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CHINAS LANGER MARSCH

ZUR MECHANISIERTEN LANDWIRTSCHAFT

Riidiger Machetzki

Das vorliegende Thema soil sich in zwei Teilthemen untergliedern, die in dieser Ausgabe nnd in der folgen- 

den Ausgabe von CHINA aklnell abgehandelt werden.

Der erste Teil befafst sich mil der staatlichen Mechanisiernngspolitik, ihren Grundziigen nnd Schwerpunkten. 

Er triigt den Titel: “Die slaatliche Mechanisiernngspolitik: Landwirtschaft als Grundlage? ”

Der zweite Teil befabt sich an Hand eines im theoretischen Parteiorgan Hung-ch‘i verbffenllichten Entwick- 

lungsplans 1974 - 1980 der Grofsbrigade Hsin-ching (nahe Shanghai) init den “drtlichen“ Problemen, Vor- 

stellungen nnd Leistungen an! dem Sektor der landwirtschaftlichen Mechanisierung und Modernisierung.

Er triigt den Titel: “Lernt Chinas Landwirtschaft von Ta-chai oder Hsin-ching Quo vadis? “

I.

DIE STAATLICHE MECHANISIERUNGSPOLITIK: 

LANDWIRTSCHAFT ALS GRUNDLAGE ?

Wahrend der letzten Jahre haben sich im Einklang mit der 

Weisung Mao Tse-tungs "Der grundlegende Weg fur die Land

wirtschaft liegt in der Mechanisierung" verstarkte Tendenzen 

einer Politik der regionalen landwirtschaftlichen Mechanisie

rung und Modernisierung gezeigt. Hsiens, Volkskommunen 

und Produktionsbrigaden sind dazu aufgerufen, die "land- 

wirtschaftliche Produktion und Mechanisierung nebeneinan- 

der her zu entwickeln, ... um die allseitige Entwicklung der 

Land- und Forstwirtschaft, der Tierzucht, der Nebenproduk- 

tionen und der Fischerei voranzutreiben und die Grundlage 

fur eine modernisierte sozialistische Agrarwirtschaft in unse- 

rem Lande zu legen" (1).

Die Mittel fur eine verstarkte Mechanisierung der agrarischen 

Produktion sollen durch die wachsende Leistungsfahigkeit 

sowohl der staatlichen Industrie als auch des lokal-industri- 

ellen Sektors bereitgestelIt werden. Es lassen sich grob gese- 

hen zwei Grundbereiche umreiRen, die Energieversorgung  

und die maschinelle Modernisierung.

Leistungen und Grenzen der Energieversorgung im agrarischen 

Bereich sind gleichermaRen bemerkenswert. So ist allein der 

Elektrizitatsverbrauch des landlichen China von 1962 rund 

1,5 Mrd. Kilowattstunden auf 1971 ca. 5,5 Mrd. angewach- 

sen und seither weiter gestiegen, was annahernd 8% des nati- 

onalen Gesamtverbrauches entspricht. Drei Viertel des land

lichen Verbrauches entfallen allein auf den mechanisierten 

Be- und Entwasserungssektor (2).

Es kann als gewiR vorausgesetzt werden, daR die landliche 

Elektrizitatserzeugung Chinas auch wahrend der nachsten Jah

re beachtliche Fortschritte erzielen wird, aber die Grenzen 

der Entwicklung werden bereits sichtbar. Die groRen Wachs- 

tumsraten der landlichen Elektrizitatserzeugung waren vor 

allem durch den Bau vieler hundert Kleinkraftwerke lokal 

finanzierter und betriebener Art ermoglicht worden. Bei 

einem GroRteil dieser Anlagen handelt es sich um hydro- 

elektrische Erzeuger, die naturgemaR in den wasserreichen 

agrarischen Irrigationsgebieten lokalisiert sind. Das heiRt, 

daR vor allem die traditionell reicheren landwirtschaftli

chen Regionen an der groRen Steigerung der landlichen 

Elektrizitatserzeugung und des -verbrauchs partizipierten, 

weil sie eher in der Lage waren, die Mittel fur den Bau lo- 

kaler Kraftwerke eigenstandig bereitzustellen. Der GroR

teil der wirtschaftsgeographisch benachteiligten Gebiete 

blieb aufgrund der ungunstigen natiirlichen und finanziellen 

Ausgangsbedingungen mehr oder weniger stark unterelektri- 

fiziert. Obgleich auch hier Fortschritte - in absoluten Zah- 

len - vermeldet werden, wachst der relative Abstand zu 

den agrarischen Schliisselregionen kontinuerlich. Eine 

effektive Ausgleichung dieses Ungleichgewichts kann mit 

Sicherheit nur im Verbund direkter staatlicher Elektnizi- 

tatsversorgungszentren bewirkt werden. Diese GroRanlagen 

sind bisher jedoch in erster Linie auf den standig steigen- 

den Bedarf des stadtisch-groRindustriellen Sektors (liber 

90% des nationalen Gesamtverbrauchs) ausgerichtet.

Ferner hat die Volksrepublik seit den funfziger Jahren 

den Bau neuer, kapitalintensiver Elektroenergiezentren 

weitgehend zuriickgestellt, weil sie entweder eine weitaus 

hbhere Steigerung der nationalen Kohle- oder Olproduk- 

tion erforderlich machten, als das bisher der Fall war, oder 

weil sie die Errichtung gigantischer neuer Wasserkontroll- 

systeme fur die hydroelektrische Erzeugungsnutzung vor- 

aussetzten. Beide Alternativen scheinen fiir die Volksre

publik gegenwartig (noch) nicht gangbar zu sein. Das 

Fazit dieser Situation ist, daR die Elektrizitatsversorgungs-  

basis fiir eine verstarkte agrarische Mechanisierung und 

Modernisierung in der nachsten Zukunft weitgehend auf
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die landwirtschaftlichen Schliisselregionen mit Wasserbau- 

systemen beschrankt bleibt. Der relative landwirtschaftliche 

Produktions- und Mechanisierungsabstand zwischen diesen 

Regionen und dem groBen Rest der Landwirtschaft wird 

demgemaB mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter wachsen. 

Diese Tatsache schlieBt, wie bereits angesprochen, ein ab

solutes Wachstum der agrarischen Produktion in den letz- 

teren Gebieten nicht aus.

Insbesondere die steigende Erdolproduktion der Volksre- 

publik, die seit 1965 Olselbstversorger ist, ermoglicht unter 

Umstanden eine Mechanisierung und Modernisierung der 

wirtschaftsgeographisch benachteiligten Regionen auf der 

Basis von Verbrennungsenergie. Gegenwartig flieBen etwa 

7 Mio. t oder rund 20% der nationalen Olerzeugung in die 

Landwirtschaft (3). Es muB jedoch einschrankend hinzu- 

gefugt werden, daB auch hier die reicheren, bereits im Sta

dium fortschreitender Mechanisierung begriffenen Agrar- 

regionen naturgemcBden Mehranteil beanspruchen. Diese 

Tatsache laBt sich aus Zahlenangaben fur den zweiten gro- 

Ben Bereich der landwirtschaftlichen Mechanisierungspoli- 

tik, die maschinelle Modernisierung und Ausstattung der 

landwirtschaftlichen Produktionseinheiten mit industriel- 

len Produktivgutern, belegen.

So gibt z.B. eine agrarische Schliisselprovinz wie Kiangsu 

voll Stolz bekannt, daB 56% der landwirtschaftlichen Anbau

flache mechanisierte Be- und Entwasserungssysteme aufwei- 

sen,und daB die Volkskommunen sowie Produktionsbriga- 

den der Provinz mit 74.000 Kleintraktoren und 370.000 

landwirtschaftlichen Produktions- wie Weiterverarbeitungs- 

maschinen ausgerustet seien. Aufgrund dieser Tatsache 

kbnnen mehr als 40% aller Anbauflache maschinell betreut 

werden (Traktorpfliigen, maschinelle Ernte, Transport und 

Verarbeitung der Produktion). Nicht nur verfugt jeder Hsien 

der Provinz liber eine Produktions- und Reparatureinheit 

flir landwirtschaftliche Maschinerie, auch die Volkskom

munen und Produktionsbrigaden besitzen groBenteils ent- 

sprechende Reparatur- und Instandhaltungsmoglichkeiten 

(4). Andere reichere Provinzen wie Hopei (16 Motorenfa- 

briken mit einer Kapazitat von 2 Mio . Pferdestarken 

jahrlich, 400.000 energiebetriebene Pumpbrunnen (5) ) 

und Shantung (Verdoppelung der GroBtraktorenproduk- 

tion, Verzwanzigfachung der Kleintraktorenherstellung 

gegeniiber 1965 (6) ) lassen ahnliche Entwicklungen erken- 

nen.

Wie gewaltig die Kapazitatsausweitung insbesondere im Be

reich der Kleintraktorenproduktion geworden ist, ergibt 

auch der folgende Vergleich. 1971 beliefen sich Schatzungen 

des nationalen Gesamtbestandes an Kleintraktoren auf blo- 

Be 75.000 Stuck (7). 1974 verfiigte allein die Provinz 

Kiangsu liber offizielI genannte 74.000 Stuck. Das heiBt, 

Erfolgsmeldungen einer Verzwanzigfachung (Shantung, 

Kiangsu) sowie einer VerzweiunddreiBigfachung (Gesamt- 

china) der Kleintraktorenproduktion gegeniiber 1965 (8) 

mlissen von ihren ausgesprochen niedrigen Ausgangsmulti- 

plikanten gesehen werden. Schatzungen flir Gesamtchina 

1965 belaufen sich auf (!) 3.600 Stuck (!), da erst 1964 

mit der Kleintraktorenproduktion liberhaupt begonnen 

wurde (9). Eine VerzweiunddreiBigfachung bedeutet also 

eine absolute Zahl von rund 115.000 Kleintraktoren.

Selbst unter Berlicksichtigung der Tatsache, daB die Ver- 

wendung von Kleintraktoren hauptsachlich auf Reiserzeu- 

gungsgebiete beschrankt bleibt, also nur wenige Reisanbau- 

provinzen in Frage kommen, scheint der hohe Anteil von 

74.000 Kleintraktoren der Provinz Kiangsu von insgesamt 

115.000 Stuck auf eine konzentrierte Vorzugsmechani- 

sierung bestimmter reicher Agrarregionen hinzudeuten. 

Dennoch, im Vergleich zu einer hoch mechanisierten 

Reiswirtschaft wie der Japans, ist selbst eine Provinz wie 

Kiangsu noch extrem untermechanisiert, denn bei ver- 

gleichbarer doppelter Bevolkerungszahl und Anbauflache 

besitzt die japanische Landwirtschaft mehrere Millionen 

Kleintraktoren im Gegensatz zu den 74.000 Stuck in 

Kiangsu (10). Es zeigt sich also auch auf dem Sektor der 

maschinellen Modernisierung - ahnlich dem Bereich der 

Energieversorgung - ein deutliches Ungleichgewicht der 

landwirtschaftlichen Mechanisierungspolitik, das auf die 

weitaus starkeren lokalen Ressourcen der reichen Agrar

regionen zuriickzufuhren ist. Das heiBt, der Aufbau der 

lokal-industriellen Sektoren in den landlichen Gebieten 

Chinas - konzipiert als ein wirtschaftsgesellschaftliches 

Instrument zur ausgeglicheneren und eigenstandigeren 

Entwicklung des ganzen Landes - hat zwar das absolute 

Wachstum in alien Teilen Chinas gefordert, aber der rela

tive Abstand zwischen z.B. Yunnan und Kiangsu ist auf

grund der weitaus groBeren "Eigenstandigkeitskapazitat" 

der letzteren Provinz weiter vertieft worden. Anders gesagt, 

das ideologisch-politische Ideal einer Einebnung des "gro- 

Ben Unterschiedes zwischen Stadt und Land" scheint 

nur unzulanglich erreicht worden zu sein. Es laBt sich 

eine verstarkte Dreistufung verzeichnen. Der "groBe Un- 

terschied" zwischen Stadt und reichem Land hat sich par- 

tiell verringert. Der "groBe Unterschied” zwischen Stadt 

und reichem Land einerseits und den armen Agrarregio

nen andererseits hingegen ist relativ groBer geworden.

Es stellt sich an diesem Punkt die Frage, wonach arme 

und reiche Agrarregionen zu unterscheiden waren. Diese 

Frage laBt sich gewissermaBen indirekt durch die Grund- 

linie der landwirtschaftlichen Mechanisierungspolitik be- 

antworten. So heiBt es im Zusammenhang mit einer Kon- 

ferenz zur landwirtschaftlichen Mechanisierung der Provinz 

Heilungkiang u.a.: "Die Entwicklung der landwirtschaft

lichen Mechanisierung muB beschleunigt und unsere Pro

vinz schnellstens in eine kommerzielle Getreidebasis ver- 

wandelt werden mit einer groBen Anbauflache, die hohe 

und sichere Ertrage abwirft." (11) An anderer Stelle wird 

gesagt: "Das Ziel der landwirtschaftlichen Mechanisierung 

Chinas ist es, sicherzustellen, daB die Anbauflachen sichere 

Hochertrage abwerfen, unabhangig von Diirren und Ober- 

schwemmungen. Zugleich mit der Entwicklung der land

wirtschaftlichen Maschinerie bauen viele Orte auch Be- 

und Entwasserungsmaschinen." (12)

"Dank des schnellen Wachstums der mechanisierten Be- 

und Entwasserung werfen jetzt uber 33 Mio. ha Anbau

flache sichere Ertrage ab, trotz Diirre oder Flutregens. 

All dies hat die wichtigen Voraussetzungen materieller 

und technischer Art flir ein kontinuierliches Wachstum der 

Landwirtschaft geschaffen." (13)

Zwei Schlusselbegriffe - sichere Ertragsgebiete (Wen-ch'an
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t'ien) / & und sichere Hochertragsgebiete (Kao- 

ch'an wen-ch'an t'ien) - beinhal-

ten sowohl die vorrangigen Zielvorstellungen der chinesi- 

schen Mechanisierungspolitik als auch die Unterscheidungs- 

merkmale fur die armeren und reicheren Agrarregionen. 

Die gesamte landwirtschaftliche Nutzflache der VR China 

belauft sich auf ca. 140 Mio. ha. 33 Mio. ha oder rund ein 

Viertel sind sogenannte "sichere Ertragsflachen", und wie- 

derum ein Teil davon 1971 geschatzte 13 Mio. ha bzw. 

ein knappes Zehntel der gesamten Nutzflache (14) - wird 

als sogenannte "sichere Hochertragsflachen" deklariert. 

Ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzflache kann also 

als relativ reicheres Gebiet eingestuft werden.

Die Hauptziele der landwirtschaftlichen Mechanisierungs

politik liegen darin, die "sicheren Ertragsflachen" zu festi- 

gen und mehr noch den Anteil der "sicheren Hochertrags

flachen" zu steigern. Nur in zweiter Linie erstrecken sie 

sich auf die Agrarregionen mit nichtklassifizierten Anbau

flachen. Diese Prioritaten lassen sich an einigen wenigen 

Vergleichszahlen deutlich ablesen. Seit 1963 ist die Gesamt- 

hektarzahl der "sicheren Anbauflachen” nicht mehr gestie- 

gen. In jenem Jahr betrug sie offiziell 33,5 Mio. ha. (1 5). 

Das heiBt, die konkrete Agrarpolitik war weder vor noch 

seit der Kulturrevolution darauf ausgerichtet, die ungunsti- 

gen Agrarregionen muhsam mit "sicheren Anbauflachen" 

zu versorgen, sondern sie konzentrierte sich darauf, inner- 

halb der bereits bestehenden "sicheren Anbaugebiete" den 

Anteil der "sicheren Hochertragsgebiete" zu steigern. Nur 

ein einziges Mai - wahrend der GroBen Sprung-Phase 

1958/59 - hatte sich die konkrete Agrarpolitik auf eine 

Ausdehnung der "sicheren Anbaugebiete" verschoben, d.h. 

auf eine Umwandlung landwirtschaftlicher Grenzwertfla- 

chen in "sichere Ertragsflachen". Demzufolge wurde 1959 

die IrrigationserschlieBung von insgesamt 66,7 Mio. ha ver- 

meldet (16). Will man diese Zahl nicht von vornherein in den 

Bereich der statistischen Mythologie verweisen, so muB man 

davon ausgehen, dal? die ephemaren "Sprung"-Bemuhungen 

eine okonomische Sackgasse darstellten, aus der man im 

Verlaufe der Krise der "Drei bitteren Jahre" 1960-62 muh- 

sam herausfand. Fest steht, dal? 1963 wieder blof?e 33 Mio. 

ha genannt wurden, eine Zahl, die auch bereits 1957 gegol- 

ten hatte. Das heiBt also, dal? die "sichere" Gesamtanbau- 

flache seit der Zeit des Ersten Funfjahresplans 1953-57 

nicht mehr vergrdl?ert worden ist. Im Gegensatz dazu stieg 

die Gesamtzahl fur die "sicheren Hochertragsgebiete" mit 

energiebetriebenen Be- und Entwasserungsnetzen sowie 

einem relativ hohen Grad an maschineller Ausstattung von 

1963 7,6 Mio. ha auf die bereits erwahnten 13 Mio. ha 

1971 (17) und ist seither standig weiter ausgedehnt worden. 

Hauptziel der Mechanisierungspolitik ist nicht die quantita

tive Neugewinnung rentabler Ertragsflachen in den wirt- 

schaftsgeographisch benachteiligten Regionen der Volksre- 

publik, sondern die Steigerung der Produktion in denjeni- 

gen Gebieten des Landes, die bereits seit den friihen fiinf- 

ziger Jahren als die agrarischen Zentralregionen gelten. Da

zu Aussagen eines Berichts der chinesischen Nachrichten- 

agentur zum 25. Jahrestag der Volksrepublik:

"Das Neue China hat die landwirtschaftlichen Bedingungen 

in weiten Teilen des Landes verandert durch den Bau von 

Wasserregulierungsprojekten im Grol?mal?stab, durch die 

Bandigung der unbestandigen Flusse und die Verbesserung 

der Bewasserungsmoglichkeiten ... Das Yangtze-.Delta pnd 

das PerlfluBdelta, das Tung-ting-^Seegebiet und die Ebene, 

die durch den Yangtze und den Han-Fluf? bewassert wird, 

sind alle in wichtige Getreideproduktionsbasen umgewan- 

delt worden ... Das Neue China hat den Huai-Flul?, den 

Gelben FluB und den Hai-FluB gebandigt,... deren Taler 

ein Drittel des chinesischen Ackerlandes ausmachen und 

von mehr als einem Drittel der Bevolkerung bewohnt wer

den. Diese Flusse sind gebandigt und nutzbar gemacht 

worden fur die industrielle und die landwirtschaftliche 

Produktion ... In der Wasserregulierungspolitik betont 

China drei Dinge: 1. Kleine Projekte, 2. Be- und Ent- 

wasserungssysteme mit vollstandigen Zusatzeinrichtun- 

gen, 3. Projekte, die durch die Volkskommunen sowie 

ihre Produktionsbrigaden und Produktionsmannschaften 

unternommen werden. Wahrend die groBen und mittle- 

ren Projekte, die das Ruckgrat des nationalen Wasserregu- 

lierungsnetzes bilden, mit Investitionen der Zentrale ... 

gebaut werden, wird eine weit grbBere Anzahl kleiner 

Projekte durch die Kommunen und ihre Unterabteilungen 

gehandhabt... Die groBen und mittleren Projekte spielen 

die Hauptrolle bei der Kontrolle ernster Fluten und Dur- 

ren, aber sie mussen durch kleine erganzt werden ... In 

einem Vierteljahrhundert hat das Neue China 130.000 km 

Deiche entlang der groBen Flusse neu errichtet oder ausge- 

baut, mehr als 100 kunstliche Stichkanale zur Verhinde- 

rung von Fluten oder Wasseranstauungen erstellt, mehr 

als 2000 groBe und mittlere Reservoire gebaut und eine 

Anzahl von anderen groBen und mittleren Projekten 

einschlieBIich Schleusen und Wasserauffangbecken vollen- 

det. In der Zwischenzeit haben die Kommunen sowie ihre 

Produktionsbrigaden und -mannschaften zahlreiche kleine 

Projekte in den FluBtalern mit eigenen Mitteln errichtet... 

Die Praxis des 'Auf zwei Beinen Gehens' hat die Umwand

lung der FluBtaler beschleunigt... Die FluBbandigungsvor- 

haben sollen nicht nur Fluten verhindern, sondern sie 

sind auch zur Bewasserung, Hydroenergieerzeugung und 

Wasserversorgung der Stadte usw. gedacht". (18)

Die "groBen und mittleren Projekte", das "Ruckgrat des 

nationalen Wasserregulierungsnetzes", stellen groBen- 

teils das Ergebnis der agrarischen Investitionen der funf- 

ziger Jahre dar. Wahrend der Zeit des Ersten Fiinfjahres- 

plans 1953-57 hatte die staatliche Planung annahernd 

die Halfte aller landwirtschaftlich orientierten Investitio

nen - nahezu vier Prozent des gesamten staatlichen Inve- 

stitionsprogramms (19) - fur die Wasserregulierung der 

oben erwahnten FluBsysteme eingesetzt. Seit dieser Zeit 

sind keine aufwendigen Neuprojekte im GroBmaBstab 

mehr zu verzeichnen gewesen. Der Hauptanteil der staat

lichen Investitionen in diesem Bereich dient seither eher 

der Umstellung der bestehenden GroBsysteme auf eine 

Energiebasis sowie der Unterstutzung der kleineren, lo- 

kal errichteten AnschluBnetze. Das heiBt also, um es zu 

wiederholen, daB sowohl die Errichtung von neuen An- 

lagen als auch die Bereitstellung einer entsprechenden 

Energiebasis vor allem auf jene Regionen beschrankt 

bleibt, in denen die agrarischen Investitionsschwerpunkte 

bereits wahrend der funfziger Jahre lagen. Die Politik des 

"Auf zwei Beinen Gehens" hat diese Entwicklungsrichtung
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eher verfestigt denn revidiert. In den Gebieten, in de- 

nen der Staat wahrend der fiinfziger Jahre die liberloka- 

len Voraussetzungen eines Wasserregulierungssystems im 

GroRmaRstab geschaffen hatte, waren auch die wirtschafts- 

geographischen Ressourcen und die Kapazitaten der neuen 

Lokalindustrien am groRten. Dort konnten die kleinen 

“Be- und Entwasserungssysteme mit vollstandigen Zusatz- 

einrichtungen" eine okonomisch sinnvolle, "erganzende" 

Rolle spielen. Unter diesen Gesichtspunkten hat die An- 

nahme, daR die "Praxis des 'Auf zwei Beinen Gehens' die 

Umwandlung der FluRtaler beschleunigt" hat, durchaus ih- 

re Berechtigung. Es erhebt sich allerdings die Frage, wie 

jene benachteiligten Agrarregionen Chinas den Weg der 

Mechanisierung gehen werden, denen nur ein schwaches, 

lokales "Bein" zur Verfijgung steht und die bisher groRen- 

teils ohne den Staat auskommen mussen. In diesem Zu- 

sammenhang wird die prominente Rolle, die das "politi- 

sche” Ta-chai-Modell zur Entwicklung der Landwirtschaft 

spielt, verstandnisvoll.

"Ta-chai ist eine Produktionsbrigade in der Gebirgsgegend 

der nordchinesischen Provinz Shansi ... Die Brigade hat 

ein Dorf, das vor der Befreiung sehr arm war, in eine bl u- 

hende, neue sozialistische Landschaft verwandelt. Sie hat 

es dadurch getan, daR sie auf dem Kommando der prole- 

tarischen Politik bestand und die Bauern in den MaoTse- 

tungideen erzogen hat... und dem Prinzip der Eigenstan- 

digkeit und der harten Arbeit folgte. Der Weg Ta-chais ist 

der Weg, den der Vorsitzende Mao fur die Entwicklung der 

sozialistischen Landwirtschaft Chinas hervorgehoben 

hat". (20)

Die Tatsache, daR Ta-chai "haufig Zehntausende von Be- 

suchern - landliche Kader und Arme und Untere Mittelbau- 

ern aus anderen Teilen des Landes - hat, die gekommen 

sind, um aus den auRer gewohnlichen Erfahrungen zu 

lernen" (21), ist nicht nur durch ideologisch-politische 

Ideale zu erklaren. Zumindest seit 1970-71 dient Ta-chai 

auch als ein praktisches Demonstrationsmodell dafiir, 

was alle diejenigen Regionen zu tun haben, denen staatli- 

che Unterstiitzung kaum zuflieRt (22). Angesichts der vor- 

rangigen Konzentration der staatlichen Agrarinvestitionen 

auf die landwirtschaftlichen Schwerpunktregionen sind 

die Produktionseinheiten der restlichen Landesteile nicht 

nur aus ideologischen Griinden dazu angehalten, "revolu- 

tionaren Heroismus der Massen" zu beweisen. Um Mao 

Tse-tungs Worte zu verwenden, "schlechte Dinge konnen 

in gute Dinge verwandelt werden".

Es zeigt sich also, daR die staatliche Planung durchaus mit 

dem Wesen volkswirtschaftlicher Kostenrechnung vertraut 

ist, wenn es um den Einsatz eigener Investitionsmittel geht. 

Moglicherweise haben die negativen Erfahrungen mit der 

"Sprung"-lrrigation und der "neuen Revolution der Bebau- 

ungsmethoden" entscheidend dazu beigetragen. Es ist offen- 

sichtlich erkannt worden, daR unter den gegenwartigen 

Leistungsbedingungen der Volksrepublik China schwerpunkt- 

maRig dort mechanisiert und modernisiert werden muR, wo 

die lokalen Ressourcen und die agrarische Kapazitat genii- 

gend stark sind, um die staatlichen Investitionen volks- 

wirtschaftlich sinnvoll zu machen, d.h. wo die Landwirt

schaft wirklich "auf zwei Beinen gehen " kann. Es muR 

noch einmal wiederholt werden, daR diese Tatsache kei- 

neswegs eine absolute Vernachlassigung der restlichen 

Agrarregionen Chinas beinhaltet. Ein Minderteil der staat

lichen Mittel flieRt auch in diese Gebiete, um dort die lo- 

kale Entwicklung zu fordern. Nur angesichts der ideologisch- 

politischen Totalforderung einer Einebnung des "groRen 

Unterschiedes zwischen Stadt und Land" sollte die Reali- 

tat eines relativen Wachstums dieses "groRen Unterschie

des" nicht unterbetont werden. Es sollte z.B. festgehalten 

werden, daR allein die Provinz Hopei liber 400.000 energie- 

betriebene Pumpbrunnen verfiigt, und die Provinz Kiangsu 

56% ihrer landwirtschaftlichen Flache mit mechanisierten 

Be- und Entwasserungsanlagen ausgestattet hat (23), wenn 

man folgende Aussage liest:

"Wasserregulierungsprojekte sind mit erhohter Geschwindig- 

keit gebaut worden und Be- und Entwasserungspumpen 

sind ... seit 1966 in groRen Zahlen produziert worden. Die 

Gesamtkapazitat dieser Pumpen, die jetzt in den landlichen 

Gebieten Chinas verwandt werden, belauft sich auf rund 

30 Mio. Pferdestarken, was der vierfachen Zahl von 1965 

entspricht. In der gleichen Zeit hat sich die Zahl der ener- 

giebetriebenen Pumpbrunnen von gut 100.000 auf 1,3 Mio. 

erhoht. Diese Tatsache begrundet sich teils aus der erhohten 

Kaufkraft der Volkskommunen ... und teils aus dem steigen- 

den Angebot der industriellen Abteilungen." (24)

Die vorangehenden Aussagen geben AnlaR zu der Frage, 

welche wirtschaftspolitischen Instrumente und Mechanis- 

men der chinesische Staat vorrangig verwendet, um seine 

eigenen Investitionen durch eine moglichst optimale Kom- 

plementaritat der lokalen Ebenen zu reproduzieren. Grob 

unterteilt laRt sich ein Katalog von vier wirtschaftspolitischen 

MaRnahmebereichen erkennen:

1. Steuerpolitik; absolute Fixierung der agrarischen Kollektiv- 

steuer der landwirtschaftlichen Produktionseinheiten unabhan- 

gig von Produktionszuwachsen.

2. Preispolitik; staatliche Preisregelung zur allmahlichen 

SchlieRung der Preisschere zwischen landwirtschaftlichen 

Produkten und agrarisch benotigten Industrieprodukten.

3. Kreditpolitik; "aktive" Produktivkreditausweitung zur 

Erhohung der Kaufkraft der landwirtschaftlichen Produk

tionseinheiten aufgrund der gestiegenen "Produktion von 

agrarischen Produktionsmitteln"; damit verbunden eine 

"aktive" Beratungs- und Anleitungsfunktion der staatlich 

kontrollierten Kreditgenossenschaften im Bereich der Pro- 

duktionskostenplanung sowie hinsichtlich der allgemeinen 

Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbreite 

und -tiefe.

4. Technisch-fachliche Ausbildungspolitik; verstarkte Be- 

reitstellung staatlicher, provinzieller und subprovinzieller 

Ausbildungsmoglichkeiten fur ein Reservoir an qualifizier- 

ten agrotechnischen und lokal-industriellen Fachkraften 

sowie fur einen vergroRerten Personalbestand auf dem Sek- 

tor des landwirtschaftlichen Planungs- und Rechnungswe- 

sens.

Zum ersten wirtschaftspolitischen MaRnahmebereich des 

Staates, der steuerpolitischen Fixierung der landwirtschaft

lichen Steuerabgaben, laRt sich folgendes feststellen. Die 

agrarischen Kollektivsteuern, die der Staat von den einzelnen
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Produktionseinheiten einzieht, waren in der Friihzeit der 

Volksrepublik auf der Grundlage eines "normalen Brutto- 

produktionsertrages” festgesetzt worden. Der Begriff "nor- 

maler Bruttoproduktionsertrag” beinhaltet erstens, daft 

nicht der tatsachliche Ertrag besteuert wird, sondern ein 

rechnerischer Durchschnittsertrag. Zweitens beinhaltet 

er, daR die Produktionseinheiten auch fur denjenigen Teil 

der Produktion besteuert wurden, den sie seit 1953 an den 

Staat zu staatlich fixierten "Nominalpreisen" markterset- 

zender Natur verkaufen mlissen. Der letztere Aspekt wird 

im AnschluR behandelt werden. Hinsichtlich der agrarischen 

Kollektivsteuer waren die Abgabesatze so reguliert, daR 

sie 1952 12% der "normalen” Produktionsertrage der ein- 

zelnen Produzenten ausmachten. In dem MaRe, in dem die 

landwirtschaftliche Produktion stieg, ist die faktische Steu- 

erhohe von 12% auf gegenwartig 5% gefallen (25). Diese 

Tatsache fiihrt zu einer MutmaRung, die das bereits ange- 

sprochene Problem der Ungleichheit betrifft, die aber man

gels weiterer statistischer Angaben nicht endgultig besta- 

tigt werden kann. Da die agrarischen Steuerabgaben 1952 je- 

weils 12% der "normalen" Produktion der einzelnen Produ

zenten ausmachten, muR es sich aufgrund des unterschied- 

lichen Produktionswachstums der einzelnen Produktions

einheiten bei der Zahl von gegenwartig 5% um einen natio- 

nalen Durchschnittswert handeln. Daraus folgert sich, je 

groRer der Produktionszuwachs der einzelnen Produktions

einheiten, deste niedriger ihr gegenwartiger steuerlicher 

Prozentsatz. Das hieRe, daR die wohlhabenderen Produk

tionseinheiten faktisch geringer besteuert wurden, um die 

Steuerpolitik als ein wirksames Instrument der Produktiv- 

motivation zu erhalten.

Die Tatsache, daR der chinesische Staat die faktischen Agrar- 

steuersenkungen verhaltnismaRig miihelos akzeptieren kann, 

laRt sich aus zwei Griinden erklaren. Zum einen nimmt die 

Bedeutung der Agrasteuern fur den staatlichen Haushalt 

fortschreitend ab. Zum anderen wird das traditionell feind- 

selige Verhalten zwischen der staatlichen Herrschaft und 

der bauerlichen Dorfbevolkerung abgebaut und die Gefahr 

einer gleichsam antistaatlichen "Kollektivsolidaritat" der 

bauerlichen Produktionseinheiten gebannt. Ansatze zu einer 

solchen Fehlentwicklung hatte es wahrend der fiinfziger Jah- 

re durchaus gegeben.

In der Friihphase des wirtschaftlichen Aufbaus hatte das 

agrarische Steueraufkommen eine entscheidende Rolle im 

Rahmen der staatlichen Haushaltsplanung gespielt. Im Jahre 

1950 z.B. waren noch rund drei Viertel des staatlichen Haus- 

haltes durch Steuereinnahmen gedeckt worden und nur ein 

Viertel durch nichtsteuerbedingte Einnahmen (vor allem 

Einkommen aus staatlichen Industrieunternehmen). Rund 

30% des gesamten Haushaltsvolumens entfielen allein auf 

agrarische Steuereinnahmen. Bis 1957 hatte sich das Ver- 

haltnis von steuerbedingten und nichtsteuerbedingten Haus- 

haltsanteilen auf rund 50% zu 50% verschoben, und der An- 

teil der agrarischen Steuereinnahmen war auf knapp 10% 

gesunken. 1959 hatte sich das Verhalti.is weiter verandert 

auf rund zwei Drittel (nichtsteuerbedingt) zu einem Drittel 

(steuerbxlingt). Die agrarischen Steuereinnahmen machten 

nur noch ca. 6% des gesamten Haushaltsaufkommens des 

Staates nus (26). Fur die Jahre 1973-74 meldet ein Bericht 

der chinesischen Nachrichtenagentur zum 25. Jahrestag 

der Volksrepublik:

Das Kapital fur den Aufbau Chinas kommt hauptsachlich 

aus den sozialistischen Unternehmen, die den Staat mit 

rund 90% seines jahrlichen Einkommens versorgen ".(27) 

Dementsprechend entstammen nur noch 10% des staat

lichen Haushaltsvolumens gegenwartig steuerlichen Einnah

men. Geht man davon aus, daR die agrarischen Steueran- 

teile am gesamten Steueraufkommen der VR China 1959 

nur noch rund 16% ausmachten - 3,3 Mrd. Yuan von 20,5 

Mrd. Yuan (28) -, so belauft sich der agrarische Steuer- 

anteil am Gesamthaushalt des Staates 1973-74 auf hoch- 

stens 1,6%. Da der agrarsteuerliche Anteil am Gesamt- 

steuervolumen wegen der weitaus starker gewachsenen 

Industrieproduktion - damit verbunden industriell-kommer- 

zielle Steuerzuwachse - mit Sicherheit gesunken ist, diirfte 

der tatsachliche agrarische Steuerbeitrag zur Deckung des 

Staatshaushaltes 1973-74 bei wahrscheinlich 1% liegen. 

Das bedeutet, daR die agrarischen Steuereinnahmen zu 

einer haushaltspolitischen quantitd negligeable geworden 

sind. Es diirfte der zentralen Finanz- und Wirtschafts- 

planung daher kaum schwer gefallen sein, auf agrarsteu

erliche Mehreinnahmen zu verzichten, insbesondere wenn 

an die "Gewinne" im Bereich der bkonomischen Psycholo- 

gie gedacht wird, d.h. an mogliche Steigerungen der Produk- 

tivmotivation der landwirtschaftlichen Produktionseinhei

ten.

Der zweite Grund der steuerpolitischen "Abstinenz” des 

Staates im Bereich der Landwirtschaft ergibt sich aus den 

Entwicklungserfahrungen der chinesischen Fuhrung wah

rend der funfziger Jahre. Der Erste Fiinfjahresplan 1953-57 

- der "sowjetische Weg zum Sozialismus" - hatte der staat

lichen Schwerindustrie den absoluten Investitionsvorrang 

eingeraumt. Leichtindustrie und Landwirtschaft waren 

zuriickgestellt worden. Vor allem die Landwirtschaft solI- 

te im ProzeR der "sozialistischen Akkumulation" eine 

der staatlichen Industrie untergeordnete Funktion der 

Kapitalbildung und -beschaffung ausiiben. Unter diesen 

Umstanden muRte eine agrarische Steuerquote von 12% 

eine nicht unerhebliche Belastung darstellen, zumal die 

Produktionskapazitat nur gering oberhalb des nationalen 

Existenzminimums lag. Wie sehr sich die bauerliche Bevol- 

kerung dieser Belastung zu entziehen versuchte, ergibt sich 

schon aus der Tatsache, daR 1957 viele Produktionseinhei

ten zwei Arten von Buchern fuhrten, eine, die die tatsach- 

lichen Produktionszahlen fur interne Zwecke festhielt,und 

eine andere fur den offiziellen Rechnungsvorgang gegen- 

iiber den staatlichen Instanzen (29). Die faktische konti- 

nuierliche Steuersenkung im agrarischen Bereich bei gleich- 

zeitigem Produktionszuwachs diente daher u.a. auch dem 

bereits erwahnten Ziel, eine antistaatliche Allianz der 

dofrlichen Kollektivproduktion zu verhindern.

Von groRerer Bedeutung als die Steuerpolitik ist der 

zweite wirtschaftspolitische MaRnahmenbereich des Staa

tes, die Preispolitik. In den friihen funfziger Jahren, als 

die Landwirtschaft in erster Linie eine kapitalbildende 

und -beschaffende Funktion ^egeniiber dem Staat ausiibte, 

wurde - abgesehen von steuerlichen Belastungen - der Mehr-
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wert der agrarischen Produktion vor allem dadurch ab- 

geschopft, daB der Staat ein Ankaufsmonopol gegen- 

iiber der agrarischen Produktion durchsetzte. So waren 

die agrarischen Produzenten seit 1953 dazu gezwungen, 

alle uber den staatlich kontrollierten Eigenbedarf hinausge- 

henden Mehrertrage zu marktersetzenden Nominalpreisen 

an den Staat zu verkaufen. Die staatlichen Nominalpreise 

- nur unwesentlich uber dem Entstehungskostenniveau - 

lagen im Rahmen der damaligen Bedingungen naturgemaB 

weit unter einem moglichen Makrtpreisniveau. Gleichzei- 

tig betrugen die Gewinnspannen des staatlichen Industrie- 

sektors beim Verkauf seiner Produkte an die landwirtschaft- 

lichen Produzenten im allgemeinen 40% bis 100%, was wie- 

derum mit industriellen Investitionserfordernissen gerecht- 

fertigt wurde (30).

Spatestens seit der GroBen-Sprung-Phase 1958-59 jedoch 

begann die Wirtschaftsplanung der Partei und des Staates 

zu erkennen, daB die Errichtung optimaler politischer Orga

nisations- und Kontrollmechanismen allein nicht ausreich- 

te, die Landwirtschaft entscheidend voranzubringen. Anders 

gesagt, das Ergebnis dieser Erkenntnis war offiziell seit dem 

X. Parteitag im September 1962 die Realisierung der Politik 

"Landwirtschaft als Grundlage, Industrie als fiihrender Fak- 

tor".

Eine relative Umverlagerung der staatlichen Investitionen 

von der Schwerindustrie zur Leichtindustrie und Land

wirtschaft war eine der Folgen. Eine andere war die konse- 

quente Veranderung der Preispolitik. Die harte Abschopfung 

des agrarisch produzierten Mehrwertes einerseits und das 

verhaltnismaBig hohe Preisdiktat fur industrielle Erzeug- 

nisse andererseits hatten die Kaufkraft der landwirtschaft- 

lichen Produktionseinheiten weitgehend eingeengt. Kurz 

gefaBt, die extreme Preisschere zwischen agrarischen Pro- 

dukten und landwirtschaftlich bendtigten Erzeugnissen 

der Industrie reduzierte nicht nur die objektiven okonomi- 

schen Moglichkeiten zur Mechanisierung und Modernisierung 

der Landwirtschaft. Sie muBte ferner auch die subjektiven 

Motivationen der landlichen Bevolkerung und das BewuBt- 

sein fur die Sinnhaftigkeit landwirtschaftlicher Entwicklung 

eingrenzen. Mit Beginn der Politik "Landwirtschaft als 

Grundlage" und mehr noch durch den Ausbau des lokal- 

industriellen Sektors als Transferglied zwischen staatlicher 

Industrie und Landwirtschaft anderten sich auch die preis- 

politischen Entwicklungsvorstellungen  des Staates. Folgen- 

de Berichte sprechen fur diese Tatsache:

"Die Warenverkaufspreise werden durch den Staat festge- 

legt. Der Staat laBt fortwahrend Waren auf den Markt flie- 

Ben zu stabilen Preisen, um so einen reibungslosen Produk- 

tions- und Aufbauverlauf zu gewahrleisten sowie die Sicher- 

heit des Lebens der Menschen. Die Preise fur solche alltag

lichen Gebrauchsgiiter wie Getreide, Baumwollstoff, Saiz 

und Kohle haben sich wahrend der letzten zwanzig Jahre 

nicht verandert... Um die Schere zwischen den Preisen fur 

landwirtschaftliche und industrielle Produkte, die noch aus 

der alten Gesellschaft stammt, zu verringern, hat der Staat 

des ofteren die Ankaufspreise landwirtschaftlicher Haupt- 

und Nebenerzeugnisse plangerecht erhoht, und die Verkaufs- 

preise fur Kunstdunger, Vernichtungsmittel, Dieselol und 

andere landwirtschaftliche Produktionsmittel sind gesenkt 

worden. Dies hat die Bauern in die Lage versetzt, ihr Geld- 

einkommen zu erhohen und mehr Manufakturerzeugnisse fur 

fur das gleiche Geld zu kaufen." (31)

"Im Zuge dieser Entwicklungen hat sich die Kollektiv- 

akkumulation der Volkskommunen standig erhoht, und 

die Volkskommunen sind in die Lage versetzt worden, 

eine wachsende Zahl von Landmaschinen zu kaufen. Gleich- 

zeitig hat der Staat wiederholt die Preise fur Landmaschi

nen gesenkt, was die schnelle Entwicklung der landwirt- 

schaftlichen Mechanisierung stimuliert hat." (32)

"China hat das Problem geldst, seine wachsende Bevblke- 

rung zu unterhalten. Es hat ein standig steigendes Angebot 

an Nahrungsmitteln, Kleidung und anderen alltaglichen 

Gebrauchsgutern erzielt... Im Vergleich zu 1952 hat sich 

der Verkauf von Seide und Wolltextilien mehr als verdrei- 

Rigfacht und bei Wollgarnen mehr als verzwanzigfacht. Der 

Verkauf von Konsumgutern wie Uhren, Fahrradern, Nah- 

maschinen und Radiogeraten ... hat sich um das Zwblf- bis 

Hundertfache erhoht... Der Staat hat mehrmals die Ankaufs

preise fur landwirtschaftliche Haupt- und Nebenprodukte 

erhoht und die Verkaufspreise von Manufakturerzeugnis- 

sen gesenkt. Als Ergebnis dessen erhalten die Bauern ge- 

genwartig um zwei Drittel mehr an Manufakturerzeugnis- 

sen im Austausch fur die gleiche Menge an landwirtschaft

licher Produktion, als dies in der fruhen Zeit nach der Be- 

freiung der Fall war. " (33)

"Chinas Binnenmarkt ist seit der Griindung der Volksre- 

publik China standig lebhafter geworden, insbesondere 

... seit der Kulturrevolution. Der Gesamtan- und -verkauf 

von Konsumgutern war 1973 mehr als siebenmal so hoch 

wie in den fruhen Jahren nach der Befreiung ... Die Reser- 

ven an Materialien, die fur die Volkswirtschaft und den 

Lebensunterhalt der Menschen wichtig sind, haben sich 

ebenfalls sichtlich vergroRert." (34)

"Chinas Finanzen und Wahrung sind ... seit 1949 stabil 

geblieben dank der kraftvollen wirtschaftlichen Entwick

lung und des bluhenden Binnenmarktes... All dies hat 

die schadlichen Einflusseder langanhaltenden Inflation 

des Alten China ausgelbscht und hat zu einem unabhangi- 

gen, einheitlichen und stabilen sozialistischen Wahrungs- 

und Finanzsystem gefuhrt... und so die solide Grundlage 

fur die Stabilitat des Renminbi gesorgt. Aufgrund der 

staatlichen Politik der Wahrungswerterhaltung ist die Kauf

kraft des Renminbi seit langem die gleiche geblieben ohne 

Fluktuationen." (35)

ZusammengefaBt lassen sich folgende fur die landwirtschaft

liche Entwicklung wichtige Gesichtspunkte der staatlichen 

Preispolitik erkennen.

1. Weitgehende Obereinstimmung von nominalem und 

realem Wirtschaftswachstum aufgrund einer annahernden 

"Null"-lnflation.

2. Allmahliche SchlieBung der Preisschere zwischen agra

rischen und agrarisch bendtigten industriellen Erzeugnis

sen bei Erhaltung der Stabilitat des preislichen Gesamtge- 

fiiges. (Es ist nicht bekannt, ob die gegenwartige staatli- 

che Wirtschaftsplanung der Volksrepublik China index- 

theoretische Kontrollverfahren zur Erstellung interner
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Preisindices verwendet oder nicht. Es ist jedoch zu vermu- 

ten, daB die komplexen Preisausgleichungsprozesse der 

Volkswirtschaft nicht ohne statistische Grundlagen bewal- 

tigt werden konnten.)

3. Steigerung der Kaufkraft der landwirtschaftlichen Pro- 

duktionseinheiten fur Produktiv- (und Konsum-)gijter seit 

1962 und 1971 ("Landwirtschaft als Grundlage" bzw. 

Vierter Funfjahresplan), erstens durch eine Steigerung des 

Realeinkommens der landwirtschaftlichen Produktions- 

einheiten um rund 65% ("zwei Drittel") aufgrund der par- 

tiellen PreisscherenschlieBung und zweitens durch absolute 

Produktionssteigerungen (offizieller nationaler Durchschnitt 

langfristig 4%), die insbesondere in den fur die Mechanisie- 

rung bevorzugten Regionen die offizielle Rate des Bevol- 

kerungswachstums von 2% ubertroffen haben und somit 

auch zu Pro-Kopf-Steigerungen gefuhrt haben, und drittens 

steuerliche Minderbelastung. Es laBt sich daher mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit behaupten, daB sich die Kollek- 

tivkaufkraft der landwirtschaftlichen Produktionseinheiten 

wahrend der letzten zehn bis fiinfzehn Jahre zumindest in 

den agrarischen Vorzugsregionen als ein Minimum real ver- 

doppelt hat.

4. Verbesserung des Lebensstandards der einzelnen bauer- 

lichen Haushalte durch eine kontinuierliche Erhohung der 

familiaren Realeinkommen einerseits und durch eine Aus- 

dehnung des Marktangebotes an persbnlichen Konsumgii- 

tern andererseits. Sicherlich, die Grenzen der familiaren 

Konsumtoleranz werden nach wie vor durch die Vorrangig- 

keit der "Produktion der Produktionsmittel" gezogen, aber 

allein die Tatsache, daB heute mit Stolz verkundet wird, 

"der Verkauf von Konsumgiitern wie Uhren, Fahrradern, 

Nahmaschinen und Radiogeraten habe sich um das Zwblf- 

bis Hundertfache erhbht", kontrastiert augenfallig mit der 

"revolutionaren Askese" vergangener Jahre und mit der 

kulturrevolutionaren Unduldsamkeit gegenuber "bkonomi- 

stischen" Verhaltensweisen.

Eine zusammenfassende Bewertung aller staatlich-politi- 

schen MaBnahmen zur Intensivierung des landwirtschaftli

chen Wachstumsprozesses wahrend der letzten Jahre erin- 

nert in vieler Hinsicht an die "Irrlehre" des Bucharinismus 

in der Sowjetunion der zwanziger Jahre, die ebenfalls von 

einer vorrangigen Entwicklung der landwirtschaftlichen 

Grundlage ausging und den Motor des nationalen Aufbaus 

in der Stimulierung der materiellen Motivationen der dorf- 

lichen Bevblkerung sah. Bucharins Motivationsschlagwort 

"Obogaschaetes" war die russische Ubersetzung des aus 

der franzbsischen Revolutionsgeschichte stammenden 

Kampfrufes "Enrichissez-vous (Bereichert euch)”. Bucha

rins Entwicklungsstrategie scheiterte nicht zuletzt am 

dogmatischen Widerstand der harten bolschewistischen 

Fraktion innerhalb der KPdSU. Es setzte sich stattdessen 

die von Preobraschenski konzipierte Politik der "urspriing- 

lichen sozialistischen Akkumulation” und des "sozialisti- 

schen Monopolismus" durch, die spater allgemein als (stali- 

nistischer) sowjetischer Weg zum Sozialismus bekannt wer

den sollte. Kennzeichen dieses Weges war - wie damals noch 

offen zugestanden wurde - die "Ausbeutung” des bauerli- 

chen Privatsektors zu Gunsten des sozialistischen Industrie- 

sektors der Wirtschaft. Der Geist dieses Weges manifestier- 

te sich schon in der keineswegs zufalligen Wortwahl "ur- 

spmnglich sozialistische Akkumulation", die direkt auf 

Marx' Terminus "ursprungliche Akkumulation" zuruckge- 

fiihrt ist und die "ausbeuterischen" Kapitalbildungsprakti- 

ken der fruhen Bourgeoisie gegenuber den Bauern und Ko- 

lonien umschrieben hatte. Der sowjetische Weg zum Sozia

lismus glich in den Methoden also dem britischen Weg zum 

Kapitalismus. Die Rechtfertigung lautete: Quod licet Jovi, 

non licet bovi. Trotz aller Schaden fur die sozialistische 

Gesellschaft, das Ziel einer wachsenden Planwirtschaft wur

de erreicht. Es ist eben die Kraft dieses langfristigen Erfolges 

gewesen, die verstandlich macht, weshalb die VR China 

in ihrer Fruhphase dem "sowjetischen Weg" folgte. Es stell- 

te sich jedoch nach kurzer Zeit heraus, daB ein grundlegen- 

der Unterschied zwischen beiden Landern bestand. Wahrend 

es in der Sowjetunion darum gegangen war, den Mehrwert der 

agrarischen Produktion zu Zwecken der staatlichen Indu- 

strialisierung mbglichst effektiv abzuschopfen, erkannte die 

chinesische Flihrung nach einer volkswirtschaftlich kosten- 

reichen Trial-and-error-Phase, daB der abzuschbpfende Mehr

wert der landwirtschaftlichen Produktion erst einmal ge- 

schaffen werden muBte. Die Politik "Landwirtschaft als 

Grundlage" war das Ergebnis dieses Erkenntnisprozesses. 

Die "motorischen” Optionen fur diese Politik waren nicht 

groB. Es blieben eine ideologisch motivierte Gemeindiszi- 

plin und materielle Anreize. Zwischen beiden Polen variiert 

die Volksrepublik seither mehr oder weniger scharf. Je mehr 

sie sich der letzteren Option nahert, desto naher ist sie dem 

Geist der Bucharinschen "Irrlehre". Nicht nur das, desto 

erfolgreicher scheint sie volkswirtschaftlich zu werden. Wenn 

Liu Shao-ch'i als "Chinas Chruschtschow" verurteilt worden 

ist, werden dann die verantwortlichen Fuhrer des Vierten 

Funfjahresplans moglicherweise einmal als "Chinas Bucha

rins" bezeichnet werden?

Der dritte groBe Bereich der staatlichen Stiitzungspolitik des 

landwirtschaftlichen Mechanisierungs- und Modernisierungs- 

prozesses ist der Sektor der Kreditpolitik und der "aktiven 

Investitionslenkung" durch die lokale Ebene des Banksek- 

tors. Die kontinuierliche starke Verbesserung der Realein

kommen der landwirtschaftlichen Produktionseinheiten (zu

mindest in den agrarischen Vorzugsregionen) hat sich direkt 

auf den landlichen SparprozeB ausgewirkt. Die Sparquoten 

des familiaren Sparens und der kollektiven Spareinheiten 

sind wahrend der letzten Jahre erheblich gestiegen (zumin

dest in den reicheren Gebieten). So war z.B. der Zuwachs 

an Spareinlagen in der Provinz Chekiang wahrend der er- 

sten acht Monate dieses Jahres bereits groBer als wahrend 

des gesamten Jahres 1973. In der Provinz Hunan stiegen die 

Einlagen bis zum August dieses Jahres gegenuber dem Ver- 

gleichszeitraum des Jahres 1973 um durchschnittlich 17,2% 

und in den landlichen Teilen der Provinz sogar um 19,5%. In 

Kiangsu belief sich die Zuwachsrate fur den gleichen Zeit- 

raum auf 13,1% und in der Provinz Liaoning auf 17,8%.

Die erheblich wachsenden Spareinlagen der landwirtschaft

lichen Produktionseinheiten sind jedoch nicht nur ein agrar- 

politisch rein positiver Faktor. Sie signalisieren moglicher

weise auch eine potentielle "Fehlentwicklung" im Hinblick 

auf die verstarkten landwirtschaftlichen Mechanisierungsab- 

sichten des Staates. Einerseits stellt der landliche SparprozeB
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zwar einen zuverlassigen Gradmesser der kollektiven Kon- 

sumdisziplin dar, andererseits aber mussen die standig wach- 

senden Einlagen insofern AnlaB zu staatlicher Besorgnis 

geben, als sie auch auf eine nicht optimale Bereitschaft zu 

Produktivinvestitionen hindeuten konnten. Aus einer sol- 

chen Situationsbeurteilung heraus lieRe sich auch die un- 

iibersehbare "Ausweitungsphase" der staatlichen Kredit- 

politik erklaren. Die Basisebene des staatlich zentrali- 

sierten Bank- und Kreditsektors, die sogenannten Hsien- 

Kreditgenossenschaften, sind dazu angehalten, die Aufnah- 

me von Produktivkrediten durch landwirtschaftliche Produk- 

tionseinheiten "aktiv" zu fordern und zu initiieren. Hierzu 

ein ausfuhrlicher Bericht uber die Kreditgenossenschaft 

des Lo-ping hsien in der Provinz Kiangsi:

''Durch die richtige Lenkung der Beziehungen zwischen der 

Produktion und der landlichen Wirtschaft hat die Geschafts- 

stelle der Kreditgenossenschaft des Lo-ping hsien in Yung- 

shan dazu beigetragen, die landwirtschaftliche Produktion 

zu steigern. Gegen Ende 1973 hatte sich die Kreditmenge, 

die eine brtliche Volkskommune aufgenommen hatte, von 

1965 116.300 Yuan ... auf blo&e 4.900 Yuan verringert, 

wahrend die Spareinlagen der Kollektivmitglieder gleich- 

zeitig von 10.300 Yuan auf 96.800 Yuan gestiegen waren 

... Die Spareinlagen der Kommune bei der Kreditgenossen

schaft beliefen sich auf 135.000 Yuan, und der Investitions- 

fonds betrug uber 432.000 Yuan. Das Einkommen der Kol

lektivmitglieder hatte sich spurbar erhdht. Vor der Kultur- 

revolution war die Funktion der Geschaftsstelle darauf 

begrenzt gewesen, den Kollektiven Anleihen zu gewahren, 

und es waren keine aktiven MaBnahmen ergriffen worden, 

die Produktion zu fordern. Die Fuhrung in der Arbeit zur 

Stutzung der Landwirtschaft wurde verstarkt... Als Ergeb- 

nis dessen steigerte sich die Produktion im gleichen Jahr... 

Folgende Ma&nahmen sind von der Kreditgenossenschaft 

ergriffen worden:

(1) Von der Unterweisung in Finanzierungsangelegenhei- 

ten bis zur Mitwirkung beim Abbau des Investitionskapi- 

tals.

Durch die Unterstutzung zur Entwicklung der landwirtschaft- 

lichen Produktion wahrend der letzten Jahre hat die Ge

schaftsstelle (Yung-shan) der Kreditgenossenschaft... da

zu beigetragen, ein System fur die Zuchtung von Arbeits- 

ochsen, fur die Reparatur landwirtschaftlichen Gerats, fur 

die Sammlung von Naturdunger, fur die Lagerung von Saat- 

gut und fur die eigenstandige Aufbringung von Investitions- 

kapital einzufuhren. Dieses System hat das Investitionska- 

pital weitgehend reduziert und die Produktion gefbrdert 

... Durch sorgfaltiges Finanzgebaren hat die Produktions- 

brigade (Yu-cha) die nichtproduktiven Ausgaben 1973 um 

51% gegenuber 1972 und um 60,3% gegenuber 1971 ge- 

senkt. Das Kollektiveinkommen hat sich dadurch um 8,4% 

erhoht, und die jahrliche Distribution an die Kollektivmit

glieder stieg um 13,8% je Haushalt. Der gemeinsame Inve- 

stitionsfonds stieg ebenfalls um 15,4%. So haben sich Pro

duktion, Einkommen und Investitionskapital alle vergroBert, 

und die Kollektivwirtschaft hat sich weiter entwickelt.

(2) Unterstutzung bei der Aufbringung von Investitionska

pital durch eine gute Geschaftsfuhrung der Hsien-Kreditge- 

nossenschaft.

Die geschichtlichen Erfahrungen haben die Geschaftsstelle 

(Yung-shan) der Hsien-Kreditgenossenschaft davon uber- 

zeugt, daft die Bereitstellung von Investitionskapital die 

Voraussetzung fur die Forderung der Produktion ist. Um 

die Kreditgenossenschaft gut zu fuhren, ist es notwendig, 

der Initiative der Kreditgenossenschaft ebenso freien Lauf 

zu lassen wie der Initiative der Massen. Brachliegendes Ka

pital solIte rechtzeitig zur Losung auftretender Probleme 

eingesetzt werden. (Ein Kader in der Geschaftsstelle der 

Kreditgenossenschaft... hat mehrere Jahre lang die Produk- 

tionseinheiten und Haushalte auf dem Lande besucht, um 

sowohl bei der Losung ihrer Probleme zu helfen als auch 

ihre Unterstutzung fur die Kreditgenossenschaft zu gewin- 

nen.) 1973 erhielt die Geschaftsstelle mehr als 9900 Yuan 

an Spareinlagen von den Kollektivmitgliedern, wodurch die 

Einlagen von 1972 um 94,4% ubertroffen wurden. Die Kol- 

lektiveinlagen beliefen sich auf 269.000 Yuan, 7,5% mehr 

als 1972.

(3) Unterstutzung zur Losung von Investitionskapitalpro- - 

blemen.

Die Geschaftsstelle (Yung-shan) der Kreditgenossenschaft 

mi&t sorgfaltigen Untersuchungen als einem Mittel zur Un

terstutzung der Kommunen und Produktionsbrigaden gro- 

Be Bedeutung bei,... um deren Finanzprobleme zu losen. 

Wahrend des letzten Winters und Fruhjahrs haben die Ge- 

nossen der Geschaftsstelle 14 Produktionsbrigaden und 

145 Produktionsmannschaften auf dem Lande aufgesucht 

und bei der Aufbringung von Kapital fur Produktivzwecke 

mitgeholfen ... Vor Einbringung der Herbsternte entdeck- 

ten sie, daft einige der Saaten in der Produktionsbrigade 

Yang-chia nicht gut wuchsen. Nach sorgfaltigen Untersu

chungen fanden sie heraus, daft nicht genugend Dunger ver- 

wandt worden war. Sie ubernahmen die Initiative und arran- 

gierten mit der Kommune eine Anleihe von mehr als 4000 

Chin (2,4 t,RM) Dunger und halfen den Mitgliedern der 

Produktionsbrigade, Naturdunger zu lagern. Als Ergebnis 

dessen hat die Brigade eine gute Ernte.

(4) Unterstutzung zur Steigerung der Produktion durch 

Arbeit unter den Bauern.

Die Geschaftsstelle (Yung-shan) der Kreditgenossenschaft 

machte sich die Notwendigkeit klar, an der Produktion der 

Kollektivmitglieder teilzunehmen und sich an der Produk- 

tionsplanung sowie Produktionsleitung zu beteiligen, um 

die tatsachlichen Bedurfnisse der Kollektivmitglieder zu ver- 

stehen. 1973 arbeiteten die Mitglieder der Geschaftsstelle 

(Yung-shan) unter den Bauern der Ersten Produktionsmann- 

schaft der Produktionsbrigade (Lung-cha). Sie machten sich 

daran, die Massen zu mobilisieren und halfen ihnen, ihr 

Produktionspotential im Geiste der Eigenstandigkeit voll 

zu erschlieBen ... Trotz ungunstigen Wetters und Insekten- 

plagen uberstieg der durchschnittliche Getreideertrag je 

Anbaueinheit in dieser Produktionsmannschaft die im Na- 

tionalen Agrarprogramm festgesetzten Normen. Die jahr

liche Distribution an die Kollektivmitglieder ubertraf die 

von 1972 um 4,4%." (37)

Wenn der obige Bericht reprasentativ fur die Arbeit der 

Hsien-Kreditgenossenschaften ist, dann lassen sich unter 

den vorgegebenen Gesichtspunkten folgende Grundten- 

denzen erkennen.
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1, Steigende Finanzreserven der Volkskommunen und Pro- 

duktionsbrigaden zumindest in den reicheren Regionen 

sowie eine nicht optimale Ausnutzung dieser Reserven, die 

moglicherweise sowohl durch die bauerliche Mentalitat 

des "Sicherheitssparens" als auch durch mangelnde fach- 

liche Kapazitat in der Investitionsplanung bedingt ist. 

Die Zahlen der ortlichen Volkskommune (nominal = real) 

hatten folgendes Bild ergeben:

1965 1973

Kreditare Verschuldung 116.300 Y 4.900 Y

Kollekt. Spareinlagen 135.000 Y 423.000 Y

Familiare Einlagen 10.300 Y 96.800 Y

2. "Aktive Funktion" der Basisebene des staatlichen Bank- 

und Kreditsektors hinsichtlich der Zuweisung und Vermitt

lung von Produktivkrediten. Aufgabe der ortlichen Ge- 

schaftsstellen ist es u.a., die landwirtschaftlichen Produk- 

tionseinheiten zu hoherer Investitions- und Kreditnahme- 

bereichtschaft zu bewegen. ( ... Bereitstellung von Investi- 

tionskapital Voraussetzung fur die Fbrderung der Produk

tion; ... notvvendig, der Initiative der Kreditgenossenschaf- 

ten freien Lauf zu lassen;... brachliegendes Kapital recht- 

zeitig einsetzen; ... arrangierten mit der Kommune eine An- 

leihe von 4.000 Chin Danger; ... vor der Kulturrevolution 

war die Funktion der Geschaftsstelle darauf begrenzt gewe- 

sen, den Kollektiven Anleihen zu gewahren, und es waren 

keine aktiven MaBnahmen ergriffen worden, die Produktion 

zu fordern).

3. Die Betonung der Rolle des "Investitionskapitals" und 

der "Initiative der Kreditgenossenschaften" hinsichtlich 

der Steigerung der Produktion - parallele Deemphase der 

"Produktionsfaktoren von Ta-chai" wie "revolutionarer 

Heroismus der Massen" und "Kommando der proletarischen 

Politik" in den Mechanisierungsregionen - findet eine Ent- 

sprechung in der materiellen Motivationsbetonung gegen- 

uber der bauerlichen Bevolkerung. Letztere dient als Motor 

zur Steigerung der ortlichen Investitionsbereitschaft.

(... so haben sich Produktion, Einkommen und Investitions- 

kapital alle vergroBert;... das Einkommen der Kollektivmit- 

glieder hat sich spiirbar erhbht;... das Kollektiveinkommen 

hat sich um 8,4% erhoht und die jahrliche Distribution an 

die Kollektivmitglieder um 13,8% je Haushalt;... uberstieg 

der durchschnittliche Getreideertrag je Anbaueinheit in 

dieser Produktionsmannschaft die im Nationalen Agrarpro- 

gramm festgesetzten Normen. Die jahrliche Distribution 

an die Kollektivmitglieder iibertraf die von 1972 um 4,4%). 

Die Argumentationskette ist fur die ortlichen Produktions- 

einheiten deutlich sichtbar: Hohere Investitionen - hohere 

Produktion - hohere Einkommen.

4. Unter Punkt 1 ist bereits erwahnt worden, date die nicht 

optimale Investitionstatigkeit der landwirtschaftlichen Pro- 

duktionseinheiten u.a. auch auf eine gegenwartig noch un- 

terschiedliche Minderkompetenz und -kapazitat im Bereich 

der Investitions- und Produktionskostenplanung zuriickzu- 

fiihren ist. Die "aktive Funktion der Kreditgenossenschaf

ten", die landwirtschaftlichen Produktionseinheiten zu hd- 

herer Investitionsbereitschaft zu bewegen, muB daher eng 

mit einer Fiihrungs- und Einweisungsfunktion gegeniiber 

den Produktionseinheiten verbunden sein, um das sachver- 

standige Rationalitats- und RentabilitatsbewuBtsein in 

der Produktion, Planung und im Rechnungswesen der 

Produktionseinheiten zu erhohen. Eine intensivere Rea- 

lisierung der vielfach nicht optimalen "Returns" von Kol- 

lektivinvestitionen muB als eine wesentliche Voraussetzung 

zur Erhohung der lokalen Investitionswilligkeit angesehen 

werden.Die im obigen Bericht erwahnte Arbeit unter den 

Bauern solIte daher nur in zweiter Linie als ein Mittel zur 

"ideologischen Selbstreinigung” verstanden werden. Es 

handelt sich nicht so sehr um die Praktizierung des "poli- 

tisch" motivierten, beruhmten Rotationsprinzips - "Berich- 

tigung des burokratischen Arbeitsstils" oder "Einebnung des 

groBen Unterschiedes zwischen intellektueller und korper- 

licher Arbeit" - , sondern vor allem darum, "sich an der 

Produktionsplanung sowie Produktionsleitung zu beteiligen” 

und "das Produktionspotential voll zu erschlieBen". "Die 

Fiihrung in der Arbeit zur Unterstutzung der Landwirtschaft 

wurde verstarkt". "Als Ergebnis dessen steigerte sich die 

Produktion im gleichen Jahr".

Unter dem Gesichtspunkt einer wichtigen "motorischen" 

Anleitungs- und Unterstiitzungsposition der Kreditgenossen 

schaften wird auch die Tatsache verstandlich, daB wahrend 

der letzten Zeit eine Forderung standig nachhaltiger wieder 

holt worden ist, wonach die zentrale Flihrungsrolle der Par- 

tei auf alien Ebenen gestarkt werden muB, in der landwirt

schaftlichen Produktionssphare allgemein und in der agra- 

rischenFinanzsphare im besonderen. Die verstarkte Fuhrungs- 

rolle der Partei soil moglicherweise nicht nur einer besseren 

Kontrolle der wachsenden Finanzkapazitat der ortlichen 

Ebene dienen, sondern auch dariiber hinaus verhindern, daB 

das politische Machtmonopol der Partei auf der ortlichen 

Ebene allmahlich unterlaufen wird. Die Eigenstandigkeit 

der lokalen Produktionseinheiten soil von vornherein so 

weit beschrankt bleiben, daB die Tendenzen zu einer riva- 

lisierenden Allianz zwischen ortlichen Fachkadern und Fi- 

nanzfachleuten eingedammt werden. Befurchtungen solcher 

Art sind keineswegs irreal. Sie lassen sich in den folgenden 

Aussagen erkennen:

"Es muB beachtet werden, ob ein Hsien bei der Entwicklung 

von landwirtschaftlichen Nebenproduktionen den Feldanbau 

und die Viehzucht als Hauptfaktor betrachtet oder ob er die 

Neigung zeigt, monetare Gewinne als Schlussel zu nehmen. 

Es muB beachtet werden, ob ein Hsien die von ihm und den 

Volkskommunen betriebenen Industrien und Unternehmen 

im Dienste der Landwirtschaft einsetzt oder ob er die Nei

gung zeigt, den Profiten das Kommando zu uberlassen. Es 

muB beachtet werden, ob ein Hsien die Gesamtsituation be- 

rucksichtigt, die Interessen des Staates, der Kollektive und 

der Individuen berucksichtigt ... oder ob er nur einen Teil 

berucksichtigt und die Pflichten gegenuber dem Staat nicht 

erfullt". (38)

Um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken, heiBt es: 

"Gegenwartig im Gefolge der sich standig verbessernden Si

tuation in Revolution und Produktion und in der Finanzar- 

beit mussen die Parteikomitees auf alien Ebenen die Fiihrung 

starken und die Finanzarbeit in ihr Arbeitsaufkommen einbe- 

ziehen... Der Vorsitzende Mao hat uns unterwiesen: 'Jedes 

sozialistische Unternehmen muB darauf achten, die mensch- 

liche Arbeitskraft und die Ausrustung so voll wie moglich zu
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nutzen. Es muR danach streben, die Arbeitsorganisa- 

tionen, Betriebsfuhrung und Arbeitsproduktivitat so 

weit wie mbglich zu verbessern, so wirtschaftlich wie mbg- 

lich mit der menschlichen Arbeitskraft und dem Material 

umzugehen, den Wettbewerb und das Rechnungswesen 

wirksam werden zu lassen. Es muR danach streben, die 

Produktionskosten zu verringern, das persbnliche Einkom- 

men und das Investitionskapital jahrlich zu erhbhen.' Die 

Fuhrungsorgane auf alien Ebenen und in alien Unterneh- 

men mussen diese Weisung des Vorsitzenden Mao ausfuh- 

ren, sich auf die Massen stutzen, die Linie und Politik 

der Partei befolgen, die Staatsplane allseitig erfullen und 

ein korrektes sozialistisches Akkumulationskonzept fe- 

stigen. Wir mussen streng unterscheiden zwischen der Star- 

kung der Betriebsfuhrung und der wachsenden sozialisti- 

schen Akkumulation einerseits sowie dem Kommando der 

Profite andererseits. " (39)

“Ob ein Hsien-Parteikomitee die Betonung auf die Fuhrung 

in der landlichen Arbeit und in der landwirtschaftlichen 

Produktion legt oder nicht, ist auch eine Frage, welche 

Linie durchgefuhrt wird. Nicht nur die in erster Linie ver

antwortlichen Genossen des Hsien-Parteikomitees mussen 

sich persbnlich mit der Landwirtschaft befassen, sondern 

das Hsien-Parteikomitee als ganzes muB die Beschleuni- 

gung des Aufbaus der sozialistischenLandwirtschaft als 

seine Hauptaufgabe ansehen. Gleich welche Front oder 

Abteilung sie leiten, alle Fuhrungsmitglieder des Hsien- 

Parteikomitees mussen dies als Ausgangspunkt bei der Be- 

trachtung von Problemen nehmen. Nur so kbnnen sie die 

Fuhrung durch die Partei in der Landwirtschaft ideologisch 

und organisatorisch gewahrleisten.” (40)

Und schlieRIich heiBt es:

"Wahrend der letzten Jahre haben viele Parteikomitees 

der Hsiens und Volkskommunen sowie der Staatsbanken 

in der Provinz die Fuhrung uber die Kreditgenossenschaf- 

ten gestarkt. Sie haben Studienklassen fur die Kreditgenos- 

senschaften eingerichtet, Kreditarbeitskonferenzen durch

gefuhrt und die Betriebsfuhrung der Kreditgenossenschaf- 

ten verstarkt. Das hat das BewuRtsein der Kreditgenossen- 

schaftskader gehoben und ihre Rolle als Helfer der Staats

banken voll zur Geltung gebracht... Wahrend der letzten 

Jahre haben Kreditgenossenschaften in verschiedensten 

Teilen der Provinz bewuRte Anstrengungen unternommen, 

den Kommunen undProduktionsbrigaden dabei zu helfen, 

gute Arbeit in der Rechnungsfuhrung zu leisten, die Kom

munen demokratisch, wirtschaftlich und sorgfaltig zu lei

ten und das Finanzwesen zu starken, Das hat die Kollek- 

tivwirtschaft konsolidiert." (41)

Der vierte groBe Bereich staatlicher Unterstutzungspolitik 

der landwirtschaftlichen Mechanisierung und Modernisie- 

rung ist der Sektor der technisch-fachlichen Ausbildung. 

Uber diesen Bereich ist in anderen Arbeiten bereits so 

ausfiihrlich berichtet worden, daB es sich eriibrigt, naher 

auf ihn einzugehen. Es sei nur eine kurze Aussage zur er- 

neuten Verdeutlichung zitiert:

"Die Teilnehmer (einer Provinzkonferenz zur landwirt

schaftlichen Mechanisierung) meinten, daR es als Folge 

des schnellen Anstiegs landwirtschaftlicher Maschinen 

und der weiten Entwicklung des mechanisierten und wis- 

senschaftlichen Anbaus in unserer Provinz notwendig ist, 

bessere Arbeit in der Zuweisung und Handhabung der 

Maschinen zu leisten. In der Diskussion wiesen die Teil

nehmer darauf hin, daR zuerst das politisch-ideologische 

BewuRtsein und die technische Befahigung alien Personals 

gehoben und ein Kontingent von landwirtschaftlichen Be- 

dienungsfachleuten herangezogen werden muR, das sowohl 

rot als auch sachverstandig ist. Gleichzeitig mit der Weiter- 

fuhrung der regularen politisch-ideologischen Arbeit und 

der regularen technischen Ausbildung sollten sich alle Orte 

auch darauf konzentrieren, mehr Personal planvoll auszu- 

bilden. Im Verlauf der Einrichtung von groRen und mitt- 

leren landwirtschaftlichen Maschinenschulen auf Provinz- 

ebene und Facharbeiterschulen auf Regional- und Stadt- 

ebene mussen auch alle Hsiens ... in der gesamten Provinz 

in den nachsten zwei bisdrei Jahren landwirtschaftliche 

Maschinenschulen fur eine durchlaufende Ausbildung von 

mehr Personal errichten. Von den Kommunen mussen Kurz- 

lehrgange durchgefuhrt werden, wenn es die Umstande er- 

lauben. Neben der Ausbildung von hauptberuflichem 

landwirtschaftlichem Maschinenpersonal mussen Anstren

gungen gemacht werden, die Menschen dazu zu bringen, 

daR man sich auf sie verlassen kann, daR sie bei der Hand

habung und Zuweisung von landwirtschaftlichen Maschi

nen gute Arbeit leisten. “(42)

In einer abschlieRenden Zusammenfassung bleibt noch zu 

bemerken, daR der landwirtschaftliche Mechanisierungs- 

und ModernisierungsprozeB in der Volksrepublik China 

wahrend der letzten Jahre durchaus beachtliche Fortschrit- 

te gemacht hat. Diese Fortschritte konnten u.a. erzielt 

werden durch eine Konzentration der staatlichen Investi- 

tionsleistungen auf die agrarischen Schlusselregionen, durch 

eine verstarkte Beteiligung der ortlichen Produktionsein- 

heiten an den produktionellen "Returns'' ihrer eigenen 

landwirtschaftlichen und lokal-industriellen Investitionen, 

durch eine materielle Verbesserung des Lebensstandards 

der bauerlichen Bevolkerung sowie durch steuerpolitische, 

preispolitische und fachausbilderische UnterstiitzungsmaB- 

nahmen des Staates. Die verstarkte Betonung von Rationa- 

litats- und Rentabilitatskriterien ist bisher durchaus im iiberge- 

ordneten Interesse des Staates und der Partei gewesen, da ihr 

politisches Macht- und Kontrollmonopol noch nicht ernst- 

haft durch lokale Interessenkonstellationen gefahrdet wor

den ist. DaB sich diese Gefahr ausweiten konnte, wenn die 

Partei sich nicht das "ideologische und organisatorische" 

Fuhrungsmonopol bewahrt, soil das Fazit der oben erwahn- 

ten Provinzkonferenz zeigen:

“Als Folge des Anstiegs der landwirtschaftlichen Maschinen 

sind bewuRte Anstrengungen unternommen worden, die 

Frage der Orientierung und des Weges in der landwirtschaft

lichen Mechanisierung zu Ibsen ... Aber der Kampf zwischen 

den zwei Klassen und zwei Wegen ist immer noch akut und 

schwierig an der landwirtschaftlichen Maschinenfront. Unter 

dem EinfluR der Theorie der Produktivkrafte, die von Liu 

Shao-ch'i und Lin Piao propagiert wurde, haben einige Genos

sen nur die Haltung und Reparatur von landwirtschaftlichen 

Maschinen erfaRt, ohne der Frage der Linie Beachtung zu 

schenken. Als Ergebnis dessen haben sie nur uber die Ma

schinen und die Produktion einen festen Halt und ignorieren
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den positiven Faktor Mensch, ganz zu schweigen 

vom Klassenkampf. In der Tat, die Frage der Orien- 

tiprung und des Weges in die Entwicklung der land- 

wirtschaftlichen Mechanisierung ist noch nicht entschie- 

den." (43)
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