzusetzen ist, iibernahmen wieder Leistungs- 

gesichtspunkte die Fiihrung. Wahrend sich mit "Tachai" 

zur Zeit der Kulturrevolution Vorstellungen von einer Be- 

lohnung nach politischer Loyalitat verbunden hatten, wur- 

den unter "Tachai" nunmehr Belohnungen nur nach MaB- 

gabe der Arbeitsleistung verstanden. Auch dem bauerlichen 

Eigeninteresse war damit wieder Raum gegeben.

Seit Mitte 1973 freilich beginnen demgegeniiber wieder 

mehr kulturrevolutionare Betrachtungsweisen um sich zu 

greifen, deren weitere Entwicklung allerdings noch abge- 

wartet werden muB.

Arbeitspunkte erfordern eine genaue Buchfiihrung: auf 

eigens dafiir vorgesehenen Tabellen wird jeder Geldbetrag 

und jede ausgegebene Getreidemenge festgehalten, die eine 

Familie vor der Verteilung am Jahresende bezogen hat. Auf 

weiteren Konten wird die Bilanz zwischen den Einkommen 

und Ausgaben der Gruppe gezogen, und die Arbeitsbeteili- 

gung der Gruppenmitglieder wird nach Arbeitspunkten re- 

gistriert. Unter dem Gesichtspunkt der "Demokratie in 

wirtschaftlichen Angelegenheiten" sind diese Tabellen und 

Konten jahrlich coram publico bekanntzumachen, so daB 

jederzeit Berichtigungen moglich sind.

Aufgrund der Arbeitspunkte werden die einzelnen Mitglie- 

der in zwei Formen entschadigt, namlich in Naturalien und 

in Bargeld. (Der Berechnungsmodus ist im einzelnen aus- 

fiihrlich dargestellt bei Oskar Weggel in: "Das landwirtschaft- 

liche Verteilungssystem im Wellenschlag der Revolution", 

C.a. 1972/12, S.19-25 (20f.).)

Die Ausarbeitung der endgultigen Verteilung nimmt den 

Buchhalter der PM mehrere Tage in Anspruch. Er muB nach 

den Arbeitspunkten des ganzen Jahres die Summe fur jede 

Familie und jedes Individuum ausrechnen (im vorliegenden 

Faile wurden 3.327.45 Yuan aus dem Nettoeinkommen 

des Jahres fur offentliche Akkumulation abgezogen und die 

iibrigen 20.296 unter die Mitglieder verteilt. Dies ergab 

einen Durchschnitt von 126 Yuan pro Kopf.

Da bei der Individualverteilung nicht der einzelne Haushalt, 

sondern die Leistung des individuellen Mitarbeiters aus- 

schlaggebend ist (man spricht von "Arbeitskraft" 

erhalten manche Familien, in denen zahlreiche "Arbeits- 

krafte" vorhanden sind, wesentlich mehr Lohn als andere 

Kleinfamilien. Auf diese Weise kann es zwischen den ein

zelnen Haushalten einer PM zu auBerordentlich starken 

Differenzierungen des "Wohlstands" kommen. Manche Fa

milien verfijgen deshalb uber eine relativ hohe Bargeldreser- 

ve, wahrend andere, nachdem ihnen ihr Naturalienanteil 

zugewiesen ist, bei der Geldverteilung recht kurz abschnei- 

den. Manche Familie gilt sogar als "Haushalt, der das Kon- 

to uberzogen hat" ( ), d.h. sie hat nicht

einmal genugend Arbeitspunkte aufzuweisen, um uberhaupt 

das Minimum an Getreide bei der Verteilung zugewiesen 

zu bekommen (24).

Im allgemeinen freilich ist das Einkommen hoch genug, um 

der durchschnittlichen Bauernfamilie ein sorgenfreies Le- 

ben zu sichern. Hier ein Beispiel:

Die Familie Yeh Kung-fang, bestehend aus 3 Personen 

(Vater, Mutter, Tochter) hatte i.J. 1972 insgesamt 760 Ar- 

beitstage aufzuweisen und verdiente dadurch 760 Yuan. 

Ferner nahmen die Drei aus dem Verkauf von 150 Tan Diin- 

gemittel (ein Tan = 50 kg) an die PM - was im Plan der 

Gruppe vorgesehen war! - 75 Yiian ein. Insgesamt kamen 

sie so auf ein Einkommen von 835 Yuan und erhielten bei 

der Verteilung am Jahresende 490 Yuan in bar ausbezahlt, 

nachdem die Kosten fur die in natura gelieferten Nahrungs- 

mittel, Brennholz, Speisedl, sowie andere Gebuhren abge

zogen worden waren. Zu dieser Summe kamen noch die 

Einnahmen der Familie aus der Privatparzelle und den Ne- 

benprodukten, wie Schweinen und Hiihnern. (Der Verkauf 

von 2 Schweinen brachte z.B. 110 Yiian). Das Geld kann 

die Familie fur Konsumartikel ausgeben, zumal sie noch 

genug Gemuse von der privaten Parzelle bezieht und keine 

Miete fiir ihr Wohnhaus zu zahlen braucht. Auf ihrer 0,21 

Mu groBen privaten Parzelle pflanzen sie Gemiise wie Kohl 

und Sojabohnen sowie Raps an. Fiir diese Produkte sind 

keine Naturalabgaben oder Steuern an den Staat oder das 

Kollektiv zu entrichten (im allgemeinen arbeiten die Bau- 

ern auf ihrer privaten Parzelle vor oder nach der kollekti- 

ven Produktionsarbeit, der allerdings Vorrang einzuraumen 

ist).

Der verbleibende Gewinn wird entweder bei der Sparkasse 

angelegt oder fiir Konsumartikel ausgegeben (Fahrrad, Ra

dio, Nahmaschine etc.) oder aber kommt dem Bau eines 

eigenen Hauses zugute. Pflicht der PM ist es, denjenigen, die
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neue Hauser bauen wollen, soviel Hilfe wie moglich zu ge- 

ben, ihnen z.B. Arbeitskrafte zur Verfiigung zu stellen und 

auch die notwendigen Materialien zu beschaffen. Juristisch 

gesehen wird das Haus nicht auf privatem Eigentum, son- 

dern auf einer Art Erbbaurecht errichtet; bleibt doch Grund 

und Boden ohne Ausnahme entweder Staats- oder Kollek- 

tiveigentum.

Hier noch eine Bemerkung zu den vielzitierten "Privatpar- 

zellen” ( ):

Obwohl das Privateigentum an Land, Vieh und Geraten 

abgeschafft wurde, steht den Bauern heute wieder privates 

Land und eine kleine private Viehzucht zur Verfiigung: 

Ihnen werden pro Kopf 7% eines Mu (15 Mu = 1 Hektar) 

zugebilligt; eine sechskopfige Familie (die Zahl ist in dieser 

VK Tung-t'ing statistischer Durchschnitt) erhalt also 42% 

eines Mu. Diese Zuteilung gilt fur 30 Jahre. Die Flache 

bleibt in der GroBe auch erhalten, wenn Familienmitglie- 

der sterben. Auf der anderen Seite kommt keine neue Fla

che hinzu, wenn weitere Kinder geboren werden. In Tung- 

t'ing besitzen die Familien auBerdem "privat" durchschnitt- 

lich 2,5 Schweine und 5 Hiihner. Die hierbei erzeugten 

Produkte werden auf partiellen freien Markten weiterver- 

kauft: An den Toren groBer Fabriken sind haufig Bauerin- 

nen und Bauern mit ihren Obst- und Gefliigelkbrben zu 

beobachten, urn die sich nach Feierabend Arbeiter und Ar- 

beiterinnen drangen. Haufig werden bei diesem Warenaus- 

tausch spezielle Konsumbediirfnisse befriedigt, die bei 

einer Planwirtschaft sonst zu kurz kamen. Die Bauern kon- 

nen mit diesem privaten Handel ihren durchschnittlichen 

Lohn von jahrlich 150 Yuan (rund DM 21),-) um etwa 20 

Yuan aufbessern (der Durchschnittslohn ist statistisch so 

niedrig, weil er bei der Berechnung des Pro-Kopf-Einkom- 

mens auch die Kinder mit berucksichtigt und Naturallei- 

stungen hinzukommen). Das Einkommen der Bauern 

schwankt freilich von Jahr zu Jahr - je nach dem Ernte- und 

Viehzuchterfolg der Kommune (25).

III. Die Fuhrungsstruktur einer PM

Die Partei ist in den PM durch Zellen vertreten, deren Mit- 

gliederzahl sich je nach der Personalstarke der PM bestimmt. 

SchlieBlich besitzt jede PM auch ein eigenes Gruppenkomi- 

tee. Die Produktionsgruppe 8 der PB Ch'eng-kuang setzt 

sich etwa zusammen aus dem Leiter, dem stellvertreten- 

den Leiter und 7 Mitgliedern, die alle "demokratisch ge- 

wahlt sind” und regelmaBig an produktiver Arbeit teilneh- 

men mussen.

D. Der ideologische und praktische Stellenwert 

der Volkskommunen im Tauziehen zwischen 

den “zwei Lagern”

Vergleicht man die Form der VK, wie sie sich nach dem 

heutigen chinesischen Selbstverstandnis in Tung-t ing mo- 

dellhaft darstellt, mit den Kommunen der ersten Stunde, 

vor allem mit der Paradeorganisation von 1958, der "Sput- 

nik-VK" ( 2. X so er9eben sich funda’

mentale Abweichungen, die im einzelnen unten noch naher 

aufzuzeichnen sind.

Im vorliegenden Zusammenhang sei zunachst darauf hin- 

gewiesen, daB die groBen Ziele, wie sie dem ZK bei seinem 

grundlegenden BeschluB vom 16. Dezember 1958 liber 

die Bildung der VK noch vorgeschwebt hatten, angesichts 

der ungeniigend entwickelten Produktivkrafte nicht zu er- 

reichen waren, und daB man deshalb immer wieder Ab- 

striche und Ruckzugsmandver vornehmen muBte.

Mit der Volkskommunenbewegung war eine fundamenta

le Frage angeschnitten.namlich das Problem, ob eine sozia- 

listische Revolution sich auch in einem bislang okonomisch 

riickstandigen Land verwirklichen lasse. Kommt es dabei 

auf das Niveau der "Produktivkrafte” an, oder konnen 

unter gewissen Bedingungen auch die Produktionsverhalt- 

nisse (unter Umstanden sogar der Uberbau) die fiihrende 

Rolle bei der Entwicklung der Produktivkrafte uberneh- 

men?

Nach den wirtschaftlichen MiBerfolgen der VK-Bewegung, 

die sich vor allem 1961 einstellten, kamen Mao Tse-tung 

und Liu Shao-ch'i in dieser Frage zu grundverschiedenen 

Auffassungen: Nach Mao lag der Hauptwiderspruch der 

"gegenwartigen" chinesischen Ubergangsgesellschaft beim 

Widerspruch zwischen Sozialismus und Kapitalismus, 

bzw., wenn man deren Trager ins Auge faBt, beim Wider

spruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Die Thera- 

pie muBte also lauten, daB der Klassenkampf in Form wei- 

terer Umwandlungen und Konsolidierungen, vor allem in 

Form eines weiteren Ausbaus der Volkskommunen, 

vorangetrieben werden miisse.

Nach Liu Shao-ch'i andererseits lag das Hauptproblem 

beim Widerspruch zwischen zu weit vorangetriebenen Pro- 

duktionsverhaltnissen (die VK waren nach seiner Ansicht 

zu hastig aufgebaut worden!) einerseits und - zuriickgeblie- 

benen! - Produktivkraften andererseits. Die Therapie? 

Keine Fortsetzung des Klassenkampfes, sondern Verstar- 

kung des Produktionskampfes zum Zwecke des raschen 

Ausbaus der Produktivkrafte, wobei materielle Anreize, 

LiberalisierungsmaBnahmen etc. in Kauf genommen wer

den miiBten.

Wahrend der Kulturrevolution hat man Liu Shao-ch'i des

halb vorgeworfen, er habe das Schicksal der Revolution 

allein vom Stand der Produktivkrafte abhangig gemacht 

oder, m.a.W., der "Theorie der Produktivkrafte" gehul- 

digt, wahrend man doch richtigerweise die Massen hatte 

mobilisieren und ihr politisches BewuBtsein durch perma- 

nente Klassenkampfe erhohen mussen (26).

Theoretisch behielt Mao Tse-tung recht, in der Praxis 

freilich setzte sich die liuistische Konzeption von der An- 

passung des Kollektivierungsprozesses an den Stand der 

Produktivkrafte durch.

Ausgangspunkt und Riickzugsbewegungen seien nachfol- 

gend kurz skizziert:

1) Die Kommune-ldee im Jahre 1958

Die "Urkommunen" des Jahres 1958, die noch ganz im 

Zeichen "revolutionarer Begeisterung" geschaffen worden 

waren, sollten drei Grundziele verwirklichen.

- Die VK hatte zunachst einmal ein Instrument der Ver-
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einheitlichung des Willens zu werden, das nicht nur Land- 

wirtschaft, Industrie und Handel miteinander verkoppeln, 

sondern auch die Gesamtheit der politischen, militarischen 

(Milizl), wirtschaftlichen, finanziellen und kulturellen Kom- 

petenzbunde zusammenfassen und damit den Staat als Re- 

likt biirgerlicher Denkweisen uberflussig machen sollte.

- Sie hatte zweitens als Instrument der Kollektivierung zu

dienen: Kantinen, Waschereien, Kindergarten, Muhlenbe- 

triebe u.a. Einrichtungen, die die Fiille der zersplitterten 

Hausarbeit in ein einziges System der Rationalisierung ein- 

miinden lassen sollten, waren dazu bestimmt, die Bindung 

an Haus und Familie aufzuheben und das individualistische 

Denken durch ein Gefuhl kollektiver Verbundenheit zu er- 

setzen. Bezeichnend fur die Kollektivierungsziele war die 

Formulierung "San hua" (), das wortlich mit "drei 

....ierungen. " zu iibersetzen ist. Es gait namlich die Or

ganisation zu militarisieren, die Aktionen martialisieren 

und das Leben zu kollektivieren.

Zu den Aufgaben der VK sollte es gehdren, Kantinen, Kin- 

derkrippen und Schneiderstuben einzurichten, um die 

Frauen von der Hausarbeit zu befreien (Art. 17 der Sputnik- 

VK, Mustersatz (27). Fur kinderlose alte Leute sollte die 

Kommune "Garten des Glucks" ( ) griinden

(Art. 19 der Sputnik-Mustersatzung) und iiberhaupt versu- 

chen, das Leben so weit wie moglich von der Familienebe- 

ne auf die Kollektivebene umzustellen.

- Die VK hatte drittens auch ein Instrument der Umgestal- 

tung des Verteilungssystems zu sein, wobei die Maxime 

"jedem nach seiner Leistung" allmahlich durch das kommu- 

nistische Idealprinzip "jedem nach seinen Bediirfnissen" 

ersetzt werden sollte. Zu dieser Idee, daB namlich die VK 

eine Art Keimzelle des Kommunismus sein sollte, brachte 

der VK-GriindungsbeschluB des ZK v. 29. August 1958 

(28) folgende Einschrankung: "Erst nach einer Reihe von 

Jahren, wenn das Sozialprodukt wesentlich gestiegen ist, 

wenn sich das kommunistisch-ideologische BewuBtsein und 

die Moral des ganzen Volkes bedeutend erhoht haben, wenn 

die allgemeine Volksbildung eingefiihrt und ihr Niveau ge

stiegen ist, wenn die von der alten Gesellschaft hinterlasse- 

nen Unterschiede zwischen Arbeitern und Bauern, zwi- 

schen Stadt und Land, zwischen geistiger und korperlicher 

Arbeit, die unvermeidlich auf die Periode des Sozialismus 

iibertragen wurden, allmahlich verschwinden, wenn die Re- 

ste des ungleichen biirgerlichen Rechts, das diese Unter

schiede widerspiegelt, ebenfalls allmahlich verschwinden, 

wenn die Funktion des Staates nor noch darin bestehen 

wird, eine Aggression der auBeren Feinde abzuschlagen, 

wenn die inneren Funktionen des Staates absterben werden, 

erst dann,und nur dann,wird unsere Gesellschaft in das 

Zeitalter des Kommunismus eintreten, in der das Prinzip 

verwirklicht werden wird: 'Jeder nach seinen Fahigkeiten, 

jedem nach seinen Bediirfnissen'.''

2) Die Riickzugsbewegung

Das also war die urspriingliche Idee. Der AusleseprozeB 

der kommenden 3 Jahre (die Griinde konnen hier nur an- 

gedeutet werden: Naturkatastrophen 1959-1961, plotzli- 

cher Abzug der sowjetischen Spezialisten im Jahre 1960; 

Sabotage durch "schlechte Elemente", mangelnde Erfassung 

der realen Kosten, Schwierigkeiten auf der Beschaffungs- 

seite etc.) machte jedoch eine Modifizierung notig, die sich 

vor allem auf die GroBe und Zahl der VK sowie auf die 

Beziehungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftssubjek- 

ten und -instanzen innerhalb der VK auswirkten.

Angesichts des Gigantismus der friihen Kommunen, der we- 

gen des unzureichenden Mechanisierungsniveaus sich als 

nicht recht sinnvoll erweisen sollte, sah man sich zunachst 

nach etwas realistischeren GroBenordnungen um: Die 24.000 

Volkskommunen, die 1958 aus 740.000 sozialistischen Ge- 

nossenschaften zusammengefiigt worden waren, wurden 

von 1961 an wieder in etwas iiberschaubarere Einheiten 

zuriickverwandelt, so daB es schlieBlich am Vorabend der 

Kulturrevolution nicht weniger als 74.000 Kommunen mit 

durchschnittlich nur noch 8.000 Mitgliedern gab.

Noch wichtiger aber als diese Modifizierung des auBeren 

Profils waren die Veranderungen, die sich innerhalb der VK 

abspielten und die zu einer gewissen Entfunktionalisierung 

der VK-lnstanz - und damit Hand in Hand zu einer immer 

selbstandigeren Stellung der PM fiihrten. Die Grundgedan- 

ken der VK-Bewegung (Vereinheitlichung, Kollektivierung, 

Umverteilung) wurden zwar formal beibehalten und - sozu- 

sagen - auf spater vertagt; doch zeigten die einzelnen Ple- 

numstagungen des ZK, insbesondere die vom 6. - 9. Plenum, 

Spuren heftiger Riickzugsgefechte, in deren Verlauf sich 

ubrigens auch jene Polarisierungserscheinungen zwischen 

Mao und Liu Shao-ch'i einstellten, die dann wahrend der 

Kulturrevolution zur groBten Parteisauberung in der Ge- 

schichte Chinas fiihrten.

Die Stationen des Riickzuges seien hier nur in einem schema- 

tischen AufriB angedeutet:

- V. Plenum (29. August 1958): grundlegender BeschluB 

liber die "Bildung von VK auf dem Land”.

- VL Plenum (Nov. - Dez. 1958): Abbau von Auswiichsen 

der Militarisierung und Kollektivierung. Die VK soil ihre 

Fiihrungsbefugnisse beibehalten; das Management ist jedoch 

auf die beiden unteren Ebenen zu iibertragen. Motto: "Ein- 

heitliche Fiihrung, verteilte Ausfiihrung". Diese "Arbeits- 

teilung” war ubrigens bereits auch in Art. 13 der Sputnik- 

Mustersatzung bereits angedeutet gewesen.

- VII. Plenum (April 1959): Fiir VK-Mitglieder werden Ge- 

winnbeteiligungspramien zusatzlich zu der bereits gewahr- 

ten Entlohnung eingefuhrt. Die Garantieerklarungen fiir 

einen kleinen Haus- und Gartenanteil werden verdeutlicht.

- Im Friihling und Sommer 1959 lauft die Diskussion liber 

die dreistufige "Eigentumsordnung" in den VK auf vollen 

Touren.

- VIII. Plenum (August 1959): Dieses beriihmte "Lushan- 

Plenum” gibt der PB als neuer Grundeinheit ihren endgiil- 

tigen Segen. Damit wurde die VK-Bewegung de facto wie

der auf die Ebene der alten Produktionsgenossenschaften 

zuriickgeschraubt.

- 1960 schlieBlich wurden die PM zu Grundverrechnungs- 

einheiten: Das Eigentum an Grundstiicken, Vieh und land- 

wirtschaftlichen Geraten bleibt zwar bei der Brigade, doch 

erhalt die PM weitgehende Benutzungsrechte.

- IX. Plenum (Januar 1961): Die Riickzugsbewegung wird
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arrondiert: Die PM sind wieder grundsatzlich subsidiare 

Eigentiimer an samtlichen landwirtschaftlichen Produk- 

tionsmitteln.

Ende 1961 entsprachen damit Besitzstand und Produktions- 

sowie Verteilungsweise wieder der Situation am Vorabend 

der VK-Bewegung. Riickblickend kann man sagen, daB der 

Ruckzug der urspriinglichen VK-Bewegung etwa genau in 

dem Augenblick begann, als die VK-Bewegung gestartet 

wurde. Der Grund fur dieses - einstweilige! - Scheitern im 

Aufbruch hat wohl, wie bereits erwahnt, darin gelegen, daB 

der VK-Bewegung von Anfang an zu viele utopische - weil 

den gegebenen Produktivkraften noch nicht entsprechende!

- Elemente beigemischt waren. Aus einer dreijahrigen Ent

wicklung, die von heftigen innerparteilichen Auseinander- 

setzungen begleitet war, gingen die PM als Sieger hervor, 

wahrend die Kommune-Ebenen erheblichen Funktions- 

schwund zu verzeichnen hatten.

Die PM erhielten nun nicht nur die verbale Huldigung der 

offiziellen Presse, sondern wurden auch mit bedeutsamen 

konkreten Garantien beliehen, die ihre Selbstandigkeit ge- 

geniiber den beiden anderen Ebenen erheblich fixierten. 

Drei MaBnahmen waren es vor allem, die den PM den Riik- 

ken starken sollten (29):

- Das Versprechen der "vier Fixierungen”('I^ jj£) (30)

- Materielle Garantien wie

- "Drei Vertrage und eine Belohnung” y^)(31)

-"Festlegung der Arbeitsnormen” ( (32)

-"Beurteilung der Arbeitsleistung und Fixierung

der Arbeitspunkte" ((33)

- Vergiinstigungen fur die Fiihrerschaft der PM

- Anerkennung einer partiellen Eigentumerstellung der PM 

und Zugestandnisse, daB die verschiedenen PM einer Briga

de mehrere Einkommensarten bezlehen konnen, u.a. auch 

aus Privatparzellen (dazu Naheres unten).

Mit dem durch solche Garantien verbrieften Sieg der PM war 

die Idee der Volkskommune einstweilen stark in den Hinter- 

grund getreten. Die eigentliche Revolution des Jahres 1958 

hatte ja darin bestanden, der gesamten Landwirtschaft eine 

militarisch-industrielle Organisation uberzustiilpen. Im Zuge 

der damaligen Neuorganisation sollte die Landwirtschaft wie 

eine Fabrik verwaltet werden: Der Bauer arbeitete nicht mehr 

in einem seit unvordenklicher Zeit festgelegten traditionellen 

Rahmen, sondern wurde, wie beim Militar, mit Arbeitskame- 

raden zusammengewurfelt, die er manchmal nicht einmal 

kannte. Er sollte nicht mehr auf seiner eigenen Scholle arbei- 

ten, sondern hatte innerhalb des umfangreichen Gebiets der 

VK von Feld zu Feld zu marschieren, um dort auf einem ihm 

iibertragenen engen Spezialgebiet seinen Aufgaben nachzu- 

kommen.

So gab es z.B. in der Anfangszeit Spezialgruppen fur das 

Pfliigen, fur die Bewasserung sowie fur den Bau von Graben 

und Wasseranlagen. Feldarbeit wurde also - etwas iiberspitzt 

ausgedriickt - zu einer Art FlieBbandarbeit, die vom Gedan- 

ken der Arbeitsteilung durchdrungen war.

Der militarische Charakter des ganzen Unternehmens schlieB- 

lich kam dadurch zum Ausdruck, daB die eihzelnen Arbeits- 

krafte zunachst nach einem Konskriptlonssystem ausgeho- 

ben, in militarische Einheiten eingegliedert und von Kadern 

kommandiert wurden (34).

Diese Konzeption einer permanenten Mobilisierung der 

Bauernmassen, die die traditionellen, ethnischen und terri- 

torialen Grenzen durchbrechen sollte, verier mit dem Auf- 

kommen der PM an Schubkraft. Da die PM namlich mit 

kleineren Dorfern oder mit Sektionen grbBerer Ortschaften 

identisch sind, hatte der Bauer nunmehr wieder wie eh und 

je Gelegenheit, auf seinem eigenen Feld zusammen mit sei

nen Verwandten oder Bekannten den "alten Trott" fort- 

zusetzen.

Diese Entwicklung konnte niemanden gleichgiiltig lassen, 

dem es mit dem Begriff "Sozialismus" ernst war. Insbeson- 

dere miissen es drei Erscheinungen gewesen sein, die in der 

Fuhrung Alarm ausgelbst haben: Die bereits erwahnte Ent- 

funktionalisierung der VK und schlieBIich sogar der PB; die 

zunehmende Biirokratisierung im wirtschaftlichen Bereich 

und schlieBlich die Renaissance des individuellen Erwerbs- 

egoismus, der zu einem radikalen sozialistischen Gesinnungs- 

schwund fiihrte.

- Die groRen Trager der Kollektivierungswelle, die VK, 

standen zwar in ihrer Fassade noch unversehrt da; im Innern 

aber zerfiel die Wirtschaft in zahlreiche wieder vor sich hin- 

wirtschaftende Mini-Einheiten. Die eigentliche Entscheidung 

uber Produktionsplane, Allokation von Produktionsmitteln 

und Gewinnverteilung hingen letztlich von der autonomen 

Entscheidung der PM ab: Die Landwirtschaft war wieder in 

den SchoR der Familien - und zum Teil der alten Clans - 

zuruckgekehrt. Jedes Mitglied konnte den WirtschaftsprozeR 

iiberschauen und hatte wieder Gelegenheit, in seine eigenen 

Taschen zu wirtschaften. Alle Konzeptionen, nach denen 

die Landwirtschaft wie ein Industriebetrieb verwaltet wer

den sollte, waren damit zunichte gemacht.

- Im Gefolge der oben erwahnten vertraglichen Fixierungen, 

in denen dem "do ut des" starker denn je seit I949 gehuldigt 

wurde, kehrte auch der Burokratismus wieder ein, fur den

die ganze komplizierte Klaviatur des Punkt- und Normsystems 

ein ideates Betatigungsfeld abgab. In den Produktionsvertra- 

gen zwischen einer PB der VK "Oktober" und ihren 12 PM 

wurden z.B. uber 2.000 verschiedene Produktionsziele auf- 

geschlusselt (35). Nicht weniger inflationar war die Zahl der 

Arbeitsnormen, die bisweilen fur verschiedene Arbeitsvor- 

gange festgelegt wurden. Eine PB in Shantung z.B. fixierte 

jeden Handgriff mit so enzyklopadischer Genauigkeit, daR 

zuguterletzt nicht weniger als 1700 Normen herauskamen 

(36), z.B. fur 4 Catty Gras 1 Punkt; beim Sondieren von 

Spreu und Weizen wurde fur 20 Catty 1 Punkt angesetzt, 

usw. Es gehorte nicht viel Phantasie daz^sich auszumalen, 

welch umfangreiche Kontroll- und Verwaltungsarbeit notig 

war, um die ganze vielschichtige Wirklichkeit unter dieses 

Normengestrupp zu subsumieren.

- Waren aber die Auszehrung der VK und das Anschwellen 

des Burokratismus noch angegangen, so muRten die Maoisten 

vor allem uber den Gesinnungsschwund besturzt sein, der 

diesem als kramerhaft empfundenen System auf dem FuRe 

folgte. Dahin also war es mit der Revolution gekommen!:
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Nicht mehr die groften Ziele des sozialistischen Aufbaus und 

des kommunistischen Idealmenschen waren gefragt; die 

Jagd ging nun nach Arbeitspunkten, personlichem Gewinn 

und besseren Normen. Alte Geisteshaltungen und langst 

uberholt geglaubte bourgeoise Laster tauchten wieder auf 

und muftten jeden "Revolutionar" davon uberzeugen, daft 

die Revolution noch lange nicht zu Ende sei, sondern einer 

ziemlich grundlichen Fortsetzung bedurfte, wie sie ja dann 

auch in Form der Groften Proletarischen Kulturrevolution 

folgte.

3) Kulturrevolutionare Versuche, die "Ruckzugsbewegung" 

zu bremsen

Wie nun konnte die Kulturrevolution der ursprunglichen 

Idee wieder zum Siege verhelfen, derzufolge samtliche Pla- 

nungs-, Leitungs-, Kontroll- und Eigentumsfunktionen 

grundsatzlich bei der Volkskommune liegen sollten?

Vom Griinen Tisch aus gesehen hatte das Ziel der Kultur

revolution darin bestehen miissen, unmittelbar die Volks

kommune selbst wieder in den Mittelpunkt der Produktions- 

und Verteilungstatigkeit zu riicken. Ohne Zweifel bleibt 

dies langfristig auch das strategische Ziel. Doch selbst zur 

Zeit der Kulturrevolution war in diesem Punkt noch Beschei- 

denheit geboten. Da namlich die Infrastruktur fur die Me- 

chanisierung und Rationalisierung iibergrofter Einheiten 

bei weitem noch nicht ausreichte, schien es opportun, zu

nachst - sozusagen als ersten Schritt - wenigstens die PB wie

der in ihre alten Rechte einzusetzen und damit zumindest 

die Halfte des Weges in Richtung auf die Reinthronisation 

der VK zuriickzulegen. Mit der Einleitung dieses taktischen 

Zieles schien es, als waren die Tage der PM gezahlt. Das 

Pendel in der Landwirtschaft begann namlich, wieder mehr 

zum Kollektiv hin auszuschlagen.

Mit einer Serie von organisatorischen Injektionen wurde 

die leidende PB langsam wieder zum Leben erweckt: Vor 

allem das Erziehungswesen, der Gesundheitsdienst, eine 

Kette von landwirtschaftlichen Laden neuen Stils und die 

Aufgabe der landwirtschaftlichen Mechanisierung wurden 

ihr nach und nach iibertragen. Auch die Revolutionskomi- 

tees der Brigaden wurden mit besonderer Sorgfalt gegrundet. 

Angesichts des ideologischen Elans, der wahrend der Kul

turrevolution zu spuren war, erschien es etwas abwegig, 

wenn Colina McDougall damals die Ansicht vertrat, daft die 

PB notwendigerweise hatten aufgewertet werden miissen, 

weil ihnen ja in der Zwischenzeit so wichtige Aufgaben zu- 

gefallen seien (37).

Genau das Gegenteil war jedoch der Fall, wie die planmaBi- 

ge und systematische Umverlagerung der Kompetenzen 

zeigte. Die zahlreichen neuen Aufgaben wurden den PB nam

lich aufgeschultert, um ihr politisches Gewicht zu erhohen. 

Mit massiver Unterstiitzung der Volksbefreiungsarmee lief 

Ende 1968 auf den Dorfern eine groftangelegte "Kampf- 

Kritik-Anderungskampagne" an, die auf eine Losung des 

Fiihrungsproblems (Ersetzung konservativer Kader durch 

arme Bauern) sowie sonstige "alte, grofte und schwierige 

Fragen" abzielte (38). Zu diesen "Fragen" gehorte offen- 

sichtlich auch das Verhaltnis zwischen PB und PM; nicht zu- 

fallig begann Hand in Hand mit der Aufwertung der PB ein 

gewisser Abstieg der PM. In der Provinz Kiangsi, die den an- 

deren Regionen damals um einige Nasenlangen voraus war, 

gab es die ersten Signale des Umschwungs: 30 PM einer VK 

wurden dort beispielsweise zu dreizehn Einheiten zusammen- 

geschmolzen, und von 323 Produktionsmannschaften iiber- 

standen nur 116 den mit Elan betriebenen Konzentrations- 

prozeB (39).

Der groBe Plan, die PM maximal zu entfunktionalisieren, 

konnte wahrend der Kulturrevolution nicht erfullt werden. 

Kiinftige Versuche, diesem Ziel naherzukommen, werden 

wohl von einer gradualistischen Strategic begleitet sein miis- 

sen, die zunachst darauf abzustellen hat, noch nicht die 

VK, wohl aber die PB auf Kosten der PM immer mehr mit 

Funktionen anzureichern. Erst, wenn die PM ganz "ent- 

machtet" und die PB zur eigentlichen Grundeinheit gewor 

den sind, kann man den nachsten Schritt tun und die 

Volkskommunen zur alles entscheidenden Grundeinheit 

ausbauen.

4) Wie weit ist der Abstand zur "Urkommune”?

Von diesem Ziel ist die VK jedoch heute noch weit entfernt. 

Dies wird besonders deutlich, wenn man die modellhafte 

Tung-t'ing-Kommune, wie sie in ihren einzelnen Merkmalen 

oben dargelegt wurde, mit der bereits erwahnten "Sputnik- 

VK” von 1958 vergleicht, deren Mustersatzung in der JMJP 

vom 7.9.19 58 (S.3) abgedruckt ist.

Auch damals war schon von Produktionsbrigaden (

) und Produktionsmannschaften ( die

Rede. Doch welch ein Unterschied in den Rechten und 

Befugnissen der VK!

- Was zunachst das Eigentum an landwirtschaftlichen Pro- 

duktionsmitteln anbelangt, so stand es damals uneinge- 

schrankt der VK zu, wahrend es heute auf "drei Stufen" 

aufgeteilt ist, wobei die PM sogar als subsidiarer Eigentiimer 

gilt.

- Auch in den Produktionszustandigkeiten lag das Schwer- 

gewicht bei der VK: Sie stellte die jahrlichen Produktions- 

plane auf (Art.23) und leitete auch die landwirtschaftliche 

und industrielle Produktion sowie die Handelsorganisation 

(Art.13). AuBerdem war sie fur den Milizaufbau zustandig. 

Die PB waren lediglich Grundeinheiten fur die Organisation 

der Arbeit und verwalteten die kleineren Fabrikbetriebe 

(Art.13). Den PM schlieBlich stand nur die Verwaltung an 

kleinen Maschinen zu (Art.13).

Im Gegensatz dazu stellen PB und PM heute ihre eigenen 

Plane auf. (Vor der Kulturrevolution konnten sie sich im 

Wege von "Fixierungen" und "Garantien” sogar ein erheb- 

liches MaB an Freiheiten und Entlohnungsanspriichen ge- 

genuber der VK verschaffen.) Vor allem aber sind PB und 

PM voll verantwortlich fur die von ihnen errichteten loka- 

len Industriebetriebe.

- Was die Distributionszustandigkeiten anbelangt, so war 

bei der Sputnik-Kommune von 1958 die PB lediglich fur 

Durchfiihrungskontrollen und fur die technische Rechnungs- 

fiihrung verantwortlich, wahrend Gewinn und Verlust di- 

rekt auf das Konto der VK gingen (Art.13).

Heute ist die PM "Grundverrechnungseinheit" und fiihrt 

nicht nur ihr eigenes Arbeitspunkte-Konto, sondern tragt 

auch Gewinn und Verlust in eigener Verantwortung.
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Es lieBen sich noch mehrere Unterschiede aufzahlen, vor 

allem im Dienstleistungssektor; doch diirfte schon aus die

sen wenigen im Wege der Synopse vorgebrachten Verglei- 

chen deutlich geworden sein, daB die Entwicklung der VK 

noch lange nicht jenen Minimumparameter wieder verlas- 

sen hat, den sie zwischen 1958 und 1961 erreichte. Dafur 

ist der Untersuchungsbericht Uber die Tung-t'ing VK ein 

treffender Beweis.
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