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DAS AUSSENHANDELSRECHT DER VR CHINA 

Oskar Weggel

I. Geschichte des chinesischen Aufienhandels, 

seine historischen Hypotheken, 

seine Entwicklung seit 1949

Drei Abschnitte sind hier ins Auge zu fassen, namlich die 

Entwicklung des chinesischen AuBenhandels bis zur sino- 

kommunistischen Eroberung von 1949, die vorkonstitu- 

tionelle Zeit von 1949 - 1954 und der Zeitraum seither. 

Einige Stichworte miissen geniigen, um die wichtigsten Ent- 

wicklungsmomente zu charakterisieren.

1. Chinas AuBenhandel bis 1949 (1) war gekennzeichnet 

durch ihren "halbkolonialen” Charakter, der drei hervor- 

stechende Phanomene im Gefolge hatte:

- Zum einen namlich lag das gesamte Zollwesen, das auf 

den meist im 19. Jahrhundert geschlossenen "Ungleichen 

Vertragen” beruhte, in auslandischen Handen. Sowohl die 

Personalkontrolle als auch die administrative und finanziel- 

le Abwicklung des Zollwesens unterlag dem sogenannten 

"Generalinspektor”, der theoretisch zwar im Sinne des chi

nesischen Kaiserreiches handeln sollte, praktisch aber doch 

an den Interventionen, Protesten und Antragen der auslan

dischen diplomatischen Vertretungen nicht vorbeihoren 

konnte.

- Auch war der AuBenhandel so gestaltet, daB er letzten 

Endes immer zu Ungunsten des chinesischen Reiches aus- 

ging. Konkreter gesprochen bedeutete dies, daft Chinas 

AuBenhandelssaldo - vom Jahr der "Befreiung" an zuriick- 

gerechnet - 73 Jahre lang passiv war. Diese Tendenz setzte 

sich auch wahrend der Kuomintangzeit in den Nachkriegs- 

jahren fort. Allein im Jahre 1946 beispielsweise belief sich 

Chinas Auslandsschuld auf 472 Millionen US 3. Uberhaupt 

hatte das Verhaltnis von Importen zu Exporten in den letz

ten Jahren stets bei etwa 4:1 gelegen.

- Weiterhin war der chinesische AuBenhandel dadurch ge

kennzeichnet, daB weitgehend Luxusgiiter fur einen kleinen 

Kreis von Verbrauchern eingefuhrt wurden, wahrend die 

eigentlichen Bedurfnisse der chinesischen Industrie und 

Landwirtschaft unberiicksichtigt blieben. Ja, es kam sogar 

dazu, daB das Agrarland China agrarische Produkte impor- 

tierte, wie Nahrungsmittel, Tabak und Baumwolle.

2. Mit diesen MiBstanden konnte das sinokommunistische 

Regime nach 1949 verhaltnismaBig schnell fertig werden.

- Was das Zollwesen anbelangt, so wurde es neu ausgerich- 

tet und hatte nun vor allem die Aufgabe, die chinesische 

Wirtschaft vor den Fluktuationen der auslandischen Wirt- 

schaftskrisen zu schiitzen. Im Gegensatz zur Sowjetunion 

freilich gab es in den ersten Jahren bis 1954, die ja im Zei- 

chen des Vierklassenbiindnisses der sog. "Neuen Demokra

tie” standen, kein striktes AuBenhandelsmonopol des Staa- 

tes; vielmehr konnten auch Privatunternehmungen eine 

Zeitlang noch als Vertragspartner im AuBenhandel auftreten. 

Erst 1956, als die groBeren Handelsunternehmungen sozia- 

lisiert waren, horte diese Doppelgleisigkeit des AuBenhan- 

dels auf.

- Gleich von Anfang an ferner bemuhte sich das neue Regi

me um eine ausgeglichene Handelsbilanz. Die Exporte soil- 

ten die Importe finanzieren. 1950, also nur ein Jahr nach 

der Machtubernahme, wurde sogar ein leichtes Exportplus 

erzielt und damit die Praxis eines Dreivierteljahrhunderts in 

ihr Gegenteil umgekehrt.

- Auch wurde von einem auf den anderen Tag der Zustrom 

von Luxusgutern eingestellt. Nur noch Guter, die fur den so- 

zialistischen Aufbau erforderlich waren, konnten die Grenze 

Chinas passieren. Nachdem die Landreform durchgefiihrt, 

also der "Feudalismus" ausgeschaltet worden war, konnte 

man auch den bisherigen MiBstand, daB namlich das Agrar

land China landwirtschaftliche Guter importieren muBte, 

einstellen.China ging nun im Gegenteil sogar zur Ausfuhr 

solcher Guter fiber. 1951 bereits lieferte es beispielsweise an 

Indien 66.000 t Reis und 450.000 t Sorghum. Alles in allem 

konnte der AuBenhandel von Jahr zu Jahr erhoht werden, 

obwohl die amerikanische Regierung im Zusammenhang 

mit dem Koreakrieg ein Embargo gegeniiber der VR China 

verhangte.

Um die Last dieser Blockade abzuschiitteln, nahm China im 

April 1952 an der "Internationalen Wirtschaftskonferenz” 

in Moskau teil. deren erklartes Ziel es war, alle auslandischen, 

vor allem europaische Firmen, als Handelspartner zu gewin- 

nen, die bereit waren, sich nicht vom amerikanischen Embar

go beeinflussen zu lassen. China schloB bei dieser Sitzung 

zahlreiche Handelsabkommen mit Firmen aus GroBbritan- 

nien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, 

Ceylon, Indonesien, Pakistan, Finnland und Italien ab. AuBer- 

dem kam es im Zusammenhang mit dieser Konferenz zur Er- 

richtung des "CHINA-AUSSCHUSSES FUR DIE FORDE- 

RUNG DES INTERNATIONALEN HANDELS”, der gegen- 

iiber dem Ausland unter der Bezeichnung "C.C.P.l.T.” (Chi

na Council for the Promotion of International Trade) auf- 

tritt. Aufgabe des C.C.P.l.T., der seine Filialen in mehreren 

chinesischen Stadten hat, ist die Forderung der Handelsbe- 

ziehungen mit dem Ausland allgemein, und zwar in Ergan- 

zung zur Tatigkeit der AuBenhandelsgesellschaften. Der C. 

C.P.l.T. erfiillt in etwa die Aufgabe einer Handelskammer (2).

In der vorkonstitutionellen Zeit zwischen 1949 und 1954 

entstanden fast alle wichtigen AuBenhandelsorgane, die auch 

heute noch weiterfungieren:

So kam es im September 1952 zur Griindung des AUSSEN- 

HANDELSMINISTERIUMS, das damals aus dem Handels- 

ministerium ausgegliedert wurde. Dem AuBenhandelsmini- 

sterium wurde das ALLGEMEINE ZOLLVERWALTUNGS- 

AMT direkt unterstellt.

Zur gleichen Zeit entstanden die AUSSENHANDELSGE- 

SELLSCHAFTEN (auf Chinesisch heiBen sie eigentlich 

AuBenhandels-"Firmen”: ), die von jetzt an die

praktischen Geschafte mit dem Ausland abwickelten. Seit 

1950 ferner, als es zur Aufnahme diplomatischer Beziehun- 

gen mit den sozialistischen Landern gekommen war, konnten 

auch WIRTSCHAFTSREFERENTEN IN DEN EINZELNEN 

BOTSCHAFTEN als Vertreter des chinesischen AuBenhan- 

dels tatig werden. Als ein Organ, das bereits vor dem AuBen-
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handelsministerium gegrundet worden war, namlich 1950, 

und das nun in enger Zusammenarbeit mit diesem die 

Kontrolle der AuRenhandelsreserven und der gesamten 

Austauschvorgange iibernehmen sollte, fungiert die STAAT- 

LICHE Wl RTSCH AFTSKOMMISSION. Sie auch kontrol- 

liert die beiden groRen chinesischen Banksysteme, nam

lich die CHINESISCHE VOLKSBANK, die am 1. Dezem- 

ber 1947 aus der Zusammenlegung von vier Privatbanken 

entstanden war und die vor allem fur den Binnenhandel 

verantwortlich ist, sowie die "BANK VON CHINA”, die 

sich 1950 konstituierte und deren Hauptgeschaft der 

AuRenhandel ist.

3. Die wichtigsten AuRenhandelsorgane waren also be- 

reits vor ErlaR der Verfassung von 1954 entstanden und 

muRten jetzt nur noch konstitutionell legitimiert werden. 

In der nachkonstitutionellen Ara entstand eigentlich nur 

noch ein wichtiges Organ, namlich ein SCHIEDSGE- 

RICHT, das 1956 im RAHMENWERK DES CHINA-AUS- 

SCHUSSES FUR DIE FORDERUNG DES INTERNATIO- 

NALEN HANDELS gegrundet wurde.

IL Die Aufgaben des Auftenhandels

Wer sich mit der AuRenwirtschaft sozialistischer Lander 

beschaftigt, sollte stets bedenken, daft die Lander des 

COMECON-Blocks in ihrem geschichtlichen BewuRtsein 

ganz anders gepragt sind als die asiatischen Volksdemokra- 

tien, die - wie Nordkorea oder Nordvietnam - liber ein hal- 

bes Jahrhundert k o I o n i a I oder aber, wie China, ein 

Jahrhundert lang " h a I b k o I o n i a I ", (d.h. nicht von 

einer, sondern von mehreren imperialistischen Machten) 

beherrscht waren . Wenn die chinesische AuRenhandels- 

struktur nun trotz dieses spezifischen geschichtlichen 

Hintergrundes und trotz des ungleich groReren MiRtrauens 

gegeniiber dem Ausland zahlreiche Gemeinsamkeiten mit 

dem sowjetischen System hat, so hangt dies selbstverstand- 

lich mit der tiefgreifenden Rezeption in den fiinfziger Jah- 

ren zusammen, die tiefe Spuren im AuRenhandel der Volks- 

republik China hinterlassen hat, auch wenn man dies in 

Peking heute nicht mehr gem wahrhaben will.

Sieht man freilich von organisatorischen Gemeinsamkeiten 

ab und konzentriert sich mehr auf die Aufgabenstellung 

des AuRenhandels, so wird die ungleich rigorosere Einstel- 

lung Chinas deutlich.

Grundprinzipien der chinesischen Auffassung wurden vor 

allem im Zusammenhang mit den Sitzungen des Handels- 

und Entwicklungsausschusses der UNO liber die "CHAR- 

TA DER WIRTSCHAFTLICHEN RECHTE UND PFLICH- 

TEN DER STAATEN" vom 16. - 27. Juli 1973 in Genf (3) 

sowie bei der UNO-ROHSTOFFKONFERENZ VOM 

APRIL 1974 deutlich. Hier die wichtigsten Punkte:

- Zur Frage nach der Ursache der wirtschaftlichen Riick- 

standigkeit der Entwicklungslander: Antwort Chinas: 

"Wirtschaftliche Kontrolle und Auspliinderung durch Im- 

perialismus, Kolonialismus und Neokolonialismus”.

- Ziele einer neuen Handels- und Entwicklungspolitik? 

China: "Betonung der Unabhangigkeit und Souveranitat 

der Staaten. Internationale Beziehungen miissen auf den 

Grundsatzen der Gleichberechtigung, dem gegenseitigen 

Nutzen und Respekt beruhen und die Freundschaft und 

Zusammenarbeit zwischen den Volkern aller Lander for- 

dern".

- Die einzusetzenden Mittel? China: "Die neue Charta 

sollte kein abstraktes Dokument ohne Substanz sein, son

dern spezifische Leitprinzipien beinhalten. Hierzu gehort 

vor allem die Forderung, daR jedes Land das permanente 

vollstandige Verfugungsrecht liber seine Naturschatze hat, 

daR fur Exportwaren aus den Entwicklungslandern ange- 

messene Preise bezahlt und Diskriminierungen, Handels- 

schwankungen, Monopole etc. beseitigt werden und daR 

faire Zahlungsbedingungen vereinbart werden. Unter kei- 

nen Umstanden diirfe unter dem Aushangeschild der "in- 

ternationalen Arbeitsteilung” anderen Landern fremder 

Wille aufgezwungen werden; auch seien alle kolonialistischen 

Relikte auf dem Gebiet der Wahrungen und Finanzen zu 

beseitigen.

Aus diesen Forderungen hat China fur sich selbst bereits 

seit 1949 die notigen Konsequenzen gezogen, deren wich- 

tigste Prinzipien lauten: STAATLICHES, ZENTRALES 

AUSSENHANDELSMONOPOL, (d.h. planen.durch- 

fiihren, kontrollieren ),PLANUNG DES AUSSEN- 

HANDELS (d.h.der wirtschaftlichen Kooperation, der Wah- 

rungsbeziehungen und der Dienstleistungen, so daR man 

eigentlich — statt von "AuRenhandelshandelsmonopol" — 

von "AuRen wirtschafts - Monopol" sprechen miiRte); 

GLEICHHEIT UND GEGENSEITIGKEIT im Handel mit 

anderen Landern; UNTRENNBARKEIT VON POLITIK UND 

Wl RTSCHAFT (ein Grundsatz, der lange Jahre gegeniiber 

Japan Giiltigkeit hatte, in der Zwischenzeit allerdings immer 

haufiger durchbrochen wird) und STRENGER PROTEKTIO- 

NISMUS DER EIGENEN HANDELSPOLITIK. Der rote 

Faden, der sich durch diese Grundsatze zieht, ist der Kampf 

gegen jegliche Beherrschung der chinesischen Wirtschaft 

von auRen her. Neben der Gestaltung der AuRenpolitik und 

der Verteidigung ist das AuRenwirtschaftsmonopol die dritte 

Saule der AuRengewalt des Staates. Geht man nun noch 

naher auf die Aufgabenstellung von Import und Export 

ein, so kommt man zu folgenden Ergebnissen:

a) Die Aufgabe des Imports besteht darin, dem 

sozialistischen Aufbau zu dienen. Noch praziser ausgedriickt, 

geht es nach der bekannten Parole darum, "die Landwirtschaft 

als Grundlage und die Industrie als den fiihrenden Faktor zu 

betrachten”. Im Mittelpunkt aller Betrachtungen steht also 

die Landwirtschaft, in der ja nrcht nur 80% der chinesischen 

Bevolkerung beschaftigt sind, sondern die iiberdies fiir die 

Ernahrung des chinesischen Volkes, fiir die Belieferung der 

Leichtindustrie und fiir ein nicht unerhebliches Steueraufkom- 

men zu sorgen hat. Der grundlegende Ausweg fiir die Land

wirtschaft liegt nach Maos Worten in der Mechanisierung. 

Die Mechanisierung aber erfolgt wiederum mit Hilfe der In

dustrie. Der wichtigste Aspekt der sogenannten "fiihrenden 

Rolle der Industrie" ist also die Unterstiitzung der Landwirt

schaft mit mehr und besseren landwirtschaftlichen Maschinen, 

Kunstdiinger und Insektiziden. Der dialektische Kreislauf 

des perzipierten Entwicklungsprozesses verlauft also 

folgendermaRen: Mehr Landwirtschaft fiihrt zu mehr Leicht

industrie, und mehr Landwirtschaft und Leichtindustrie 

fiihren zu mehr Schwerindustrie, wahrend mit der Schwer-
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Industrie noch mehr Landwirtschaft und Leichtindu- 

strie ermoglicht werden (4).

In dieses Raderwerk des Wirtschaftsprozesses hat nun 

auch der AuBenhandel einzugreifen.

b) Was nun den Export anbelangt, so besteht seine 

vornehmste Funktion darin, die Importe zu finanzieren. 

Daneben hat China im Rahmen seiner allgemeinen Ver- 

pflichtungen,gegenuber sozialistischen Staaten proletari- 

schen Internationalismus und gegenuber Landern der 

Dritten Welt materiell wirksame Unterstiitzung zu leisten, 

auch die Aufgabe, Not zu lindern (Rotes Kreuz), revolu- 

tionare Bewegungen zu fordern und Solidaritat zu be- 

zeigen.

De facto iiberwiegt freilich das nuchterne Finanzierungs- 

motiv bei weitem den "Unterstiitzungs''-Aspekt.

Wie nun konnen die Aufgaben, die sich in der hier ange- 

deuteten Weise stellen, praktisch geldst werden? Die Ant

wort auf diese Frage ist in den nachsten zwei Abschnitten 

wenigstens grob zu umreiBen.

III. Organisatorisches

Nach dem Prinzip der Doppelung, die in China genauso wie 

in anderen sozialistischen Landern herrscht, sind bei der 

chinesischen AuBenhandelsorganisation zwei Apparate zu 

unterscheiden, namlich Staat und Partei.

1. DIE STAATLICHE ORGANISATION DES

AUSSENHANDELS

a) DAS AUSSENHANDELSMINISTERIUM (Tui wai 

huo-i-pu ) wurde beim XVII. Treffen

des Zentralen Volksregierungsrates am 7. August 1952 als 

selbstandiges Ministerium gegrundet. Seit 1954 (Verfas- 

sung) untersteht das Ministerium dem Staatsrat.

< >2 > fa >

Seine Hauptaufgaben bestehen in der

- Aufstellung nationaler Plane fur Importe und Exporte 

sowie fur die Zahlungsstrome im Rahmen des AuBen- 

handels

- Vorbereitung und Durchsetzung der Gesetze und Aus- 

fuhrungsbestimmungen im Bereich des AuBenhandels 

und der Zblle

- AbschluB von Handelsabkommen und Handelsprotokol- 

len im Namen der VR China

- Ante itung der einzelnen AuBenhandelsgesellschaften 

und deren Koordinierung.

Das Ministerium selbst ist - nach regionalen, funktionalen 

und Branchen (AuBenhandelsgesellschaftenl)-Gesichtspunk-  

ten ^aufgeteilt in eine ganze Reihe von Abteilungen, Biiros, 

Schulen etc., die einen breiten Facher von Zustandigkeiten 

abdecken. Sieht man von dem parteizugehdrigen "Polit- 

amt" ( jFK, ) ab, co lassen sich insge-

samt 17 Sektionen identifizieren, namlich das 

Sekretariat, das Kontaktamt, das Inge- 

nieurs-, Messe - und 0 ber priif u ng sa m t, 

ferner vier Abteilungen, die jeweils fur bestimmte 

Handelspartner (Regional-Einheiten) zustandig sind.

Bis zur Kulturrevolution beispielsweise war die Erste Ab- 

teilung fur die Sowjetunion, Nordvietnam, Nordkorea, 

die Zweite fur die osteuropaischen Lander, die Dritte 

fur die kapitalistischen Lander und die Vierte fur den 

Handel mit Landern Asiens und Afrika /zustandig. 

Zu nennen sind ferner i.S. funktionaler Einteilung 

die Importabteilung und die Exportab

le i I u n g, die Waren imspektions-, die 

T ransport - und die Kontrollabteilung, 

das Institut zur Erforschung der kapita

listischen Markte und das AulJenhande Is- 

college, in dem die AuBenhandelsbehorden ihren 

Nachwuchs ausbilden.

Besonders hervorzuheben ist hier noch die Z o I I v e r - 

waltungsabteilung, der angesichts des fast ein- 

hundertjahrigen kolonialistischen Traumas der Chinesen eine 

besondere Schutzfunktion zukommt. Schon in anderen 

sozialistischen Staaten weicben die Aufgaben der Zollbe- 

horden weit von jenem Funktionsbereich ab, wie er den 

entsprechenden Organen in kapitalistischen Landern zu

kommt. Da der AuBenhandel der Ostblockstaaten sich 

nach Plangesichtspunkten vollzieht, also nur solche Guter 

eingefiihrt und ausgefiihrt werden, die der Staat fur seine 

eigenen Bediirfnisse Oder zur Finanzierung seiner Importe 

braucht, bleiben alle grenziiberschreitenden Waren prinzi- 

piell zollfrei. Eventuelle Abgaben werden gleich in den Preis 

mit einkalkuliert. Die Aufgabe der Zollbehorden beim Im

port besteht also im allgemeinen lediglich darin, zu priifen, 

ob die einzelnen Warensendungen mit dem Warenbegleit- 

schein iibereinstimmen. Ferner haben die Zollbehorden 

darauf zu achten, daB keine Zeitschriften oder andere, als 

schadlich angesehene, Literatur eingeschmuggelt wird. 

Insofern weist die Arbeit der Zollbehorden eine starke 

sicherheitsrechtliche Komponente auf und fuhrt zur engen 

Zusammenarbeit mit Polizei- und Sicherheitsorganen. Eine 

weitere Aufgabe schlieBlich besteht darin, eine genaue Kon- 

trolle fiber alle privaten Paketsendungen, vor allem aus dem 

westlichen Ausland, auszuiiben. Identitatsprufungen sowie 

Oberwachung des privaten Reise- und Paketsendungsver- 

kehrs sind also die Hauptaufgaben der Zollbehorden. (5) 

Schutzaufgaben, wie sie hier im COMECON-Bereich char 

rakteristisch ausgepragt sind, finden in der chinesischen 

Praxis eine noch starkere Betonung. In den "Provisorischen 

Bestimmungen zum Zollwesen der Volksrepublik China" 

von April 1951 finden die antikolonialistischen Ge- 

sichtspunkte kraftigen Widerhall. Das Zollverwaltungsamt 

selbst war bereits im Oktober 1950 etabliert und spater, 

nach Griindung des AuBenhandelsministeriums, diesem 

unterstellt worden. Die Allgemeine Zollverwaltung be- 

treibt Zo I I stat ion e n in jedem A u B e n - 

handelshafen, vor allem in Tientsin, Shanghai, 

Tsingtao, Canton und Chanchiang.

Noch ein Wort zur Arbeit der Wareninspektions- 

a b t e i I u n g innerhalb des AuBenhandelsministeriums. 

Auch diese Abteilung betreibt in jedem der wichtigeren 

Hafen ein eigenes Buro, das die Qualitat, das Gewicht und 

die Spezifikation der gehandelten Waren auf ihre Uber- 

einstimmung mit den beiliegenden Zertifikaten unter- 

sucht.
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Aufbau des AuBenhandels-Ministeriums und der AHGen (Quelle: YCC 1967, S.1070)

Die AuBenhandelsgeschafte konnen entweder auf ausge- 

gliederte Organisationen ubertragen werden (AuBenhan- 

delsgesellschaften (b) und "China-AusschuB zur Forderung 

des internationalen Handels (c))oder durch Handelsvertre- 

tungen fd) wahrgenommen werden.

b) DIE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFTEN

Das Ministerium schaltet sich in den taglichen Handel 

nicht selbst ein, sondern laBt die praktischen Geschafte, 

also die operative Seite, durch die staatlichen AuBenhan- 

delsgesellschaften (AHG; eigentlich "Firmen": )

abwickeln, die im Marz 1950 geschaffen wurden und deren 

Zahl im Laufe der Zeit geschwankt hat. Ganz am Anfang 

waren es 12, spater 13, gegenwartig 7 AuBenhandelsgesell- 

schaften. (Sowjetunion: 46).

Es handelt sich hier um sozialistische Unternehmungen, 

die vom Staat betrieben und kontrolliert werden. Die Au- 

Benhandelsgesellschaften sind nach einer funktional-bran- 

chenmaBigen Gliederung zustandig fur den Import und 

Export folgender Guter:

- Maschinen

- Chemikalien

- Metalle und Mineralien

- landwirtschaftliche Erzeugnisse und tierische Neben- 

produkte (bei letzteren sind gemeint Borsten, Haute, 

Leder, Pelze, Teppiche, Federn etc.)

- Textilien

- Getreide, Ole und Futtermittel

- Produkte der Leichtindustrie.

Ober jede dieser Warengruppen iibt jeweils eine AHG- 

^zentrale Kontrolle aus. Im AuBenverkehr treten diese 

AHGen unter ihren englischen Bezeichnungen auf, so 

z.B. als "China National Cereals, Oils and Food Stuffs- 

Import and Export Corporation" etc.

Weitere "AuBenhandelsgesellschaften" iibernehmen nicht 

Im- und Exportfunktionen, sondern Dienstleistungen, 

so etwa die "Nationale Gesellschaft fur Transport von 

Ein- und Ausfiihrgutern", die "Nationale Gesellschaft 

fur die Charterung von Schiffen" ( ),

die "Volksversicherungsgesellschaft von China", die die 

Transportversicherung ubernimmt, etc. Zu nennen waren 

ferner noch das chinesische Publikationszentrum Guozi
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Shudian, das Werke der Marxistischen Klassiker, 

Bucher und Zeitschriften in verschiedenen Sprachen, 

Schallplatten, Posters etc. verkauft und verteilt.

All diese AHGen verfugen jeweils uber eine Fiille von 

Zweigstellen, die uber alle wichtigen Orte Chinas verteilt 

sind. Der auslandische Geschaftsmann tritt freilich immer 

nur mit den AHG-Hauptstellen in Verbindung, die ohne 

Ausnahme in Peking angesiedelt sind.

Es ist noch zu bemerken, daB das HANDELSMINISTE- 

RIUM uber dieselben organisatorischen Gliederungen ver- 

fiigt wie das AUSSENHANDELSMINISTERIUM. Diese 

sind allerdings nur fur die Verteilung von Giitern innerhalb 

der Landesgrenzen zustandig. Es versteht sich, daB Handels- 

und AuBenhandelsministerium sowie STAATLICHE PLA

NUNGSKOMMISSION eng zusammenarbeiten. Zwischen 

Handelsministerium und Staatlicher Planungskommission 

besteht allerdings eine strenge Zustandigkeitsabgrenzung. 

Seit 1958 sorgt die Staatliche Planungskommission fur 

die Verteilung von Rohmaterialien (Stahl, Kohle, Holz 

etc.), wahrend Sekundarprodukte (Nagel, Drahte, Elek- 

tromaschinen etc.) durch das Handelsministerium syste- 

matisch uberwacht und kanalisiert werden.

Konkrete Aufgabe der AHGen ist es nun, nach den Richt- 

linien der von den verschiedenen Ministerien und Kom- 

missionen (Handels- und AuBenhandelsministerium, Staat

liche Wirtschafts- und Staatliche Planungskommission) 

aufgestellten Im- und Exportplane mit auslandischen Ge- 

schaftsleuten in Verbindung zu treten und Vertrage abzu- 

schlieBen. Diese Vertrage werden keineswegs im Namen des 

Produzenten oder Endverbrauchers, sondern i m e i g e - 

nen Namen der AuBenhandelsgesell- 

schaften abgeschlossen.

An dieser Stelle sei eine kurze Anmerkung zum Rechts- 

charakter der AHGen erlaubt.

Wie lassen sie sich eigentlich juristisch einordnen? Es ist 

klar, daB sie ein Ausdruck der Dezentralisierung der Ver- 

waltung sind. Auf den ersten Blick mochte man sogar mei- 

nen, die AHGen ahnelten den "offentlich-rechtlichen An- 

stalten” im Sinne des deutschen Verwaltungsrechts: Die 

AuBenhandelsfunktionen namlich sind wegen ihrer spezifi- 

schen Sonderbelange aus dem allgemeinen Staatsapparat 

ausgegliedert; auBerdem sind die AHGen vermogensrecht- 

lich selbstandig (sie verfugen uber Grund- und Umlaufmit- 

telfonds, die ihnen allerdings nicht zu Eigentum, sondern 

nur zur Verfiigung iibertragen sind), schlieBen im eigenen 

Namen Kaufvertrage ab, treten unter eigener Firms auf, 

unterliegen der Haftung und sind durch eigene Satzungen 

geregelt.

Doch geht die AGH-Kontrolle des Staates weit uber die im 

deutschen Verwaltungsrecht gegenuber "Anstalten" vorgese- 

henen Befugnisse hinaus: Das AH-Ministerium hat uber die 

AHGen namlich nicht nur Rechts- und Fachaufsicht; son

dern auch Organaufsicht (d.h. uber inneren Aufbau, Perso- 

nalangelegenheiten etc.) und sogar politische Aufsicht, wie 

sie in der BRD nur etwa im Zusammenhang mit "Radika- 

len im offentlichen Dienst" in Erscheinung tritt, wie sie 

aber im sino-kommunistischen Verwaltungssystem gang 

und gabe ist.

Im ubrigen konnen Subsumtionsversuche dieser Art nur 

der terminologischen Selbstvergewisserung dienen - und 

dem Versuch, die AHGen wenigstens annahernd in den 

"juristischen Griff" zu bekommen. DaB die im deutschen 

Recht typischen Rechts f o I g e n (z.B. ProzeBfahigkeit 

etc.) einer solchen Einordnung fur chinesische AH-Organe 

keineswegs gegeben sind, bedarf wohl kaum besonderer 

Betonung.

Zuriick zur chinesischen Praxis:

Die Obermittlung von Angeboten und Bedarfswunschen 

zwischen Binnenhandelspartnern und AHGen kann erheb- 

liche Zeit in Anspruch nehmen und ist der eigentliche Grund 

dafur, daB die Verhandlungen - beispielsweise bei den Fruh- 

jahrs- und Herbstmessen in Canton - meist erhebliche Geduld 

vom auslandischen Kaufmann verlangen.

In ihrer Stellung als Quasi-Kommissionare geben die AHGen 

die Angebote der Lieferanten und die Bedarfswunsche der 

chinesischen Verbraucher im eigenen Namen an den aus

landischen Kaufer bzw. Verkaufer weiter. (Es ware also in 

jedem Faile falsch, die AHGen lediglich als "Stellvertreter" 

oder gar als "Boten" zu qualifizieren. Juristisch nehmen 

sie vielmehr eine Quasi-Kommission wahr.)

c) DER CHINA-AUSSCHUSS FOR DIE FORDERUNG 

DES INTERNATIONALEN HANDELS.

( )

Der AusschuB, der am 4. Mai 1952 im Zusammenhang mit 

der Moskauer Internationalen Wirtschaftskonferenz gegriin- 

det wurde (6), hat ahnliche Funktionen wie eine Handels- 

kammer: namlich die Forderung des internationalen Han

dels im allgemeinen und der Handelsbeziehungen mit den 

verschiedensten Landern im besonderen.

Der AusschuB tritt nach auBen hin in eigenem Namen auf, 

ist also so etwas wie eine halbstaatliche Organisation und 

besteht aus Fachleuten fur den AuBenhandel (also Repra- 

sentanten aus den einschlagigen Ministerien, aus den AHGen, 

Vertretern von Massenorganisationen, wie z.B. Gewerkschaf- 

ten, Rechtsexperten etc.).

Die Aufgabe des Ausschusses besteht darin, Verbindungen 

mit auslandischen Handelsfirmen, Handelskammern, Ge- 

schaftskreisen und Handelsforderungsorganisationen zu 

pflegen. Der AusschuB hat dabei Informationen zu erteilen, 

Handelsdelegationen zu empfangen, Handelsdelegationen 

ins Ausland zu entsenden und Ausstellungen sowie Messen 

zu veranstalten.

Dem AusschuB sind mehrere Amter angegliedert, u.a. das 

Verwaltungsamt, die Messeabteilung, die Kontaktabtei- 

lung und die Schiedsgerichtsabteilung. ,

Hi er noch ein Wort zur Abgrenzung der Zustandigkeiten 

zwischen dem AusschuB und dem AuBenhandelsministe

rium: Das AuBenhandelsministerium unterzeichnet Han

dels- und Zahlungsabkommen auf Regierungsebe- 

n e, wahrend der China-AusschuB fur die Forderung des 

internationalen Handels Handelsabkommen mit Privat- 

f i r m e n abschlieBt. Solange also beispielsweise Tokyo 

und Bonn keine offiziellen Beziehungen mit Peking unter- 

hielten, war eine Verbindung der japanischen bzw. deutschen
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Firmen mit China nur in zwei Formen moglich, nam- 

lich durch Einzelabschlusse mit den AHGen oder aber 

durch langerfristige Abmachungen mit dem AusschuB. 

Das beriihmteste Beispiel dieser Art, sozusagen die erste 

Schwalbe, die schlieBlich einen sehr spaten Sommer brach- 

te, war das "Handeslabkommen zwischen dem Ost-Aus- 

schuB der Deutschen Wirtschaft und dem China-Komitee 

zur Forderung des International Handels” vom 27.9.1957, 

das allerdings nur fur die Dauer eines Jahres zustande kam.

(7)

Im Zusammenhang mit Japan freilich ist bemerkenswert, 

daB das 1962 vom LDP-Abgeordneten Takasaki ausgehan- 

delte Abkommen nicht mit dem ForderungsausschuB zu

stande kam, sondern - seiner hohen Bedeutung wegen of- 

fensichtlich - von Liao Cheng-chih, dem Prasidenten der 

Chinesisch-Japanischen Freundschaftsgesellschaft, stipu- 

liert wurde. Nach den Initialen der beiden Unterhandler 

wurde dieser Handel "LT-Handel" genannt. Neben dem 

LT-Handel, der spater in ”MT”(Memorandum Trade) um- 

benannt wurde, gab es noch - sozusagen auf der zweiten 

Spur - den Handel mit den "Freundlichen Firmen”, die . 

bestimmte politische Bedingungen Chinas zu erfiillen bereit 

waren (z.B. keine Handelsverbindungen zu Taiwan!) und 

die ihre Abkommen jeweils mit den AHGen abschlossen.

Noch ein Wort zur Funktion des Forderungsausschusses 

als Handelskammer: Theodor Hermes behauptet 

in seinem Standardwerk uber den AuBenhandel in den Ost- 

blockstaaten (8), daB in all diesen Landern eine Kammer 

fur AuBenhandel existiert. Sie triigen relativ privaten Cha- 

rakter, wiirden durch die einzelnen staatlichen AHGen ge- 

bildet und seien Institutionen, die unmittelbar dem jewei- 

ligen Ministerium fur AuBenhandel untergeordnet seien. 

Diese Behauptung trifft fur die VR China nicht zu, und 

zwar weder formell (der ForderungsausschuB nimmt ja 

Kammerfunktionen wahr!), noch materiell (der AusschuB 

president ist nicht unmittelbar dem AuBenhandelsministe- 

rium untergeordnet, wenngleich selbstverstandlich nach 

dem Grundsatz des Demokratischen Zentralismus Partei- 

kontrolle besteht!).

Nicht uninteressant ist die Stellung der Schiedskom- 

mission, die im April 1956 gegrundet wurde. (9)

Aus systematischen Grunden ist an dieser Stelle zu erwahnen, 

daB neben dieser Schiedsgerichtskommission fur den AuBen

handel, die dem ChinaforderungsausschuB untersteht, 

noch ein SchiedsausschuB fur Seerechtsangelegenheiten 

besteht, der dem AuBenhandelsministerium unmittelbar 

untergeordnet ist.

Im allgemeinen kommt es zwischen den Vertragspartnern 

kaum zu Streittgkeiten; denn did Vbrhandlungen der chine- 

sischen AHGen sind so rigoros, so langwierig und so griind- 

lich, daB eventuell auftauchende Probleme bereits bis in 

ihre letzten Verastelungen hinein geklart sind. Sollte es 

aber trotzdem einmal zu Streitigkeiten kommen (z.B. im 

Faile einer hoheren Gewalt bei Ernteausfallen etc.), so tritt 

der Schiedsgerichtsmechanismus - sozusagen subsidiar - 

in Kraft. Allerdings muB hier erwahnt werden, daB die Chi

nesen nicht viel von Schiedsgerichten halten, sondern die 

Angelegenheiten im allgemeinen lieber durch Kompromisse 

und Zugestandnisse klaren. Die Verhandlungsoption hat 

daher generell die weitaus groBten Chancen. Da man aber 

- fur den Fall eines Failes - doch auf Nummer Sicher ge- 

hen will, pflegt man in fast jedem Einzelvertrag und auch 

in den meisten Handelsabkommen Arbitrage-Klauseln 

aufzunehmen.

Eine besonders groBe Rolle spielt hierbei der Ort des 

Schiedsgerichts. Auslandische Handelspartner empfinden 

haufig einen Horror vor dem Mangel an rechtlichen Rege- 

lungen in der Volksrepublick China und mochten den 

Gerichtsort deshalb am liebsten im eigenen Lande sehen. 

Um diesen Punkt gibt es meist harte Verhandlungen. 

Allerdings sind die Chinesen hier konzilianter als die So

wjets, da sie es ohnehin fast nie auf einen Streit ankom- 

men lassen. Manchmal gehen die Chinesen sogar so weit, 

daB sie den Gerichtsort in einem dritten Land zulassen. 

In Artikel 9 des bereits erwahnten Handelsabkommens 

zwischen dem Ost-AusschuB der Deutschen Wirtschaft 

und dem Chinaforderungskomitee vom 27.9.1957 hieB 

es beispielsweise: "Alle Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit Kontrakten konnen einer Arbitrage unterworden 

werden, falls sie nicht zwischen Kaufer und Verkaufer 

freundschaftlich geregelt werden konnen. Der Schieds- 

spruch ist fur beide Parteien bindend. Die Arbitrage fin- 

det in Zurich statt, sofern zwischen Kaufer und 

Verkaufer nichts anderes vereinbart wird”. (10) Schon 

diese Klauseln zeigen, wie elastisch die Chinesen an po- 

tentielle Streitfalle herangehen.

Im ungunstigsten Fall findet die Arbitrage beim chinesi- 

schen Schiedsgericht statt. Hierbei kann es zu harten Ver- 

dikten kommen. Der folgende Fall fand zwar nicht vor 

einem Arbitragegericht, sondern vor einem Zivilgericht 

statt, doch zeigt er, was einem Handelspartner im schlimm- 

sten Fall "bluhen" kann: Die britische Firma Vickers- 

Zimmer Ltd., die 1964 mit der China National Technical 

Import Co ein Abkommen uber die Errichtung einer petro- 

chemischen Anlage in Lanchou geschlossen hatte, wurde 

z.B. in Peking zu 650.000 Pfd.-Sterling Schadenersatz 

verurteilt,weil sie, wie es hieB, die Vertragserfullung bos- 

willig verzogert habe. Einer der Firmenangestellten erhielteine 

langjahrige Gefangnisstrafe; er sei als "Spion" aufgetre- 

ten. (11) Dieser Fall zeigt bereits, wie stark vor allem im 

Zeichen groBerer Kampagnen (hier der Kulturrevolution I) 

politische Gesichtspunkte auf das Urteil einwirken konnen.

AbschlieBand noch ein Wort zu der "Unmoglichkeitspro- 

blematik", die im sowjetischen AH-Recht so viele Fragen 

und Antworten aufgeworfen hat. (12) Die wichtigste 

Frage lautet hier, ob eine schadensersatzpflichtige "Unmog- 

lichkeit" gegeben ist, wenn der Staat oder die Partei in 

einem von den AHGen bereits mit einer auslandischen Fir

ma abgeschlossenen Vertrag aus politischen Grunden 

"interveniert” oder die Lizenz verweigert. Haftet hier der 

Staat oder die AHGen? Oder liegt gar "hohere Gewalt” vor, 

die die "Gefahr” auf den auslandischen Partner zuriickfallen 

laBt?

In China hat sich hier noch kein Fall mit "juristischer" Pra- 

zedenz-Wirkung ergeben, obwoh! de-facto-Falle dieser Art 

bereits aufgetreten sind (z.B. Unterbrechung von Warenlie- 

ferungen nach Birma nach den Rangoon-Zwischenfallen
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von 1967. Rangoon hat damals selbstverstandlich keine 

Klage vor einem chinesischen Gericht erhoben. Die Frage 

wurde vielmehr nach dem Abebben der Kulturrevolution 

wieder politisch geregelt). "Politische Losungen, nicht Bin

dung und Prazedenzrecht" - so etwa lautet also die chine- 

sische Antwort auf Fragen, wie sie sich u.a. aus der "Unmog- 

lichkeitsproblematik" ergeben. Dasselbe diirfte der Fall 

sein bei Streitfragen, die sich etwa ergeben, wenn eine 

AHG "ultra vires" sich vertraglich gebunden hat.

d) Zu erwahnen sind hier ferner die AUSLANDSREFERA— 

TE (HANDELSVERTRETUNGEN) in den verschiedenen 

chinesischen Botschaften, die vertraglich festgelegt wur- 

den, (13) und zu deren Aufgaben u.a. die Forderung des 

Wirtschdftsaustausches, die Koordinierung des Handels zwi- 

schen China und dem Stationierungsland sowie der Ab- 

schluR von Kontrakten gehort. Solche Kontrakte werden 

iibrigens im Namen der "Regierung” abgeschlossen (14). 

Die Handelsvertretungen sind der dritte Zweig neben den 

diplomatischen und K o n s u I a r - Befugnissen. 

Sie genieRen diplomatische Privilegien. Auch bestehen 

"Sonderregelungen" in Streitfallen (15).

e) Nicht unerwahnt im vorliegenden Zusammenhang sei 

ferner auch die Geldkontrolle: Zu unterscheiden sind hier 

die drei wichtigsten Organe, namlich das FINANZ- und 

WIRTSCHAFTSKOMITEE DES STAATSRATES ( »£3

> 'X ), die BANK VON CHINA 

und die CHINESISCHE VOLKSBANK.

Die zentrale Organisation die die allgemeine Kontrolle 

uber den Wahrungskreislauf ausubt, is* der Finanz- und Wirt- 

schaftsausschuR des Staatsrats

Die Kontrolle uber die Devisen wird eigentlich durch die 

CHINESISCHE VOLKSBANK ausgeubt und durch die ihr 

unterstellten Bunken, die wiederum unter Aufsicht der 

Kommission fur die staatliche Wirtschaft stehen. Die chine- 

siche Volksbank iiberwacht auch die Festsetzung der chine

sischen Wahrungsparitaten. Nach den "Bestimmungen uber 

die Griindung der Bank von China" von 1950 ist es jedoch 

die BANK VON CHINA, die den Lowenanteil der Wahrungs- 

geschafte mit dem Ausland tatigt. Die Bank von China be- 

sitzt auch FILIALEN IN OBERSEE, u.a. in London, Singa

pore, Karachi und Hong Kong. Die wichtigsten Aufgaben 

der Bank bestehen im Aufkauf und Verkauf fremder Devi

sen, in der Gewahrung kurzfristiger Zahlungsaufschube beim 

Export und Import und in der Behandlung von Oberweisun- 

gen, die von Auslandschinesen getatigt worden sind.

2. PARTEIORGANISATION

Nach den Prinzipien der Doppefkontrolle und des Demokra- 

tischen Zentralismus sind in jeder der oben erwahnten Or- 

ganisationen Parteiausschiisse oder Parteizellen eingebaut. 

Besonders deutlich wird dies beim AuRenhandelsministe- 

rium, in dem ein "Politamt" ( JfA ) integrieren-

des Element ist.

Neben diesem formellen Amt bestehen selbstverstandlich 

noch weitere Zellen, die sich aus den Parteimitgliedern in 

den jeweiligen Biiros und Amtern rekrutieren.

Die spezifischen Funktionen der "handelspolitischen Ab- 

teilung" bestehen darin, bestimmte Vertragsabschlusse un

ter politischen Gesichtspunkten zu beeinflussen oder sie 

gar zu verhindern. Auseinandersetzungen zwischen den Fach- 

direktoren und den Funktionaren des Politamtes sind deshalb 

auch in China an der Tagesordnung. So ist beispielsweise zu 

vermuten, daR die Warenstrome nach Birma wahrend der Kul

turrevolution durch Weisungen der Politabteilung unterbun- 

den worden sind. Rein kaufmannische und politische Gesichts- 

punkte stehen deshalb haufig zueinander in Spannung, wenn- 

gleich von chinesischen Ideologen immer wieder versichert 

wird, daR beide Seiten nur jeweils verschiedene Aspekte ein 

und derselben Sache seien und sich dialektisch deshalb durch- 

aus vertrugen.

IV. Vertragspraxis

Hier sind zunachst Vertrage zwischen chinesischen Vertrags- 

partnern, also BINNENHANDELSVEREINBARUNGEN, 

und sodann Abkommen zwischen den zustandigen chinesi

schen Organen und auslandischen Vertragspartnern zu unter

scheiden.

1. BINNENHANDELSVERTRAGE

Auf der Grundlage des vom AuRenhandelsministerium fest- 

gesetzten AuRenhandelsplans gilt es zunachst, zwischen den 

einzelnen Binnenhandelsorganen und den AHGen Vertrage 

abzuschlieRen, die auf die Ein- oder Ausfuhr von Waren ge- 

richtet sind. Die Vertragspartner im AuRenhandelsbereich 

stehen bei solchen Vereinbarungen von vornherein fest: Es 

sind die sieben AHGen, bzw. die erwahnten "Handelsvertre

tungen".

Etwas komplizierter wird es, wenn man die Binnenhandels- 

Subjekte ausmachen will. Vorab ist hierbei festzustellen, daR 

der HANDEL - als institutionelles Bindeglied zwischen den 

einzelnen Produktionskollektiven und dem Staat ■ sich auf 

einen staatlichen und auf einen genossen- 

schaftlichen Sektor verteilt. Die Hauptrolle spielt 

der staatliche Handelssektor, der rd. 80% des GroRhandels 

und etwa 60% des Einzelhandels abwickelt. Seine Organe 

sind die dem Handelsministerium unterstellten HANDELS- 

GESELLSCHAFTEN, die einerseits die Produkte der Indu- 

striebetriebe und andererseits die der Landwirtschaftskollek- 

tive aufkaufen und sie sodann, dem jeweiligen Plan entspre- 

chend, weiterverteilen. Sowohl die Produktion der Fabriken 

als auch die der landwirtschaftlichen Einheiten wird aufgrund 

von Vertragen an die GroRhandelszentren der Handelsgesell- 

schaften verkauft, die Menge, Qualitat, Preise und Lieferter- 

mine im voraus veranschlagen.

Flankierend neben den staatlichen tritt der genossen- 

schaftliche Sektor. Er konstituiert sich aus A u f - 

kaufs - und Verkaufsgenossenschaften, 

deren Zahl mit 3000 nicht zu hoch angegeben ist. Aufgabe 

der Kauf- und Verkaufsgenossenschaften ist es, die Agrar- 

produktion der jeweiligen Produktionsgruppe auf Rechnung 

des Staates zu kaufen und weiterzuverauRern. Die Genossen- 

schaft schlieRt zu diesem Zweck Vertrage mit den einzelnen 

Produktionsgruppen, sammelt und lagert die gekauften Pro

dukte und verkauft sie sodann an die GroRhandelszentren 

des staatlichen Sektors mit einem ihre Kosten deckenden 

Aufschlag weiter. Umgekehrt besorgt die Genossenschaft 

$amtliche fur die landwirtschaftlichen Produktionseinheiten



CHINA aktuell
-432-

Juli 1974

wesentlichen Produkte der Industrie, wie Werkzeuge, Diin- 

gemittel und Insektiziden. SchlieRlich verwalten die Genos- 

senschaften die LADEN des EINZELHANDELS, in denen 

die Mitglieder der Volkskommunen und Produktionsbriga- 

den ihren Konsum decken konnen. Die Genossenschaften 

sind ihrem Ursprung und ihrer Organisationsstruktur nach 

also eine " k o I I e k t i v e ” Einrichtung; als Vertreterin 

der GroBhandelsstationen dagegen sind sie " s t a a 11 i - 

c h e " Institutionen. Theoretisch ist es nun durchaus denk- 

bar, daB die genossenschaftlichen Handelsorganisationen 

mit den AHGen in Verbindung treten. Im allgemeinen wird 

diese Aufgabe jedoch von den staatlichen Handelsorganisa

tionen bewaltigt, die ja uber ungleich groBere Erfahrungen 

und uber mehr Uberblick verfiigen. Soweit also die Vertrags- 

partner im landwirtschaftlichen Sektor. Im industriellen 

Bereich ist die Situation etwas einfacher: GroBe Betriebe 

konnen hier namlich direkt mit den AHGen in Verbindung 

treten und Vertrage schlieBen.

Da die AuBenhandelsplane zu Beginn eines Jahres meist 

noch keineswegs festliegen, kann man sich vorstellen, mit 

welch gemischten Gefuhlen AHG-Funktionare Binnenhan- 

delsvertrage unterschreiben (Zur Abgrenzung der Planungs- 

funktionen zwischen AuBenhandels-, Handelsministerium 

und Staatlicher Planungskommission vgl. oben lll/1/b).

2. DIE AUSSENHANDELSVERTRAGE

Die VR China hat im Laufe der Jahre eine Fulle von soge- 

nannten "Handels- und Zahlungsabkommen" geschlossen, 

deren Wortlaut allerdings nur bei jenen Abmachungen zu- 

ganglich ist, die zwischen 1949 und 1967 zustande kamen 

(16).

Im vorliegenden Fall ist es sinnvoll, sich nur mit diesen im 

Wortlaut zuganglichen Abkommen zu beschaftigen.

Mit sozialistischen Landern wurden folgende 

12 Handels-und Zahlungsabkommen ge

schlossen, die freilich - wie zwischen sozialistischen Landern 

iiblich - jedes Jahr erneuert werden: 

Sowjetunion: 1950, Tschechoslowakei: 1950, Nordkorea: 

1950, DDR: 1950, Ungarn: 1951, Polen: 1951, Bulgarien: 

1952, Rumanien: 1952, Mongolei: 1953, Nordvietnam:

1954, Albanien: 1954, Jugoslawien: 1956.

8 Abkommen mit Landern Slid - und S u d - 

ostasiens:

Ceylon: 1952, Indonesien: 1953, Birma: 1954, Indien: 1954, 

Kambodscha: 1956, Afghanistan: 1957, Pakistan: 1963, 

Nepal: 1964; inoffizielle Abkommen mit Japan: 1952 - 1958 

und 1963 (ein off izielles Abkommen wurde erst 1974 ge- 

troffen).

Vorderer Orient: Agypten-VAR: 1955, Syrien:

1955, 1963, Yemen: 1958, Irak: 1959, Sudyemen: 1968.

Afrikanische Lander: Marokko: 1950, Tunesien: 

1958, Guinea: 1960, Mali: 1961, Ghana: 1961, Sudan: 1962, 

Somalia: 1963, Kongo-Brazzaville: 1964, Zentralafrikanische 

Republik: 1964, Algerian: 1964, Burundi: 1964, Kenya: 

1964, Tansania: 1965, Mauretanien: 1967, Zambia: 1967.

Europaische Lander: Finnland: 1953, Schweden: 

1957, Danemark: 1957 und Norwegen: 1958. (BRD: 1973) 

Amerikanische Lander: Kuba: 1960.

Aus dieser Gesamtheit von 45 Handels- und 

Zahlungsabkommen, die teils in e i n e m Stuck, 

teils in z w e i - nach Handel und Zahlung - getrennten Ver- 

einbarungen abgeschlossen wurden, lassen sich die wichtig- 

sten Modalitaten des chinesischen AuBenhandels entnehmen.

a) Im Warenaustausch und Zahlungsabkommen mit s o z i a 

I i s t i s c h e n Landern wird in der Regel auf die dem Ab

kommen beigelegten Warenlisten verwiesen; sodann 

folgt eine Klausel uber die Vertrags part

ner (Verweis auf Regierungshandelsstellen, Kooper^tive 

Gesellschaften, Firmen und Einzelpersonen etc.). Auch die 

Preisklausel ist ein wichtiger Bestandteil eines solchen 

Abkommens. Es werden entweder die Weltmarktpreise zur 

Zeit des Kontraktabschlusses (17) oder Orientierungspreise 

aus friiheren Abschliissen zugrundegelegt (18). Die W a h - 

rungseinheit war bis 1967 grundsatzlich der R u -

b e I , der in grenznahen Gebieten (z.B. Vietnam) auch durch 

die vietnamesische Wahrung oder durch den Ren-min-bi er- 

setzt werden kann; die Zahlungsabrechnung ist 

meist recht ausfuhrlich geregelt. Zustandig hierfur sind die 

fur den AuBenhandel eingerichteten Stellen der Staats- 

b a n k , die dem jeweiligen Handelspartner ein z i n s - 

und gebiihrenfreies Sonderkonto einzurau- 

men haben. Fast in alien Abkommen ist das sofortige 

Zahlungsverfahren vereinbart. Die Einzel-AHGen reichen 

bei ihrer Staatsbank die Rechnungen und Versanddokumen- 

te sowie die Qualitatszertifikate ein und losen damit die Gut- 

schrift auf ihrem Konto und ebenso automatisch die Last- 

schrift auf dem Konto der bezogen AHG bei ihrer Staats

bank aus. Diese Verrechnungsweise ist vorzunehmen, einerlei 

ob auf dem Konto der anderen Bank ein Guthaben vorhan- 

den ist oder nicht (19). Der Zahlungsverkehr ist also auBer- 

ordentlich vereinfacht, bringt freilich dann Schwierigkeiten 

mit sich, wenn die gelieferte Ware nicht den ausgehandelten 

Bedingungen entspricht.

Weiterhin wird im allgemeinen auch ein SchluBtermin fur 

die Abrechnung auf dem Sonderkonto festgelegt, der zumeist 

mit dem Jahresende zusammenfallt. Im Handels- und Zah

lungsabkommen mit Bulgarien vom 12. Dezember 1964 (Ar- 

tikel 7) heiBt es beispielsweise: "Als SchluBtermin fur die Ab

rechnung des in diesem Abkommen vereinbarten Warentausch- 

und Zahlungsverkehrs gilt der 31. Dezember 1965. Die Staats- 

banken beider Seiten haben spatestens vor Ende Februar 1966 

den SchluBdifferenzbetrag zu uberpriifen und automatisch 

auf das Verrechnungskonto von 1966 zum Ausgleich des Im

port- und Exportbetrages fur dieses Jahr zu ubertragen.”

b) Auch in den Handels- und Zahlungsabkommen mit k a - 

pitalistischen Landern, namlich Finnland, Schweden, 

Danemark und Norwegen, werden Warenlisten zum Bestand

teil des Vertrages gemacht. Die Zahlungsmodalita- 

t e n bei Danemark, Norwegen und Schweden sind gleich, 

insofern namlich die jeweiligen europaischen Devisenbanken 

"konvertierbare Kronen (etc.)- K o n t e n " 

eroffnen und auf diese Konten einzahlen, sei es nun in der 

Wahrung des eigenen Landes oder aber in Pfund Sterling 

oder "in anderen, fur beide vertragschlieBenden Seiten an- 

nehmbaren Wahrungen" (20).

Eigenartigerweise wurde der bei anderen Ostblocklandern 

so beliebte "technische Zahlungskredit",
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der in Form eines "Swing” herausgehandelt zu werden 

pflegt, von China nur im Faile Finnlands vereinbart. In Ar- 

tikel 8, Absatz 3, des Zahlungsabkommens mit Finnland 

vom 5.6.1953 heiRt es beispielsweise: "Wenn innerhalb von 

vier Monaten vom Zeitpunkt der Uberschreitung des Grenz- 

betrages an der Nettoschuldbetrag einer Seite an die andere 

nicht auf weniger als 8 Mio. Rubel verringert werden kann, 

soil das Schuldnerland auf Ersuchen des Glaubigerlandes 

innerhalb eines Monats die gesamte, den festgesetzten Grenz- 

betrag uberschreitende Schuld entweder in Rubeln oder in 

irgendeiner anderen auslandischen Wahrung nach Wahl des 

Glaubigerlandes erstatten.” Im vorliegenden Faile wurde 

auch der von anderen Ostblocklandern gern ausgehandelte 

Swing in einer Hohe von 10% des Gesamtvolumens zu- 

grundegelegt!

Man fragt sich, ob China die giinstige Gelegenheit, von kapi- 

talistischen Landern technische Zahlungskredite zu erhal- 

ten, absichtlich nicht ausgeniitzt hat, oder ob es ganz ein- 

fach in einer zu schwachen Verhandlungsposition war, um 

seine Partner zu solchen Zugestandnissen zu zwingen. Die 

Erklarung diirfte wohl darin liegen, daR Peking in den Jah- 

ren 1957 und 1958 froh war, mit einigen wenigen europai- 

schen Landern iiberhaupt in off izielten Kontakt gekommen 

zu sein, wahrend das Abkommen mit Finnland, das ja be- 

reits 1953 zustande kam, nicht ohne sanften Druck von 

seiten der Sowjetunion zustande gekommen sein wird.

Was China auf diese Weise in Europa versaumte, holte es 

zum Teil in Slid- und Siidostasien nach. Fur den Zahlungs- 

verkehr mit Indonesien beispielsweise wurde eben- 

falls ein Swing vereinbart (21); freilich kann man sich vor- 

stellen, daR hier nicht China, sondern Indonesien die profi- 

tierende Partei war! Swing-Vereinbarungen finden sich auch 

in den Vertragen mit Birma, der - ehemaligen - Vereinten 

Arabischen Republik(Tunesien und Mali.

Vergleicht man die 45 Handels- und Zahlungsabkommen 

miteinander, so ist man immer wieder erstaunt, wie h o - 

mogen die Vertragstexte ausgefallen sind. Chi

na hat es, mit anderen Worten, kraft seiner hartnackigen 

Verhandlungspraxis vermocht,alle seine wesentlichen Vor- 

stellungen durchzusetzen.

Was hier von den Abkommen behauptet wurde, gilt in noch 

viel starkerem MaRe fur die einzelnen Kaufvertrage, die von 

den AHGen geschlossen werden. Immer wieder wird darauf 

hingewiesen, wie wenig Verhandlungsspielraum die AHGen 

ihren Partnern lassen. Angesichts der postulierten "Vertrags- 

freiheit” kann zwar nicht gerade von diktierten 

Vertragen die Rede sein, doch nahern sich Abmachun- 

gen mitden AHGen inhaltlich dieser Qualifizierung.

Zitat aus einem Merkblatt fur das China-Geschaft (22):

"Die chinesischen Vertragsbedingungen sind strikt und ver- 

haltnismaRig barter als die anderer Staatshandelslander. Die 

AHGen d i k t i e r e n praktisch die Terms, unter denen 

ihre Kaufe und teilweise auch ihre Verkaufe erfolgen. Dem 

auslandischen Partner bleibt gewohnlich nur die Wahl, zu 

akzeptieren oder auf das Geschaft zu verzichten. Das gilt 

z.B. fur die Festsetzung der Vertragsstrafen, fur die Anwen- 

dung der Klausel: "Ausschlaggebender Inspektionsbefund 

nach.Ankunft der Ware" und fur die Gultigkeit von Krite- 

rien, die dem Partner bei VertragsabschluR nicht bekannt 

waren. Es empfiehlt sich deshalb, den Text der chinesischen 

Standardvertrage eingehend zu priifen und auf alle Abwei- 

chungen zu achten." Die Macht zu einem solchen Verhalten 

leiten die AHGen von ihrer Monopolstellung in Ein- und 

Verkauf ab, deren Vorteile zwar in vollem Umfang genutzt, 

abergenerell kaum miRbraucht werden. Im allgemeinen 

haben die AHGen in den nun schon 22 Jahren ihres Beste- 

hens den Ruf zuverlassiger und solider Vertragsparteien er- 

worben, die zu ihren Verpflichtungen stehen, die aber auf 

der anderen Seite das gleiche von ihren Partnern erwarten. 

Besonders bezeichnend in diesem Zusammenhang ist die 

Tatsache, daft selbst die formlose Einigung, besiegelt etwa 

durch einen symbolischen Handschlag, oder aber auch eine 

bloRe mundliche Zusage als bindend angesehen werden. 

Allerdings verzichtet man im allgemeinen nicht auf die Aus- 

fertigung eines hochformellen Vertrages, der auch mit den 

Unterschriften der Vertragspartner versehen wird. Legalisti- 

schen Spitzfindigkeiten gegenuber ist man mehr als abge- 

neigt."

Wie sieht nun ein chinesischer AGH-Standardvertrag aus?

Es soil hier die kurze Beschreibung eines jener Standard

vertrage gegeben werden, wie er im Rahmen des Chinesisch- 

Japanischen Memorandum Trade ublich war. (23)

Schema:

Vertrags-Nr.: 

Vertrags-Datum: 

Vert ragsort: .

Kaufer: z.B. China National Machinery

Import & Export Corporation, 

Peking (Adresse )

Verkauf  er: 

I. Beschreibung der Ware, Quantitat, 

Qualitat, Preis, etc.

II. Herkunft der Ware 

III. Hersteller 

IV. Verladungsort 

V. Bestimmungsort 

VI. Verschiffungsdatum 

VII. Bezeichnungen (z.B. "alle Waren sollen klar nach 

Bruttogesicht, Nettogewicht, Verschiffungsnummer, Inhalt 

eta bezeichnet sein ")

VIII. Versicherung (z.B. "Die Versicherung tragt der Kaufer...")

IX. Begleitdokumente (z.B. "Alle einschlagigen Dokumente sollten 

von den Verkaufern an den kaufer innerhalb  Tagenvor 

der Verschiffung abgesandt werden")

X Qualitatsgarantie (z.B. "Der Verkaufer garantiert, daR alle 

Guter den Vertragsbestimmungen entsprechen; er ubernimmt 

die Garantie bis ; er leistet Schadenersatz auf folgende 

Weise...." eta)

XI. (Jberprufungsmodalitaten ("Die Inspection von Quantitat und 

Qualitat der Ware soli durch das ^jn^MCTd^ndjs^Suryey_ 

and lrepertion_Bureau_erfolgen.... Der Verkaufer hat hierbei 

Unterstiitzung zu leisten und notfalls Ersatzstiicke zu liefern
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bzw, ein eventuelles Minus auszugleichen )

XII. Zahlungwer^nbarungen: "Der Kaufer hat innerhalb von...

Tagen nach der Verschiffung einen Kreditbrief bei der Bank 

von China zu eroffnen, der den Verkaufer instandsetzt, bei 

Vorzeigen die Kaufsumme in britischen Pfund-Sterling zu 

fordern. "

XIII. Verschiffung^

(1) F.O.B.-Klausel ("free on board" innerhalb des benann- 

ten Verschiffungshafens).

Der Verkaufer hat also alle Kosten und Gefahren der Ware 

bis zu dem Zeitpunkt zu tragen, in dem die Ware im verein- 

barten Verschiffungshafen die Reling des Schiffes tatsach- 

lich uberschritten hat, einschlieRIich aller mit der Ausfuhr 

zusammenhangenden Gebuhren, Abgaben und Kosten sowie 

auch die Kosten aller Formalitaten. Der Kaufer andererseits 

hat dafiir zu sorgen, daR das Schiff zur rechten Zeit in der 

vereinbarten Weise anlegt etc. (24) 

Diesen international handelsublichen Vereinbarungen werden 

meist noch besondere Spezifikationen der F.O.B.-Klausel 

hinzugefiigt.

Oder:

(2) C. & F.-Klausel ("Cost and Freight"):

Danach hat der Verkaufer die Gefahr bis zur Verladung im 

Verschiffungsjiafen und die Frachtkosten bis zum Bestjro 

mungshafen zu tragen. Modifizierungen werden hi nzu- 

gefiigt!

XIV. Verschiffungsbestimmungen (Benachrichtigung des 

Kaufers nach Verladung etc.)

XV. Verpackung . . . .

XVI. Bestimmungen fur den Fall hoherer Gewalt: Nach der Verla

dung soil der Verkaufer fur hohere Gewalt nicht mehr ver- 

arrtwortlich sein.

XVII. Strafbestimmungen fur Verzogerung bei der Verschiffung 

z.B.: Falls die Verschiffung um mehr als zwei Wochen 

verzogert wird, hat der Verkaufer 1% des gesamten Waren- 

werts als Vertragsstrafe an den Kaufer zu zahlen, es sei 

denn, daB die Verzogerung durch hohere Gewalt verursacht 

wurde.

XVIII. SchiedsgerichtsbarkeitPrinzipiell sind alle Streitigkeiten 

durch Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien zu 

Ibsen. Falls Verhandlungen zu keinem Ergebnis fiihren, 

soil der Streit einem Schiedsgericht unterbreitet werden. 

In China ist dafiir - wie oben erwahnt - die Schiedsge- 

richtskommission des China-Ausschus- 

ses fur die Forderung des Internationa- 

len Handels zustandig, im Ausland ist die zustandige 

Stellegenauer festzulegen. (In Japan z.B. die Schiedsgerichts- 

vereinigung fur den internationalen Handel. Das Schieds

gericht soil bestehen aus einem Angehdrigen der Volksre- 

publik China, einem japanischen Staatsangehdrigen und 

einem Vertreter aus einem 3. Land, liber den sich beide 

Seiten einig sind). Samtliche Schiedsgerichtsentscheidun- 

gen sind sofort rechtskraftig. Beide Parteien sollen aber 

noch einmal schriftlich versichern, daR sie die Entschei- 

dung voll anerkennen. Die Verliererpartei tragt alle Kosten 

des Verfahrens!

XIX. Zwei Kopiendes Vertrages, inChinesischund ,...(z.B.

Japanisch).

XX. Zu satz bestimmungen, Bezugrabrre^^ 

Trade Abkommen von 1970 etc. etc.

Fur die Kauferseite: Fur die Verkaufer.

CHINA NATIONAL MACHINERY . . . . . . . . . . .

IMPORT AND EXPORT CORP.

V. “Besondere Schuldverhaltnisse’’

Ober Kaufvertrage wurde in Abschnitt IV. bereits bis ins 

Detail gehende Ausfiihrungen gebracht. An dieser Stelle 

seien deshalb nur solche Abmachungen erwahnt, die weniger 

haufig vorkommen, gleichwohl aber nicht unerwahnt bleiben 

durfen, wenn die vorliegende Abhandlung einigermaRen 

vollstandig sein soil:

1. TAUSCH-GESCHAFTE

Das beriihmteste Beispiel dieser Art sind die seit 1952 lau- 

fenden Tauschgeschafte mit Ceylon, bei denen China Reis 

und Ceylon Gummi liefert. 1972 besipielsweise wurden 

200 000 t Reis gegen 39.000 t Kautschuk eingetauscht. (25) 

Einzelheiten des Vertrages, wie Austauschmenge, Preisrela- 

tion, Vereinbarung der F.O.B.-Klausel, Kontraktmodalita- 

ten etc. finden sich im Band XII/1 des vom Institut fur 

Asienkunde herausgegebenen Sammelwerks liber die Ver- 

trage der VR China mit anderen Staaten. (26)

2. PATENTABMACHUNGEN:

Seit neuerer Zeit ist China vor allem gegeniiber Japan auf 

eine konziliante Haltung in Fragen der Patentrechte und 

Lizenzgebuhren eingegangen. Bei alien bisherigen Lieferun- 

gen von japanischen petrochemischen Anlagen an China 

sind z.B. 20% der vereinbarten Summe als "Liz-enzgebuhr" 

verrechnet worden. Die Chinesen teilen den Gegenwert fur 

technische Entwicklungen in drei Kategorien auf: die 

eigentlichen “Lizenzgebuhren", die Gebuhren fur die Er- 

stellung von Konstruktionsplanen und die Kosten fur die 

Entsendung von Ingenieuren durch die Lieferfirmen. Die 

chinesische Seite ist heute bereit, fur jede Anlage mit hoch- 

moderner Technologie Lizenzgebuhren zu entrichten. Man 

konne stattdessen aber auch auf fiinf bzw. sieben Jahre die 

Geheimhaltung der jeweiligen Technologie gegeniiber Drit- 

ten mit dem chinesischen Vertragspartner vereinbaren. Auch 

liber das Problem der eingetragenen Warenzeichen sind mit 

japanischen Handelspartnern bereits Vereinbarungen getrof- 

fen worden. (27)

3. WERK- UND DIENSTVERTRAGE

Ein typischer Werkvertrag wurde als Nebenobligation u.a. 

in das Abkommen zwischen der VR China und der Demag- 

Schloemann-Siemag-Gruppe eingebaut, das am 27.3.1974 

unterzeichnet wurde und auf Lieferung eines Kaltwalzwer- 

kes in die Industriestadt Wuhan abzielt. Das deutsche Fir- 

menkonsortium ist unter anderem verpflichtet, fur den 

Betrieb und die Instandhaltung der einmal erstellten Anla

gen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu sorgen; es iiber- 

nimmt auch die Schulung von 190 chinesischen Experten 

in der Bundesrepublik und in China. 230 deutsche Spezia- 

listen werden die Chinesen in Wuhan bei der Montage und 

Inbetriebnahme der Anlage beratend unterstlitzen. Unter
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anderem soli ein Verbindungsbiiro in Deutschland ein- 

gerichtet werden, das mit rd. 50 Fachleuten aus der VR 

China besetzt wird. Die deutsche Firmengruppe wird fur 

die Abwicklung ein Verbindungsbiiro in Wuhan etablieren, 

(28)

Weitere Werkvertrags-Moglichkeiten haben sich im Ver- 

haltnis zu den Japanern aufgetan: So teilte beispielsweise 

Anfang 1974 die chinesische AHG fur Textilwaren der ja

panischen Handelsfirma Chori mit, China sei bereit, aus 

japanischen Stoffen Fertigbekleidung herzustellen, die 

das japanische Unternehmen dann in ihrer Gesamtmenge 

iibernehmen konne. Auch im Agrarbereich bahnen sich 

Werkvertrage ahnlicher Art an: Der Leiter der chinesischen 

AHG fur Nahrungsmittel erklarte z.B. im September 1973 

in Tokyo, seine Gesellschaft sei bereit, die Moglichkeit, 

im japanischen Auftrag bestimmte Reissorten in China 

anzubauen, wohlwollend zu priifen. China wolle auch Pro- 

dukte fur die Nahrungsmittelverarbeitung in Japan liefern. 

Zu diesem Zweck sei die chinesische Seite bereit, anbau- 

technische Informationen und Saatgut aus Japan zu iiber- 

nehmen, damit die gelieferten Fruchte dem japanischen 

Normen- und Fabrikationsstandard entsprachen.

Auch in der Lebensmittelindustrie bahnt sich eine Zusam- 

menarbeit an. Einige japanische Firmen untersuchen z.B. 

die Moglichkeit, den Anbau von Mais, Bohnen, Tomaten 

und Soya fur die Speiseolgewinnung nach China in Auf

trag zu geben.(29)

Wesentlich seltener sind D i e nstv e rtrage : 

Aus den Memoiren Chruschtschows (30) wurde beispiels

weise jiingst bekannt, daB China den Sowjets wahrend der 

fruhen fiinfziger Jahre eine Gruppe von etwa 200.000 Ar- 

beitern zur Verfugung stellte, die in Sibirien als Waldarbei- 

ter eingesetzt wurden. Peking wiinschte damals sogar, daB 

die Zahl dieser Arbeiter noch weiter erhoht werde, stieB 

damit aber bei den Russen auf starkes MiBtrauen. In Mos- 

kau argwohnte man damals, wie Chruschtschow bemerkte, 

daB die Chinesen "Sibirien ohne Krieg besetzen sowie die 

dortige Wirtschaft durchdringen und die russischen Sied- 

ler an Zahlen iiberrunden wollten". In jedem Fall ist ein 

solcher Disnstvertrag atypisch.

4. KREDITVERTRAGE

GemaB dem Grundsatz, "auf eigenen Beinen stehend", 

autark die Wirtschaft aufzubauen und moglichst von aus- 

landischen Einf liissen freizubleiben, hat sich China jahrelang 

beharrlich geweigert, Kredite anzunehmen.

Angesichts des gerade nach 1970 sich immer starker ausdeh- 

nenden Handels und angesichts ferner des Devisenmangels, 

der in China genauso vorherrscht wie in anderen Ostblock- 

staaten, ist man inzwischen dazu iibergegangen, Kredite 

versteckt in Anspruch zu nehmen, aber sorgfaltig das Wort 

"Kredit" zu vermeiden. Bei seinem Besuch in London gab 

der ehemalige chinesische AuBenhandelsminister Pai Hsiang- 

kuo im Januar 1973 bekannt, daB China bereit sei, sogenann- 

te "aufgeschobene Zahlungen" fur seine Kaufe in GroBbri;- 

tannien zu leisten, anstatt den gesamten Handel wie bisher 

in bar abzuwickeln. Hierbei seien die Schulden in Jahresra- 

ten zu begleichen, die Zinsen miteingeschlossen. Oberhaupt 

werden Zinsen niemals getrennt aufgefiihrt, da sie sich mit 

Chinas ideologischem Verstandnis nicht vertriigen. Es ist 

ja immerhin bemerkenswert, daB Peking - von ganz weni- 

gen Ausnahmen in den fruhen sechziger Jahren abgesehen - 

auch Entwicklungshilfeleistung heute zinslos gewahrt.

Zu erwahnen ist ferner, daB China die Zahlungen fur 

GroBraumflugzeuge z.Zt. in Zwei- und Dreijahresraten 

abtragt. Ahnliche Kreditvereinbarungen sirid auch im Zu- 

sammenhang mit dem Kauf von Fabriken vorgesehen; >seit 

Anfang 1973 ist China ja zu seiner Politik der fruhen 

fiinfziger Jahre zuriickgekehrt, wieder ganze Fabrikanlagen 

zu kaufen. (31)

Auch bei der Lieferung des deutschen Kaltwalzwerkes 

will die chinesische Importgesellschaft 90% des Gesamt- 

betrages bis zur Ablieferung im Jahre 1977 und den Rest 

innerhalb von fiinf Jahren nach Vertragsunterzeichnung 

(also April 1979) begleichen.

5. Auch MIET- UND PACHTVERTRAGE wurden bereits 

abgeschlossen. Besonders bezeichnend hierfiir ist die 

Charterung von Schiffen, beispielsweise von 

norwegischen Firmen. Allerdings haben auch hier von 

Anfang an politische Oberlegungen immer wieder das 

reine Wirtschaftskalkiil durchkreuzt: Als es beispielsweise 

Ende der fiinfziger Jahre darum ging, ob man Schiffe bau- 

en, kaufen oder aber chartern sollte, pladierten Liu Shao- 

ch'i und seine Anhanger fiir die momentan billigste Ld- 

sung, namlich fiir das Chartern, wahrend Mao, der diese 

Frage ganz unter politischen Aspekten anging,sofort die 

langfristigen Konsequenzen ins Auge faBte und - im Sinne 

seiner Politik, China "auf eigenen Beinen stehen zu lassen"- 

fiir das Selberbauen pladierte: Man solle nicht "im Schnecken- 

tempo" hinter der Technologie anderer Lander herkriechen, 

sondern durch eigene praktische Initiativen lernen und 

den Schiffbau als eine Art Pflanzstatte der Technologie 

betrachten.

Mietvertrage sind insofern nur ein voriibergehendes Phano- 

men und sollen langfristig, wenn die Ideologen recht behalf- 

ten, keine Existenzberechtigung haben.

VI. Wahrung, Ausfiihrungen uber den 

Ren-min-bi

(Naheres hierzu in einem spateren Heft)

VII. Messewesen

Ein Wort zum SchluB noch iiber das chinesische Messewesen. 

Seit 1957 finden in der Messestadt Canton, in Siidchina 

jahrlich zweimal, namlich im Friihjahr und im Herbst, Messen 

statt, die allerdings ihren Charakter in den letzten Jahren 

stark verandert haben: Infolge des immer groBeren Andrangs 

von Interessenten reichen die dortigen infrastrukturellen 

Moglichkeiten nicht mehr aus, urn den Strom zu bewalti- 

gen. Unter diesen Umstanden sind die Verhandlungsplatze 

fiir bestimmte Giiter (Metalle, Chemie, Maschinen) nach und 

nach dezentralisiert und nach Shanghai oder Peking verlegt 

worden. Auf der Messe selbst, die jeweils einen Monat lang 

dauert, werden aber auch weiterhin Geschafte in groBem 

Umfang getatigt. Bei der letzten Herbst-<E<portwarenmesse 

1973 waren Vertreter aus iiber 150 Landern und Gebieten 

gekommen. Mit mehr als 50 Landern bestehen in der Zwi-
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schenzeit bereits Handelsabkommen oder Handelspro- 

tokolle. Bei der Messe selbst warden mehr als 30.000 

verschiedene Artikel gezeigt, 22% davon waren Neuer- 

zeugnisse. 42% alter Exponate kamen aus dem landwirt- 

schaftlichen Primar- und Sekundarbereich. (32)

Flankiert wird diese allgemeine Messe von zahlreichen 

nationalen So nd e ra u sst e I I u nge n , wie sie 

beispieslweise bereits von England, von der Schweiz, 

Osterreich, Frankreich und anderen Landern ausgerichtet 

warden.

Vom 5.9. - 18. 9.1975 soil in Peking auch eine dent- 

sche I ndust r i eau sstel lu ng stattfinden. Die 

Internationale Messe- und Ausstellungsdienst GmbH., 

die im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die 

organisatorische und technische Durchfuhrung der Aus- 

stellung ubernimmt, hat bereits einen Mietvertrag geschlos- 

sen, der die Belegung der gesamten vorhandenen Flache 

von rd. 20.000 qm in Peking vorsieht. Bemerkenswert bei 

diesen Messen ist, daft der Kreis der Ausstellungsbesucher 

sowohl zahlenmaBig als auch fachlich eng begrenzt wird 

und einer strengen Auslese unterliegt. Zutritt werden 

nur technische Fachleute haben, die branchen- oder pro- 

duktspezifisch zum Besuch der Ausstellung eingeladen 

sind. Daraus ergibt sich eine allseits begruBte Reduzierung 

des Reprasentationsaufwandes der Aussteller. Statt Bespre- 

chungsraumen auf den Firmenstanden wird ein ganzer Trakt 

von Besprechungskabinen eingerichtet werden. Dem Wunsch 

der chinesischen Seite entsprechend, soil die Ausstellung 

von einer groBen Zahl von Fachvortragen und Symposien 

begleitet werden. Der China-AusschuB fur die Forderung 

des Internationalen Handels behalt sich das Einverstandnis 

zum Inhalt der geplanten Referate vor, um von vornherein 

nicht interessierende Themen auszuschlieBen. Auch im Be- 

reich der Ausstellungsgiiter sind die chinesischen Vorstel- 

lungen sehr prazise. Die deutsche Delegation hatte beispiels- 

weise zur Vorbereitung eine Warenliste mit nach Peking 

genommen, aus der die Chinesen eine strenge Auswahl tra- 

fen. Bei der Ausstellung sollen nicht mehr das Exponat 

und die Verhandlungen uber die Lieferkonditionen im Mit- 

telpunkt stehen; vielmehr erwartet man eine detaillierte 

technische Erlauterung der Ausstellungsguter. Deshalb sol

len zu den Fachvortragen und Symposien nicht nur An- 

wendungsspezialisten, sondern gleich Experten aus dem 

Basisproduktionsbereich herangezogen werden. Im groBen 

und ganzen handelt es sich also hier mehr um eine Informa

tions- als um eine Kaufmesse. Zu erklaren ist das ungeheure 

Informationsbedijrfnis nicht zuletzt aus der jahrelangen 

Selbstisolierung der Volksrepublik China und ihrer Exper

ten. Die Miet- und Ausstellungsvertrage, die hierbei geschlos- 

sen werden, sind also ebenfalls stark von den Anforderungen 

einer spezifischen chinesischen Situation gepragt, die in 

den anderen sozialistischen Landern nicht so ohne weiteres 

eine Parallele findet.

1) Das Deutsche Reich sowie die junge Sowjetunion ver - 

zichteten allerdings nach dem I. Weltkrieg auf ihre 

Vorrechte in China. Die anderen Machte zogen auf 

dem Hbhepunkt des Kriegs gegen Japan nach (1943). 

Gleichwohl blieben die drei Charakteristika des "halb- 

kolonlalistischen "Handels bis 1949 weiterbestehen.

2) Zur Internationalen Moskauer Konferenz uber Wirt- 

schaftliche Zusammenarbeit vgl. den ausfuhrlichen Be- 

richt von Nan Han-chen, dem Delegationsleiter der 

chinesischen Gruppe bei der Konferenz, in Peoples 

China 1952, No. 9, S. 27 ff.

3) Peking Rundschau 1973, No. 33, S. 12; 14, und 
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