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VORWORT I)ES VERLAGS

Das unabhiingige Usbekistan schreitet auf dem vcm Vol- 
ke gewahlten Wege, dem Weg offener freier Markt- 
beziehungen, dem Weg der Errichtung einer gerechten Ges- 
ellschaft, der etappenweisen Errichtung eines miichtigen 
demokratischen Rechtsstaates voran. Der Staat, den wir auf- 
bauen, gehort vor allem der Weltzivilisation an, er basiert 
auf den Erfahrungen anderer hochentwickelter Volker beim 
Aufbau der Staatlichkeit und unseren nationalen Traditio- 
nen und Besonderheiten, den allgemeinen sozialen Werten.

Die gegenwartig in Usbekistan vor sich gehenden Um- 
gestaltungen, die tiefgreifenden wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Veriinderungen, ihre theoretischen Grund- 
lagen und das praktische Program m  sind in solchen 
Sammelbanden des Verfassers, wie „Usbekistan: nationale 
Unabhiingigkeit, Wirtschaft, Politik und Ideologie“, ,,Un- 
ser Ziel: ein freies und bluhendes Heimatland“, und seinen 
Biichern „Usbekistan, ein eigener Weg der Erneuerung und 
des Fortschritts“, „Usbekistan, ein eigenes Modell des 
L'bergangs zu den Marktbeziehungen“, „Hauptprinzipien der 
gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
Usbekistans“ umfassend dargelegt.

In diesen Werken werden die wichtigsten vor dem jun- 
gen Staat stehenden Aufgaben, wie die Reform des wirt-
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schaftlichen und sozialen Lebens des Landes, die Demok- 
ratisierung der Wirtschaftsbeziehungen, die hohe Geistig- 
keit, die dazu berufen ist, das Fundament der kunftigen BlUte 
unseres Staates zu bilden, betrachtet.

In dem Buch, das wir Ihnen vorlegen, werden SchluB- 
folgerungen aus dem nach der Verkiindung der Unab- 
hiingigkeit unseres Landes Geleisteten gezogen, wird dariiber 
berichtet, welche sozialen Veriinderungen im Leben des 
Volkes vor sich gehen und wie die Wirtschaftsreformen ver- 
wirklicht werden, es wird eine griindliche Analyse der ini 
BewuBtsein der Menschen vor sich gehenden Veran- 
derungen durchgefUhrt.

Die von der Republik Usbekistan vorgeschlagene, grundle- 
gend neueTheorie und Praxis des staatlichen und wirtschaftli- 
chen Aufbaus findet starkes Interesse bei den fiihrenden Wirt- 
schaftswissenschaftlern und Politologen der Welt. Im Buch 
wird diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Auf der Grundlage einer Analyse der ersten Etappe der Wirt
schaftsreformen, der Etappe der EinfiihrungverschiedenerEi- 
gentumsformen im Leben des Landes, und einer Analyse der 
Errungenschaften in diesem Bereich werden die vor derjun- 
gen Republik in der zweiten Reformetappe stehenden Auf- 
gaben betrachtet, neue vorrangige Richtungen im wirtschaftli- 
chen, sozialen undpolitischen Leben festgelegt und Wege zur 
Losung dieser noch komplizierteren Aufgaben gewiesen.

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil des 
Buches mit dem Titel „Ergebnisse und Lehren der ersten 
Etappe der Wirtschaftsreformen44 wird die praktische und 
theoretische Begriindung der Fragen der Entwicklung der 
Strategic und der Wege der Wirtschaftsreformen, der Schaf- 
fung der R ech tsg rund lagen  der M ark tw ir tsch a f ts -  
beziehungen formuliert. In diesem Teil werden die Priva- 
tisierung des Staatseigentums und die Herausbildung einer
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Wirtschaft mit mehreren sozialokonomischen Sektoren, die 
Reform in der Landwirtschaft und die Schaffung eines neu- 
en Typs von Agrarbeziehungen ausfiihrlich behandelt. 
Besondere Aufmerksamkeit wird der institutionellen Um- 
gestaltung, der Schaffung neuer, der M arkwirtschaft 
entsprechender Organisationen und Institutionen, geschenkt. 
Fragen der Abschaffung des administrativen Kommando- 
systems in der Verwaltung werden grUndlich erortert.

Den Mittelpunkt dieses Teils des Buches bildet die Ana
lyse der Fragen des Prozesses der Lockerung der Preise, der 
Schaffung einer Marklinfrastruktur, der Liberalisierung der 
AuBenwirtschaftstatigkeit, des Anschlusses an die Weltwirt- 
schaftsgemeinschaft.

Grundlich und allseitig werden die Ziele und Aufga- 
ben der Wirtschaftsreformen behandelt, die Schaffung men- 
schenwiirdiger Lebens- und Arbeitsbedingungen fur die 
Bevolkerung des Landes, die geistig-moralische Wiederge- 
burt unseres Volkes, Fragen der Gewahrleistung der wirt- 
schaftlichen und sozialpolitischen Stabilitiit.

Der zweite Teil des Buches heiBt „Aufgaben und 
Prioritaten der zweiten Etappe der Wirtschaftsrcformen“. 
Hier werden die Hauptaufgaben im Bereich der Wirtschaft- 
sentwicklung unseres Landes dargelegt. Sie bestehen in der 
Vertiefung der Privatisierung und der Prozesse zur Heraus- 
bildung von Konkurrenzbedingungen, der Gewahrleistung 
der makrookonomischen Stabilitat, der Stiirkung der 
Nationalwahrung; der Verwirklichung tiefgreifender struk- 
tureller Umwandlungen, der Schaffung eines demokra- 
tischen Staates mit bedeutenden sozialen Garantien. Die the- 
oretischen und praktischen Grundlagen fUr die Losung die- 
ser Probleme werden ausgearbeitet. Der Hauptinhalt des II. 
Teils besteht in der Festlegung der Haupttiitigkeitsrichtungen 
in diesem Bereich.
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Das Buch stellt ein theoretisch-mcthodisches Hand- 
buch ftir Wirtschaftswissenschaftler, Leiter und Organisa- 
toren von Betrieben und Unternehmer dar, die die neuen 
Entwicklungsrichtungen und -gesetze der Marktwirtschaft 
studieren. Es stellt gleichzeitig ein wertvolles Lehrwerk fur 
Hoch- und Fachschulstudenten dar.



EINFUHRUNG

Der auf der politischen Weltkarte im Zentrum des asia- 
tischen Kontinents gelegene neue unabhiingige Staat Us
bekistan macht sich immer deutlicher bemerkbar. Die in Us
bekistan vor sich gehende fortschrittliche Umgestaltung, die 
riesigen Naturreichtiimer, das Produktion-, das wissen- 
schtlich-technische und das geis tige  Potentia l, das 
einzigartige nationale Kulturerbe verleihen unserem Lande 
nicht nur fiir Politiker und Unternehmer, sondern auch fur 
die einfachen Menschen aus alien Teilen der Welt, die sich 
fiir die Geschichte und Gegenwart unseres Volkes interes- 
sieren, groBe Anziehungskraft.

Usbekistan spielt in der sich veriindernden geopolitischen 
Struktur eine immer bedeutendere Rolle. Auf die Meinung 
Usbekistans, auf seinen Standpunkt nehmen sowohl die Part
ner der GUS, als auch angesehene internationale Organisa- 
tionen, deren Vollmitglied unser Staat ist, Riicksicht. In- 
folge der in Usbekistan durchgefiihrten konsequenten 
friedensstiftenden Politik, festigt sich seine Position als 
Garant des Friedens und der Stabilitiit in der zentral- 
asiatischen Region.

Millionen Menschen unterschiedlicher Nationalist und 
verschiedener Glaubensbekenntnisse, die auf dieser alten 
fruchtbaren Erde in Frieden und Eintracht zusammenleben, 
verbinden ihr Schicksal und ihre Zukunft mit Usbekistan. 
Das Volk Usbekistans, das seine Unabhangigkeit errungen
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und das Joch des totalitaren Regimes abgeschUttelt hat, fiigt 
aus eigener Kraft eine neue Seite zu seiner jahrhundertealten 
Geschichte hinzu.

Die Jahre der Unabhangigkeit sind eine Zeit der objek- 
tiven ErschlieBung der Vergangenheit, der eigenen Kultur. 
Das ist eine Zeit des Erfassens der Rolle, die uns in der 
Weltgemeinschaft, in der Geschichte selbst zugeteilt ist. Es 
sind die Jahre der niichternen, von ideologischen Dogmen 
befreiten Analyse der Grunde, die die potentiell reiche Re
publik in den Krisenzustand gefiihrt haben, die Jahre des 
Suchens nach Wegen zu seiner m oglichst schnellen 
Uberwindung.

Die Jahre der Unabhangigkeit sind eine Zeit des staatlichen 
und politischen Aufbaus des jungen demokratischen Staates. 
Das ist eine Zeit der geistigen Wiedergeburt und des Wachs- 
tums des nationalen SelbstbewuBtseins. Dies ist eine Zeit, die 
vomGeistederFreiheit.vomGlaubenandieeigene Kraft und 
eine lichte Zukunft des Landes, des Volkes erfiillt ist.

Das Wichtigste ist, daB die ersten Jahre der Unab
hangigkeit eine Periode des aktiven Suchens nach dem ei
genen Entwicklungsweg der Republik, des Bemiihens, die 
eigene Heimat zu einem freien und bliihenden Staat zu 
machen, darstellen.

Der Erwerb der staatlichen Unabhangigkeit eroffnete 
Usbekistan weite Moglichkeiten des wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritts , der kulturellen  und geistigen 
Erneuerung.

Die Umstiinde gestalteten sich so, daB Usbekistan vom 
ersten Tage an gezwungen war, aktuelle Probleme im 
Zusammenhang mit der uns als Erbe hinterlassenen hyper- 
trophierten.einseitigentwickelten Wirtschaft, derentstand- 
enen Deformation bei der Nutzung der Natur-, Mineral- und 
Rohstoffressourcen, bei der Entw icklung und Stan-
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dortverteilung der Produktivkriifte, der Preisbildung, der 
Konsumtionsstruktur der Bevolkerung selbst zu losen. 
S elb stiin d ig  muBte es Verfahren und Formen fur die 
Uberfiihrung der Wirtschaftsbeziehungen aus der adminis- 
trativen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft finden. Es 
muBten optimale Wege fur den Eintritt in das System der 
Weltwirtschaftsbeziehungen und zur Ankniipfung zwi- 
schenstaatlicher Wirtschaftsbeziehungen gefunden werden.

Das alles verlangte das Auffinden eines eigenen Wegs 
der Erneuerung der Gesellschaft, des sozialwirtschaftlichen 
Fortschritts. Der von uns eingeschlagene Weg hat die Schaf
fung einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft zum Ziel. 
Er basiert auf der groBtmoglichcn Beriicksichtigung der 
Welterfahrungen, der Lebensbedingungen, der Traditionen, 
der Sitten und Brauche und der Lebensweise unseres Volkes.

Der gewiihlte Entwicklungsweg basiert auf der Verfas- 
sung. Er entspricht in weitesten MaBe den Interessen der 
gesamten Bevolkerung Usbekistans. Gerade dieser Weg 
verbiirgt den Usbekistanern ein wiirdiges Leben, gewiihrle- 
istet die Entwicklung der nationalen Traditionen und der 
Kultur, die Wiedergeburt der geistig-moralischen Werte.

Das Endziel bildet die Errichtung eines miichtigen 
demokratischen Kechtsstaates und einer zivilen Gesells- 
chaft mit einer stabilen, sozial orientierten Marktwirt
schaft, einer offenen AuBenpoiitik.

Die Hauptlinie des staatlichen Aufbaus bildet die strenge 
und zielgerichte Einhaltung des eigenen Weges, unter 
Beriicksichtung der nicht einfachen Erfahrungen der Lander, 
die den dornenvollen Weg bereits zuriickgelegt haben, und 
weiterhin der spezifischen Besonderheiten der Republik und 
der Mentalitiit des Volkes. Diese prinzipiellen Grundsiitze 
vereinen sich organisch zu einem Ganzen und bilden eine
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miichtige Stromung, die mit jedem Tage an Kraft und Er- 
fahrungen gewinnend, auf die Erneuerung und den Forschritt 
unsererGesellschaft und unseres Staates gerichtet sein muB.

Als Grundlage fiir dieVerwirklichung dieser Linie, fiir 
die grundlegende Reformierung der Wirtschaft, wurden die 
fiinf bekannte Grundprinzipien festgelegt, auf denen die 
Politik der Ubergangsperiode basiert.

Die festgelegten Prinzipien wurden durch das Leben 
selbst gepriift. Die Praxis bestiitigte ihre Richtigkeit und 
W irksamkeit. Sie fanden die Zustim m ung der Wel- 
toffentlichkeit, am wichtigsten ist jedoch, daB sie vom Vol- 
ke selbst angenommen und unterstutzt wurden. Heute ga- 
rantiert die Verwirklichung dieser Prinzipien die gesells- 
chaftspolitische Stabilitiit in der Republik, die folgerichtige 
Vorwiirtsbewegung auf dem Wege zur EinfUhrung der 
Marktbeziehungen. Deshalb werden wir uns auch in Zukunft 
von ihnen leiten lassen.

Diese Prinzipien wurden von uns breit und ausfiihrlich 
dargelegt. Ihr Hauptinhalt besteht in folgendem.

Erstensindervollstiindigen Deideologisierung der Wirt
schaft. Die Wirtschaft muB Vorrang gegeniiber der Politik 
genieBen, sie muB den inneren Gehalt der Politik darstellen. 
Gerade die Wirtschaft, die Probleme ihrer weiteren Entwick- 
lung, stellen das KemstUck der modernen Politik dar.

Zweitens muB in der komplizierten Ubergangsperiode 
der Staat der Hauptreformator sein. Er ist verpflichtet, den 
ReformprozeB im Interesse des gesamten Volkes zu gestalt- 
en, die fiihrenden Prioritiiten der Wirtschaftsentwicklung 
festzulegen, die Politik der grundlegenden Umgestaltungen 
in der Wirtschaft, im sozialen Bereich und im gesellschaft- 
spolitischen Leben unseres souveranen Staates auszuarbeiten 
und folgerichtig zu verwirklichen.
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D rittens muB der gesamte ProzeB der Emeuerung und 
des Fortschritts auf einer rechtlichen Grundlage aufbauen. 
Die wirtschaftliche Umgestaltung kann nur zu spurbaren 
Ergebnissen fiihren, und unumkehrbaren Charakter gewin- 
nen, wenn sie auf ausgereiften in der Praxis angewendeten
Gesetzen basiert.

V iertens muB unter Beriicksichtigung der demogra- 
phischen Lage, des entstandenen Lebensniveaus der 
B evolkerung der Ubergang zu marktwirtschaftlichen 
B eziehungen  von deutlich spurbaren vorauseilenden 
MaBnahmen zum sozialen Schutz der Menschen begleitet 
werden. Nur unter den Bedingungen eines starken, wirksa- 
men M echanismus des sozialen Schutzes und sozialer Ga- 
rantien kann ein dynamisches Voranschreiten zur Marktwirt- 
schaft unter Wahrung der gesellschaftlichen Stabilitat erre- 
icht werden.

Funftens muB die Entstehung neuer marktwirtschaftli- 
cher Beziehungen ausgeglichen, iiberlegt und etappenweise 
erfolgen.

Alle Prinzipien nehmen in gleicher Weise eine Schliis- 
selstellung fur eine erfolgreiche Reformierung der demok- 
ratischen und wirtschaftlichen Prozesse ein. Besondere 
Beachtung verdient das P rinzip  des e tappenw eisen  
Ubergangs zum Markt. Dies ist eins der fuhrenden 
Prinzipien. Es bestimmt die gesamte innere Logik, die Dy- 
namik und den Charakter der Wirtschaftsreformen.

Wir haben wiederholt unterstrichen, daB es notwendig 
ist, sich schrittweise dem gestellten Ziel zu nahern. Es wird 
Zeit gebraucht, um eine entsprechende rechtliche Grund
lage und die Marktinfrastruktur zu schaffen, um Spezialisten 
auszubilden, die in der Lage sind, unter den neuen Bedin
gungen zu arbeiten.
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AuBerordentlich wichtig ist es, die entstandene Denk 
weise zu veriindern und die Stereotypen zu Uberwinden. 
Wenn es nicht gelingt, die Menschen selbst von der Not- 
wendigkeit der Erneuerung und Umgestaltung der Gesells- 
chaft zu iiberzeugen, die Bewegkriifte, die Wertvorstellun- 
gen und die Motivation zu verandern, so ist weder eine 
Vorwiirtsbewegung auf dem Wege des Reformierens noch 
die Errichtung einer neuen Gesellschaft oder die Einfiihrung 
prinzipiell neuer Beziehungen moglich.

Wir haben uns klar dafur entschieden, uns der Marktwirt- 
schaft nicht mit groBen SprUngen, nicht durch revolutioniire 
Zerstorungen, sondern folgerichtig, von Etappe zu Etappe, 
auf evolutionarem Wege zu nahern. Jede Etappe stellt ein 
Glied der Verwirklichung der Strategic der durchgefiihrten 
Reformen dar. Die Etappen miissen stiindig mit den strate- 
gischen Prioritiiten verglichen werden, sie miissen dem Etap- 
pencharakter der Verwirklichung gerecht werden und als 
Barometer dienen, das die Einhaltung des gewiihlten Kurs- 
es priift und rechtzeitig die notwendigen Berichtigungen 
vornimmt. Die strategische Linie bildet das Hauptorien- 
tierungsmerkmal zur Festlegung der Etappen, zur Bestim- 
mung ihrer Ziele, ihrer Aufgaben und Prioritiiten.

Jede erzwungene Bewegung zum Markt, ohne entspre- 
chende Vorbereitung, fiihrt in der Praxis zum Einsturz, zur 
Verstiirkung der Krisenerscheinungen, einem schneller 
Zerfall a lle r  en ts tandenen  S truk tu ren , der W irts- 
chaftsbez iehungen , und als Folge davon zu einem 
Zusammenbruch in Wirtschaft, im sozialen Bercich, zu einer 
Diskreditierung der Idee der Marktwirtschaft. Mit anderen 
Worten, dieser Weg fiihrt zur vollstiindigen Zerstorung, die 
das Land, das diesen Weg eingeschlagen hat, an den Rand 
des Abgrunds fUhrt und starke soziale Erschiitterungen 
auslost.
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Die Verwirklichung des Prinzips des etappenweisen 
Obergangs zur Marktwirtschaft sieht einerseits eine pfleg- 
liche Einstellung gegeniiber all dem Fortschrittlichen vor, 
das wir als Erbe Ubernommen haben, andererseits eine klare 
Festlegung der Hauptetappen der Reformen und die Bes- 
timmung der konkreten Ziele jeder Etappe und der Durch-
fiihrungsverfahren.

Die V olksw eisheit lehrt: zerstore nicht das Alte, bev- 
or du etw as Neues errichtet hast. Beim Obergang zur 
Marktwirtschaft ist es unverzeihlich, etwas nicht zu nutzen, 
was den Interessen der Wirtschaftsreformierung dienen und 
diesen ProzeB besonders effektiv und wenig schmerzhaft 
gestalten kann.

Das bezieht sich in erster Linie auf die Bestimmung der 
Stellung und der Rolle des S taa tes  im System  der 
Wirtschaftsbeziehungen. Eine Verneinung der staatlichen 
Wirtschaftsregelung unterden Bedingungen der noch nicht 
herausgebildeten Selbstregulierung unter EinfluB von An- 
gebot und Nachfrage, bei Fehlen einer freien Konkurrenz, 
eingeschrankten AuBenhandelsbeziehungen, triigt zur 
Vertiefung der Krise, zur Erhohung der Preise und der In- 
flationsrate bei.

Die Voraussetzung fUrerfolgreiche Reformen besteht in 
der Kontinuitat der Etappen und ihrer Verwirklichung. Das 
Endziel, die Errichtung einer demokratischen <>esell- 
schaft mit einer freien Marktwirtschaft, muB seine Ver- 
korperung in jeder Etappe auf dem Wege zu diesem Ziele 
finden. Die Gestaltung jeder Etappe muB die Verkniipfung 
der Ziele und die Folgerichtigkeit ihres Erreichens garan- 
tieren. Nur real gestellte Aufgaben fiir jede Etappe, ein klar 
ausgearbeitetes Verfahren zu ihrer Losung garantieren eine 
fortschreitende, iiberzeugte Bewegung in Richtung zum Ziel. 
Dasbietet die Moglichkeit, die Kriifte und Ressourcen auf die
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Erfullungdergestellten Aufgabenzu konzentrieren,diewich- 
tigstenPrioritatenaufzufinden.ihrerErreichungdengesamten
ProzeB der Wirtschaftsreformierung zu unterzuordnen.

Erst nach AbschluB einer Etappe und Schaffung der not- 
wendigen Voraussetzungen, darf man zu einer neuen Etappi 
Ubergehen. Die Wirtschaftsreformen miissen allmahlich 
Schritt fur Schritt die realen Mechanismen der Markt- 
beziehungen herausbilden. Diese Mechanismeiv schalten 
sich nicht sofort ein, sie laufen allmahlich an und miissen 
standig unterstiitzt,werden. '

Durch Vorbereitung der Denkweise in jeder Etappe du- 
rch Uberzeugung der Menschen von den Vorteilen des neu
en Systems konnen wir die Reformen endgultig verwirkli- 
chen, eine Gesellschaft mit einer entwickelten Wirt- 
sch aftss tru k tu r  und e ffek tiven  gese llsch af tl ich en  
Beziehungen errichten.

Heute haben wir die notwendigen Formen des Herange- 
hen, den passenden Arbeitsrhythmus gefunden und gewisse 
niitzliche Erfahrungen gesammelt. Es ist notwendig, die er- 
ste Bilanz zu ziehen, die Aufgaben und Prioritiiten der 
niichsten Etappe festzulegen.

Im Prinzip ist eine titanische, vielseitige Vorbereitung- 
sarbeit geleistet worden, deren Wesen in der Anpassung der 
Volkswirtschaft und der Psychologie der Menschen an die 
neuen Verhiiltnisse besteht.

Die Haupterrungenschaft unserer Politik besteht darin, 
daB der ReformprozeB breite Unterstiitzung aller Bewohn- 
er der Republik besitzt. Das verleiht uns die Uberzeugung, 
daB die Reformen erfolgreich sein werden.

Wenn wir jedoch die Griinde nicht aufdecken, die die 
Durchfiihrung der Reformen aufhalten, und nicht alle 
Hindernisse aus dem Wege riiumen, riskieren wir in einen 
langwierigen, schleppnd verlaufenden ReformprozeB zu
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aten. In diesem Falle besteht die groBe Gefahr, daB die 
Reformer! selbst ihren Sinn verlieren, ihres Hauptvorteils 
beraubt werden, der in der Schaffung neuer Impulse, 
Anreize, einer ausgepragten Motivation fUr Veriinderungen 
besteht. Das darf nicht zugelassen werden.

Unser wichtigste Aufgabe besteht heute darin, daB Gc- 
leistete zu analysieren und die Strategic der Vertiefung der 
Reformen auf einer qualitativ neuen Etappe anzunehmen. 
ihre Hauptaufgaben und Ziele festzulegen.
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Teil 1

ERGEBNISSE UND LEHREN DER ERSTEN  
ETAPPE DER WIRTSCHAFTSREFORMEN

Mit der Einfiihrung der eigenen nationalen Wahrung n 
Usbekistan begann eine qualitativ neue Etappe der Verwirk
lichung der Wirtschaftsreformen. Heute kann man in festt r 
Uberzeugung sagen, daB wir die schwierigste Etappe, die 
Anfangsetappe, bereits uberwunden haben. Es handelt sic 1 
urn die Etappe, die die Grundlage des gesamten Reform}- 
rozesse gelegt hat. Sie hat den Priifungen der Zeit standge- 
halten, und wir haben alien AnlaB dazu, zu behaupten, daij 
sie ihre Hauptaufgabe, ihre Funktion, erfiillt hat.

Die erste Etappe der Ubergangsperiode hat die Schwier 
igkeiten des Reformprozesses und zugleich die nicht 
standardmiiBigen und ungewohnlichen Verfahren zur Wied 
erherstellung der naturlichen Wirtschaftsbeziehungen 
aufgezeigt.

Die erste Etappe war voll und ganz auf die Schaffung 
der Rechtsgrundlagen des neuen Wirtschaftssystems, di* 
Herausbildung und Festigung der Staatlichkeit, die Be 
seitigung der alter Denkstereotype aus unserem BewuBt 
sein gerichtet. Die in der Schaffung eines zuverlassigen 
Fundaments der neuen Ordnung bestehende Aufgabe die 
ser Etappe wurde erfolgreich gelost.

Worin bestehen die Hauptergebnisse der ersteri Etappe 
was ven dem Geplanten konnte verwirklicht werden, welchc 
SchhBfolgerungen sind aus der Analyse des zuriickgelegten 
Weges zu ziehen? Eine vollstandige und objektive Antwori
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f diese Fragen ermoglicht es uns, die historische Bedeu- 
UU des Geleisteten tiefer zu verstehen, richtig einzu- 
tU|rtzen, wie weit wir bereits auf dem Wege der Ausbil- 
d° g d e r  Marktwirtschaft vorangekommen sind. Das erlaubt 
uns die notwendigen Lehren daraus zu ziehen, um keine 
Abweichungen vom gewahlten Kurs auf den folgenden 
Stufen und Etappen der Reformierung und Erneuerung un- 
serer Gesellschaft zuzulassen.

1 1 g r u n d s a t z e  d e r  g e s t a l t u n g  d e r  s t r a t e g i e
UND DES KURSES DER WIRTSCHAFTSREFORMEN

Das Hauptergebnis der Anfangsetappe der durchge- 
fiihrten grundlegenden Umgestaltungen besteht darin, daB 
es uns gelungen ist, unser eigenes Model I der Gestaltung 
der Strategie und des Kurses der Reformen auszuarbeiten 
und in der Praxis zu verwirklichen.

Den Ausgangspunkt des gesamten Reformprozesses bil- 
det die Wahl der Strategie. Das ist ein prinzipiell wichtiger 
und verantwortungsvoller Gesichtspunkt. Ohne eine Gesa- 
mtstrategie zu besitzen und ohne das Endziel zu sehen, kann 
man keine effektiven MaBnahmen zur Wirtschaftsreform- 
ierung festlegen.

Die Festlegung des Endziels der sozialwirtschaftlichen 
Umgestaltungen bildet den Ausgangspunkt der modernen 
Reformstrategie. Dabei haben wir wiederholt unterstrichen, 
daB der Ubergang von der zentralisierten Wirtschaft des ad- 
ministrativen KommandosystemszurMarktwirtschaft keine 
Modernisierung oder Vervollkommnung der alten Wirt- 
schaftsmechanismen darstellt, sondern einen Ubergang von 
einem Zustand in einen qualitativ anderen. Das ist der Aus- 
tausch der einen Wirtschaftsbeziehungen und Verwal- 
tungsstrukturen gegen andere.

17 ьИПЛИОТ ЕКЛ 
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Im Interesse der Erringung der politischen und win- 
schaftlichen Unabhiingigkeit Usbekistans, der Errichtung 
einer nationalen Staatlichkeit und der Schaffung ihrer st; - 
bilen materiellen Basis, wurden folgende strategische Ziele 
im Bereich der Wirtschaftsreformierung abgesteckt.

1. Etappenweise Schaffung einer sozial orientierte i 
Marktwirtschaft, Bildung eines miichtigen und sich dyn; 
misch entwickelnden Wirtschaftssystems, das den Wachs 
turn des nationalen Reichtums und wiirdige Lebens- un 
Schaffensbedingungen fiir die Menschen garantiert.

2. Schaffung einer Wirtschaft mit mehreren sozia 
lokonomischen Sektoren, Uberwindung der Entfremdunj. 
der Menschen vom Eigentum, staatlicher Schutz des Pri 
vateigentums als Grundlage fiir die groBtmogliche Entwick 
lung von Initiative und Unternehmergeist.

3. Gewiihrleistung weitreichender wirtschaftlichen Frei- 
heiten fiir Unternehmer und Burger, Absage von direktei 
s taatlicher Einmischung in ihre Wirtschaftstiitigkeit. 
Ausmerzung der administrativen Kommandomethoden der 
Wirtschaftsleitung, breite Nutzung derokonomischen Hebei 
und Anreize.

4. Verwirklichung tiefgreifender struktureller Umgestal- 
tungen in der Wirtschaft, die eine effektive Nutzung der 
m aterie llen  und N a tu rresso u rcen , des Arbeit- 
skriiftepotentials, die Herstellung konkurrenzfahiger 
Erzeugnisse und die Integrierung in das Weltwirtschaftssys- 
tem gewiihrleisten.

5. Herausbildung eines neuen okonomischen Denkens 
bei den Menschen, Veranderung ihrer Weltanschauung, 
Sicherung der Moglichkeit fiir jeden Menschen, Anwend- 
ungsbereich und -form seiner Arbeit selbst zu wiihlen.

Dabei diirfen wir nie vergessen, daB die Reformen nur 
dann Sinn haben, wenn sie den Interessen des Menschen

18



. tsprechen, der Befriedigung seiner AnsprUche und Bediir- 
fnisse gerecht werden und auf die Mehrung seines Wohl-
stands ausgerichtet sind.

Die folgerichtige Erreichung der strategischen Ziele war 
durch die Notwendigkeit der Festlegung der Hauptprioritaten 
der ersten Reformetappe vorausbestimmt. Dabei war es 
wichtig, die Hauptkettengliederaufzufinden, mit deren Hilfe 
schon in allerniichster Zeit die aktuellsten Probleme gelost
werden konnen.

Auf der etappenweisen Losung der vorrangigsten Auf-
izaben basiert unser Programm der Marktumgestaltungen.

Die erste Etappe stellt das Anfangsglied einer Kette von 
MaBnahmen beim Ubergang aus der totalitiiren Vergangen- 
heit zu modernen, zivilisierten Marktbeziehungen dar. Darin 
besteht die Besonderheit und die Kompliziertheit der gege- 
benen Periode.

In der ersten Etappe muBten wir gleichzeitig zwei maBge- 
bliche Aufgaben losen:

— Uberwindung der schweren Folgen des administra- 
tiven Kommandosystems, Herbeifiihrung eines Wendep- 
unkts in der Krise, Stabilisierung der Wirtschaft;

— Schaffung der Grundlagen der Markwirtschaft unter 
Beriicksichtigung der spezifischen Bedingungen und 
Besonderheiten der Republik.

Bei Losung dieser Aufgaben wurdcn in der ersten Etappe 
tolgende Hauptprioritaten gesetzt, die die Richtungen zu 
Bcginn der Wirtschaftsreformierung bestimmten.

Erstens. Schaffung der Rechtsgrundlagen des Uber- 
gangsprozesses, Festigung und Entwicklung der gesetzge- 
enden und rechtlichen Grundlagen der Reformen. Die 
auptaufgabe bestand in der Annahme des Grundgesetzes, 

er neuen Verfassung der Republik Usbekistan, der Rech-
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tsgrundlage der staatlichen Unabhangigkeit und der mod. 
ernen Wirtschaftsbeziehungen.

Zweitens. Schaffung der Grundlagen einer Wirtschaft 
mit mehreren sozialokonomischen Sektoren durch Ausbil- 
dung neuer Eigentumsformen in der Landwirtschaft, Du- 
rchfiihrung der Privatisierung und Entstaatlichung der Be- 
triebe der ortlichen Industrie, des Handels, des Dienstleis- 
tungsbereichs, des Wohnraums und Uberfiihrung einzelner 
Betriebe der Leichtindustrie, des Bau- und Transportwesens 
in Privateigentum durch Bildung von Aktiengesellschafte i.

Schaffung gunstiger Voraussetzungen fUr die Entwick- 
lung des Privatunternehmertums, Gewiihrleistung di r 
verfassungsmaBigen Rechte und Garantien zum Schutze di s 
Privateigentums. Die Wiederherstellung tatsachlich genos- 
senschaftlicher Produktionsformen auf dem Lande durch Re
organisation der Staatswirtschaften in genossenschaftliche 
oder andere nichtstaatliche Eigentumsformen, Entwicklun j 
von Einzelbauernwirtschaften (Dechkanenwirtschaften), 
kleiner Genossenschaften, Kleinunternehmen und Familien- 
pachtkollektiven.

Drittens. Zur wichtigsten Voraussetzung fiir die Verwirk - 
lichung der Wirtschaftsreformen muBte die Uberwindung 
des weiteren R uckentw ick lung  der P roduktion , dit 
Gewiihrleistung der Stabilisierung der Finanzlage werden.

Der erfolgreiche Ubergang zum Markt ist nur unter den 
Bedingungen des stabilen Funktionierens der Wirtschaf 
moglich. Die sich in der ersten Etappe herausbildende Situ 
ation verlangte die Annahme operativer, harter, mitunter 
unpopuliirer MaBnahmen zur Uberwindung der Krise, dit 
Verhinderung einer krassen Verschlechterung des Leben 
sniveaus der Bevolkerung.

Zu den wichtigsten vorrangigen MaBnahmen und 
Prioritiiten der ersten Etappe gehorten:
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__purchfiihrung einer harten Finanzpolitik, Verrin-
gening des Staatshaushaltsdefizits auf das kleinste zuliissige 
Minimum, etappenweise Kiirzung aller Arten von Dotatio- 
nen und Subventionen aus dem Staatshaushalt;

__strikte Einhaltung des Kurses, bei dem die Haushalts-
mittel nur in strenger Ubereinstimmung mit den Eingiingen 
bereitgestellt werden, R ea lis ie rung  von H aushalts-  
zuweisungen nur fur die dringlichsten, vorrangigen gesa- 
mtstaatlichen Bediirfnisse;

— Aufgabe der Praxis der nicht riickzahlungspflichtigen 
Haushaltsfinanzierung der V olksw irtschaftszw eige , 
einzelner Betriebe, der breiten Verwendung von Investition- 
skrediten fiir diesem Zweck;

— Vervollkommnung des Steuersystenis, Durchfiihrung 
einer geschmeidigen Steuerpolitik, die eine stabile Auffiil- 
lung der Haushaltseinnahmen garantiert und die Entwick- 
lung der kleinen und mittleren Pri vatbetriebe, der Joint-ven- 
tures mit ausliindischem Kapitalanteil fiir die Verarbeitung 
von Agrarerzeugnissen oder die Herstellung von Konsum- 
giitern, stimuliert.

Im Bereich der Kredit- und Geldpolitik:

Ausbildung eines Banksystems mit zwei Ebcnen mit 
der Zentralbank an der Spitze und einem groBen Netz 
selbstandiger Geschafts- und Privatbanken, Schaffung giin- 
stiger Vorraussetzungen fiir die Eroffnung von Filialen und 

ertretungen groBer ausliindischer Banken im Hoheitsge- 
biet der Republik;

Ini Bereich der Finanz-  und Steuerpolitik:
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—  Gewiihrleistung eines stabilen Geldumlaufs, der 
krassen Einschriinkung der Kredit- und Bargeldemissioi en 
und des Wachstums der Gesamtgeldmasse;

—  Schaffung der notwendigen wirtschaftlichen und r- 
ganisatorischen Bedingungen und Voraussetzungen fiir t ie 
EinfUhrung der nationalen Wiihrungseinheit der Republik 
Usbekistan.

Im Bereich der Preis- und Antiinflationspolitik:

—  weitere Regelung des Preisbildungssystems, Stiirkui g 
der Rolle der Preise als Marktregulator;

—  nach eindeutiger Anerkennung dessen, daB fiir U - 
bekistan das Verfahren der ,,schockartigen“ Freigabe di r 
Preise nicht akzeptabel ist, folgerichtige Durchfiihrung des 
Kurses deretappenweisen Freigabe der GroBhandelsabgabt 
und Einzelhandelspreise, Ausweitung des gegen freie (vei - 
traglich geregelte) Preise verkauften Warenangqbots;

zeitweilige Beibehaltung der staatlich gestUtzten Preisi 
fiir einige lebenswichtige Nahrungsmittel, in erster Linie fii 
Mehl und Brot;

—  schrittw eise  E rhohung  der A ufkau fp re ise  fiii 
Agrarerzeugnisse bis zum Erreichen der Weltmarktpreise:

—  Verwirklichung von MaBnahmen zur Verhutung ein 
er kiinstlichen Preissteigerung mittels Durchfiihrung von 
AntimonopolmaBnahmen, Auftrennung von Hochmonop 
olstrukturen, Schaffung von Voraussetzungen fiir die Bil- 
dung von Konkurrenzbedingungen.

Die wichtigste strategische Prioritat, die im Verlaufe des 
gesamten Reformprozesses verwirklicht werden muB, stellt 
die stilikturelle Umgestaltung dar. Um in strategischer Hin- 
sicht ein Wachstum zu erzielen, muB die Struktur der 
Produktion verandert werden. Deshalb miissen in jeder
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in Abhiingigkeit von den vorhandenen Ressourcen 
konkrete MaBnahmen fUr strukturelle Veriinderungen aus- 
gearbeitet werden, in erster Linie fUr die vorrangigen Wirt-
schaftsrichtungen.

In der ersten Etappe gait das Hauptaugenmerk folgendem:

_  der Gewiihrleistung der vorrangigen Entwicklung des 
K r a f t s t o f f -  u n d  Energiekomplexes, der Erhohung des Um- 
fangs der Forderung und Verarbeitung von Erdol und Er- 
dgas, und damit der energetischen Unabhiingigkeit der Re- 
publik;

— der Realisierung von MaBnahmen zur Verringerung 
der Abhiingigkeit der Republik von der Einfuhr aus ander- 
en Regionen wichtiger Erzeugnisse zur Versorgung der 
Volkswirtschaft und der Bevolkerung auf Grundlage der 
Entwicklung der Zweige, die die Einfuhr ersetzen;

—  der Weiterverarbeitung der wichtigsten Agrarrohst- 
offe (Baumwolle, Seide, Obst und Gemiise und anderer 
Erzeugnisse); der Schaffung aufeinander abgestimmter 
Produktionsbetriebe in derLeichtindustrie und derortlichen 
Industrie, wie Textilbetriebe, Spinnereien, Webereien, 
Niihereien usw.;

— der beschleunigten Entwicklung der die wichtigsten 
KonsumgUter produzierenden Zweige, der Ausweitung des 
Warensortiments, der Schaffung neuer Betriebe fiir die 
Produktion von Speisesalz, Spiritus, Streichholzern und an- 
deren Mangelwaren.

Als Hauptkettenglied der wirtschaftlichen Umgestalt- 
ungen wurde die Reform in der Landwirtschaft erkannt.

Die Probleme der Entwicklung des Agrarsektors sind 
ausschlaggebend fiir die gesamte Strategic des Ubergangs 

sbekistans zum Markt. Deshalb wird s’ich1 die Landwirt-
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schaft standig im Mittelpunkt der durchgefuhrten Reformen 
befinden, da sie die Grundlage unserer gesamten Wirtschaft 
darstellt. Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, daB сцу. 
on, wie tiefgreifend die Prozesse der radikalen Umgestalt- 
ung den Agrarsektor erfassen, wie weit die Reformen im 
Dorf gehen, in bedeutendem MaBe das Resultat der ge.a- 
mten wirtschaftlichen Umgestaltung abhangt.

In der ersten Etappe bestanden die Hauptaufgaben der 
Reformierung der Landwirtschaft in folgendem:

—  der breiten Entwicklung neuer Wirtschaftsformen auf 
dem Lande, der H erausb ildung  von okonom isch  n 
Beziehungen, die den Dechkanen erlauben, sich als wah~e 
Herren der von ihnen bearbeiteten Erde, der erzeugn n 
Produktion, zu fiihlen;

— der folgerichtige Realisierung der Ubergabe der 
freigestellten Bestiinde der friiher mit Baumwolle und an- 
deren landwirtschaftlichen Kulturen bebauten landwir;- 
schaftlichen  Nutzfliichen fiir die O rgan isa tion  von 
Einzelbau'ernwirtschaften (Dechkanenwirtschaften), der 
VergroBerung des privaten Hoflands, der Bereitstellung von 
Feldstucken an die Landarbeiter zur lebensliinglichen 
Nutzung mit Erbrecht;

—  der Durchfiihrung tiefgreifender fortschrittlicher, au: 
die Optimierung der Anbauflachen, die Senkung des An 
bauanteils an Baumwolle, die Steigerung der Produktion von 
Nahrungsmittelkulturen, insbesondere Getreide, ausgerich 
teter Veriinderungen im Agrar- und Industriekomplex;

— der maximalen Annaherung der Verarbeitungsbetriebc 
an die Agrarrohstoffquellen, der Schaffung von kleinen 
kompakten Industriebetrieben und Produktionsstatten aut 
dem Lande, der breiten Entwicklung der Heimarbeit, dei 
Schaffung eines Netzes von Dienstleistungsbetrieben fiir die 
landwirtschaftliche Produktion;
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-der aktiven Ausbildung einer weitverzweigten Infra-
ktur des sozialen und produktiven Bereichs, der Ver- 

- n g  der Gemeinden mit Trinkwasser und Erdgas.
S Zu einem wichtigen Kettenglied der Stabilisierung der 
Wirtschaft gestaltet sich die zuverliissige Versorgung der 
Bevolkerung mit Lebensmitteln. Das ist eine der durchge- 
henden Prioritiiten der in der Landwirtschaft durchgefuhrten 
Politik. Die Erringung wahrer wirtschaftlicher Unabhiin- 
gigkeit verlangt die endgultige Losung des Lebensmittel- 
problems in der Republik. Eine aktuelle Aufgabe besteht in 
der Steigerung des Anteils der Selbstversorgung mit Ge- 
treide, Kartoffeln, den Erzeugnissen der Viehwirtschaft, 
sowie mit Zucker und anderen Erzeugnissen, die heute noch 
nach Usbekistan eingefiihrt werden.

Zur wichtigsten VoraussetzungderWirtschaftsfestigung 
wirddie allseitige Entwicklung und effekti ve Nutzung unseres 
Exportpotentials. Im Laufe vieler Jahre war die Republik prak- 
tisch von der AuBenwelt abgeschnitten. Die Hauptaufgabeder 
ersten Etappe bestand darin, sich in der Weltgemeinschaft 
durchzusetzen, sich als zuverliissiger Partner anzubieten, 
umfangreiche AuBenwirtschaftsbeziehungen anzukniipfen. 
Dafiir war folgendes notwendig:

— Schaffung spezialisierter Organisationsstrukturen fiir 
die Realis ierung der auBenpolitischen und AuBen- 
handelstatigkeit, Organisation der Ausbildung entspre- 
chender Kader;

— Durchfiihrung einer auf die Liberalisierung der 
AuBenwirtschaftstiitigkeit ausgerichteten Politik, Gewiihr
leistung groBerer Freiheiten fiir Betriebe und Burger beim 
Ankniipfen direkter Kontakte zu ausliindischen Partnern;

Einfiihrung vergiinstigter Warenexport- und Im- 
portverfahren, etappenweise Verringerung der quoten- und 
'zenzpflichtigen Waren;
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—  Vervollkommnung der Export- und Importstruktun.n 
Neben den traditionellen Exporterzeugnissen (Baumw<>||e 
und Baumwollerzeugnisse, Buntmetalle, Mineraldtin cr 
usw.) erw eiterte  Lieferung von Fertigerzeugnissi n, 
hochtechnologischen Waren und Erzeugnissen, Erbringinig 
verschiedenartiger Dienstleistungen, wie Transportleisti n- 
gen, Touristik-, Devisen- und Kreditleistungen;

—  Forderung der Investitionstiitigkeit der Betriebe in d -n 
exportorientierten Produktionsbereichen durch Schaffu ig 
eines Systems von Vergiinstigungen, Organisation von Joii t- 
ventures, S icherung der Rechte und In teressen  d^r 
auslandischen Investoren;

—  vorrangige Nutzung ausliindischer Kredite fiir die 
Sicherstellung der Versorgung der Bevolkerung mit leben - 
wichtigen Nahrungsmitteln, Medikamenten, fteranziehui g 
ausliindischer Investitionen zu den tragenden Zweigen der 
Volkswirtschaft, dem Bergbau, der Kraftstoff- und Ene - 
getikindustrie, der industriellen Verarbeitung von Agrarer- 
zeugnissen und der Entwicklung des nichtstaatlichen Wiri- 
schaftsbereichs;

—  Schaffung e iner In fras truk tu r  der AuBenwirt- 
schaftstiitigkeit, spezialisierter AuBenhandels-, Leasing-, 
Consulting- und Versicherungsfirmen, eines den Interessen 
und den Bedingungen der Entwicklung von Auslandskon- 
takten entsprechenden Transport-, Nachrichten-, Kommu- 
nikationssystems, Eroffnung eigener Vertretungen im Aus- 
land.

Neben den genannten grundlegenden Prioritiiten unsere 
Gesamtprogramms der Wirtschaftsreformen miissen weit 
erhin eine Reihe von durchgehenden Aufgaben festgeleg 
werden, die fiir alle Etappen der Realisierung der Reformen 
zutreffend sind. Sie durchdringen im wahrsten Sinne des
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e s  a,|e Richtungen des Emeuerungsprozesses der Ges- 

ellschaft.
D ie se  durchgehenden P n o rita ten  garantieren  die 

Kontinuitat der Reformetappen, ihren ununterbrochenen 
Charakter. Sie schaffen Voraussetzungen fur die Unumke- 
hrbarkeit der geplanten Umgestaltungen.

Eine durchgehende Prioritiit bei der Realisierung der Re- 
formstrategie kommt fUr uns in erster Linie der Verwirklic
hung von spurbaren MaBnahmen zum sozialen Schutz der
Bevolkerung zu.

Besondere Bedeutung besitzen folgende dieser MaBnah
men: • • ■>

__Gewahrleistung s icherer Garantien der sozial-
politischen Stabilitat in der Republik, des zivilen Friedens 
und der internationaler Eintracht;

— weitere Festigung der Prinzipicn der sozialen Gerech- 
tigkeit, Schaffung eines wirksamen Mechanismus zum 
sozialen Schutze der minderbemittelten Schichten der 
Bevolkerung, der Betagten, Invaliden, Waisen, kinderreichen 
Familien, der studierenden Jugend;

— Verstiirkung der Zuordnung, der Zielbezogenheit der 
gewiihrten sozialen Hilfe, Erhohung ihrer Effektivitiit du- 
rch Schaffung eines einheitlichen Systems von Unter- 
stutzungen und anderen Zahlungen in Abhiingigkeit vom 
Einkommen der Bevolkerung;

— Hebung der Rolle der Biirgerselbstverwaltungsorgane 
und der Machalljakomitees, bei der Losung von Problemen 
des sozialen Schutzes minderbemittelter Schichten der 
Bevolkerung, Schaffung von Voraussetzungen fUr die Ak- 
tivierung der Tatigkeit von Spezialfonds zur Unterstiitzung 
der minderbemittelten Schichten der Bevolkerung;

—-  Regelung des Arbeitsmarkts und DurchfUhrung einer 
aktiven Beschiiftigungspolitik, Stimulierung der Schaffung
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neuer A rbeitsp la tze  in G egenden der R epublik  niit 
ArheitskriifteiiberschuB, vorwiegend durch die Entwicklung 
kleiner und mittlerer Betriebe.

Weitere durchgehende Prioritiiten haben die Entwicklung 
und Reformierung der Bildung und Kultur, die Starkung d^s 
intellektuellen und geistigen Potentials.

Die Wirtschaftsreformen konnen sich nur dann erfolgre- 
ich gcstalten, wenn unser Volk sich wirklich frei fiihlt, wenn 
der Geist und die Sitten und Briiuche unser Ahnen wied^r 
auferstehen. Nur hochgebildete, korperlich und geistig 
kriiftige Menschen sind in der Lage, den Weg der Erneuerung 
und des Fortschritts zuriickzulegen. Die Geistigkeit unseres 
Volkes, die ihren Ursprung im Denken und Streben unsercr 
groBen Vorfahren hat, bildet ein machtiges Fundament der 
okonomischen Umgestaltungen.

1.2. SCHAFFUNG DER RECHTSGRUNDLAGEN DER 
WIRTSCHAFTSREFORMEN

Einen der grundlegenden Gesichtspunkte der Durch- 
fiihrung der Wirtschaftsreformen bildet die Schaffung der 
Rechtsgrundlagen der Marktwirtschaft. Gleich zu Beginn 
haben wir eine wichtige Lehre gezogen: ohne die notwen- 
dige rechtliche Absicherung, ohne entsprechende Gesetzo 
und Normativakte werden keine zuverlassigen Garantien fiir 
die Verwirklichung der Reformen geschaffen, keine Garan 
tien dafiir, daB die Reformen nicht im Sande verlaufen.

Nur bei Vorhandensein einer stabilen Rechtsgrund- 
lage kann man voller Uberzeugung das alte, uberlebte 
System abbauen, eine neue Gesellschaft mit einer geord 
neten M a rk tw irtsch a ft err ich ten . N ur eine neue 
Gesetzgebung, die die grundsatzlich neuen politischen, wirt 
schaftlichen und rechtlichen Beziehungen widerspiegelt, bil-
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das Geriist, daB unserem jungen gesellschaftlichcn Bau 
с6* dfestigkeit und einen demokratischen Charakter ver- 
I iht Gerade die auf die Sicherung der Interessen der gesa- 
mten Bevolkerung der Republik, den Schutz ihrer Rechte 
und Freiheiten  ausgerichteten Gesetze, schaffen starke 
sozia le Motive der grundlegenden Umgestaltung, siien 
Zuversicht auf eine lichte Zukunft Usbekistans.

Deshalb bestand die von uns bewuBt verfolgte Haup- 
taufgabe der ersten Etappe in der Schaffung einer ei- 
genen Reehtsgrundlage der Reformen.

Die Notwendigkeit der Ausarbeitung und Annahme eines 
ganzen Pakets neuer Gesetze war durch mehrere Griinde
vorausbestimm t.

Erstens dienten die friiher giiltigen Gesetze dem Schutz 
desehemaligen totalitaren Regimes. Gesetzlich fixiert waren 
die das administrative Kommandoprinzip in Verwaltung und 
WirtschaftsfUhrung verkiindenden Normen, die nur das 
allgemeine staatliche Eigentum an Produktionsmitteln aner- 
kannten und das Recht auf Privateigentum, eine freie 
Konkurrenz, die den Wirkungskreis der freien Marktwirt- 
schaft bestimmen, vollig ausschlossen.

Die herrschenden pseudosozialistischen Prinzipien stell- 
ten im Leben Normen einer angeblichen sozialen Gerech- 
tigkeit auf, die als Gleichstellung aufgefaBt wurde, aber nur 
Schmarotzertum, soziale und berufliche Apathie, okono- 
mische Verantwortungslosigkeit hervorbrachte.

Alle damals giiltigen wirtschaftlichen Gesetzgebungsakte 
waren vom Geiste des zentralisierten Plansystems der Or
ganisation der Volkswirtschaft durchdrungen, wo praktisch 
kein Raum fiir wirtschaftliche Freiheit der Betriebe, wirt- 
schaftliche Initiative und Unternehmungsgeist blieb.

Die W irtschaft und ihre rechtliche Grundlage waren im  
aufe v ieler Jahrzehnte stark ideologisiert und ignorierten
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die Forderungen der internationalen Normen und Regeln. 
Sogar im Bereich der Rechtsprechung waren wir in den Kah- 
men des sozialistischen Lagers eingezwangt und besaBi n 
praktisch keinen freien Ausgang zur Weltgemeinschaft, 
traten nicht als gleichberechtigtes Subjekt des internation
alen Rechts auf.

Kurz gesagt, die gesamte gesetzgebende Grundlage bil- 
dete das Haupthindernis fiir die Herausbildung neuer 
Wirtschaftsbeziehungen. Alle mit Beginn der Reformen von 
uns unternommen Handlungen gerieten in tiefen Widers- 
pruch zu der gUltigen Gesetzgebung und den Normativak 
ten. Um die Reformen voranzutreiben, muBten wir unser 
gesamtes gesetzgebendes System mit den neuen Bedingun 
gen und den gestellten Aufgaben in Einklang bringen.

Zweitens waren die friiher in Usbekistan angenommenei 
Gesetzesakte vollstandig auf die Unionsnormen orientiert 
ohne die spezifischen regionalen Besonderheiten unserei 
Republik zu beriicksichtigen.

Die gesetzgeberische Initiative gehorte dem Moskauei 
Kreml. Die gesetzgebenden Organe der Republik kopierten 
nur die auf Unionsebene angenommenen Gesetze, Partei- 
und Regierungsbeschltisse beziiglich der Republik. Viele 
der angenommenen BeschlUsse waren ihrem Wesen nach 
eklektisch, weit entfernt von den tatsiichlichen Gegeben- 
heiten, standen mitunter sogar im Widerspruch zu den na- 
tionalen Besonderheiten und Traditionen, den Interessen der 
Republik und schmiilerten ihre Souveriinitat. Das fiihrte 
dazu, daB sich sowohl in der Wirtschaft als auch im sozialen 
und geistigen Bereich ernsthafte Disproportionen und 
Uberspitzungen herausbildeten, die dringenst beseitigt wer
den muBten.

Mit der Erringung der Unabhiingigkeit muBte Usbekistan 
als junger Staat eine neue den Interessen seines Volkes, den
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f ben der dem okratischen U m gestaltung sowohl in der 
r s e l l s c h a f t  als auch in den W irtschaftsbeziehungen , 
entsprechende Gesetgebungsgrundlage annehmen.

U nd d r it te n s  hatten wir einen e igenen Weg der 
Erneuerung und des Fortschritts eingeschlagen, unser ei- 
genes Mode II der Reformierung der Wirtschaft gewiihlt, was 
die Verwendung Gesetzgebungsnormen und -akte anderer 
Lander, sogar wenn es sich um Lander mit reiner Mark
twirtschaft handelte, unmoglich machte. Wir haben die Er- 
fahrungen der Gesetzgebung vieler Lander, in denen sich 
bereits lange demokratische marktwirtschaftliche Normen 
und Prinzipien herausgebildet haben, griindlich studiert. Das 
hat uns erlaubt, ohne begangene Fehler zu wiederholen in 
allerkiirzester Frist unter Berucksichtigung der Besonder- 
heiten einer erneuerten Gesellschaft eine stabile moderne 
gesetzgeberische Grundlage, unseren Mechanismus der re- 
chtlichen Absicherung der Refonnen zu schaffen. Zahlreiche 
der angenommen Gesetze wurden vorher von bekannten in- 
ternationalen juristischen Organisationen und Experten be- 
gutachtet und von diesen in bezug auf rechtliche Reife und 
Ubereinstimmung mit den allgemein ublichen Normen und 
Regelungen sehr hoch eingeschiitzt.

In der ersten Reformierungsetappe wurden von uns 
eine eigene Konzeption d e r  Schaffung d e r  Rechtsgrund
lagen, unser Mechanismus der  A usarbeitung und An- 
nahme von Gesetzgebungsakten erarbeite t. Wir zogen 
die fiir uns wichtige SchluBfoIgerung, daB es notwendig ist, 
zu lernen, die Gesellschaft mit Hilfe von Gesetzen zu leiten.

mu^ zum Hauptregulatordes gesellschaftlichen 
e ns und der gesellschaftlichen Beziehungen werden. 
a Ur brauchen wir gut durchdachte, allseitig begriindete 
esetze mit einer langen Geltungsdauer.
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Gegenwartig ist ein ganzheitliches System der staatlj. 
chen und rechtlichen Regelung des Reformprozesses 
entstanden. Es vereint organisch zwei Machtbereiche: die 
Priisidialgewalt und die gesetzgebende, die vollziehende und 
die richterliche Gewalt. Weiterhin stiitzt es sich auf die 
Prinzipien der Offentlichkeit, der Offenheit und auf die brute 
Erorterung der anzunehmenden Gesetze.

Die grundlegenden, prinzipiellen, strategischen Bestim- 
mungen im Bereich des staatlichen Aufbaus und der Re- 
formierung der W irtschaft werden durch Erlasse des 
Priisidenten der Republik Usbekistan in die Wege gelenet 
und bestatigt. Gerade die Erlasse widerspiegeln die grundle- 
gende Ideologic und die Hauptabschnitte in der Realisieru lg 
des Reformkurses. Gerade in den Erlassen zeigt sich die 
Zielgerichtetheit der angenommenen radikalen Beschliisse 
und ihrer Verwirklichungsmechanismen.

Fundam ental Normen und Bestimmungen mit dauer- 
hafter und langer Geltung finden ihre Widerspiegelung n 
den Gesetzen. Die gesetzlich verankerten Normen unterlit> 
gen der direkten und unbedingten ErfUllung durch alle Wirt- 
schaftssubjekte, unabhiingig von ihrer Eigentumsform. I in 
Laufe der Entwicklung und Vertiefung des Reformprozesses 
wird seine Reehtsgrundlage erarbeitet und vervollkommni t, 
in den angenommen Gesetzgebungsakten werden rechtzeitig 
die notwendigen Korrekturen vorgenommen. Das erlaubt, 
die Effektivitat der Gesetze zu erhohen und ihre direkte 
Verbindung zu den sich tatsiichlich herausbildendi n 
sozialokonomischen Bedingungen zu verstarken.

Die in den Erlassen angenommenen Beschliisse findi n 
ihre detaillierte Aufschliisselung aufgesetzlicherGrundh e 
und werden durch konkrete durch die Regierungsbeschlusse 
vorgesehenen MaBnahmen unterstutzt. Durch Annahme von 
RegierungsbeschlUssen werden der ProzeB der operativen
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tlich-rechtlichen Regelung des Verlaufs der Wirtschaft- 
st“aformen, die Um gestaltung der w ichtigsten W irt- 
schaftssektoren und -bereichen realisiert.

Die auf Regierungsebene beschlossenen MaBnahmen 
sind init der Losung der wichtigsten Probleme der Volkswirt- 
schaft koordiniert und orientieren alle Teilnehmer des 
Reformprozesses auf die Schwerpunkte. Viele Verordnun- 
cen haben in bezug auf die aufgeworfenen Probleme und 
ihren Inhalt bestimmenden Charakter und dienen als Aus- 
eangspunkt fiir die Durchfuhrung der Reformen in einzelnen 
Wirtschaftsbereichen. Allein im Jahre 1994 wurde eine Rei- 
he wichtiger Verordnungen angenommen, die prinzipiell 
neue Wege zur Losung des Problems der Stiirkung der na- 
tionalen Wahrung, zur Verringerung der Geldemission, zur 
Siittigung des Republikverbrauchermarktes mit Waren, zur 
Devisenregulierung, zur Vertiefung der Wirtschaftsreformen 
in der Landwirtschaft und der Entwicklung der Einzel- 
bauernwirtschaften (Dechkanenwirtschaften), zur Vervol- 
lkommnung der Leitung der Industrie u. a. aufwiesen.

Wenn man die Gesetze, Erlasse und Beschliisse isoliert 
und im Zusammenhang betrachtet, kann man iiberzeugt be- 
haupten, daB bei uns ein ganzheitliches, fortschrittliches Sys
tem der staatlich-rechtlichen Absicherung der durchge- 
fiihrten Reformen geschaffen wurde.

In den letzten Jahren wurde nicht nur das System der 
Rechtsschopfung selbst, sondern auch der Mechanismus zur 
Ausarbeitung und Annahme der Gesetzgebungs- und Nor- 
mativakte ausgebildet. In der Praxis hat das Prinzip der of- 
fenen und breiten Diskussion der Entwiirfe der wichtigsten 
zur Annahme vorgesehenen Dokumente weite Verbreitung 
gefunden. Alle Gesetzgebungs- und Normativakte werden 
in reitem Rahmen beleuchtet, in der Presse veroffentlicht, 
"n emsehen und anderen Massenmedien erortert, um breite
* I-Kariinov



Schichten der Bevolkerung damit bekannt zu machen. 2ц 
den SchlUsselpositionen wird, damit sie ins BewuBtsein der 
Massen eindringen, aktive Aufkliirungsarbeit geleistet, an 
der Regierungsmitglieder, Deputierte, Wissenschaftler und 
Fachleute teilnehmen.

Fiir die kollektive Erorterung und die Annahme von ie- 
schliissen zu den wichtigsten Problemen mit auBerordei tli- 
cher Bedeutung fiir die weitere Beschleunigung der duuh- 
gefUhrten Reformen, wurde beim Priisidenten ein spezie ler 
gemischter Rat fiir Wirtschaftsreformen, das Unternehmer- 
tum und die ausliindischen Investitionen geschaffen. Die 
Hauptaufgaben und -richtungen des Rats bestehen in ler 
Ausarbeitung einer einheitlichen Strategic der sozi il- 
wirtschaftlichen Entwicklung und praktischer MaBnahmen 
fiir ihre Verwirklichung, in der Vorbereitung von Empfeh- 
lungen zur Vervollkommnung der Rechtsgrundlagen der 
Wirtschaftsreformen, der Ausarbeitung von konkreten Mod- 
ellen und Programmen der wirtschaftlichen Umgestaltuug 
in der Republik, der Analyse des Entwicklungszustands des 
Unternehmertums, der Festlegung eines Systems von 
MaBnahmen zur aktiven Heranziehung von ausliindischen 
Investitionen.

Wiihrend seiner Tiitigkeit hat der Rat solche Probleme 
ausfiihrlich erortert, wie die Hauptrichtungen, -prinzipien 
und -mechanismen der weiteren Privatisierung des Staatsi-i- 
gentums, die Bildung eines Wertpapiermarktes und die Or
ganisation der Tiitigkeit der Fondsborse, MaBnahmen zur 
Sicherung der Stabilitiit der nationalen Wiihrung, zur Stiin- 
ulierung der Entwicklung der Unternehmertiitigkeit, zur In- 
itiierung und Stimulierung der Entwicklung des Privatei- 
gentums, und Empfehlungen zu diesen Problemen angenoni- 
men, die spiiter die Grundlage fiir Erlasse des Priisidenten 
der Republik bildeten. Der Rat hat die Erfiillung der Re-
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beschlusse zur weitercn Vertiefung der Wirtschaft- 
eT S T i n  der Landwirtschaft grUndlich analysiert und bc- 
sre chtet Die Erorterung aller dem Rat zur Prufung unter- 
Г  iteten Fragen tragt offenen, prinzipiellen und konstruk- 
b -  Charakter. Das ermoglicht, bei den Entscheidungen 
d a s  breite Spektrum der Meinungen und Empfehlungen von 
Spezialisten moglichst vollstiindig zu berucksichtigen.

In rechtlicher Hinsicht wurde bereits Bedeutendes auf 
dem Weg der Errichtung der Marktwirtschaft geleistet. In 
der Republik werden folgerichtig auch die rechtlichen In
stitute geschaffen, eine Sammlung von Gesetzen aufgestellt, 
die es erlaubt, die Marktbeziehungen in zivilisierter Form 
einzufuhren. Bis zum gegenwartigen Zeitpunkt wurden be
reits rund 100 die Wirtschaft betreffende grundlegende 
Gesetzgebungsakte angenommen, die die rechtliche Grund- 
lage fiir die Regelungder Wirtschaftsbez.iehungen schaffen. 
Die Schaffung der rechtlichen Grundlage der Reformen wird 
in mehreren wichtigen Richtungen vorangetrieben.

Die erste Richtung besteht in der Schaffung der rechtli
chen Grundlagen der staatlichen Souveriinitat, der wirt- 
schaftlichen Selbstiindigkeit Usbekistans, in der Annahmc 
von Gesetzen zur Regelung der Prinzipien der staatlichen 
Leitung. Im Rahmen dieser Richtung wurden solche Gesetze 
mit historischer Bedeutung angenommen, wie das „Gesetz 
iiber die staatliche Unabhangigkeit der Republik Us
bekistan", die Gesetze „Uber die Bodenschiitze44, „Uber das 
Ministerkabinett der Republik Usbekistan4*, „Uber die 
ortliche Staatsmacht44, „Uber die Selbstverwaltungsorgane 

er Burger u.a.m. Als Ergebnis der angenommenen Gesetze 
W,“ nnt, der Boden, die Bodenschiitze, die Natur- 
tM h ,nera)ressourcen» das geschaffene Produktionspoten- 
bUderT Unte'*^are ^leineigentum des Volkes Usbekistans
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Klar getrennt sind die Funktionen der Leitungsstrukturer 
auf Republik- und ortlicher Ebene. Geschaffen wurde n dit 
den nationalen Bedingungen besonders gut entsprechi. ndei] 
Einrichtungen der Chokimiate als einziges mit ilier 
Machtbefugnissen ausgestattetes Organ der Vertrete: der 
Macht vorOrt. Geschaffen wurde ein fuBendereinzigaitiger 
Mechanismus der Biirgerselbstverwaltung, der aus den \  oik. 
straditionen und den im Lauf der Geschichte entstand nen 
Beziehungen innerhalbderGemeinde, derMachallja, s ащ- 
mt. Anerkannt wird, daB die Gemeindeversammlungei der 
Siedlungen, Kischlaks und Machalljas das Organ dar tel- 
len, das die Rechte der Burger auf Teilnahme an der FUhi ung 
der Staatsangelegenheiten und der Losung der sozialen < der 
wirtschaftlichen Aufgaben in ihrem Bereich wahrnimmt.

Die zw eite R ichtung bildet die Schaffung einer 
Gesetzessammlung, die die Grundlage fiir Systemumgestal- 
tungen und qualitativ neuer Wirtschaftsbeziehungen, voi al- 
lem Eigentumsbeziehungen, schafft. Zu diesen grundleg- 
enden, vom Obersten Sowjet der Republik angenommenen 
Gesetzen, sind die Gesetze iiber das Eigentum, Uber den 
Boden, iiber die Entstaatlichung und Privatisierung, iiber 
die Pacht, iiber die Privatisierung des staatlichen Wohnungs- 
bestands und andere zu rechnen.

Die Grundlage der wirtschaftlichen Umgestaltungen bil
det das Recht auf Eigentum. Das Recht des Eigentiimers 
wird in der Republik anerkannt und gesetzlich geschiitzt. 
Usbekistan hat als eins der ersten Lander das Recht auf Pri* 
vateigentum anerkannt und es gleichberechtigt neben ilie 
anderen Eigentumsformen gestellt. Die rechtlichen und or- 
ganisatorischen Voraussetzungen wurden geschaffen, ein 
effektives Verfahren fiir die Privatisierung des Staatseigen* 
turns entwickelt und in der Praxis erprobt, staatliche Be- 
triebe in andere Eigentumsformen iiberfUhrt.
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G tzgebungsverfahrcn wurde die Einstellung zur 
des Bodenbesitzes eindeutig gekliirt. Ausgehend von 

Ffagc rifik des Bewasserungsfeldbaus, den historischen 
dCr derheiten der Boden- und Wassernutzung in Us- 
L t s t a n  wurde festgelegt, daB der Boden unter Vererbung 
des Nutzungsrechts denjenigen ubergeben wird, die ihn bear-

^ T u sa ch lich  sind heute alle Rechtsnormen geschaffen, die 
die Moglichkeit der Schaffung einer Wirtschaft mit mehr- 
eren sozialokonomischen Sektoren ermoglichen, die eine 
notw end ige V o ra u sse tzu n g  und die G rund lage  der 
Marktbeziehungen darstellen.

Die dritte, sich besonders aktiv entwickelnde, Rich- 
tung der Rechtsschopfung bildet die Schaffung der Rah- 
menbedingungen fUr neue Wirtschaftsverfahren und die in- 
stitutionelle Umgestaltung. Diese Richtung ist durch eine 
groBes Paket von Gesetzen und Normativakten vertreten, 
die alle Seiten der Wirtschaftstatigkeit der Betriebe und Or- 
ganisationen regeln und die Schaffung einer neuen Marktin- 
frastruktur gewiihrleisten.

In erster Linie wurden Gesetze angenommen, die den Sta
tus, die Rechte und die wirtschaftlichen Freiheiten der Wirt- 
schaftssubjekte selbst in verschiedenen Wirtschaftsbcreichcn 
lestlegen. Zu diesen Gesetzen gehoren die Gesetze iiber die 
Betriebe, die Genossenschaften, die Dechkanenwirtschaft, die 
Wirtschafts- und Personengesellschaften. In diesen Gesetzen 
wurdenerstmaligdieHauptprinzipien des neuen Wirtschafts- 
mechanismus der Republik formuliert, die auf dem wirt
schaftlichen Interesse, dem Gewinn und der materiellen Ve- 
rantwortung fiir die Ergebnisse seiner Tiitigkeit aufbauen.

Mit Inkrafttreten dieser Gesetze nahmen die organisa- 
torisch-rechtlichen Formen der Betriebe (Kollektiv- und Ak- 
lenunternehmen, Gesellschaften mit beschriinkter Haftung,
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Genossenschaften, Personengesellschaften, Joint-veniurej
u.a.) vielfiiltigeren Charakter an und entsprachen mehr den 
Tiitigkeitsformen der Betriebe und dem Organisationssys. 
tern ihrer Leitung.

Aktiv bildeten sich gesetzgebenden Normen herau- die 
die Regelung der Schaffung und der Wirkung der Marktin- 
frastruktur gewiihrleisteten. Ihre grundlegenden Bestim- 
mungen fanden ihren Niederschlag in den Gesetzen iber 
Banken und Banktatigkeit, das Geldsystem, das Unter eh- 
mertum, die Versicherung, Borsen und Borsentatigkeii die 
Tatigkeit der Wirtschaftspriifer, W ertpapiere und die 
Wertpapierborse u. a. m. Mit der Annahme dieser Ges tze 
wurde ein sicheres Fundament fiir die Entwicklung der 
Marktmechanismen in der Republik gelegt.

Sehr groBe Bedeutung innerhalb des Systems der sta; tli- 
chen Regelung der Marktbeziehungen hatte die Annahme 
von Gesetzgebungsakten, die das Verfahren der gegens it- 
igen Beziehungen zwischen wirtschaftlich freien Betriebe 
und Biirgern und dem Staat iiber ein System von Steuern, 
die Einschriinkung der Monopoltiitigkeit, die Einfuhrung les 
Pfandrechts und die gesetzliche Anerkennung des Konkui es 
der Betriebe regelten. Alle auftretenden Streitfragen m is- 
senjetzt zivilisiert, aufgerichtlichen Wege, entschieden w r- 
den. Zu d iesem  Zw ecke w urden die W irtschafts- 
prozeBordnung der Republik Usbekistan ausgearbeitet u id 
ein Wirtschaftsgericht geschaffen.

Trotz der Vielzahl der angenommenen Gesetzgebung- 
sakte ist der ProzeB der Schaffung des neuen Wirtschu t- 
srechts noch nicht abgeschlossen. Diese Richtung der 
Gesetzesschopfung wird auch in den folgenden Etappen der 
Reformierung sich weiter besonders dynamisch entwicke n. 
In allerniichster Zeit steht die Annahme des Zivilgesetz- 
buches bevor, in dem alle Hauptbestimmungen zur Rege-
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. r wirtschaftstatigkeit der Betricbe aller Eigentums- 
ihre rechtliche Darlegung finden. 

n  e vierte R ichtung bildet die Ausarbeitung der Rech- 
en die die Lage Usbekistans als gleichberechtigtes 
der internationalen Beziehungen festlegen. Die ang- 

ommenen Gesetze Uber die AuBen wirtschaftstatigkeit, die 
Mitgliedschaft Usbekistans in fUhrenden internationalen Or- 
eanisationen, die Devisenbewirtschaftung, die Unter- 
zeichnungderwichtigstenintemationalen Pakteund Abkom-
men durch Usbekistan eroffneten eine qualitativ neue Seite
inderEntwicklungderAuslandsbeziehungenunseres Landes.

Besonders bedeutungsvoll fur die Zukunft Usbekistans 
ist die Annahme der gesetzlichen Grundlagen fUr die breite 
Heranziehung ausliindischer Investitionen zu unserer Wirt- 
schaft, die Bereitstellung sicherer Rechte und Garantien zum 
Schutz derausliindischen Investoren. Die ausliindischen In
vestitionen stellen nicht nur einen lebendigen Kontakt zur 
AuBenwelt dar, sondern bilden gleichzeitig einen miichtigen 
Ausgangspunkt tiefgreifender struktureller und system- 
gemiiBer Umgestaltungen, ohne die die Errichtung einer 
erneuerten Gesellschaft nicht vorstellbar ist.

Die funfte und wichtigste Richtung stellt die Schaf
fung der Gesetzgebung dar, die die verfassungsmiiBigen und 
gesetzlichen Rechte des Menschen, die sozialen Garantien 
und die soziale UnterstUtzung der Bevolkerung sichert. 
Prinzipiell neu in dieser Gesetzgebung sind die Vorberei- 
tung, Erorterung und Annahme der grundlegenden, die Re
chte und Pflichten des Menschen, der gesellschaftlichen Or- 
ganisationen, die Gewissens- und Glaubensfreiheit regel- 
nden und sichernden Gesetze.

Die Annahme der Gesetze uber die Beschiiftigung. den 
sozialen Schutz der Korpergeschiidigten, die Rentenver- 
sorgung der Burger, die Bildung, die Grundlagen der staatli-
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chen Jugendpolitik, die Gewissensfreiheit und die staatli- 
chen Organisationen erlaubt nicht nur durch Gesetzeskraft 
die Interessen der bediirftigsten Schichten der Bevolkerung 
unter den komplizierten Bedingungen des Ubergangs / Urtl 
Markt zu schiitzen, sondern auch das geistige, schopferische  
Potential der Menschen zu entfalten und eine sichere so/iale  
Grundlage der Reformen zu schaffen.

Die Kronung der gesetzgeberischen Tatigkeit der er ten 
Etappe bildete die Annahme der ersten Verfassung les 
unabhiingigen Usbekistans, des Grundgesetzes des sta. tli- 
chen und gesellschafllichen Lebens. Die Verfassung bi; Jet 
das sichere Fundament der wahren Unabhiingigkeit unscres 
jungen Staates, der Entstehung neuer gesellschaftlicher i nd 
wirtschaftlicher Beziehungen.

Die in den Erlassen und Gesetzen der Republik dar e- 
legten und in der Praxis verwirklichten Hauptprinzipien des 
staatlichen und wirtschaftlichen Reformtiitigkeit schafien 
eine stabile rechtliche Grundlage fiir die Ubergangsperio le, 
des Prozesses des juristischen Wandels der iiberlebicn 
Wirtschaftsbeziehungen und der politischen Ordnung, i er 
Bestiitigung wahrhaft demokratischer Normen und sozialer 
Garantien.

In der ersten Etappe bestand die Aufgabe nicht nur in iier 
Ausarbeitung und Annahme der den modernen Bedingi n- 
gen entsprechenden Gesetze, sondern auch in der Gewiihr- 
leistung ihrer strikten Einhaltung. Es muBten solciie 
Verhiiltnisse des Rechtslebens, ein derartiges Niveau der 
Rechtskultur geschaffen werden, bei denen die Einhaltn ig 
des Gesetzes Pflicht aller ist und seine Verletzung einfach  
unzuliissig wird.

Die erfolgreiche Verwirklichung der angenommenen 
Normativ- und Rechtsakte ist in vielerlei Hinsicht mit der 
Bildung eines neuen RechtsbewuBtseins, einer neuen Re-
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I verbunden. Es ist gut bckannt, daB das Niveau 
C R htskultur nicht durch die Anzahl der angenommenen 
def t e  sondern durch ihre Einhaltung bestimmt wird. Der 
W ^ zu r Marktwirtschaft muB sich fur uns zu einer Schule 
HerRechtserziehung gestalten. Eine wichtige Lehre, die wir 
daraus ziehen mussen, ist, daB wir lerncn mussen, laut Gesetz 
zu leben und zu arbeiten, daB wir lernen mussen, iiber das 
Gesetz unsere Rechte und Frciheiten zu vcrteidigen und 
unbedingt unsere Pflichten zu erfullen. Wir mussen lernen, 
die Rechte, Freiheiten und Interessen anderer Menschen zu 
achten. Wir mussen erreichen, daB die Macht des Gesetzes 
triumphiert und seine strikte Einhaltung heilige Pflicht aller
wird.

1.3. PRIVATISIERUNG DES STAATSEIGENTUMS UND 
BILDUNG DER GRUNDLAGEN EINER 

WIRTSCHAFT MIT MEHREREN  
SOZIALOKONOMISCHEN SEKTOREN

Die Grundbedingung fiir den Ubergang zu den Marktbe- 
ziehungen bildet die Schaffung rechtlicher und organisator- 
ischer Voraussetzungen fiir die Ausbildung einer Wirtschaft 
mit mehreren sozialokonomischen Sektoren und von 
Konkurrenzbedingungen.

Den Grundstein des gesamten M aBnahmenkomplex- 
es zur Schaffung des M arktes bildet die Losung der Ei- 
gentumsfrage.Sie gewinnt in den postsozialistischen Staat- 
en, die den Weg der Marktwirtschaft eingeschlagen haben, 
besonders an Bedeutung und Schiirfe. Mit der Losung die- 
ser Frage beginnt die Verlegung des Fundaments der neuen 

esellschaft, der neuen Wirtschaftsbeziehungen. Gerade in 
^ zug auf Losung der Eigentumsfrage unterscheiden sich 

•e von den neuen souveriinen Staaten gewiihlten unter-
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Bildung eines neuen RechtsbewuBtseins, einer neuen Re-
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I verbunden. Es ist gut bekannt, daB das Niveau 
dlt r htskultur nicht durch die Anzahl der angenommenen 
def Г e sondern durch ihre Einhaltung bestimmt wird. Der 
^  Marktwirtschaft muB sich fur uns zu einer Schule 

Rechtserziehung gestalten. Eine wichtige Lehre, die wir 
daraus ziehen miissen, ist, daB wir lernen miissen, laut Gesetz 
Zu leben und zu arbeiten, daB wir lernen mussen, uber das 
GeSetz unsere Rechte und Frciheiten zu vcrteidigen und 
unbedingt unsere Pflichten zu erfullen. Wir mussen lernen, 
die Rechte, Freiheiten und Interessen anderer Menschen zu 
achten. Wir mussen erreichen, daB die Macht des Gesetzes 
triumphiert und seine strikte Einhaltung heilige Pflicht aller 
wird.

1.3. PRIVATISIERUNG DES STAATSEIGENTUMS UND  
BILDUNG DER GRUNDLAGEN EINER 

WIRTSCHAFT MIT MEIIREREN  
SOZIALOKONOMISCHEN SEKTOREN

Die Grundbedingung fiir den Ubergang zu den Marktbe- 
ziehungen bildet die Schaffung rechtlicher und organisator- 
ischer Voraussetzungen fiir die Ausbildung einer Wirtschaft 
mit mehreren sozialokonomischen Sektoren und von 
Konkurrenzbedingungen.

Den Grundstein des gesamten Mafinahmenkomplcx- 
es zur Schaffung des Marktes bildet die Losung der Ei- 
gentum sfrage. Sie gewinnt in den postsozialistischen Staat- 
en, die den Weg der Marktwirtschaft eingeschlagen haben. 
besonders an Bedeutung und Schiirfe. Mit der Losung die- 
ser Frage beginnt die Verlcgung des Fundaments der neuen 

esellschaft, der neuen Wirtschaftsbeziehungen. Gerade in 
zug auf Losung der Eigentumsfrage unterscheiden sich 

•e von den neuen souveriinen Staaten gewiihlten unter-
41



schiedlichen Verfahren und Modelle der Umgestaltun; j er 
zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft voneinander 
Eine erfolgreiche, den Forderungen der Zeit entsprech^nde 
Losung der gegebenen Frage bildet den Hauptfaktor der 
dazu berufen ist, die Wirtschaft unserer Republik in ine 
Reihe mit den entwickelten Landern der Welt zu stellen.

In Usbekistan wurde in der ersten Reformetapp< die 
Gleichberechtigung aller Eigentumsformen verfassi ng. 
srechtlich verankert. FUr ihre Ausbildung wurden er- 
schiedene Rechtsnormen und Funktionsmechanismen ge- 
schaffen. Mehr noch, fiir die neuorganisierten oder pi va- 
tisierten, auf Privateigentum basierenden oder mit Teilna me 
ausliindischen Kapitals geschaffenen Betriebe existieri ein 
ganzes System von Steuervergunstigungen und Priiferei /.en 
als Anreiz fiir ihre aktive Entwicklung. So wurden ht ute 
praktisch allejuristischen und organisatorischen Einsch un- 
kungen aufgehoben, die friiher kunstlich den nichtsta tli- 
chen, privaten Sektor, die Entwicklung des Unternehi. er- 
tums einschrankten.

Eine beachtenswerte Besonderheit der Schaffung emer 
Wirtschaft mit mehreren sozialokonomischen Sektoren in len 
postsozialistischen Landern, zu denen auch Usbekistan 
gehort, die sie prinzipiell von den Landern unterscheide . in 
denen der ProzeB der Schaffung der Marktwirtschaft auf 
revolutioniirem Wege erfolgte, ist die Tatsache, daB die Bil- 
dung des nichtstaatlichen Sektors vorwiegend auf Kosten der 
Entstaatlichung und Privatisierung des Staatseigentums er- 
folgt.

Die Privatisierung des Staatseigentums erfolgt sow ohl 
in wirtschaftlich entwickelten Landern als auch in en 
Entwicklungslandern, wie z. B. in GroBbritannien, Fra tk- 
reich, Japan, den Philippinen und anderen. Das ist ein nanir- 
licher ProzeB der Entwicklung der M a r k t b e z i e h u n g ^  n,
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in den Landem, wo der staatliche Wirtschaftssek- 
*n‘ genugend hohen Anteil ausmacht. Der Staat ist 

10Г C'berufen, die einzelnen Wirtschaftssektoren, einzeine, 
daZht selten wirtschaftlich wenig effektive, aber fur die wirt- 
"'haftliche Entwicklung des Landes eine wichtige Rolle 
SC. |enden Betriebe zu unterstUtzen und sich urn ihren Un- 
terhalt und ihre Finanzierung zu kufnmern. Sobald sie wirt
schaftlich erstarken und reibungslos funktionieren, konnen 
sie in Privatbesitz uberfuhrt werden.

In den ehemaligen sozialistischen Landern, die Wirt
schaftsreformen durchfuhren, ist die Situation anders. Vor 
Erringung der Souveranitat wurde Privateigentum an 
Produktionsmitteln uberhaupt verneint. Das war das erste 
K ennzeichen und der Unterschied der kapitalistischen 
Produktionsweise von der sozialistischen. Deshalb wurde 
juristisch  und vorrangig in der Praxis Privateigentum 
vollstandig verneint. Existenzberechtigung besaB nur seine 
veranderte Form als personliches Eigentum der Biirger an 
personlicher Habe, die kein Produktionsmittel darstellte und 
keine Einnahmen einbrachte. Alle Arten von Einnahnien, 
die die Bevolkerung aus der Nutzung ihres Vermogens zog, 
waren ungesetzlich.

Im Laufe vieler Jahrzehnte herrschte in der Wirtschaft 
der staatliche Sektor in Form des sogenannten Volkseigen- 
tums, das in Wirklichkeit vollstandig im Besitz des staatli- 
chen biirokratischen Systems war. Die ganze Vielfalt der 
Eigentumsformen war auf zwei Arten beschriinkt: das staatli
che und das kollektivwirtschaftlich-genossenschaftliche Ei
gentum. Wobei zu beriicksichtigen ist, das letzteres sich fak- 
tisch auch im Staatsbesitz befand.

Auf diese Art und Weise waren alle Produktionsmittel 
onopoleigentum des Staates. Das fiihrte zur gewaltsamen 

ostrennung der tatsiichlichen Produktionsteilnehmer von
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den Produktionsmitteln, zum Verlust des EigentUmerge- 
fiihls, zur Verringerung der wirtschaftlichen Interessiertheit 
und der Arbeitsanreize. Nur der wirtschaftlich freie Biir^er 
der wahre Eigentiimer, ist tatsiichlich daran interessiert, i her 
sein Eigentum zu verfiigen, ist fiihig, nicht nur seinen \\л hl- 
stand zu vergroBern, sondern auch den Reichtum seines 
Landes zu mehren.

Deshalb bestand die allerwichtigste Aufgabe der er
sten Etappe in der Beseitigung des Monopolismus an 
Staatseigentum und der SchafTung einer Wirtschaft init 
mehreren sozialokonomischen Sektoren auf Grundl ge 
seiner Privatisierung.

Viele Lander, die den PrivatisierungsprozeB durchgefiilm 
haben, haben Erfahrungen gesammelt und eigene Verfahi en 
zur Uberfuhrung in verschiedene Eigentumsformen ge- 
schaffen. Prinzipiell unterschieden sie sich voneinander du
rch die Ziele der Privatisierung, die Dynamik und die V lt- 
fahren zur Verwirklichung dieses Prozesses, den Grad der 
Teilnahme der Bevolkerung am PrivatisierungsprozeB.

Das Ziel der Massenprivatisierung in RuBland bestand 
darin, in einer moglichst kurzen Frist eine breite Schicht 
von Eigentiimern durch vollstiindige Uberfuhrung aller 
Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften zu bilden und ein n 
Markt fiir Privatisierungsscheine zu schaffen. Dabei wurtle 
die Finanzierung nicht als Faktor zur Gewiihrleistung der 
Wirtschafts- und Finanzstabilitiit betrachtet. Im Endeffekt 
bildete sich auf dem Hintergrund einer weitreichenden Pi i- 
vatisierung, die den ProzeB der schnellen Anniiherung an 
den M arkt sym bolis ie rte ,  keine Schicht tatsiichlich 
vorhandener, wirtschaftlich starker Eigentiimer heraus. Im 
Gegenteil, dieser ProzeB wurde von einem Absinken der 
Produktion, der Zunahme der finanziellen Unausgeglichen- 
heit begleitet, zahlreiche Betriebe, die ihre Eigentumsform
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batten, gerieten an den Rand des Bankrotts und 
vera?en fureinen Spottpreis weiterverkauft. Anstelle einer 
'VUf *n Schicht von EigentUmem, der Besitzer der Eigen- 
b m sscheine, entstand ein weit verzweigtes Netz von Finanz- 
tUnd Holdinggesellschaften, Fonds fur Privatisierungss- 
cheine die^aus der Unwissenheit der Hauptmasse der 
Bevolk’erung Kapital schlugen. Das fiihrte zu einer noch 
starkeren sozialen  Differenzierung in der Gesellschaft.

Unter BerUcksichtigung der Besonderheiten des eigenen 
Modells des U bergangs zu den Marktbeziehungen, wurden 
von uns prinzipielle Verfahren zur Verwirklichung der Pri
vatisierung und zur Schaffung einer Wirtschaft mit mehr- 
eren sozialokonomischen Sektoren ausgearbeitet, die sich 
in der Praxis bewiihrt haben. Worin bestehen sie?

Vor allem, haben wir von Anfang an die Idee der Priva
tisierung durch Gutscheine abgelehnt, obwohl ausliindische 
Experten mit viel Nachdruck versucht haben, sie uns 
aufzuzwingen. Trotz aller Versuche, uns diese Idee mit 
Akzentierung auf die Gewiihrleistung des Prinzips der 
sozialen Gerechtigkeit schmackhaft zu machen, haben wir 
sie aus mehreren Griinden fiir uns als nicht annehmbar be- 
funden.

Erstens liiBt sich nicht objektiv bestimmen, welchen Bei- 
trag jed er  einzelne Bewohners der Republik fiir das 
vorhandene, von mehreren Generationen geschaffene 
Produktionspotentials, gcleistet hat. Die Einschiitzung des 
Wertes des V erm ogens und daraufhin die Vergabe einer 
entsprechenden Menge von Schecks, Eigentumsscheinen 
und anderen derartigen Wertpapieren und ihre Aufteilung 
zu gleichen Teilen an die gesamte Bevolkerung, stellt keine 
s a|jrung d es Prinzips der sozialen Gerechtigkeit dar, 
son ern w iederum  eine verzerrte Form der sozialistischen
verschwommenen Gleichmacherei.
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Zweitens schafft die unentgeltliche Verteilung von gj 
gentumsscheinen und der anschlieBende Erwerb von Akt_ 
ien der Betriebe keine Armee von Eigentiimern, sondern 
fiihrt im Gegenteil zu einer Entwertung unseres Reichtums 
Niemand wird Vermogen oder den Teil eines Vermoj ns 
das ihm praktisch unentgeltlich zugefallen ist, so beh ten 
und effektiv zu nutzen versuchen, wie das fiir sauer vi rdi- 
entes Geld erworbene Gut. Was keinen Preis besitzt, w ircj 
auch nicht geschiitzt. Diese bittere Wahrheit haben w r in 
den vergangenen Jahren gut begriffen. Nicht zufiillig l eo- 
bachten viele „Neue Russen“ gleichgiiltig, wie die Betriebe 
zerfallen, deren Eigentumsscheinaktioniire sie sind, wie nit 
viel Liirm und Skandalen gleich Seifenblasen zahlrei he 
Scheck- und Investitionssfonds zerplatzen.

Wir haben dieeindeutige SchluBfoIgerung gezogen.daB 
das Staatseigentuni nur durch Verkauf an einen neuen 
Eigentiimer in eine andere Eigentumsform iiberfiilirt 
werden kann. Eine Ausnahme bilden nur Objekte ler 
sozialen Infrastruktur und des okologischen Schutzes. Der 
Sinn eines derartigen Herangehens an die Entstaatlichi.ng 
und Privatisierung war denkbar einfach: Absage an den ver- 
schw om m enen Priva tis ie rungssche ine igen tum er und 
Ubergabe des Vermogens an den Eigentiimer, der fiihig ist, 
das ihm iibergebene Gut richtig zu nutzen und bereits in c!er 
ersten Etappe seiner Nutzung ihm hochste Effektivitiit zu 
garantieren. Dieses Herangehen hat sich, wie die Praxis zei ',t, 
vollstandig bewiihrt. Anstelle des Sinkens der Produkti >n 
und des Konkurses, wie in mehreren anderen Staaten, hab n 
die meisten privatisierten Betriebe bei uns ihre Leistung n 
gesteigert und sich alle Schwierigkeiten der Ubergar - 
speriode auf ihre Schultern geladen.

Nicht unwichtig ist weiterhin, daB die durch die Pri\ 
tisierung gew onnenen M ittel in erste r  Linie fiir die
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tutzung der Betriebe selbst in der Periode nach der 
иП1СГ5 ierung, fiir die Schaffung neuer konkurrierender 
r S k d o n s s ta t te n  aufgewandt werden. Das fUhrt zu einer 
h ch tlich en  Entlastung des H aushalts und b ietet die 
M bglichkeit, die freien Investitionsreserven in vorrangigen 
Reformrichtungen zu akkumulieren.

D rittens verlangt ein effektives Funktionieren des 
Scheckmarktes eine hohe Kultur des Umgangs mit Wert- 
papieren, das Vorhandensein entsprechender Strukturen und 
Garantiesysteme. Das Fehlen von Fertigkeiten im Umgang 
mit W ertpapieren bei dem groBten Teil der Bevolkerung 
und klarer V orstellungen dariiber, in welchen Bereichen und 
Betrieben man sie vorteilhaft anlegen kann, sowie die Tat- 
sache, daB ein bedeutender Teil der Bevolkerung mit der 
Landwirtschaft verbunden ist, hatte bei Durchfuhrung einer 
Privatisierung mit Eigentumsscheinen zweifellos zu einer 
Verschiirfung der sozialen Situation gefUhrt. Das jedoch wid- 
erspricht v o ll  und ganz den von uns ausgew ahlten  
Reformprinzipien .

Derzweite Unterschied besteht in der Gewahrleistung 
des progranimgemaBen Herangehens und der etappen- 
weisen Verwirklichung der Privatisierung. Im Gesetz 
iiber die Entstaatlichung und Privatisierung ist eindeutig fcst- 
gelegt, daB die gesamte Tiitigkeit zur Uberfiihrung der Ei
gentumsformen auf der Grundlage der ausgearbeiteten und 
bestatigten Republik- und Territorialspezialprogramme etap- 
penweise erfolgt.

Ein derartiges Verfahren erlaubte uns, die wichtigsten 
noritaten im Bereich der Privatisierung fiir jede Etappe 

estzulegen. In der Anfangsetappe erfaBte der Privati-

BetUn̂ ,r0Ze^ den^eSê SĈ a^*'Ĉ en^ 0*inun^s^estan<̂ ’ c*’e 
suns& ^eS ^ an<̂ e*s’ ^er ortlichen Industrie und des Erfas-

gssystems fiir Agrarerzeugnisse, er stellt die sogenannte
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„Privatisierung von Klcinbetrieben“ dar. EinzelneM itte|-U I  
GroBbetriebe derLeicht-,derortlichen Industrie, des V e ^  
hrs- und Bauwesens und andererZweige wurden in der R.ege| 
in Pachtbetriebe mit dem Recht des spateren Erwe bs jn 
Kollektivbetriebe, in geschlossene Aktiengsellschaft n, be, 
denen sich das Aktienkontrollpaket in Besitz des Staates 
befindet, umgewandelt. In der gleichen Etappe wui Je im 
Verlaufe der P riva tis ie rung  selbst das Verfahren der 
Entstaatlichungaufgestelltund vervollkommnet, veriin ierten 
sich Psychologie und Einstellung zur Entstaatlichung

Nachdem geniigend Erfahrungen vorlagen, vertiefte sich 
der PrivatisierungsprozeB. Qualitativ neue Impulse vumit- 
telten ihm die Erlasse vom 21. Januar 1994 Uber MaBnah
men zur Vertiefung der Wirtschaftsreformen und vom  16. 
Miirz 1994 uber die vorrangigen Richtungen der Weiteren- 
twicklung des Entstaatlichungs- und Privatisierungs- 
prozesses. Die angenommenen Beschliisse sahen eine Aus- 
weitung des Aktionierungsprozesses der Betriebe durch 
Grundung offener Gesellschaften mit breiter Einbeziehung 
der Bevolkerung und ausliindischer Investoren vor. Durch 
Erweiterung der Teilnehmerzahl hatte den Zweck, den Staat- 
santeil an den Aktien kraB zu verringern. Es wurden die 
Grundlagen fiir die Bildung eines Wertpapier- und Immo- 
bilienmarktes geschaffen, man begann regelmaBig Auktio- 
nen und Ausschreibungen zum Verkauf des staatlichen 
Vermogens abzuhalten.

Die gesamte Privatisierungstiitigkeit besitzt folgerichti- 
gen, systematischen Charakter. Uber 20 S taatsp rogram m e 
zur Entstaatlichung und Privatisierung in vcrschiedencn 
Wirtschaftszweigen und Gegenden der Republik wurden 
angenommen.

Das niichste kennzeichnende Merkmal des von uns 
gewahlten Privatisierungsverfahrens besteht in der
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u f f .n o  lind S ich e ru n g  so z ia le r  G a ra n t ie n  fiir  d ie 
- L r u n j :  w ahrend  d e r  E n ts taa t l ich u n g . Dabei wur- 

B d s Prinzip der Gleichberechtigung der BUrger auf in 
Jen auf das A nrech t a u f  einen Vermogensanteil und der 
^z ia te  Schutz des Arbeitskollektivs des zu privatisierenden
Betriebs streng eingehalten. . .

Die sozialen Garantien bestehen in erster Lime dann, daB 
ein ganzes System von VergUnstigungen bei der Privatis
ierung geschaffen wurde. So konnen Angehorige des Arbe- 
itskollektivs des privatisierten Betriebs Aktien zu vergUn- 
stigten Bedingungen erwerben. Unentgeltlich werden dem 
neuen Eigentiimer die Grundfonds mit einem hohen Ver- 
schleiBgrad und die Objekte der sozialen Infrastruktur 
iibergeben. Unter vergUnstigten Bedingungen wird die Pri
vatisierung des Vermogens dcr Staatsgiiter, der Farmen, der 
Obst- und Weingiirten durchgefiihrt. Vorgeschen sind auch 
Preisabschliige fiir den Ruckkaufwert des Vermogens, wenn 
der privatisierte Betrieb die Grundfonds fiir eigene Mittel 
aus dem Produktionsentw icklungsfonds erw orben  hat. 
Zahlreiche Handels- und Dienstleistungsobjekte wurden den 
neuen Besitzern zusammen mit den Grundstticken verkauft. 
Um die Betriebe nach der Privatisierung zu unterstutzen, 
werden ihnen auch einzelnc Steuervergiinstigungen gewiihrt.

Das System der sozialen Garantien ist damit dazu berufen, 
die allergunstigsten Bedingungen, sowohl fiir den Privati
sierungsprozeB, als auch fiir den erfolgreichen Tiitigkeits- 
beginn nach der Privatisierung zu schaffen.

Das bei uns entwickelte Privatisicrungsverfahren unter- 
seheidet sich dadurch  von andercn , daB neben e iner 

nderung dcr Eigentumsformen cinc Aufgliederung, cine 
monopolisierung der entstandenen Produktions- und Lci- 

jUngsstmkturen erfolgt. Besonders dcutlich spiirtc man das 
en weigen derLeicht- und ortlichen Industrie, im Agrar-
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und Industriekomplex. Es tauchen nicht nur neue Besitze 
auf, sondern es bilden sich tatsachliche Konkuranzbc 
dingungen heraus.

Welche konkreten Ergebnisse haben wir in der rsten 
Etappe der Wirtschaftsreformen im Bereich der Privatis
ierung und Entwicklung des Unternchmertums erzie ?

Vor allem, und das ist das Hauptergebnis, ist di prj. 
vatisierung der Kleinbetriebe so gut wie ahgeschl< ssen 
weiterhin wurden institutionelle Strukturen, Spezia- 
lorgane, geschaffen, deren Aufgabe darin besteh das 
Staatseigentum zu verwalten und in andere Eigentums
formen zu uberfuhren.

In der ersten Etappe verlief dieser Privatisierungsp ozeB 
am aktivsten im Bereich der Privatisierung der Kleinbet icbe, 
die hauptsiichlich auf der Grundlage der Uberfuhrun von 
Handelseinrichtungen, Dienstleistungsbetrieben und В trie- 
ben der ortlichen Industrie in Privat- und kollektives E gen- 
tum (Schirkateigentum) erfolgte. Sie wurde bercits 1991 ab- 
geschlossen und Anfang 1995 entfielen bereits 82 Pn zent 
der Gesamtproduktion des Handels und der offentli lien 
S p e isew ir tsch a f t  au f  den n ich ts ta a t l ic h e n  Sekto i. In 
Ubereinstimmung mit den angenommenen Privatisiei ing- 
sprogrammen der verschiedenen Zweige wurden der gi >Bte 
Teil der Betriebe im System der ^Corporation “Machall Sa- 
noat” , der Assoziationen “Usbeksawdo” , und “Usbei bir- 
laschuw” und “Usbytsojus” umgewandelt.

Die Erfahrungen der privatisierten Objekte des Handels 
und des Dienstleistungsbereichs beweisen, daB von iem 
Augenblick an, da sie einen richtigen Eigentiimer erhiciten, 
sich die Verkaufskultur und die Qualitiit der Dienstlei un- 
gen rapide verbessert haben, sich das Angebot an W.iren 
und Dienstleistungen vergroBert hat und Uberall laufende 
und Generalrenovierungen vorgenommen wurden.
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rsten Schritt bildete auch die Privatisierung des 
Den * s t a n d s .  Im Laufe der Privatisierung wurden uber 

WOhMinion W ohnungen, die frUher vom Staat verwaltet 
е'ПС| d h  uber 95 Prozent des staatlichen Wohnungs- 

Privateigentum der Burger UberfUhrt. Dabei wur- 
d i e d e  dritte Wohnung den Besitzern vergUnstigt oder ko- 
stenlos Ubergeben. Kriegsveteranen, Lehrer, medizinisch und 
wissenschaftlich Tatige und die schopferische Intelligenz 
wurden unentgeltlich Wohnungsbesitzer.

F i i r  arbeitsunfiihige und alleinstehende, betagte Person- 
en mit niedrigem Einkommen und fUr junge Leute, die zum 
ersten Male geheiratet haben, und andere sozial nicht 
i^eschiitzte, minderbemittelte wohnraumbedUrftige Biirger- 
kategorien wurden vor Ort bei den Verwaltungsorganen 
spezielle kommunale zweckbestimmte Wohnraumbestiinde 
geschaffen. Diese Bestiinde werden durch Mietvcrtriige ohne 
Recht auf Privatisierung genutzt.

Betrieben und Organisationen wurde das Recht gewiihrt, 
die ihren Beschaftigten und Rentnern fiir den Wohnungs- 
bau oder die Privatisierung einer W ohnung gewiihrten Dar- 
lehcn oder Kredite vollstiindig oder teilweise zu tilgen.

Mit der Privatisierung des W ohnungsbestands iinderte 
sich das System der kommunalen Warning grundlegend. Sie 
wechselte in die K om petenz der ortlichen Verwaltungsor- 
gane iiber. Selbstiindigkeit und Verantwortlichkeit der Re- 
gionen fiir die kommunale Versorgung der Bevolkerung nah- 
njen zu. Der Bereich wurde nicht formal, sondern tatsachlich 

r die Finanzierung den ortlichen Organen ubergeben. 
unH ^ Urc*1^^lrung der Privatisierung der Kleinbetriebe 
schaft10 Wa^ senc ê Erfahrung der Verwaltungs- und Wirt- 
sennr'SStni- tUrCn’ erm°8*'c^ ten Mitte 1994 mit der Mas- 
fune VUtlSlcrunSsetaPpe zu beginnen, deren Ziel die Schaf- 

n о enen A k tien gesellsch aften , die Durchfiihrung
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und Industriekomplex. Es tauchen nicht nur neue Besit^ 
auf, sondern es bilden sich tatsiichliche Konkurrcnzl* 
dingungcn heraus.

Welche konkreten Ergebnisse haben wir in der rsten 
Etappe der Wirtschaftsreformen im Bereich der Pnvatis. 
ierung und Entwicklung des Unternehmertums erzie t?

Vor allcm, und das ist das Hauptcrgebnis, ist die prj. 
vatisierung der Klcinbetriebe so gut wie abgeschlossen 
weiterhin wurden institutionelle Strukturen, Spezia. 
lorgane, geschaffen, deren Aufgabe darin bestehi, das 
Staatseigentum zu verwalten und in andere Eigentums- 
formen zu iiberfiihren.

In der ersten Etappe verlief dieser Privatisierungsp ozeB 
am aktivsten im Bereich der Privatisierung der Kleinbet iebe, 
die hauptsachlich auf der Grundlage der Uberfuhrun von 
Handelseinrichtungen, Dienstleistungsbetrieben und В trie- 
ben der ortlichen Industrie in Privat- und kollektives E gen- 
tum (Schirkateigentum) erfolgte. Sie wurde bereits 199 1- ab- 
geschlossen und Anfang 1995 entfielen bereits 82 Pn /.ent 
der Gesamtproduktion des Handels und der offentlichen 
S p e isew ir tsch a f t  a u f  den n ich ts ta a t l ic h e n  S ek to i. In 
Ubereinstimmung mit den angenommenen Privatisiet ing- 
sprogrammen der verschiedenen Zweige wurden der gi iBte 
Teil der Betriebe im System der ^Corporation “Machall Sa- 
noat”, der Assoziationen “Usbeksawdo” , und “Usbekbir- 
laschuw” und “Usbytsojus” umgewandelt.

Die Erfahrungen der privatisierten Objekte des Handels 
und des Dicnstleistungsbereichs beweisen, daB von en1 
Augenblick an, da sie einen richtigen Eigentiimer erhic.ten, 
sich die Verkaufskultur und die Qualitiit der Dienstlei un- 
gen rapide verbessert haben, sich das Angebot an W.iren 
und Dienstleistungen vergroBert hat und iiberall la u fe n d e  

und Generalrenovierungen vorgenommen wurden.
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rsten S ch r itt bildete auch die Privatisierung des 
Dcn L^tands. Im Laufe der Privatisierung wurden iiber 

" n  W ohnungen, die friiher vom Staat verwaltet 
е'ПС). d h  iiber 95 Prozent des staatlichen Wohnungs- 
; ur C" ;  privateigentum der BUrger uberfuhrt. Dabei wur- 
d i e d e  dritte W ohnung den Besitzern vergunstigt oder ko- 
stenlos Ubergeben. Kriegsveteranen, Lehrer, medizinisch und 
w isse n sc h a ftlic h  Tiitige und die schopferische Intelligenz 
wurden unentgeltlich Wohnungsbesitzer.

F u r  arbeitsunfiihige und alleinstehende, betagte Person- 
en mit niedrigem Einkommen und fUr junge Leute, die zum 
ersten Male geheiratet haben, und andere sozial nicht 
geschiitzte, minderbemittelte wohnraumbediirftige Biirger- 
kategorien wurden vor Ort bei den Verwaltungsorganen 
spezielle kommunale zweckbestimmte Wohnraumbestiinde 
geschaffen. Diese Bestiinde werden durch Mietvertrage ohne 
Recht auf Privatisierung genutzt.

Betrieben und Organisationen wurde das Recht gewiihrt, 
die ihren Beschiiftigten und Rentnern fiir den Wohnungs- 
bau oder die Privatisierung einer Wohnung gewiihrten Dar- 
lehen oder Kredite vollstandig oder teilweise zu tilgen.

Mit der Privatisierung des W ohnungsbestands iinderte 
sich das System der kommunalen Wartung grundlegend. Sie 
wechselte in die Kompetenz der ortlichen Vcrwaltungsor- 
gane iiber. Selbstiindigkeit und Verantwortlichkeit der Re- 
gionen fiir die kommunale Versorgung der Bevolkerung nah- 
men zu. Der Bereich wurde nicht formal, sondern tatsachlich 

r ie Finanzierung den ortlichen Organen ubergeben. 
unH ' f  UrChfUhn,ng der Privatisierung der Kleinbetriebe 
schaft'6 Wâ senĉc Erfahrung der Verwaltungs- und Wirt- 
senDriSStrU- tUren’ ermoglichten Mitte 1994 mit der Mas- 
fUn„ v atls,c' run8setiippe zu beginnen, deren Ziel die Schaf- 

П °  enen ^^ iengese llschaften . die Durchfiihrung 
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von Aktienemissionen und die Herausbildung voi 
legten Immobilien- und Wertpapiermiirkten war. 
der Entstaatlichung und Privatisierung der Mittel 
betriebe der Industrie, des Bau- und Verkehrswesens, 
Fle isch- und M ilchindustr ie , der N ahrungsm itte l-  Und 
Baumwollverarbeitungszweige des Agrar- und Industrie, 
komplexes setzte ein. GroBe Aufmerksamkeit wird dcr Prj. 
vatisierung der Touristikkomplexe in Taschkent, Bi: hara, 
Samarkand und Chiwa geschenkt.

Im Verlaufe der ersten Etappe wurde auch das Pi vatis- 
ierungsverfahren selbst vervollkommnet. Vorbereitet ist ein 
Vorhaben zur Bildung offener Aktiengesellschaften auf der 
G rundlage  von m ittleren  und groBen Staatsbetrioben. 
GrUnder einer Aktiengesellschaft konnen in erster Lime das 
gesamte Arbeitskollektiv, ausliindische Investoren, die be- 
reit sind, Geld in die technische Umgestaltung der Pr duk- 
tion zu investieren, und der Staat sein. Vorgesehen ist auBer- 
dem  die  fre ie  A u s s c h re ib u n g  von A k tie n  iibei die 
Wertpapierborse, sogar im Ausland. Dabei ist eindeutig fest- 
gelegt, daB der staatliche Anteil der Aktien rapide ge enkt 
werden muB. Heute darf er schon nicht mehr als 26 Pr> zent 
betragen. Uber die Hiilfte des gesamten Aktienpakets soil 
frei verkauft werden

Mit dem Ziel, die Reformen zu beschleunigen, v\ jrde 
auf dem Lande ein Programm zur Entstaatlichung und Ent
w ic k lu n g  e in e r  W ir t s c h a f t  m it m e h re re n  sozia 
lokonomischen Sektoren in der Landwirtschaft Usbeki tans 
ausgearbeitet, das jetzt verwirklicht wird. A uf der Grund- 
lage des Taschkenter Rayons wurde eine Konzeption der 
Wirtschaftsentwicklung ausgearbeitet, die als Grundlag fur 
die Vorbereitung der Vertiefung der Wirtschaftsreformen 
auf Rayonebene dienen soil.
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Privatisierungssystem linden haufiger neue Formen
,n1 . t lic h u n g  durch Verkauf des Staatseigentums Uber 

Jef ЕПГ  ibungen und Auktionen Anwendung. D ie  Erfahrun- 
AUSSC, ^ rsten Auktionen haben bcwiesen, daB diese Form 
ge"ee Aussichten besitzt und das eine immer groBere Zahl 

r E ig en tU m era n  ih n en  te iln im m t. Uber Auktionen wer- 
"eUeheUte in d er R e g e l Handels- u n d  D ie n s t le is t u n g s e in -  

richtungen verkauft: Geschafte, Restaurants, Hotels usw. Der 
Verkaufspreis spielt sich dabei bedeutend Uber dem Start- 
preis ein. Das ermoglicht nicht nur eine moglichst genaue 
Festlegung des P r e ise s  d e s  zu privatisierenden Eigentums, 
sondern triigt w e ite r h in  zur Stiirkung unserer n a t io n a le n  

Wahrung bei.
In der letzten Zeit fand eine neue Auktionsform Verbre- 

itung, bei der nicht nur Vermogen, sondern auch die Gr- 
undstucke auf denen sich die zu privatisierenden Handels- 
und Dienstleistungsobjekte befinden, und das Recht der 
Nutzung von GrundstUcken fUr Neubauten, auf Auktionen 
zum Verkauf, darunter auch an ausliindische Investoren, an- 
geboten werden. Es werden Auktionen und Ausschreibun- 
gen zur Ubergabe von landwirtschaftlich genutzten Fliichen 
in unbefristete Nutzung mit Erbrecht durchgefUhrt.

Mit der Schaffung institutioneller Strukturen des Immo- 
bilien- und des Wertpapiermarktes wurde begonnen. Eine 
Republikimmobilien- und eine Wertpapierborse, das Nation
a l  Depositorium  und ein Investitionsfonds wurden gebil- 
det und ein Programm zur Schaffung eines Informations- 
und T elekom m unikationssystem s aufgestellt. 
j ^em  der breiten Einbeziehung der Bevolkerung 

en ProzeB der Privatisierung und dcr beschleunigten 
®raus ildung eines Wertpapiermarktes begann man mit 

regelm aBigen DurchfUhrung von Auktionen auf der
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Republikwertpapierborse, die MaklerbUros in den Obla« I 
besitzt.

Ein Immobilienmarkt bildet sich heraus. Bei den \ ericas] 
ten Objekten handelt es sich meist um Wohnungen. Han 
dels- und Dienstleistungsobjekte, unfertige Bauobjekte. dJ  
ist nur der Anfang.

Der ProzeB der Entstaatlichung und Privatisierung ^ewin. 
nt an Kraft. Seit Privatisierungsbeginn des Staatseig ntums 
und bis Ende 1994 wurden rund 54 Tausend Betric >e und 
Objekte entstaatlicht. 18,4 Tausend davon gingen in Pri- 
vateigentum Uber, 26,1 Tausend wurden Aktiengesellschaf- 
ten, 8,7 Tausend - Kollektivbetriebe und 661 - Pachtb^ triebe. 
Auf Grundlage der privatisierten Betriebe werden Joint-ven- 
tures mit auslandischem Kapital gegrUndet. Heute hah n von 
drei Betrieben zwei nichtstaatliche Eigentumsformen Rund 
die Hiilfte des Bruttonationalprodukts wurde 1994 von i nich- 
tstaatlichen Wirtschaftssektor erbracht.

Mit der durch die Entstaatlichung und Privatisieri ig er- 
haltenen Mittel werden die Kredite fUr die Realisurung 
konkreter Projekte zur technischen UmrUstung und zur Um- 
gestaltung der Produktionsstrukturen fUrdie Betriebe in der 
Periode nach der Privatisierung finanziert. Das bietet die 
M og lichkeit ,  die P r iv a tu n te rn eh m er ,  in e rs te r  Linie 
Einzelbauern, durch Kredite zu unterstUtzen.

Auch das Kleinbusiness entwickelt sich. Die Zalil der 
Kleinbetriebe hat sich in den letzten Jahren mehr a b  ver- 
doppelt. Zur UnterstUtzung des nichtstaatlichen Sektor wur
den in der Republik der Fonds zur Entwicklung des Kiel- 
nunternehmertums und der Fonds zur UnterstUtzung der 
klein- und mittelstandischen Unternehmen gebildet.

Die durchgefUhrten MaBnahmen zur UnterstUtzung des 
Privatsektors ermoglichten die Steigerung der Anzalil der 
Privatbetriebe zum Anfang 1995 fast bis auf 20 Tausend-
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jjer Erwerbstiitigkeit gehen iiber 250Tausend Per- 
ach In sgesam t arbeiten im nichtstaatlichen Sektor 

Ц0П Н М Ш  M enschen, etwa die Hiilfte aller in der gesells- 
T f t l i c h e n  Produktion Beschaftigten. Das ist ein iiber- 

u ender Beweis dafUr, daB wir uns tatsachlich der M ark

twirtschaft nahern.
An der Realisierung der Prozesse der Entstaatlichung und

Privatisierung nehmen viele internationale Organisationen 
ktiv te il, solche wie UNOID, mit deren UnterstUtzung drei

Business-Inkubatoreneingerichtet wurden. Die Kommission
der Europiiischen Gemeinschaft griindete ein Zentrum fur 
Geschiiftskontakte. Die Deutsche Gesellschaft fiir technische 
Zusammenarbeit (GTZ) schuf ein Zentrum zur UnterstUtzung 
des kleinen und mittleren Unternchmertums. Akti v tiitig sind 
der A m erik a n isch e  F o n d s  d e s  U n te r n e h m e r tu m s  in 
Zentralasien und der Zentralasiatischc Investitionsfonds 
(GroBbritannien), die eine breite Palette von Consultingleis- 
tungen erteilen und die Kaderausbildung organisieren.

Der Effekt der Privatisierung hat zweispiiltigen Charak- 
ter, einerseits zieht er die freien Mittel der Bevolkerung an, 
senkt ihren Druck auf den Markt und schafft gleichzeitig 
Voraussetzungen fUrdie Einbeziehung neuer Quellen in die 
Produktion und die Entstehung von Konkurrenz zwischen 
den Warenerzeugern. Andererseits triigt dieser ProzeB du
rch die elfektivere Tiitigkeit der privatisierten Betriebe zur 
Steigerung des Einkommens der Bevolkerung bei.

Trotz der siehtbaren Erfolge bei der Schaffung einer mod- 
crnen W irtschaft mit mehreren sozialwirtschaftlichen Sek- 
^ r e n  ist e in d e u tig , daB der P rivatis ierungsprozeB  im

Verti'1?3^5'1̂  CrSt anzu*au ên beginnt. In seiner weiteren 
f«i 10 Г 8  ^es te^ 1 e 'ne der vorrangigen Aufgaben der nach- 

n Etappen der Wirtschaftsreformen
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1.4. REFORMIERUNG DER LANDWIRTSCHAI | 
SCHAFFUNG EINES NEUEN TYPS VON AGRa r ] 

BEZIEHUNGEN

In der ersten Etappe der W irtschaftsreformen in Us 
bekistan wurde der Reformierung der Landwirtschaft beson 
dere Aufmerksamkeit geschenkt. Das war durch d ie  Ro|]e 

bedingt, die die Landwirtschaft und die mit der Ve: irbei- 
tung der Agrarrohstoffe verbundenen Zweige in der mod- 
ernen Wirtschaft unserer Republik spielen.

A uf den Agrarsektor entfielen nach dem Stand vom 1. 
Januar 1995 ub e r24 Prozentdes Bruttoinlandsprodukt rund 
37 Prozent aller in der Volkswirtschaft Beschiiftigten uber 
die Hiilfte der Bevolkerung lebt auf dem Lande und ihre 
m aterie lle  Lage hiingt d irek t vom  Z ustand  in diesem 
fiihrenden Lebensbcreich der Republik ab.

Die Entwicklungsperspektiven, die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage vieler Industriezweige dcr Republik, solch- 
erw ie derBaumwollreinigungs-,Textil-,Leicht-,Nahrungs- 
mittel- und Chemieindustrie, des Landmaschinenbaib und 
anderer, die etwa die Hiilfte des gesamten Industriepoten tials 
ausmachen, hiingen in der komplizierten Ubergangspenode 
unmittelbar von der Landwirtschaft ab. Gerade die stabile 
E n tw ick lung  der L an d w ir tsch af t  in den le tz ten  Jahren 
ermoglichte die Erhaltung des Industriepotentials, und in den 
mit der Verarbeitung der Agrarerzeugnisse verbundenei Be- 
trieben sogar eine Steigerung der Produktion. Gerade der 
A grarsektor wurde zu e inem  w ichtigen Faktor der s irt- 
schaftlichen Slabilitat Usbekistans.

Die landwirtschaftliche Produktion und insbesonden die 
Baumwolle bildet in der Gegcnwart die wichtigste D e v is e n -  

ressource, die Hauptquelle, mit deren Mitteln der Import 
der fiir die Republik lebenswichtigcr Nahrungsmittel, der
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nte des Erdols, der Erdoler/eugnisse, der Ma- 
Mcdika',nd der technologischen Ausriistungen crfolgt. 
chinenhUa|b waren Probleme der grundlegenden Umgestalt- 

° d  beschleunigten Entwicklung des Agrarsektors bes- 
ung “ nnd fUr die Anfangsetappe der Reformen und die ge- 
1111111 Strategie Usbekistans beim Ubergang zum Markt. ' 
Sa,\Vir stellen uns die Aufgabe, die vorrangige Entwick- 

ng des Dorfes zu garantieren und die Landwirtschaft nach 
oualitativ neuen Prinzipien auferstehen zu lassen. Der ge- 
samte ReformierungsprozeB des Dorfes verlangte die Wie- 
dergeburt des wahren Herm des groBten Reichtums, den wir 
besitzen, der Erde, es war notwendig, dem Dechkanen Hoff- 
nung einzufloBen und sein W ohlhabender zu erhohen. Wir 
halten uns streng an das Prinzip, daB der Staat dem Dorf 
jeglichc Hilfe leisten muB. In der Republik wurden, ausge- 
hend von der konsequenten Einhaltung dieser Prinzipien, 
die notwendigen Voraussetzungen fiir die Reformierung der 
Agrarbeziehungen, die Restrukturierung der Landwirt- 
schaftsbetriebe, die weitere Steigerung der Agrarproduktion, 
die V erringerung  der Im p o r tab h i in g ig k e i t  e in z e ln e r  
Nahrungsmittel geschaffen .

Fiir die Beschleunigung des Erneuerungsprozesses im 
Agrarsektor haben neben den friiher an g en o m m en en  
Gesetzen, die im Februar 1994 gefaBterf Regierungsbe- 
schlusse iiber zusiitzliche MaBnahmen zur Verwirklichung 
der Wirtschaftsreformen in der Landwirtschaft und iibcr die 
Vcrvollkommnung der Reformen in der Viehzucht und den 
Schutz der Interessen der Dechkanenwirtschaften (Einzel- 

auernwirtschaften) und der privatisierten Viehwirtschafts- 
betnebe groBe Bedeutung.

Dank der wahrend der A grarreform  au f dem Lande
sch^f ®e ^ ^ rten M aB nahm en e n ts ta n d e n  neue  W irt-  

a tsstrukturen, die den Forderungen der Marktwirtschaft
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besser entsprachen. Der mcntstaatliche Sektor eni,. c^e, ; 
sich stark, die Struktur der Agrarproduktion verandertee *Ch
grundlegend, das Leitungssystem und die Wirtschaftsmeth 
oden wurden umgestaltet.

Das K ernproblem , die G rundlage der ges.im t^  
Agrarpolitik, bildet die Frage, wem der Hoden gchdrt 
Der groBte Reichtum unserer Gegend ist die Erde: Sic i niihn 
uns und schafft die H aup tvorausse tzungen  fiir unsere 
Lebenstiitigkeit. Deshalb hiingt die Zukunft der Republik 
die Zukunft des usbekischen Volkes wesentlich da\on ab. 
wie sich die Eigentumsverhiiltnisse an Grund und Boden 
gestalten.

Die fUhrende Prioritiit in der Anfangsetappe der Wirt
schaftsreformen war die Veriinderung der Einstellun ’ zum 
Boden als dem Hauptreichtum. Die das Dorf betreffcnden 
Erlasse, das Gesetz „Uber den Boden“ bestimmten, wie sich 
die Beziehungen in der Landwirtschaft gestalten werden und 
was mit dem Boden geschehen wird. In der Verfassi ng ist 
verankert, daB der Boden nicht als Privateigentum verkauft 
und nur langfristig als Pachtland weitergegeben werdc i darf.

Die Entwicklung der Marktbeziehungen auf dem I ande, 
die Wiedergeburt des Eigentumergefuhls bei den Decb .anen 
wird durch Bereitstellung von Boden zur lebens l i ing lichen 
Nutzung mit dem Recht, den Boden zu vercrben, erieicht. 
Die Hauptaufgabe bestand in der Entwicklung eines Wirt- 
schaftsverfahrens auf dem Lande, das jedcm  Dechkan n die 
Moglichkeit bot, frei und interessiert zu arbeiten und elbst 
iiber die Friichte seiner Arbeit zu verfiigen. Wir hab n fUr 
uns eindcutig die SchluBfolgerung gezogen: der D e c likane 
wird sich nur dann als wahrer Eigentiimer des Bodens be- 
trachten, wenn die Friichte seiner Arbeit, der Ertrag. ihm 
selbst gehoren, wenn er der wahre Besitzer d e r  produ/icrten  
Erzeugnisse ist.
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в  s o n d e r h e it  unseres Ackerbaus besteht darin, daB 
D  f  B e w a s s e r u n g s f e l d b a u  bas ie r t ,  d e r  von e in em  

СГ 1U crsfahigen Irrigationssystem gewiihrleistet wird. Mehr 
leistung^jc^i ^  gesamten Ackerlands mussen bewassert

alS den Deshalb sind die Entwicklungsperspektiven der 
Landwirtschaft u nm itte lba r  mit de r  E n tw ick lu n g  des 
B e w a s s e ru n g s fe ld b a u s ,  dem Bau und der Rekonstruktion 
der vorhandenen Irrigations- und Meliorationssysteme, der 
L osung der Frage, in wessen Eigentum sich diese Anlagen 
befinden werden, verbunden. Dem meliorativen Zustand des 
B o d en s ist stiindig groBe Aufmerksam keit zu schenken. 
Wenn wir das versaumen, so verlieren wir die Entwicklung-

sau ssich ten .
In Usbekistan gibt es 4,2 Mill, ha bewiissertes Land, von 

dem nuretwa 50 Prozent sich in einem guten meliorativen 
Zustand befinden, die iibrigen Boden bedUrfen der Verbesse- 
rung und der Durchfiihrung meliorativer Arbeiten. Fiir diesen 
Zweck sollen 1995 25 Tausend ha Neuland kultiviert und 
50Tauscnd ha Land verbessert werden und auf einer Flache 
von 26 Tausend ha ein Kollektor- und Drainagenetz ange- 
legt werden,

Wenn die Neukultivierung eines Hektars bewiissertes 
Land 1990 noch 6,5 Tausend Rubel und die Verbesserung 
eines Hektars alter bewjisserter Fliichen 5,0 Tausend Ru
bel kostete, so  sind die Ausgaben heute etwa um das 14- 
15 fach e  g e s t ie g e n . D araus  ist e r s ic h t l ic h ,  daB ein 
Einzelbauer nicht der L age ist, selbstiindig Irrigations- und 

eliorationsarbeiten vorzunehmen. Nur der Staat ist fiihig, 
as M eliorationsnetz projektieren und anlegen zu lassen, 

^ragen zur Verhiitung des Versalzens und des Versump- 
Rf zu *°sen- Daraus wurde die entsprechende

alle Up °*gerun^ Sez°g cn - daB heute der Staat die Erfullung 
rogramme zur Melioration, Irrigation und Erhohung
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der Bodcnfruchtbarkeit iibernimnit und damit den nich 
tstaatlichen Wirtschaftcn riesige Hilfe und Unterstiitznn '  
zuteilkommen liiBt. Eine griindliche Analyse der Entwicif 
lung der Wirtschaftsbeziehungen und der Systeme der Lei 
tungsorganisation auf dem Lande zeigte, daB die Not- 
wendigkeit ihrer grundlegenden Anderung besteht. In der 
Anfangsetappe der Reformen erfolgte der ProzeB d^r kri- 
tischen Einschatzung der Tiitigkeit der Kolchosen und 
Sowchosen.

Wir sind zu dem SchluB gekommen, daB alle staatlichen 
Landwirtschaftsbetriebe, und in erster Linie die unrentablen 
Sowchosen, in kollektive und andere Eigentumsformen 
Uberfuhrt werden miissen. Das ist notwendig, damit da^ Dorf 
auf eine wirtschaftlich gesunde Grundlage gestellt wil d. Im 
Grund genommen ist das eine Berichtigung der Fehler, die 
in der letzten Zeit in der Landwirtschaft bei Fragen der Or
ganisation der Leitung dieses Zw eigs gem acht worden 
waren, als man von der konsumentenhaften Einstelluni; aus- 
gehend, die genossenschaftlichen Wirtschaften kiinstlic h in 
der H offnung  au f staatlichen U nterhalt in Staats liter 
umwandelte.

Wiihrend des Umwandlungsprozesses der Leitungss ruk- 
turen auf dem Lande wurde klar festgelegt, was die 1 md- 
wirtschaftliche Grundeinheit darzustellen hat. Das ist eine 
Genossenschaft, die Einzelbauernwirtschaften vereint 
und fiir sie Leistungen erbringt, deren Tiitigkeit к >or- 
diniert und in Fragen der materiell-technisclien ' er- 
sorgung, der Erbringung technischer und agroihe- 
mischer Hilfsleistungen unterstiitzt.

Prinzipiell wichtig  daran ist, daB die E in z e lb a u e rn -  
wirtschaft die Grundlage der Organisation der landw irt-  
schaftlichen Produktion bilden soil und fiir ihre effective 
Tiitigkeit eine ausgebaute leistungsfiihige In fras truk tu r  von

60



M a s c h in e n -  u n d  Traktorenparks, Reparatur- 
Agrofim с ’ ^ffassungsstellen, Kleinvcrarbcitungssbetric- 
w er^  A g rarp rod u k tion  usw. bestehcn soil.
^  В den ausgearbeiteten Prinzipien und Verfahren 

- in d er ersten Etappe der ProzeB der Reorganisation 
r / s ta a ts g U te r  in A k t ie n g e s e l ls c h a f t e n ,  kollektive, genos- 

n sch a ftlich e  und anderc private Landwirtschaftsbetriebe 
SCrwirklicht. Im Zeitraum ab 1992 wurden 1066 der insge- 
samt bestehenden 1137 Staatsgiiter in Aktioniir-, Kollektiv 
und Pachteigentum UberfUhrt. Auf ihrer Grundlage wurden 
530 Kolchosen, e tw a  350 G enossenschaften , iiber 100 
Pachtbetriebe, sowie Betriebe anderer Eigentumsformen 
eegriindet. AuBerdem wurden 1516 Rindviehfarmen den 
A rb eitsk o llek tiv en  als Eigentum Ubergeben. Gegenwiirtig 
w erden Farmen der nicht auf Tierproduktion spezialisicrten 
B etriebe privatisiert und a ls  Privateigentum verkauft.

Das fiihrte zu grundlegendcn Veriinderungen in der Struk- 
tur der Agrarproduktion in bezug auf die Eigentumsformen. 
Der nichtstaatliche Sektor auf dem Lande erstarkte bedeu- 
tend. 1991 betrug der staatliche Anteil 37 Prozent des Ge- 
samtumfangs der Agrarproduktion, der Anteil des nich- 
tstaatlichen entsprechend 63 Prozent, 1994 erzeugte der nich
tstaatliche Sektor bereits fast 95 Prozent der gesaniten 
Produktion.

Das wichtigste Ergebnis der A nfangsetappc der 
Durchfiihrung der W irtschaftsreformen in Usbekistan 
bildete die tatsiichliche Zuweisung von Boden an die 

evolkerung durch VergroBerung der Hofgrundstiicke, 
•e Zuteilung von neuen, in der Regel bewasserten  
-‘«ndllachen, fiir private Nebenwirtschaftcn, von Obst- 

u"d Weinparzellen.
e in^ '6 ^ ere' tste" ung von Boden an die Menschen spielte

C aussc^ 'aggebende Rolle bei dcr Losung dcr aktuellen,
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besonders wichtigen Probleme in den ersten, allerschw 
sten Jahren der Reformierung. Durch Annahme wichtige' l  
MaBnahmen zur Stiirkung der privaten Nebenwirtscliaft, 
wurde folgendes erreicht:

erstens. Einbeziehung des Arbeitskriifteuberschusses, des 
in erster Linien auf dem Lande lebenden, aus Frauen und 
Jugend lichen  b estehenden , unbesch iift ig ten  Teils der 
Bevolkerung in die gemeinniitzige Arbeit und dam; Auf. 
hebung der Gefahr der Zunahme der Arbeitslosigken;

zweitens. Erhohung des Realeinkommens der levol- 
kerung, sowie Festigung der sozialen Garantien fii; viele 
Landbewohner durch Ausgabe von Arbeitsbuchern u id die 
Gewiihrung des Anspruchs auf Altersrente an diejcnigen, 
die vertragsgemiiB Agrarerzeugnisse erzeugt haben;

drittens. Verminderung der Probleme bei der Verscu gung 
der Bevolkerung mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln. Per- 
sonen, denen eine Parzelle zugewiesen wurde, konnten nicht 
nur den eigenen Bedarf an Kartoffeln, GeniUse, Ob^t und 
Erzeugnissen der Viehwirtschaft decken, sondern nugen 
auch  dazu  bei, daB b e d eu te n d  m e h r  a u f  den Dech- 
kanenmiirkten in den Stiidten verkauft wurde und halfen 
damit bei der Losung des Lebensmittelproblems;

viertens. eine bedeutende Zunahmen des individuellen 
Wohnungsbaus, was zur Losung des aktuellen Problems der 
Versorgung der Bevolkerung der Republik mit Wohm aum, 
der Verbesserung der Wohn- und iibrigen Lebensbedingun- 
gen beitrug;

und zum AbschluB funftens. G ewiihrleistun der 
sozialpolitischen Stabilitiit in der Republik nicht nur arch 
Beseitigung der Griinde und Ausgangspunkte sozialei ^on* 
flikte, sondern auch als Ergebnis der aktiven Teilnahme an 
der Anlage der privaten Hausparzellen und Garten und 
Datschengrundstiicke im eigenen Interesse und im Interesse
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Hie Ablenkung der Menschcn von Meetings
der Fa^ ‘ E x tr e m ism u s .

undp°  o , e itstellung von Boden spielte cine wahrhaft 
^ t i o n a r e  R o lle ,  d ie  A bhiing igke it  j e d e r  E inzel- 

rCV I chkeit voin Staat wurde damit aufgehoben. Mit dem 
^  Jb von Boden beginnt der Mensch Einnahmen zu erh- 

fiihlt er  sich als Besitzer und lernt Freiheit und
Unabhangigkeit kennen.

In den Jahren der wirtschaftlichen Umgestaltung wur
den zusatzlich uber 550 Tausend ha bewasserter Boden fur 
die Nutzung der Menschen bereitgestellt. Das ist wesentlich 
inehr, als die Bevolkerung vor Annahme der Beschlusse 
besaB. Die Gesamtflache der in individucller Nutzung be- 
findlichen landwirtschaftlichen Fliiche hat etwa 700 Tausend 
ha erreicht. Uber 9 Mill. Menschen genieBen die Friichte 
dieser Erde. Die DurchschnittsgroBe des Hollands betriigt 
niehrals0,2 ha, was unterden Bcdingungen der begrenzten 
Bodenressourcen einen riesigen Besitz darstellt.

Auf den in individucller Nutzung befindlichen landwirt
schaftlichen Fliiche werden 70 Prozent der gesamten Rind- 
er.die Hiilfte allerSchafe und Ziegen gehalten. In den letzten 
drei Jahren hat sich der Anteil dieser Wirtschaftcn am Ge- 
samtumfang der Agrarproduktion von 30 auf 44 Prozent 
erhoht. Sie erzeugen (laut den Endergebnissen von 1994) 
76 Prozent des Gesamtumfangs an Milch, 70 Prozent an 
Fleisch, 56 Prozent an Kartoffeln, 63 Prozent an Gemiise 
und 60 Prozent an Obst.

ic MaBnahmen in der ersten Etappe der Rcformierung 
er ndwirtschaft waren in erstcr Linie auf die Entwicklung

neuerOrganisationsformen der landwirtschaftlichen Produk- 
Г on ausgerichtet, d ie m axim al den Prinzipien fiir die Schaf- 

* *  ê r Herre n <lesBodensentsprachen. A uf dem Lande 
ann Slc^ e ' n E inzelb auern -, e in  D echkanensektor, zu
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bilden. Zur Stim ulierung der E ntw icklung derEinzclbau
wirtschaften (Dechkanenwirtschaften) wurden die rechtp 
chen und organisatorischen Voraussetzungen ges _haff '
Den Einzelbauern wurde das Recht auf langfristige Fachtund
das Recht auf Vererbung des bereitgestellten Bodens jwiih^ 
Aus dem Republikhaushalt wurden bedeutende Mitt 1 fQr(jje 
UnterstUtzung der Einzelbauern bereitgestellt.

Obwohl fiir Usbekistan die Baumwolle die politis he und 
wirtschaftliche Macht verkorpert, die die Unabhangigkeit 
der Republik garantiert, wurde konsequent die Linie /.ur Be- 
seitigung des sich unheilvoll auf die Okologic und lie Ge- 
sundheit der Menschen auswirkenden Baumwollm^nopols 
und die Ubergabe der friiher mit Baumwolle und anderen 
Kulturen mit niedrigem Ernteertrag bebauten Feldei fiir die 
Entwicklung der Einzelbauernwirtschaften (DechkaiK-nwirt- 
schaften) durchgefiihrt.

Daneben wurde ein System zum Schutz diescr Wii tschaf- 
ten durch Schaffung von Garantien seitens des Staates zur 
Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit ge
schaffen. Aktiv wird das System zur Erbringung pezia- 
lisierter Dienstleistungen fiir die Dechkanen durch liereit- 
s te l lu n g  von M a s c h in e n ,  D iin g e m it te l ,  Sam en  und 
Setzlingen ausgebaut. Nach neuen Prinzipien w e rd 'П die 
Veteriniir- und Selektionsdienste umgestaltet. In der Ray
ons werden Verkaufsstellen fiir den Verkauf von Samen 
landwirtschaftlicher Kulturen und Pflanzgut eroffnci

Das Ergebnis war, daB sich allein im Jahre 1994 di Zahl 
der Einzelbauernwirtschaften (Dechkanenwirtschaften) auf 
das 1,9 fache erhohte und Ende des Jahres iiber 25 Tausend 
betrug, wovon sich iiber 10 Tausend Betriebe auf ticrische 
Produkte spezialisieren.

Die von den Einzelbauernwirtschaften im Jahre 19l>4 be- 
stellte Fliiche erhohte sich im Vergleich zu 1993 auf das 2,7
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Produktion von Getrcidc stieg um das 3-fachc, 
laChe S 'k t io n  v o n  Kartoffcln, Gcmuse und Melonen um 
d'e i T  fache v o n  F le is c h  um das 3-fache, von Milch um 
d3S ? l fache’und von Eiern um das 1,3-fache. Das ist das 
daS; hiiche Resultat der Anfangsetappe der Entwicklung
? tSEinzelbauemwirtschaften (Dcchkanenwirtschaften).

In der ersten  E ta p p e  d er  Durchfiihrung der Wirtschaft
sreform en w urde der V e r v o llk o m m n u n g  der landwirtschaftli- 
chen P rod u k tion sstru k tu ren  b e s o n d e r e  Aufmerksamkcit gc- 
schenkt. V o llk o m m en  a b g e sc h a fft  w u rd e  die verhangnisvolle 
Praxis der fo rn ia len  b u r o k r a tisc h e n  Leitungsmethoden, die 
den W irtsch aften  v o r sc h r ie b , was auf welchen Fliichen zu 
siien ist. Die W irtsch a ften  e r h ie lte n  das Recht, die Struktur 
der A n b a u fliich en  u n d  d e n  Produktionsumfang selbst zu be- 
stimmen.

Gleichzeitig wurde durch okonomische Methoden, du
rch Stimulierung uber erhohte Aufkaufpreise konsequent 
eine Politik dcr Stabilisierung der Baumwollproduktion, zur 
Steigerung ihrer Ertriige, der Baumwollfaserausbeute und 
der Umprofilierung der freiwerdenden Fliichen fiir den An- 
bau von Getreide und Kartoffeln durchgefiihrt.

In de r Republik wurde konsequent der Kurs zur Er- 
reichung d e r  Getreideunabhiingigkeit, zur YViederauf- 
n a h m e  d e r  Produktion von Z ucker und anderen  
Nahrungsmitteln durchgefiihrt. Dieser Kurs konnte in der 
ersten Etappe erfolgreich verwirklicht werden. Das ist ein 
auBcrordentlich wichtiges Ergebnis.

In Vcrbindung mit der durchgefiihrten Agrarpolitik cr-

A b8tenn beaChtliche Veriind e ru n g en  der S tru k tu r  der 
de” QU ^°^еП zuSunsten einer bedcutenden VergroBerung 
рог.. Clre't*e‘m )̂auniichen und eine entsprechende Verrin- 
gcrung Uer Baumwollanbauflachen.
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1994 wurden 2,7 Mill. Tonnen Getreide produziert am  
44 Prozent mehr als 1991. 1995 sollen in alien Wirtschf 
skategorien uber 4,4 Mill. Tonnen Getreide, davon lib cn  
Mill. Tonnen Ahrenkulturen, erzeugt werden. Uni das 
gewiihrleisten, soli derGetreideschlag bis auf 1472 Tause^ 
ha, davon 972 Tausend ha bewiisserter Flachen, durch Ver 
vollkommnung der Struktur der Anbaufliichen und Nutzun 
der Flachen, auf denen friiher Baumwolle und Futterkul 
turen angebaut wurden, vergroBert werden.

Heute haben wir nicht nur die eigene Getreide iroduk- 
tion gesteigert, sondern die Moglichkeit erhalten, den Ge- 
treideimport rapide zu senken und die eingesparten I )evisen- 
ressourcen zur Losung anderer fiir die Republik wichtiger 
Aufgaben zu verwenden.

Die Kartoffelanbaufliiche soil bis auf 57 Taibend ha 
vergroBert und die Kartoffelproduktion bis auf 800 Tausend 
T onnen  e rhoh t w erden . U m  das  zu e rre ichen  sollen 
holliindische Pflanzkartoffeln und die holliindische Tech- 
nologie genutzt werden.

Neben der Reformierung der Eigentumsbeziehungen auf 
dem Lande wurde in der Anfangsetappe der Vervollkom- 
mnung der Wirtschaftsverfahren groBe Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. In dieser Hinsicht konzentrierte sich die esamte 
Tiitigkeit auf drei Richtungen.

Erstens wurde die Fcstsetzung gerechter Aufkaufpreise 
der fiir gesamtstaatliche Bediirfnisse gelieferten landwirt- 
schaftliche Produktion zu einem wichtigcn Hebei der Stim- 
ulierung der landwirtschaftlichen Entwicklung. lit der 
Veriinderung der Produktionsbedingungen und deni Ziel- 
den m aterie llen  W ohls tand  d e r  in de r L a n d w ir ts c h a f t  
Beschiiftigten zu verbessern, wurden die A ufkau fp re ise  fur 
praktisch alle Erzeugnisse der Pflanzen- und T i e r p  oduk 
tion stiindig erhoht.
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, „ ten  Jahren  sind die Aufkaufpre.se fur Baum- 
In ^ Jv w e id e  stark angewachsen. Der Preis fUr eine 

wolle und ULwollfaserni der anfanglich 22 Tausend Rubel 
Tonne Bau"1"  ^  E rn ’e 1994 bereits 3750 Sum aus, was 
^ ^ n T f a c h e  ausmacht. Ab 1995 sollen die AufTcaufpre- 
fs^ftir B aum w olle  etappenweise bis zu den W eltmarktpre-

'SC Bede u tend6vvu rde n die Auflcaufpreise fur Kartoffeln, Obst 
d G em tise . Vieh und Gefliigel. Milch und Eier, Karakul 

und W o l l e  angehoben, heu te  ex istieren  fiir  d iese  u n d  a n 
dere E rzeugn isse  bereits  freie  (v e re in b a r te )  Preise.

Mit der Anhebung der A ufkaufpre ise  und ihrer an- 
schlieBenden UberfUhrung in freie Preise hat der Staat nicht 
nur der Landwirtschaft realle Hilfe geleistet, sondern auch 
versucht, die Preisparitiit dcr Industrie- und Agrarerzeugnisse 
zu erreichen.

Zweitens wurde mit der Erhohung der Aufkaufpreise 
standig die P o li t ik  im B e re ic h  d e r  F e s t le g u n g  der 
Staatsauftrage fiir Pflichtablieferungen landwirtschaftliche 
Erzeugnisse fiir gesamtsstaatliche Bediirfnisse gelockert. In 
dieser Hinsicht wurden bedeutende Ergebnisse erzielt. Vor 
allem wurden fiir d ie  m e is ten  la n d w ir t s c h a f t l ic h e n  
Erzeugnisse die Staatsauftrage allm ahlich  aufgehoben. 
Heute verfiigen die Wirtschaften selbst iiber die von ihnen 
produzierten Erzeugnisse der Viehwirtschaft, des Gemiise- 
Obst- und Weinbaus.

Staatsauftrage bestehen nur noch fiir Baumwolle und 
etreide, ihr Umfang wurde jedoch 1995 fiir Baumwolle 

au 60 Prozent und fiir Getreide auf 50 Prozent gesenkt. 
ep ant ist, auch diese in den nachsten zwei bis drci Jahren

abzuschaffen.

freier)6^ ^ o h u n g  des Umfangs der dem Erzeuger selbst zum 
erkauf nach eigenem Ermessen verbleibende Teil
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der Produktion hat nicht nur zur okonomischen S taruJ  
der W irtschaften  und zur H ebung des Wohlstands 
Landarbeiter beigetragen, sondern stellt einen starken An -1 
zur VergroBerung der Produktion, zur Entwicklun von Be* 
trieben fiir ihre Weiterverarbeitung in den Wirtschaften d- 
Viele Wirtschaften besitzen schon heute Kleinbeti iebe und 
Abteilungen fiir die Produktion von Konserven Weiner 
zeugnisse, M ehl, Pflanzenol, die Erstverarbeitung von 
Baumwolle u.a.

Drittens w urden durch  den S taat MaBnahmen zur 
UnterstUtzung der Zuchttiitigkeit in den Landwirtsdiaftsbc- 
trieben ausgearbeitet und verwirklicht. Heute sind alle Wirt
schaften der Republik von der Einkommens-, der Mehrw- 
ertsteuer und anderen Steuern befreit. Die ersten beiden Jahre 
nach ihrer Griindung brauchen die Einzelbauemwirt chaften 
(Dechkanenwirtschaften) keine Steuern zu bezahlen.

Zur finanziellen Gesundung der Wirtschaften wurden 
wiederholt gegenseitige Verrechnungen der Kredit\ rschul- 
dungen und anderer geschuldeter Bctriige vorgenomi nen und 
ZahlungsaufschUbe von drei Jahren fiir die Tilgun; friihcr 
erhaltener Kredite gewiihrt.

Somit iinderte sich in der ersten Etappe das Wechsel- 
verhiiltnis zw ischen  den W irtschaften  und dem Staat 
grundlegend, was dazu fUhrte, daB sich auch das Verhaltnis 
der Bauern zu den Ergebnissen ihrer Arbeit grundlegend 
veriinderte.

Die wichtigste Richtung der Agrarpolitik in der er
sten Etappe und die in den folgenden Reformetapp*n 
ihre kardinale Liisung verlangende Richtung bildet d,c 
Einbeziehung iiberfliissiger, heute in der L a n d w ir ts c h a f t  
beschaftigter A rbeitskriifte, in andere W irtschaft*
szweige, in die Industrie und den D i e n s t l e i s t u n g s b e r c
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con ergaben, daB auf dem Landc 6.5 Millio- 
Berechnunt 3 ev5 i|<erung im arbeitsfiihigen Alter 

nen Personen ^  U ndw irtschaft selbst kann eine derar-

beSChUft,gh|Svon Arbeitskraften nicht mit Arbeit versorgcn. 
tigeAnzah werden hocheffektiver industrieller

AUShiten fo rtsch r ittlich er  a g r o c h e m is c h e r  Verfahren in der 
Mei  H crhaftliche P ro d u k tio n  nu r z o g e r l ic h  eingefuhrt, die 
S J  s in d  eine n iedrige  P roduk tiv it i i t  u n d  A rb e its -

prC]D ê S ch a ffu n g  n eu er  A r b e itsp liitz e  durch Grundung mo- 
ЬЛег K le in b e tr ie b e  m it  m oderner Technologie  auf dem 
I ande b le ib t d e sh a lb  auch w e ite r  eine vorrangige Aufgabe. 
Das konnen n ich t nur Betriebe fUr die Weiterverarbeitung 
landw irtschaftlicher Rohstoffe sein, sondern auch arbeitsauf- 
w en d ige P ro d u k tio n ssta tten  fiir Heimarbeit und das Volk- 
sk u n stgew erb e.

Wir sind zu dem SchluB gekommen, daB in den Wirt- 
schaften, kleinere nach modernen Verfahren und mit mod
erner Technik arbeitende Betriebe fiir die Erstverarbeitung 
der Rohstoffe gebaut werden mussen, naturlich an Orten 
mit ArbcitskriifteiiberschuB.

Im M aftnahm enkom plex zur Erneuerung und Um- 
Kestaltung des Dorfes hat die beschleunigte Entwicklung 
der In fras tru k tu r  des produktiven und sozialen Berc- 
it'hs ausschlaggebende Bedeutung. Das ist eine dcr wich- 
^ en Priori tfiten der modernen Agrarpolitik. Nur nach 

с affung eines verzweigten Netzes kommunaler und ing- 
cnieurtechnischer Anlagen, durch grundlegende Verbesse-
karf ?rsoz‘a*en Lebensbedingungen der Landbevolkerung
gchobe'6 ndwirtschaft au  ̂ e ' n qualitativ neues Niveau 

G| •П|'1П(? ihr 'Hdustrieller Charakter verliehen werden.
gelost d' 2д ^а,п' 1 w ird ein Kernproblem des Dorfes 

le ziehung des Arbeitskriifteiiberschusses, eines 
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bedeutenden Teils der arbeitsfiihigen Bevolkerun aUs 
Sphiire der unmittelbaren landwirtschaftlichen Produkt’ 
in den industriellen Bereich, in den Bereich des Service l  
der Dienstleistungen.

Vom ersten Tage der Gewinnung der Unabhangigkeit' 
Usbekistan an wurde konsequent das Zielprogiinnm zUr 
Versorgung der Landbewohner mit Trinkwasser und Erdgaj 
verwirklicht. In einem kurzen Zeitraum wurden i;iehrere 
Tausend Kilometer Wasser- und Gasleitungen verlegi Trinlc. 
wasser und Erdgas kamen in viele weit entfernt liegende 
Siedlungen und Kischlaks.

Trotzdem ist heute das Problem der Errichtung einer 
weitverzweigten modernen Infrastruktur des produktiven 
und sozialen Bereichs, die Bildung eines Service- und 
Dienstleistungsnetzes noch nicht endgultig gelost.

Eine wichtige Aufgabe besteht auBerdem in der Anlage 
eines dichten Netzes von GroBhandelsgeschiiften zu Deck- 
ung des Kleinbedarfs, Reparaturwerkstiitten, Punkten. die 
die D ech k an en  mit lan d w ir tsch a f t l ich e n  Maschinen, 
Pflanzgut, Mineraldiinger usw. versorgen.

Es muB zugegeben werden, daB die Agrarreform in der 
Republik nicht intensiv genug durchgefuhrt wird, aB sie 
auf viele sozialokonomische Hindernisse und Barrieren 
stoBt. Das ist in erster Linie dadurch bedingt, daB nn Be- 
wuBtsein der Menschen ein Umbildungspro/eB der Konsu- 
m e n te n id e o lo g ie  v o r  s ich  g eh t ,  d ie  s u l i  geg<. n die 
Oberfiihrung der landw irtschaftlichen Produktion auf 
Marktgrundlage stemmt. Noch immer haben nicht alle I .eiter, 
die dazu berufen sind, Initiatoren der Reformen und ihre 
Verwirklicher zu sein, ihre neue, fiir die Marktbezieluingen 
zutreffende Funktion begriffen. Vor Ort stoBt man auf Un- 
verstand gegeniiber den neuen Wirtschaftsprinzipien. alien
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Leitung fehlt cs an Initiative und Unterneh-
Gliedern tier -

mungsgel^ r vorgenom m enen o rgan isa to r ischen  Vcran- 
Tr° tZn der  S chaffung  wirtschaftlicher VergUnstigungen 

^ ^ A n re iz e .  andern sich die innerbetrieblichen Produk- 
•verhSltnisse nur langsam. Es kommt vor, daB die ang- 

U°om m enen Gesetze und Erlasse ignoriert und die Rechte der 
E rzeuger der Produktion verle tz t w erd en , nicht vollig  
durchgearbeitet sind die M echanismen der gegenseitigen 
Beziehungenm itdenkooperierendenZw eigen,dieeineffek- 
, i v e s  Funktionieren der Landwirtschaft gewahrleisten sollen.

D ie  H a u p ta u fg a b e  der neuen Etappe der Vertiefung der 
A grarreform en muB also in der moglichst schnellen Besei- 
tigung a ller h e m m e n d e n  Ursachen, im AbschluB der Mod- 
e r n is ie r u n g  d e r  A grarbeziehungen, in e rs te r  L inie der 
E ig en tu m sb ez ieh u n g en , in der Schaffung von Agrofirmen, 
ein em  N e tz  d er  Markt- und der sozialen und produktiven 
Infrastruktur, in d er  Optimierung der landwirtschaftlichen 
P roduktionsstrukturen , der Hebung des Niveaus des Mech- 
anisierung der Dechkanenarbeit und ihrem zuverlassigen re- 
ch tlich en  S c h u tz  bestehen.

Die wichtigste aller Aufgabe besteht darin, alles zu tun, 
urn bei den Erzeugern der landwirtschaftlichen Produktion 
das Gefiihl des Eigentiimers zu starken.

1.5. INSTITUTIONELLE UMGESTALTUNG  
UND ABSCHAFFUNG DES ADMINISTRATIVEN  

KOMMANDOSYSTEMS

der w r zur Marktwirtschaft und die Erneuerung
der in ,^ SĈ a t̂s^ez*e^ungen verlangen die Verwirklichung 
chende ,| Ut,0ne**en ^ mgestaltung, die Schaffung entspre- 

•tungsstrukturen. Deshalb wurde in der ersten Re-
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formetappc der Reformierung des Leitungssystems be«J 
dere Aufmerksamkeit geschenkt.

Heute sind wir berechtigt zu behaupten, daB die Leitu 
sreform insgesamt abgeschlossen ist, und zwar relativ^ 
folgreich. Die Ergebnisse dieser Reform mUssen no h griin  ̂
lich analysiert und durchdach t w erden. Aber gew is 
SchluBfolgerungen konnen schon jetzt gezogen u rden C

Wahrend der ersten Etappe wurde der nicht . infache 
manchmal sogar schmerzhafte Ubergang vom totalitaren 
zum dem okratischen System, vom zentralisierten Um- 
verteilungsmechanismus zur Marktwirtschaft, vom stren- 
gen Direktivcharakter und dem administrativen Komman- 
dosystem zur Selbstverwaltung und Selbstregelung auf 
Grundlage okonomischer Hebei und Anreize vorgenommen. 
In dieser Etappe wurde praktisch ein neues Leituni ssystem 
geschaffen.

Wir besaBen keine entsprechenden Erfahrungen und kein- 
erlei Analogielosungen. Nach Studium der versclnedenen 
Organisationssysteme der Leitung in Liindern mi bereits 
bestehenden Marktbeziehungen und in Liindern, die in die
ser Hinsicht die ersten Schritte tun, entwickelten wir unsere 
eigenen, am besten passenden und den modernen Bedin- 
gungen am besten entsprechenden Strukturen fiir die Lei
tung der Volkswirtschaft insgesamt, fiir die Zweige undTer- 
ritorien.

Die von uns angenommenen Verfahren trugen in vieler- 
lei Hinsicht experimentellen, suchenden Charaktcr. Wir 
machten uns wagemutig an Versuche, da wir durin den 
einzigen Weg zur Uberwindung des in MiBkredit geratenen 
administrativen Kommandosystems, zur schnelleren Schaf
fung eines sich den sich stiirmische veriindernden Wirt- 
schaftsbedingungen entsprechenden institutionellen System 
sahen.
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wiihrend der institutionellen Umgestaltungen 
Bereits L e i tu n g sm e c h a n ism e n  vervollkommnet, bilde- 

wurden ie ^olcher organisatorischcr und rcchtlicher Lei- 
teP ^ f b a u  der W irtsc h a f tsz w e ig e  und -bcreiche heraus, 
wngsaumeisten ihren Besonderheiten entsprach, der dazu 
der an1 .en w ir ts c h a f ts su b jc k te n  okonomische Freiheiten 
^'eewkhren, und die E n tw ic k lu n g  von Initiative und  Un- 
ternehmergeist forderte. Die Lossagung von der zentral- 
isierten Produktionsplanung und -organisation, vom Sys
tem der staatlichen Regelung des Finanz- und Stoffflusses 
vcrlangtedas Suchen nach einem prinzipiell neuen Herange- 
hen an das Organisationssystem der Wirtschaftsleitung.

Im Rahmen des M a B n a h m e n s y s te m s  z u r  V e r v o l lk o m -  

mnung der P r o d u k tio n s le itu n g  w u r d e  e in  M o d e ll  des k o n s e -  
q u e n te n .e ta p p e n w e is e n L e itu n g s a u fb a u s a n g e n o m m e n .D e r  

RcformprozeBdes L e itu n g s s y s te m s  d u rch l ie fm e h r e r e  Stad- 
ien und wird auch g e g e n w iir t ig  n o c h  w e ite r  v e r v o llk o m m n e t .

AlsFolge derstrukturellen Veranderungen im Leitungs- 
bereich haben sich die Funktionen zahlrcicher Leitungsstruk- 
turcn geiindert, daneben wurden neue Organe geschaffen. 
Beseitigt wurden die Uberblcibsel des administrativen Kom- 
mandosystems, das Kontrollsystem und seine Vollzug- 
sorgane. Abgeschafft wurden die Verteilungsfunktionen und 
-mechanismen, ihre Verwirklichung.

Grundlegend neu gestaltet wird die Tiitigkeit dcr zentralen 
irtschaftsorgane und Ministerien. Von Grund auf werden 

1САЬПеП °^*'eSendcn Funktionen und Aufgaben geandert.
geschafft wurden die Organe, die das Kernstuck des 

S v r niStua*'Ven Kommandosystems, des biirokratischen 
hafti^kS- '.*C*eten’ ^ 'e d 'e Unerschiitterlichkeit und Stand- 
Staatli ^  pS zentra*'s 'erten Plansystems verkorperten: die 
sorpun° h. *an*COITlm' ss ' on - die Staatliche M aterialver- 

as Staatliche Preiskomitee , das Staatliche Agrar-
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und Industriekom itee  und andere  ihm iihnliche St 
skomitees und Ministerien mit einem riesigen Ange n J  
tenapparat. Als Widerpart fiir sie wurden neue S шкщ 
geschaffen, die Initiatoren der Wirtschaftsreformen seini!3  
sie in die Tat umsetzen sollen. Anstelle des beruchtieT'* 
Staatlichen Plankomitees wurde das Komitee fur I’rognos. 
ierung und Statistik gebildet, dem in Ubereinstimmung mjt 
den ausgearbeiteten Prinzipien und Prioritiiten dcr Win 
schaftsreformierung und den Realisierungsverfahren folgen. 
des auferlegt wurde: Einschiitzung des Verlaufs der Wirt
schaftsreformen, Ausarbeitung von Vorschliigen /м jhrer 
weiteren Vertiefung; Analyse der Makrowirtschaft propor- 
tionen aufgrund der Bilanzrechnung, der Tendeiuen der 
Veriinderungen in den Zweig- und Territorialstrukturen; 
R ea lis ie ru n g  d e r  zah lre ich en  P ro g n o sev a rian ten  der 
sozia lw irtschaftlichen  E n tw ick lung  der Republik, der 
Wirtschaftszweige und -sektoren, sowie der Regionen, aus- 
gehend von der Notwendigkeit der Gewiihrleistung der wirt- 
schaftlichen Unabhangigkeit Usbekistans.

Anstelle des monopolisierten Verteilermonstrum, des 
Staatliches Plankomitees und seines Nachfolgers (Jskon- 
trakttorg, wurde eine neue Marktstruktur, die Republikak- 
tiengesellschaft fiir GroB- und Borsenhandel geschaffen, 
deren Aufgabe es ist, die notwendige Infrastruktur fiir die 
freie und gleichberechtigte Teilnahme der Warenressourcen 
der Warenerzeuger, der Verbraucher und Unternehiner auf 
dem Markt auszubilden. Ihr gehoren die Republikwaren- 
und Rohstoffborsen-AG, die Borsenbank-AG, die territori* 
alen Handels- und Vermittler-AG an. Sie sind dazu bcrufen, 
auf vertraglicher Grundlage Geschiifts- und Vermittlerleis- 
tungen, Handels-, Marketing- und andere Leistungen fiir Or* 
ganisationen und natiirliche Personen, unabhiingig von ihr* 
er Eigentumsform, zu erbringen, fiir sie alle Vorausset/.ungtn
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zU schaffen■ che Prejs|coniitee wurde unter den Bcdingun- 
° a P r e is f r e ig a b e  vollstandig aufgelost, innerhalb des 

gen dCr nisteriums wurde eine Spezialhauptverwaltung fiir 
[tinatizmi rung uncj die Kontrolle exklusiv hoher Pre-
^ ^ g e r i c h t e t .  Ihre Hauptaufgabe besteht in der Verhii- 
lSee'der B ildung von M on o p o ls tru k tu ren  und in der 
Fdrderung von Konkurrenzbedingungen in der Republik.

U nter den B edingungen des U bergangs zum  M arkt 
verandert s ich  die Rolle der Finanz- und Bankstrukturen 
grundlegend. Der Schw eф unkt der gesamten Tatigkeit zur 
staatlichen Regulierung der Marktbeziehungen hat sich auf 
d iese K ernstrukturen verlagert. Sie sind dazu berufen, eine 
a u sg ew o g en e  Finanz- und Wahrungspolitik durchzufiihren, 
deren V erw irk lich u n g  die Gesamtwirtschaftslage entschei- 
dend m itb estim m t.

Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren die Funk- 
tion und die Struktur des F inanzm in is te rium s und der 
Zentralbarfk der Republik wesentlich verandert. Heute wird dem 
Finanzministeriums neben der Aufstellung des Republikhaush- 
alLs, die Ausarbeitung derHauptrichtungen und -prinzipien der 
staatlichen Steuerpolitik, der Koordinierung der Finanzpolitik 
und der Devisenbewirtschaftung Ubertragen.

Zur Vervollkommnung des Banksystems, zur Hebung der 
Selbstiindigkeit und Verantwortlichkeit der Banken fiir den 

eldumlauf, die Regelung der Geld- und Kreditbeziehungen 
wurden mehrere Beschliis.se zur Stiirkung der Bankstruk- 
^uren angenommen. Die Herausbildung eines unabhiingigen 
des G Stanc*'^en Banksystems wurde durch die Annahme 

d ^  RCS ”^ ^ er ®an^en und Banktiitigkeit" gefordert. 
f n i t z w ^ F ^ f 11*3' ^  ^ g ann s>ch tatsiichlich ein Banksystem 

ei nen auszubilden. Die ehemalige Staatsbank der
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Republik, als Struktureinheit der Staatsbank der UdSeJ 
die gleichzeitig die Funktion einer Kredit- und V errechnJj 
sanstalt erfUllte, existiert nicht mehr. Der Zentralbank ^  
den die fiir das federative Reservesystem iiblichen Funki^ 
nen Ubertragen. Parallel dazu forderte der Staat die Entwi^ I 
lung von Geschiiftsbanken. Es wurden neue Strukturen 
b i ld e t ,  um  den  un te ren  E in h e i te n  des  B a n U y sle^  
selbstandigen C harakter zu verleihen. Die efu irialigen 
staatlichen Zweigbanken wurden aufgelost. Die A . roprom. 
bank und die P rom stro ibank  w urden  in spezialisierte 
Aktiengeschiiftsbanken umgestaltet. Die Nationalbank fiir 
AuBenwirtschaftstiitigkeit wurde gegrUndet.

Der Ussberbank wurde der Status einer Kredit- und 
Finanzinstitution und das Recht zuerkannt, die Kreditres- 
sourcen fUr die Kreditgewiihrung an natUrliche und juris- 
tische Personen zu nutzen, sowie die Kreditressourcen iiber 
Auktionen auf dem Geldmarkt zwischen den Banken zu re- 
a lisieren. B edeutend  erw eiter t  w urde de r Bereich der 
Gewiihrung von Bankanleihen, fUr die Bildung und I ntwick- 
lung von Betrieben, fUrdie Privatisierung von Staatseigen- 
tum durch BUrger, fUr den Bau und die Renovierung von 
Wohnhiiusern und fur die Befriedigung anderer B<. diirfni- 
sse der Bevolkerung.

Daneben entstand ein Netz neuer Geschafts- und Privat- 
banken, die fUr Wirtschaftssubjekte, unabhiingig \ >n ihrer 
Eigentumsform, Dienstleistungen erbringen, die entstehe- 
nden nichtstaatlichen Betriebe und E i n z e l b a u e r n wirtschaften 
finanziell unterstUtzen.

Die spezialisierten Aktiengeschiiftsbanken „Galla Bank , 
,,Mewasabsawot-Bank“, ,,Tadbikor-Bank“, „Sawdogar" und 
andere wurden gegrUndet, ihr Aufgabcnbereich be tcht in 
der Erbringung von Dienstleistungen fUr die Unternehmer- 
strukturen, in Investitionen im Interesse der Entwicklung
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• und M ittelunternehm en, in der Siittigung des 
jcr Klc,nhermarktes mit lebensnotwendigen Waren. 
Vcrbrauc e ^ ^ . уеп Ausbildung der Marktbeziehungen

1П!01̂ е п  Etappe der Wirtschaftsreformen, der Durch- 
in der C j er prozesse zur Entstaatlichung und Privatisierung, 
^ L  beralisierung des AuBenhandels und zur EntwicklungT AuBenwirtschaftsbeziehungen entstand die Notwendig-
«  neue institutionelle Strukturen zu schaffen und die Or- 

’ fiir Ubertriebene Kontrollen und administrative Einsch-
riinkungen zu liquidieren.

M it dem  Ziel, die Tatigkeit der Kontrollorgane zu regeln, 
c in e  e i n h e i t l i e h e  s taa t l ic h e  S te u e r-  und  Z o l lp o l i t ik  
durchzufuhren und den Schutz der wirtschaftlichen Inter- 
essen  U s b c k is ta n s  zu garantieren, wurde das Staatliche 
S teuerkom itee gegriindet. Das Staatliche Zollkomitee wur- 
dc in d ie  Hauptzollverwaltung um gew andelt und dem 
Staatlichen Steuerkomitee unterstellt. Innerhalb des Innen- 
m inisterium s wurde die Verwaltung fiir den Kampf mit Wirt- 
sch aftsverb rech en  aufgelost.

Im Interesse der weiteren Vervollkommnung des staatli
chen Kontrollsystems, seiner Anpassung an die Forderun- 
gen der Marktwirtschaft, der Abschaffung von Doppel- 
gleisigkeit in der Tatigkeit der Kontrollorgane, wurden das 
Komitee fur staatliche Kontrolle beim Priisidenten und seine 
Organe vor Ort aufgelost und die Kontrollinspektion im 
Apparat des Priisidenten und en tsp rech en d e  Kontrol-
inspektionen innerhalb der Apparate der Chokimiate ge- 

bildet.

D U/ f Koordinier^ g  der Tiitigkeit zur beschleunigten
eivlsh ^̂ lrUn  ̂ der W irtschaftsreformen wurde, w ie oben
srefo nt’ *3e'm ^ s id e n te n  der gemischte Rat fiir Wirtschaft-
„рог.ГГП.еп’ ^ nterr)ehmertum und ausliindische Investitionen 
gegrundet.
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In dcr ersten Etappe bildete, wie bereits er\vahnt 
tatsiichliche Schaffung e iner W irtschaft mit

mehrerJ
sozialokonomischen Sektoren, die Wiedergeburt ihres ^  
vaten, nichtstaatlichen Sektors, eine der vorranui ;en a  
gaben. Zur Losung dieser Aufgabc wurde das Staatskom'I 
der Republik Usbekistan fiir Verwaltung des Staatseigen 
turns und Forderung des Unternehmertums gebildet ft ’ 
wurde die Funktion der Durchfiihrung einer einheitlichen 
Politik bei der Ausbildung einer Wirtschaft mit nehreren 
sozialokonomischen Sektoren und bei der Forderung des 
Unternehmertums, der Festlegung der Prioritiiten bei der 
Entstaatlichung und der Ausarbeitung eines Privatisierung- 
sprogramms, sowie bei der Forderung der Privatv irtschaft 
ubertragen. Beim Staatskomitee wurde ein Spe/ialfonds 
geschaffen, in dessen Rahmen Mittel aus der Uberfuhrung 
von Objekten des Staatseigentums in andere Eiger umsfor- 
men mobilisiert und anschlieBend fiir die Losung strukturel- 
ler Umgestaltungen in der Wirtschaft und zur F rderung 
der Betriebe in der Zeit nach der Privatisierung aulgewandt 
werden. Das Staatskomitee Goskomimuschtschestu о fordert 
unter unmittelbarer Teilnahme die Schaffung von Investi- 
tionsfonds, Consulting- und Auditdiensten, Holdin gesells- 
chaften, Wertpapier- und Immobilienborsen und anderweit- 
igen Marktstrukturen.

Die wichtigste Richtung der strukturellen U m g esta ltu n 

gen in der ersten Etappe bildete die Schaffung von Lei- 
tungsstrukturcn, die die Entwicklung und Stiirkung !er Aus- 
landsverbindungen sichern. In diesem Zusammenh ng wur
de  in der Republik zum ersten Male in der G esch ich te  ein 
Ministerium fiir AuBenwirtschaftsbeziehungen gegrU ndet. 

Ihm wurde die Analyse der internationalen Waren- und 
Dienstleistungsmarkte, die Ausarbeitung der Strategie  der 
AuBenwirtschaftstiitigkeit, die Vornahme z e n t r a l i s i e r t e r  Ex
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rtlieferungen. die Koordinierung dcrTatigkeii 
port-und In1P? aftsorganiSationen der Republik iibertra-
aller AuBenw

gen- M inisterien  und Amtern, in alien Betrieben der 
u  k wurden Spezialabteilungen, Organisationen und 

RepU furdie AuBenwirtschaftstatigkeit gegriindet. In der 
F'rnl blik entstand ein ganzheitliches System zur Gewiihr- 
S l e  der Auslandsverbindungen.

Die tiefgreifendsten s tru k tu re l len  V e ran d e ru n g en  er- 
folgten im  L e i tu n g s s y s te m  d e r  Zw eige u n d  einzelnen
W irtschaftsbereiche d e r  R e p u b l ik .

Mit dem Zerfall der Sowjetunion, der Auflosung der Al- 
lunionsministerien, der Nationalisierung der im Hoheitsge- 
biet Usbekistans befindlichen Betriebe der Unions- oder Un- 
ionsrepublikunterstellung, ergab sich das Problem, ihre Lei- 
tung zu organisieren. In Abhangigkeit von ihrem Tiitigke- 
itsprofil wurden sie auf freiwilliger Grundlage in staatliche 
Konzerne bestimmter Zweige vereint. Das sicherte nicht nur 
die Erhaltung des Produktionspotentials, sondern vermit- 
tclte ihm auch neue Impulse.

Mitder Ausweitung der wirtschaftlichen Selbstiindigkeit 
der Betriebe wurden die staatlichen Konzerne in Zwei- 
gassoziationen iiberfuhrt, die Finanzierung ihres Leitung- 
sapparats erfolgte aus den Mitteln freiwilliger Abfuhrungen 
der in sie eingehenden Vereinigungen und Betriebe.

Wiihrend der ersten R eform etappe wurden die Fachmin- 
isterien durch U m w andlung in Assoziationen, Konzerne, 

orporationen, V creine und andere Wirtschaftsvereinigun- 
gen vollstandigdem ontiert. Umgewandelt wurden die Struk- 
uren im Kraftverkehrswesen, im Bauwesen und in der Land- 

wirtschaft.

h e n d ^ '6 ^ 0nzerne’ A ssoziationen  und K orporationen ge- 
•e Betriebe und O rganisationen fre iw illig  auf Grund-
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ihrem adm inistrativen Unterstellungsverhiiltnis und ih
/ •  •  « •  • •  _

lage gcmeinsamer Wirtschaftsinteressen, unabhiin •

gentumsform ein. Sic organisieren ihre Tatigkcit auf Л  

erbs eines Aktienpakets durch die Teilnehmer.

.  w  “  uu[
Grundlage der Eintritts- und Inventarbeitrage und des n

I • ■ ■ • • •  m
der

In Tiitigkeitsbereichen und -sphiiren mit ge- itntnat' 
aler Bedeutung, solchen wie Tourismus, Verkehr, Kult^ 
Lichtspielwesen u.a., wurden nationaie G esellschaften  
griindet. Kennzeichnend fiir die Gesellschaften ist ihre win 
schaftliche Selbstiindigkeit. Sie funktionieren unter den 
Bedingungen der Selbstfinanzierung und entscheiden Fra
gen ihrer Produktions-, Geschiifts- und Finanztiiti l keit selbst 

In der Ubergangsperiode bestand die Hauptaufgabe der 
A ssozia tionen , Konzerne, K orporationen  und anderen 
Vereinigungen in der Versorgung der Volkswirischaft der 
Republik mit konkreten Arten dercrzeugten Produktion, der 
Durchfiihrung einer einheitlichen wissenschaftlich-tech- 
nischen und Investitionspolitik, der Erforschuni’ der Kon- 

junktur des Innen- und AuBenmarktes, der Entwicklung von 

M arktbc/iehungen in den Zweigen, der Organisation von 

Arbeiten zur Uberfiihrung der staatlichen Betriebe und Or- 
ganisationen in nichtstaatliche Eigentumsformen, der all- 

scitigen  F o rderung  des U n te rnehm ertum s. A uB erdem  

gewiihrleisten die Wirtschaftsvereinigungen den rechtlichen 
Schutz und die legitimen Interessen ihrer Griinder in den 

staatlichen und ortlichen Machtorgane und L eitu n g en  und 
legen die Entwicklungsstrategie des Zweigs fest. 1

1994 wurde mit ihrer Uberfiihrung in H oldinggcsellscha - 
ten und andere Organisationen mit k o o p e ra t iv e r  Leitung be 

gonnen. Dabei hatten die in sie eingehenden B etr ieb e  das 
Recht, selbst die Formen und Arten dcr Vereinigung zu 
stimmen.
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Gewahrleistung der wirtschaftlichen Freiheit der 
M 'tder ^  Betriebe der untcrcn Reihe, mit der 

Organisat,0l^ s staatlichen Diktats fUr sie, gingen wir zu 
ди№еЬип? Arbejtsstii uber. Die Betriebe erhielten das 
einem "e“epnroduktion selbst zu organisieren und den Absatz 
^ E r z e u g n i s s e  selbst zu realisieren. Dabei wurde nicht 
ihref rechtlicher Hinsicht, sondern auch tatsachlich das 
Г  zip derGleichheit der Wirtschaftsbedingungen fur Be- 

cbe mit unterschiedlichen Eigentumsformen gewahrlcistet. 
Ein charak teris tisches  M erk m al d e r  G e s ta l tu n g  der 
Marktbeziehungen stellt die Verlagerung des Schwerpunkt 
der gesamten T atigke it  bei der Ausbildung einer Wirtschaft 
mit "mehreren sozialokonomischen Sektoren, der Privatis- 
ierang d es Staatseigentums, der Beschleunigung der Ent
w icklung der Produktivkriifte und der Losung der Frage der 
H cbung d es Wohlstands der Menschen unmittelbar auf die 
ortliche E b en e dar. Verstiirkt werden die territorialen As- 
pekte derM ark tum ges ta ltungen . Unterdiesen Bedingungen 
erhoht sich  d ie  Rolle und Verantwortlichkeit der ortlichen 
L eitu n gsorgan e bei der Losung der vor ihnen stehenden 
A u fgaben , iindert sich ihre Struktur grundlegend.

In Ubereinstimm ung mit dem Gesetz „Uber die Reor
ganisation der ortlichen Machtorgane der Republik U s
bekistan" wurde ab Januar 1992 auf Oblast-, Rayon- und 
Stadtebene das Institut der Chokime gegriindet, denen die 
ortliche Vertretungs- und Vollzugsgewalt Ubertragen wur- 
e. Ihnen obliegt, ausgehend von den gesamtstaatlichen In- 

den Interessen der auf dem Territorium des 
Z ust- 'n - '318 *e ^ e n d en Biirger, a l le  F ra g e n  o r t l ic h e r  
Frag10 ' ^ с ’1 zu entscheiden. Fiir die Losung der gestellten 
schaff1 W“rdebei den Chokimiaten e in Vollzugsapparat ge- 

' n> der die ErfOllungder friiherden ortlichen Volksdep-

81



utiertensowjets und den Exekutivkomitees oblie^ende 
gaben ubernommen hat.

Die Erfahrungen bei der Durchfiihrung ins;ituti0nJ |  
Umgestaltungen und der Reformierung des LeitungSSy J  
in der Anfangsetappe des Ubergangs zur M a r k tw ir t^  
gestatten folgende SchluBfolgerungen:

Erstens war es in der Anfangsetappe auBi rordentlrt 
wichtig, keine ernsthafte Zerstorung des Leitu igssystc2  

zuzulassen, die tatsachlichen Hebei der Wirtsc aftsleitu» 
nicht aus der Hand zu verlieren, so wie das ii mehrera 
Liindern der GUS geschah, da die neu zu bilden len Organc 
weder iiber Erfahrungen, noch uber den Mechanismus zu: 
Selbstregulierung unter Marktbedingungen veri igen.

Zw eitens konnen in der Ubergangsperiode. in der sich 
noch keine endgUltigcn reifen Marktbeziehungen und -mech- 
anismen ausgebildet haben, rein wirtschaftliclu Methoder, 
ohne bestimmte administrative Hebei nicht funktionieren 
Zweifellos muB den Rechtsnormen und wirts haftlichen 
Methoden der Vorrang gewiihrt werden, im In eresse der 
Sache miissen jedoch manchmal verniinftige adi inistrative 
Einmischungen erfolgen, besonders was die Vo zugs- und 
Finanzdisziplin anbetrifft.

D rittensbedeute t die Umgestaltung der Leitungsorgane 
und ihre Ausstattung mit neuen Funktionen kein sfalls, daB 
die Leitungsreform abgeschlossen ist. Es ist notwendig, daB 
sich ihr Arbeitsstil von Grund auf iindert, daB die Lei- 
tungsstrukturen voll und ganz den g e g e n w iir ti;  en Bedin 
gungen und Prinzipien der Organisation der w ir b  haftlichen 
Entwicklung und Produktion entsprechen. .

V ie r te n s  ist d ie  A b sc h a ffu n g  d e r  v e r t i k a l e n  un^ 
horizontalen Organisations- und W irtschaftsverbindungejj 

weniger durch den Zerfall der ehemaligen Union, als u 
die sich beschleunigenden Prozesse der W irtsc lu u ts

82



die Entstaatlichung und Privatisierung selbst 
men bedmg ’dmjnjs tra tjv -bUrokratischen C harak te r  der 
inuBte ? r Leitungsstrukturen verandern. Deshalb beste- 
Tiitigkelt efne der H a u p ta u fg a b e n  in dem e n ts c h ie d e n e n  
h t  heU ftem U F o r m a l ismus, dem , ,w e ic h en “ BUrokratismus, 
j fT n o c h  heute in vielen Leitungsorganen existierenden

K FUnfterrsste 111 die Ausbildung neuer Verwaltungsstruk- 
tUren an die dort Beschaftigen in bezug auf ihre beruflichc 
Q u a lifika tion  hohere Anforderungen. Die modernen Lei- 
tungskader, die Manager, mUssen nicht nur Uber eine hohes 
fachliches Leistungsniveau verfUgen, sondern mUssen all- 
seitig gebildete und sachkundige Personen sein, die Initia
tive besitzen und denen der ihnen Ubertragene Arbeitsbere- 
ich am Herzen liegt, die an die Losung der Problem e 
schopferisch herangehen und die natUrlich in erster Linie 
Patrioten ihrer Heimat sind.

1.6. PREISFREIGABE UND AUSBILDUNG DER  
MARKTINFRASTRUKTUR

Beim Ubergang vom  zentralisierten Planungs- und ad- 
ministrativen K om m ando- und Verteilungssystem zu den 
Marktmechanismen der wirtschaftlichen Entwicklung wird 
der Losung des Problem s der Preisfreigabe, der Anpassung 

er Preise an d ie  au fg ew en d e ten  A u sg ab en  und der 
tatsachlichen Nachfrage nach Rohstoffen und Erzeugnissen 

sonder Beachtung geschenkt.

a u fp 4 ^ип^*'оп'егеп der freien Marktpreise, die sich 
ГганеГиП1!!аЦС ̂ es tatsac^lichen Angebots und der Nach- 
M arktUS ^ildet das wichtigste Kettenglied der
zw i s c h e ' d a s  eine enge W ech selw irk un g  

rzeuger un(l Verhraucher gewiihrleistet. Bei
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der Schaffung zivilisierter Markbedingungen g estae— 
Mechanismen der freien Preisbildung eine optimale П ^  
seitige Abstimmung der Interessen der einzelnen W a ^ "  
zeuger, Verbraucher und der ganzen Gesellschaft i n ^ f l  
laufe des Prozesses der Herstellung, des Umtausches * 
Verteilung und des Verbrauchs des Erzeugnisses.

Die Preisfreigabe ist das Schliisselprobleni der Ref0 
politik, von dessen Losung voll und ganz abhiingt. in welcher 
Richtung und mit welchen sozialokonomischen Folgen sich 
die Reform ierungsprozesse entfalten. Gerade im unter 
schiedlichen Herangehen an den ProzeB der Preisliberali*. 
ierung, an die Einfiihrung der Inlandpreise in Ubereinstim
mung mit den Weltmarktpreisen, dem Erzielen der Ausge- 
wogenheit zwischen den Preisen fiir einzeine Rohstoffe und 
den Erzeugnissen, zwischen den Preisen und dem Einkom- 
mensniveau der Bevolkerung und den Betrieben untersc- 
heiden sich die bekannten Modelle der Transformation der 
Planwirtschaft in die Marktwirtschaft. Die Palette dieser 
Verfahren ist weit gefiichert, angefangen von der schlagar- 
tigen Freigabe der Preise bis hin zu dem Versuch sie kiin- 
stlich einzufrieren, sie staatlich zu regulieren unci zu kon- 
trollieren.

Wiihrend der Wahl des fiir die Losung dieser Aufgaben 
e in zu sch lag en d en  W eges w urden  in U sbekistan  ver- 
schiedene Varianten in Betracht gezogen. Entscheidende 
Bedeutung unter unseren Bedingungen besitzt vor allemdie 
Beriicksichtigung eventueller negativer Folgen der Preis- 
freigabe.

Fiir uns waren Extreme beliebiger Art untragbar. Sie 
entsprachen w ederden tatsiichlichen Bedingungen noch der 
materiellen Lage des groBten Teils der B e v o l k e r u n g  oder 
dem von uns eingeschlagenen Weg der R efo rm en  Wir be 
reiteten uns sehr sorgfiiltig auf die Veriinderung des Pi*11
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und nahmen sie, der Verantwortung fiir das 
systems vor М с П } . с 1 1 е п  untl der Wirtschaft dcr Republik
Schicksal ut.

hewuBt. m ^ r,lder verfahren, der Taktik und der Strat-
Ви Preisliberalisierung trat deutlicher als irgendwo 

Cg,e nes der Prinzipien der Wirtschaftsreformierung, 
SOnSt||m iihliche und etappenweise Durchfiihrung der
Reformen in der Republik, zulage.

Bis zum Jahre 1990 war das entstandene Preissystem 
derartig u n a u sg e g lic h e n , daB es keinen gerechten aquiva- 
lenten A ustausch  zwischen den einzelnen Rcgionen und Re- 
publiken ermoglichen konnte. Die Preise fUr die Produk
tion der R o h s to f fz w e ig e  und der L andw irtschaft , waren in 
der R egel zu niedrig angesetzt, fiir Warcn der bearbeitenden 
und verarbeitenden Zweige dagegen kiinstlich iiberhoht. Bei 
derentstandenden AuBenhandelsbilanz mit den Landern der 
ehemaligen Union, als man in der Regel aus den Republik- 
en fiir niedrige Preise Rohstoffe und landwirtschaftliche 
Erzcugnisse ausfiihrte und Fertigerzeugnisse und Konsum- 
giiter einfiihrte, er litt Usbekistan riesige Verluste und wur- 
dc kiinstlich in die Stellung einer auf Subventionen angew- 
iesenen Republik eingestuft. Das brachte nicht nur wirt
schaft lichen Schaden, sondern war auch unmoralisch gc- 
geniiber dem seh r  reichen Land und seinem Volk.

Infolge der Verzerrungen in der Preisbildung gerietcn 
ganze Zweige der Volkswirtschaft und Regionen in eine 
sc wierigc Situation. Bcsonders kompliziert war die Lage 
tri , .Г. Hdwirtschaft. Noch aus der Zeit der Massenindus- 
chere'^f” ^  e^em a*'8en UdSSR war die sog. „Preiss- 
alten° A.arp ndustr'e’ und Landwirtschaftserzeugnis.se erh- 
n'cht d S rgebn's der zu n 'cdrig fcstgesctzten Preise, die 
entsP r a ta tsac^ ic h e n  A ufw and  und d e r  N achfrage  

Cn’ Waren viele Wirtschaften planmiiBig unrenta- 
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bei, sie konnten im Laufe vieler Jahre ihre laufende J  
gaben nicht decken, waren weder in der Lage die sch
Arbeit der Dechkanen entsprechend zu bezahlen nn^u 
selbst mit allem Notwendigen, mit Technik, Saatgut 
teriellen Ressourcen, M itteln fiir die E n tw k  klun ' '

n l o n  m i  w o r i ’A r n a n  H i n  I  >1 r > r \  I______ _ 8  d essozialen Bereichs zu versorgen. Die Landbewohner di 
Prozent der Bevolkerung Usbekistans ausmac ien, wa 
gezwungen, in Armut und Not zu leben. Untergr.iben war*n 
die wirkungsvollen materiellen Anreize zur Arbeit, dersor 
same Umgang mit der Erde, der Technik, der landwin  

schaftlichen Produktion selbst, mit der Baumwolle, mit dem 
Getreide usw.

Die kiinstlich niedrig angesetzten Preise fiir Konsum- 
giiter, einzeine Arten von Rohstoffressourcen. besonders 
solcher wie Erdol, Elektrizitiit und anderer Energieressour- 
cen, die niedrigen Tarife fiir Verkehrsmittel und kommu- 
nalen Leistungen fUhrten zu ihrem Uberhohten \  erbrauch, 
die tatsiichlichen Ausgaben fiir ihre Erzeugung wurden du
rch die Einnahmen nicht gedeckt. Friiher wurde die Spanne 
zwischen den Preisen, Tarifen und den Selbstkosten der 
Produktion durch Haushaltssubventionen oder ,,ki euzweise 
Subventionierung“ einer Verbraucherkategorie lurch die 
andere gedeckt.

Unter derartigen Bedingungen erlitt ein bedeutenderTeil 
der Wirtschaftssubjekte groBe EinbuBen, was eine I rhohung 
der s taa tlichen  A usgaben  fiir die UnterstUtzung ihrer 
Tatigkeit verlangte. Im Zusammenhang damit w urde den 
Erzeugern ein Teil der Ausgaben fUr die Produktion  von 
Getreide, Brot, Mehl und anderen Lebensmittel zuriickcr* 
stattet, auf Kosten staatlicher Mittel wurden die Verluste 
durch Gewiihrung unterschiedlicher sozialer Vergunstigun 
gen gedeckt. AuBerdem wurde die Produktion einiger 
des Kinderassortiments, der Arzneimittel und e ine r  V ielza
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51 ■  stungen fUr die Bevolkerung gestiitzt. Allein
von P 'cnf 'o j  wurde fur die Ausgleichung der Prcisunter- 
jn1 jahre 1 > ^  Zah|ung yon Subventionen an die mit Ver- 
schiede un ' de Betriebe rund 4 Mrd. Rubel ausgegeben, 
|Usten arbei t- . 7 p rozen t  aller Haushaltseinnahmen derdassindmehrais

RePub' lkn0ch der w e s e n t l ic h e  Preisunterschied fur die 
M* rErZeugnisarten auf dem Inlandmarkt und dem Welt- 

g lekibildete e in  w e s e n t l ic h e s  Hindernis fUr die Entwick- 
Гпе von A u B e n w ir tsc h a ftsb e z ie h u n g e n  z u m  gegenseitigen 
Vorteil der A u sb ild u n g  e in e r  fortschrittlichen Struktur der 
AuBenhandelsbilanz. Anderseits stellte das Bestreben, sich 
schneller in das W e ltw ir t s c h a f t s s y s te m  zu integrieren, die 
neuen unabhangigen Staaten vor die Notwendigkeit, die Pre- 
ise fur viele R o h sto ffa r ten  und Material und die Tarife fiir 
Transportleistungen fr e iz u g e b e n , was einen machtigen und 
unumgehbaren Faktor der Z u n a h m e  der Inflationsprozesse 
in diesen Staaten bildete.

I)as idles verlangte die Wahl ausgewogener, iiber- 
priifter Verfahren zur Realisierung der Reformen, die 
Umgestaltung des Systems der Preishildung und die 
Verhiitung der Abwicklung der verderhlichen Inflation- 
sspirale.

Einige neue unabhiingige, aus Landern des sozialistischen 
Lagers hervogegangene Staaten, wiihlten den Weg der 
..Schocktherapie“ und gaben gleichzeitig die Preise fiir alle 

ohstoffressourcen, Konsumguter und Dienstleistungen frei. 
s Ergebnis stiegen die Preise in Polen auf das 9-fache, in 

fache'JW'en aU^ das ^ ' f ache und in RuBland auf das 26-

frc^ C sc*1ro^ e -einm alige Preiserhohung fiir die Rohstof-
der Те11ГЬСП >̂C' e ‘nern Praktisch konkurrenzunfiihigen Stand 

no ogie und Technik hatte sogar bei uneingesch-
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riinkter Freigabe der Preise fur FertigerzeugniSSe 
triebe zweifellos in eine komplizierte Situation6 !цС 
die meisten von ihnen wiirden wenig rentabel oder 
bringend arbeiten. Vcrtun.

Das hiitte wiederum zu einer rapiden Verannung к 
Schichten der Bevolkerung, zu einer Versehiirfun ^  
sozialen Lage, gefuhrt. Eine aktive Preisfreigabe und ! 
Konkurrenzunfiihigkeit vieler Betriebe und Wirtsch 
hiitte ein krasses Absinken der Produktion, die V erd ran2  
der Produzcnten von den Inlandmarkten, durch die ausd^ 
Ausland eingefiihrte Erzeugnisse, den Zerfall der national 
en Industrie und Landwirtschaft, zur Folge.

Unter Beriicksichtigung des bestehenden h oh en  Grades 
der gegenseitigen Abhiingigkeit zwischen d er Wirtschaft 
Usbekistans und RuBlands und der anderen Republiken der 
ehemaligen Union und der Zugehorigkeit d er  Republiken 
zu der einheitlichen Rubelzone, waren wir e b e n s o  wie die 
anderen gezwungen, mit der Preisfreigabe zu b e r  innen. Wir 
nahmen die Losung dieses Problems, gestiitzt a u f die von 
uns ausgearbeite ten  R eform prinz ip ien , unter Beriick- 
sichtigung der tatsiichlichen Situation und des entstandenen 
Lebensniveaus des Volkes, in Angriff.

Wir lehnten die ,,Schock“-Methoden kategorisch ab und 
beschlossen, ungeachtet des Drucks v o n  auBen, d en  ProzeB 
der Preisfreigabe allmiihlich, nach einem vorher au sg ea rb e 
iteten Szenarium, durchzufiihren. Ein derartiges V erfah ren  
e rm og lich te  den B etr ieben  und der B e v o lk e r u n g  die 
erschiitterungsfreieA npassung an die B e d in g u n g e n  der 
Marktwirtschaft und der freien Preisbildung.

Von 1991 bis 1994 fanden in unserer Republik bcachtli 

che Veriinderungen im Bereich der Preisfreigabe statt- < 
diesem Zeitraum wurde der Ubergang von den Festpreisen



. j-ц,- so gut wie alle Arten von Rohstoffen 
7u freien ” r ‘ n jssen vorgcnommen und die MaBnahmen 
undFcrtlge KonUO| |c der Preise fUr alle KonsumgUter du-

№l t n S t M t  vollstiiadig abgeschaffi.
P r o z e B  der Preisfreigabe wurde ab Januar 1992 etap- 

^et. jn kieinen Schritten, mit vorausgehenden starken 
ylaBnahnien zum sozialen Schutz  der Bevoikerung, durch-

O b erein stim m u n g  mit dem ErlaB der Regierung „Uber 
Malinahmen zu r P r e is lib e r a lis ie r u n g "  vom 10. Januar 1992 
wurde in U sb ek ista n  d er  Ubergang zu vereinbartcn (freien) 
Preisen u n d T a rifen  fur e in e n  breiten Kreis von Produktion- 
sm itteln, e in z e ln e  Kosumguter, Arbeiten und Dienstleistun
gen v o llz o g e n .

Zum  S ch u tz  der Bevoikerung wurden von der Regierung 
tier R epublik  fiir einen beschriinkten Kreis von Lebensmit- 
teln- und Industriewaren Hochstpreise und fiir einige der 
B e v o ik e r u n g  erw iesene D ienstle is tungen  H ochstsa tze  
fcstgesetzt. Im Zusammenhang damit wurde den Erzeugern 
ein Teil der Ausgaben bei der Produktion von Getreide, Mehl 
und anderen Lebensmitteln aus dem Haushalt kompensiert, 
ebenso  wurden die Verluste fiir die Vegabe von kostenlosem 
Friihstuck und die verbilligte Speisung der Schulkinder und 
Studenten aus staatlichen Mitteln beglichen. Weiterhin wur
de die Herstellung bestimmter Waren des Kindersortiments 
un von M edikamenten dotiert.
^ 1993 wurde die Liste der zu festgesetzten und gercgelten 

gcki]6 an®Ck°tcnen Waren und Dienstleistungen bedeutend 
* 9 9 3 ^  ^ ' C ^ еч0П1*ег^е '1 der Preisliberalisierung im Jahre 
der ver ^аГ' П’ zu j cncm Zeitpunkt die Regelung 
dc- D ie 'lgoo611 ^ ^ ^ d e l s p r e i s e  vollig eingestellt wur- 

geltenden Norm nt iv e  H es h ftch sten  der
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Rentabilitatsniveaus, die nur die Haupterzcu -njSs 
Brennstoff- und Energiekomplexes betrafen wurden Л  
scham.

Zu einer wichtigen Etappe im ProzeB der Picisfrei 
gestaltcte sich der Zeitraum von Oktober bis Nove k!*! 
1994, als die Preise fiir die w ichtigsten  Konsumgfl 
freigegeben und die Tarife fUr Transport- und Kommunal' 
leistungen erhoht wurden. Teilweise gestutzt wurden nur 
noch die Preise fiir Brot und Mehl, die Tarife und Leistun 
gen der W ohnungs- und Kom m unalw irtschaft und des 
offentlichen Stadtverkehrs. Somit wurde die е ы е  Etappe] 
der Reformierung der Wirtschaft mit der vollstandigen Frei
gabe der Preise abgeschlossen, die ohne soziale Erschut- 
terungen verlief. Durch die Bildung verschiedener Kompen- 
sationsfonds, die EinfUhrung von Kinderbeihilfen, die 
regelmiiBige Erhohungen des Minimallohns, der Renten und 
Stipendien, durch die Gewiihrung von materiellen Hilfen 
an BedUrftige iiber die Machalljakomitees, die Festsetzung 
vergiinstigter Steuersiitze, bei denen 50% der Kompensa- 
tionsausgaben des Betriebs durch Senkung des Anteil der 
Abfuhrungen an den Haushalt gedeckt werden, und andere 
Formen, gewiihrleistete der Staat einen sicheren Schutz der 
Interessen der Bevolkerung.

Wenn man das Problem des Ubergangs zur M arktwirt

schaft nur vom Standpunkt der Ausbreitung freier Preise 

auf den W irtschaftsbereich betrachtet, so kann m an die 

SchluBfolgerung ziehen, daB Usbekistan schon heute unter 

Marktbedingungen funktioniert.
Wiihrend der Periode der ctappenweise P r e i s f r e i g a  

wurde bei uns konsequent in der Wirtschaft die Politik der 
Schaffung von Konkurrenzbedingungen durchgetiihrt. M 
diesem Ziel wurde im August 1992 das Gesetz der RepuDJ 
lik U sb e k is ta n  „ U b e r  d ie  E i n s c h r i i n k u n g  c
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• • k e it“ in Kraft gesetzt und auf seiner Grund- 
M onop°lta“| je E n tw ic k lu n g  der Konkurrenzfahigkeit aus- 
,agee|naU Normativdokumenten ausgearbeitet
gerichtetes

und ' '^ v e r w i r k l ic h u n g  aktiver AntimonopolmaBnahmen 
T in n e r h a lb  des Finanzministeriums die Hauptverwal- 

fiir A n tim o n o p o l-  und Preispolitik gegriindct, die bef- 
tUI1g u rd e , die Preise und die p ro d u k t io n sb e z o g e n e  
Rentabilitat der im Republik- und ortlichen Register aufg- 
cnommenen M onopolbetriebe zu regeln . G egenw artig  
umfaBt das Verzeichnis 658 Betriebe mit 1625 Waren- 
b ezeich n u n gsgru p p en . Gleichzeitig stellen die Antimonop- 
o lr e g e lu n g  u n d  die S chaffung  ta tsac h l ic h e r  K onkur-  
renzbedingungen die Hauptaufgaben der neuen Etappe der 
Wirtschaftsreformen dar.

Die Bildungder Marktbeziehungen ist nicht vorstell- 
bar ohne entsprechende B ed in gu n gen , ohne eine  
MarktinFrastruktur, der es o b lieg t, d ie  W echsel- 
hcziehung zwischen den W irtschaftssubjekten auf dem  
Waren-, Geld- und Arbeitsressourcenniarkt zu gewiihr- 
leisten.

Das friiher bestehende zentralisierte Leitungssystem war 
trotz a lle r ihm  a n h a f te n d e n  M iingel a u f  se in e  Art 
ganzheitlich. Von grundsiitzlicher Natur war die Frage. auf 
welche Art und Weise, in welchen Fristen, mit welchen 

et ° ^ n unc* in welchen Form en der U bergang vom 
zentralisicrten Plansystem dcr Verteilung aller Ressourcen 

er inanzmittel, der verfiigbaren Rohstoffe, des Mark- 
>em ^  m™ens’ ^es Arbeitskriiftepotentials —  zum Marktsys- 
Aufpab^ Werd en  kann. Mit anderen Worten. die
Waren u t n and 'П def Schaffung paralleler Miirkte fiir 
Und Arbeitsk  !enst*e ' stunSen’ Rohstoffressourcen, Kapital
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Vor dem Ubergang zum Markt muBte eine М а г Ь н в  
truktur geschaffen und die Fragen des Finanz-, Bank* 
Kreditsystems, die Schaffung von Versicherungs- a Un<1 
Rechts- und C onsultingfirm en und Gesellschafte 
Borsensystemen gekliirt werden.

Die Infrastruktur kann man nicht innerhalb einer St 
schaffen. Das ist ein langwierigerund komplizicrterPro 
der auBer allem anderen, das Vorhandensein hochqua 
lifizierter Kader und die psychologische Adaption sowohi 
der Wirtschaftssubjekte als auch der Bevolkerung an die 
neuen Bedingungen der Wirtschaftstiitigkeit vcrlangt.

Den ersten Schritt zur Ausbildung einer M irktinfra- 
struktur bildete die Abschaffung des Systems der staatli- 
chen Pfliehtauftriige fiir die Lieferung von Er/eugnissen 
und der zentralisierten Sicherstellung der Produktion 
aus bewirtschafteten Fonds. W ahrend der ersten Re- 
formetappe wurden die Staatsauftrage allmiihlich durch 
A ufkaufe dcr fiir den s taatlichen  B edarf  notwendigen 
Produktion zu freien (vereinbarten) Preisen ersctzt, wobci 
zum staatlichen Bedarf, die Stiirkung der Sicherheit der 
Republik, die Befriedigung sozial wichtiger Bediirfnisse, der 
Lieferung von Erzeugnissen fiir den Export im Rahmen der 
auf Regierungsebene abgeschlossener Vertriige und Verp- 
flichtungen gehoren.

Mit der Abschaffung der Staatsauftrage wurden auch die 
fiir die zentralisierte Verteilung des W a r e n a u f k o m m e n s  ve- 
rantwortlichen Strukturcn aufgelost. Wie bereits erw Shnt, 

wurde die Republikwaren- und -rohstoffborse gebildet, die 
allein im Jahre 1994 iiber tausend Geschiifte fiir einen Be- 
trag von iiber 1,3 Mrd. Sum abschloB.

Einen stiirmischen Aufschwung erhielt in der RepuD 1 
das Waren- und Rohstoffborsensystem. Zum Moment ihi^r 
Griindung Mitte des Jahres 1991 wurden erstmalig Auktio*
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e in z ig en  Waren- und Wertpapierbor.se ,,Ta-
nen aU ,̂ dcr  Republik  durchgefiihrt, ein Jahr spiiter funk-
4chkent’ |П иЬег зо  Borsen, die in den Borsenverband 
tionierten schor

eingin**nhaffungeines Borsensystem fur die Verteilung der 
i j f  Cs0urcen zog die Entstehung zahlreicher Unterneh- 

'Varcnr£ |*ren; g ^ e r -  und Dealerfirmen, Handelshiiuser, 
Г тИ Н е гП гте п  nach sich. Die frUher vollstandig von 

atlichen V erteilerorganisationen besetzte Wirtschafts- 
nische begannen Vertreterdes neu entstehenden Marktmi- 
lieus zu erschlieBen. Das war ein entscheidender Schritt zum 
E r s a t z  der ehemaligen Strukturen zur Verteilung der Waren- 
ressourcen durch neue Mechanismen.

Mit ErfLillung des Programms der „kleinen Privatis- 
ierung", der Uberfuhrung von Kleinbetrieben in Privatei- 
gentums, wurde praktisch das gesamte Netz der Handels- 
und Dienstleistungseinrichtungen entstaatlicht, entstand eine 
Vielzahl von Vermittlerfirmen und -biiros, die in der Lage 
waren, prinzipiell neue Kaniile fiir den W arenstrom zu 
schaffen.

Kin andere Richtung zur Ausbildung der Marktin- 
frastruktur bildete die Schaffung von Strukturen, denen 
t‘s oblag, das Funktionieren des K apitalm arkts zu
gewahrleisten.Geschaffen wurde ein prinzipiell neucs Sys
tem, das die Finanz-, Geld- und Kreditbewirtschaftung 
ubernahm.

tion^ der Kreditmittelmarkt aktiver zu funk-
der'urcn ^ ' nssatz begann immer aktiver die Prozesse 
der у Т ПеПиП2 ^еГ P’nanzm ' ttel zwischen den Zweigen 
einflus- SWj^ sc^a^  un^ den Betrieben der Republik zu be- 
die VerT^i 16 Schaffun8 eines Markts fUr Kreditmittel und 
deteeine01 f T  ^  ^ ret*'te au  ̂Wettbewerbsgrundlage bil- 

kpfeilerder Herausbildung des Finanzmarktes.
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In der letzten Zeit hat das Teilnahmeverl'ahren J
aktiven einer AuBenwirtschaftstiitigkeit nach chenH ^B  
ganisationen an den einmal wochentlich abgehalte 
visenauktionen auf der zwischenbanklichen D c v i s e k S  
wesentlich vereinfacht. Die auf den Auktionei ungeh 
Devisenmenge hat beachtlich zugenommen. E w u rd e ^  
ale V o ra u sse tzu n g e n  fiir den U b e rg an g  / U zWe- I 
wochentlich oder noch hiiufiger veranstalteten I >evisenau| 
tionen geschaffen.

Immer aktiver treten auf dem Finanzmarkt \ erschiedene 
Versicherungsgesellschaften auf. Die ehemal: e staatliche 
Versicherung der Republik wurde umgestalte ihre Funk- 
tionen haben sich grundlegend geiindert. Uber 40 nich- 
ts ta a t l ich e ,  a ls  A k t ie n g e se l ls c h a f te n  w irkende Ver
sicherungsgesellschaften, wurden gegriindet Begonnen 
wurde mit dem ProzeB der Versicherung des pol it ischen und 
geschiiftlichen Risikos, von Bank- und Borsen lerationen.

Unter den Bedingungen des Marktiibergangs nimmt, wie 
es die Welterfahrung zeigt, das Problem der G e\ ihrleistung 
der Beschiiftigung des Arbeitskriiftepotentials, di • Zunahme 
der Arbeitslosigkeit, an Schiirfe zu. Das Problem der Arbei- 
ts lo s ig k e it  b ilde t e inen  S ch w erp u n k t im  System der 
makrookonomischen Regelung und der gesamten Wirt- 
schaftspolitik der wirtschaftlich hochentwicke!;en Lander 
mit einer ausgebildeten Marktstruktur. Beson ~rs aktuell 
wird sie unter den Bedingungen des Zuriick ehens der 
Produktion, der DurchfUhrung der Massenprivati ierung, die 
charakteristisch fiir die Anfangsphase d e rU m g e ' altungdes 
Wirtschaftssystems sind, wenn in die Kategorie ! e r  Arbci * 
slosen nicht nur Menschen gelangen, die keine Ausbildung  

haben, sondern auch Beschiiftigte mit verbreiteten £> 
seltenen Berufen, die im Moment nur in begren/.tem  
fang gefragt sind.
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n Bedingungen gewinnt die Ausbildung eines 
Unter. Jf* A rbeitsm arktes, die vollstiindige Erfassung 

vollvwertl®e jig  e jnen Arbeitsplatz benotigen, und aller 
alter Р ^ ° " п f'reien Arbeitsplatze, sehr groBe Bedeutung. 
vorhan, ,C d von der entstandenen demographischen Situa- 
AUSgein er jiihrlichen Zuwachsrate von iiber 2 %, einem 
li0n ^krafteiiberschuBaufdem Lande, in Kleinstadten und 
^ d k in g e n  mit Stadtcharakter, dem Vorhandensein einer 
htenten A r b e its lo s ig k e it  in einzelnen Wirtschaftszweigen, 
sehenkcn w ir der Organisation von Diensten fiir Arbeits- 
pliitzebeschaffung und  Kaderausbildung groBe Aufmerk- 
>amkeit. E ine dererfolgreich gelosten Hauptaufgaben in der 
ersten Etappe der Wirtschaftsreformen bestand darin, keine 
Erhohung der Zahl der Arbeitslosen zuzulassen.

Zu diesem Zweck wurde in der R epublik  ein weit 
verzweigtes Netz von Arbeitsiimtern geschaffen, das iiber 
240 Arbeitsvermittlungsstellen umfaBt. Jeder Rayon der 
Republik hat ein derartiges Arbeitsamt. Es wurde ein Ver- 
fahren zur Erfassung der Arbeitslosen und ihrer berufli- 
ehen Umschulung, der re ibungslosen  A uszah lung  der 
ArbeitslosenunterstUtzung e ingerich tet. Die Zahl der 
offiziell registrierten Arbeitslosen macht weniger als ein % 
des Arbeitskriiftepotentials aus. Unter den Bedingungen un- 
serer Republik stellt das ein groBartiges Resultat fiir die er- 
ste Reformetappe dar.

Somit bestand das Resultat der ersten Reformetappe in 
r erausbildung des Hauptkreislaufs der notwendigen 

№nsdt,n rastru*ctur’ ' n der Gewiihrleistung des Funktionie- 
en M;Cl S:Ch ôrm |erendcri gesamtnationalcn und regional- 
Wirt^i r ’ *ow‘e ' n der Regelung der zwischenstaatlichen

'rtschaftsbeziehungen.
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'He be.

1.7. LIBERALISIERUNG DER
AUSSENWIRTSCHAFTSTATIGKEIT

UND INTEGRIERUNG IN DIE 
WELTWIRTSCHAFTSGEMEINSCIIa i 'j

Das wichtigste Ergebnis der ersten Etappe der Wi 
sreformen bildet die Uberwindung der viele Juhrzehi 
stehenden iiuBeren Abkapselung der Wirtschaft Usbek' 
nach auBen, d e r  A u sb i ld u n g  und R ealis ii rung e j 1 
selbstiindigen AuBenwirtschaftskurses.

Die Jahre der Unabhiingigkeit wurden zu Jahren der 
Schaffung der notwendigen politischen, rechtlu lien und or
ganisatorischen Grundlagen fur die Errichtun eines Fun
daments der offenen Wirtschaft. Mit der Abschaffung des 
totalitaren Systems stiirzte das staatliche AuBenhandelsmo- 
nopol der Union und mit ihm zusammen die rechtlichen, 
die AuBenwirtschaftsbeziehungen regulierendi n Normen, 
das Unionssystem der zentralisierten Lenkung des Exports 
und Imports, die Regelung der Weiterverteilung dor Devisen- 
ressourcen auf Unionsebene ein.

Der Zerfall der AuBenhandels- und AuBenv irtschafts- 
strukturen der Union, ihr tatsiichliches Fehlen in der Repub
lik, die ungeniigcnde KenntnissderWeltmarktkoniunktur.der
groBe M angel an qualifizierten Fachkriiften mit entspre
chenden Fertigkeiten im Welthandel, erschwerten zu Beginn 
die Durchfiihrung der AuBenpolitik. Dcr Exportum fang der 
Erzeugnisse sank, die Deviseneinnahmen verringerten sich, 
die usbekischen Exporteure wurden von den traditionellen 

Miirkten verdriingt. 1992 fiihrte die Tatsache, daB die Repub- 
liken der ehemaligen Union ihre Produktion planlos und in 

groBen Mengen auf den Weltmark warfen, zu einem *cras8T  
Absinken der Weltmarktpreise fiir B a um w ol l f a sc rn ,  Go 
Buntmetalle, Erdol und andere R o hsto ffressou rcen .
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dene Situation diktierte die Notwendigkeit der 
pie entstan Schaffung eines e igenen Leitungssystems des 

besChlcumgt^ aftskomplexes der A usarbeitung eigener 
дивеп^irt‘ d ie  A n k n iip fu n g  von A u B en w ir t-  
Pr'nf ’beziehungen, der selbstandigen Festlegung des Weg- 

tSi tegrierung Usbekistans in das Weltwirtschaftssys- 
eS ^ n j is  veriieh d er  Aufgabe der allmahlichen Liberal isierung
T  AuBenwirtschaftstatigkeit unter bedeutender Verrin- 

ng adm inistra tiver Einschrankungen und ihrem Ersatz 
durch die allgem ein Ublichen internationalen Normen und 
Regeln und den M arktinstrum entcn  zur Regelung der AuBen-
handels vorrangige Bedeutung.

In den Jahren der Unabhangigkeit wurden die Haupt- 
prinzipien des Aufbaus unserer AuBenpolitik ausgearbeitet 
und folgerichtig verwirklicht. Sie gehen in erster Linie dav- 
on aus, daB Usbekistan bestrebt ist, seine AuBenpolitik auf 
den Prinzipien der Gleichberechtigung und des gegenseiti- 
gen Vorteils, der Nichteinmischung in die Angelegenheiten 
anderer Lander aufzubauen.

Wir vertreten streng den Standpunkt, uns nicht in den 
EinfluBbereich irgendeines Staates zu begeben und beabsich- 
tigen auch in Zukunft, ausgehend von unseren nationalstaatli- 
chen Interessen, selbstSndig die gcgenseitigen Beziehungen 
zu alien Staaten der Welt, unabhiingig von den ideologischen 
Anschauungen, festzulegen. Wir verfolgen konsequent das 

nnz|p der Ankniipfung von Kontakten zum gcgenseitigen 
Oftei, sowohl bilateraler als auch multilateraler Vertrags- 
zie ungen,durch Vertiefung derZusammenarbeit im Rah- 

Jr"  ,n,ernalionaler Wirtschaftsunionen, in die Usbekistan 
A i reten Und deren aktiver Teilnehmer es geworden ist. 

AusbilduUVer^ n e r^ taat *5Ĉ a®t s 'c^ Usbekistan aktiv mit dcr 
Aufbau e i^  ei^ r o *̂ enen Wirtschaft. Die Grundlage fiir den 

IItSchaft offenen ТУР  ̂bildet die brcite Teil- 
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an der internationalen Arbeitsteilung. Bei der k o n s ^ L  
Realisierung der MaBnahmen zur Vertiefum ler\v IUcn,t» 
sreformen, der Ausbildung einer sozial oric ntierte1̂ 0*1̂ ^™ 
twirtschaft, gehen wir von der unbestrittenen Tats^ 'h^ ' 
daB die Marktwirtschaft eine freie Wirtscha darste ij^  
einen offenen Charakter besitzt, der Isolieri it und ak 1  
schlossenheit fremd sind. Im Zusammenhan damit 
wir die Zukunft unserer Wirtschaft in ihrer Ini oration i!ni 
Weltwirtschaft.

Nicht zufiillig bestand einer der wichtigen Schritte zur 
Sicherung der wahren Souveriinitiit der R l ublik in der 
verfassungsmiiBigen Verankerung Usbekistans als selbstfc. 
diges Subjekt der internationalen Beziehui gen, das die 
AuBenpolitik in seinem Interesse betreibt und das Recht 
besitzt, internationalen Organisationen, dem System der 
kollektiven Sicherheit und zwischenstaatlich 11 Gebilden 
beizutreten.

Das alles bildete eine praktische Festleguni: des Erreich- 
ten. Heute ist Usbekistan von iiber 150 Staaten cL r Welt aner
kannt worden, mit 74 von ihnen wurden diplomatische 
Beziehungen angekniipft. In der Hauptstadt tier Republik 
funktionieren Botschaften von iiber 30 Liindern, darunter 
so anerkannter Weltmiichte, wie die USA, Japan, Deutsch

land, GroBbritannicn, Frankreich und China. In mehrals20 
Staaten der Welt (in den USA, Deutschland, Frankreich, der 
Tiirkei, Indien, RuBland und anderen) sind diplomatische 
Missionen unserer Republik akkreditiert.

Die Republik Usbekistan hat sich aktiv in den \ ielseitigC* 
Mechanismus der wirtschaftlichen Zusammenai llC' te,nj U  
schaltet und hat damit begonncn, eine aktive Politik m 
angesehenen internationalen Finanz- und W i r t s c h  a ftsorg«*4 
isationen, wie die Organisation der Vereinten Nationen l

nahme des Landes an den w eltwirtschaftlichen k J _
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n isa t ionen , die Weltbank, der International- 
ihieSpeZial^ (Kjs> die Internationalen Finanzkorporation, 
en NVi‘hrun^ iiaIen’Entwicklungsorganisation, die Interna- 
die Inten!ar^eitsorganisation, die Weltgesundheitsorganisa-
liona,cn. , .inHere fUhrende Finanz- und Wirtschaftsorgan- 
lion.und in anau 

finnen zu betreiben.
' Vide internationale Organisationen, die UNO, der Inter- 

ionale W ahrungsfonds, die Weltbank, die Europaische 
Bank fiir Wiederaufbau und Entwicklung, die Kommission 
der Europaischen Union und andere haben in der Republik 
ihre Vertretungen eroffnet und arbeiten aktiv mit usbckischen
Partnern zusanimen.

Unter Teilnahme von Spezialisten aus dem Internation
alen Wahrungsfonds wurde das Programm der Systemunge- 
staltung (STF) ausgearbeitet, das cine tiefgreifende Reform- 
ierung der Wirtschaft Usbekistans zum Ziele hat und fiir 
deren Verwirklichung bereits der erste Tranch in Hohe von 
74 Mill. US$ bereitgestellt wurde. Gegenwiirtig laufen in 
der Republik die Vorbereitungsarbeiten fiir die Eroffnung 
des zweiten Tranch fiir den gleichen Betrag, die Arbeiten 
zur Einschiitzung der Moglichkeiten zur Ausarbeitung und 
Durchfuhrung des ,,Stand-by“-Programms fiir Usbekistan 
laufen an.

Zusammen mit der Weltbank wurde nach eingehender 
ungein Abkommen iiber die Bereitstellung eines Reha- 

1 itationsdarlchens in Hohe von 160 Mill. US$ zur Starkung 
wirtn hl l f Па*еП ^ ^ r u n g ,  fur den A usbau der AuBen- 
struM 3  ),.Stal' ^ e ' t unt* Stutzung der Zahlungsbilanz, die 
der Ref^ ° ^ m8 estaltung der Wirtschaft und Realisierung 
d'gen u nr,m en.auf ®etr*ebsebene, die Erweisung der notwen- 
der Pri vatisrStiitZUn^ unt* ^ i lfe  an entstaatlichte Betrieb nach 
Struktnr 'S1! UIngUnd der neu entstehenden nichtstaatlichen

tUren abgeschlossen.
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Realisiert werden mehrere unter Teilnahnie des h i  
tionalen Wiihrungsfonds, der Weltbank, der Intern П,в 
Finanzkorporation ausgearbeiteten Projekte. die in«k 
dere die Entwicklung der Klein- und Mittelbctriebe r  S°n‘ 
und die Projekte der vorrangigen Entwickliingsrichtnl ? ^  
der Republik finanziell absichern sollen.

Usbekistan wurde zusammen mit den zentialasiatischJ 
Staaten M itglied der von derT iirke i, Iran um: Pakistan J  
griindeten Organisation fur wirtschaftlicheZu^ inmenartjcit 
Innerhalb dieser Organisation nimmt Usbekist. aktivander 
A u s a rb e i tu n g  und R e a l i s i e r u n g  von Pr jekten der 
zwischenstaatlichen Transportlinien teil, die I  bekistanden 
Zugang zu den Seehiifen, dem transnationalen \ -rkehrsnetz 
den Weltwaren- und -kapitalmarkten ermoglit en sollen.

Im Juni 1994 erhielt Usbekistan den Statu eines Beo- 
bachters beim Allgemeinen Zoll- und Handc abkommen 
(GATT), das eine fiihrende Stellung in der R gelung des 
modernen Welthandelssystems einnimmt. Gege wartig wird 
die Frage der Aufnahme Usbekistans als Vollmiu lied gepriift, 
was unserer Republik sichere rechtliche Grundlagen und 
Vergiinstigungen fiir den Handel mit 111 Liindern, die voll- 
berechtigte Teilnehmern dieses Abkommens sind, schafft.

Zur UnterstUtzung und DurchfUhrung des Pro;- rammsder 
Wirtschaftsreformen wurde Usbekistan durch int< rnationale 
Organisationen und 21 Spenderliinder u m f a n g i  iche tech- 
nische H ilfegeleistet, die allein in den Jahren 19lJ undl994 
einen Betrag von etwa 75 M ill. US$ ausmachte. Diese tech-
nischeHilfe wurde genutztfUrdieKaderausbildung,dieVer
vollkommnung der Wirtschaftsleitung und des System s zu 
staatlichen Regelung des Ubergangs zum Markt, 7 1 1 1  bntwic 
lung des Menschenpotentials, des Energie- und Transports^ 
tems, zur Erweisung technischer und humanitarer Hilfe '
Bereich des Gesundheitswesens, zur VersorgungniitMe



Л fiir den Um weltschutz, zur Stiirkung des Finanz, 
IlK.ntenunc u ,em sund ZurAusstattung verschiedener
SlCUerba№ reichem itR echnem .
\VirtscnJ‘ • s0 uen die im Rahmen der technischen Hilfe 

ДибеГ teHten Mittel fUr die Unterstutzung der Ausarbei- 
berCltfeCGesetzesentwUrfcn bezUglich des Privatsektors, der 
tungV°"erung und Restrukturierung der Produktion, der 
^ t u n g  der Buchfiihrung, der Vervollkommnung der 

•Sen SchutzmaBnahmen der Bevoikerung und zur Ver- 
wirklichung anderer Aufgaben mit fUr unsere Republik und 
unser Volk auBerordentlich wichtiger Bedeutung, aufgewandt

werden.
Hervorgehoben sei, daB die Zusammenarbeit Usbekistans 

mit den internationalen Organisationen gleichzeitig auf lang- 
fristigen und aktuellen Prioritaten aufbaut und auch in 
Zukunft aufbauen wird.

Erstens handelt es sich um eine strategische Integration- 
saufgabe, und zwar um die unmittelbare Einbeziehung in 
internationale Devisen-, Finanz- und Handelsmechanismen 
auf Grundlage der Schaffung gleichberechtigter und den 
nationalen Interessen entsprechender Bedingungen fiir das 
Zusammenwirken aller Wirtschaftssubjektc Usbekistans mit 
der AuBenwelt.

Zweitens ist das eine direkte Unterstutzung bei der Losung 
er laufenden Probleme der Republik, eine Forderung der 
Urc 8 cfiihrten Reformen durch finanzielle, technischc und 
 ̂onsu tative Hilfe seitens einer Reihe der genannten Institu-

fahrung^ ^ rUnd*age ^еГ vor*1andcnen internationalen Er-

muBten^ A,nfangsetaPP^ der Durchfiihrung der Reformen 
PlexderR 3USdem^ ' c ^t s de r AuBenwirtschaftskom- 
an'smus Und e ‘n se*nem Wesen nach neuer Mech-

Zur egelung der AuBenwirtschaftstatigkeit ge- 
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schaffen werden. In den drei Jahren der Unabh^— 
Usbekistans ist die Reform der AuBenwirtschat^ Ь е г ' Т ^  
der Republik beachtlich vorangeschritten, in erster^ 11 
beziiglich der organisatorischen und rechtlicli n f4'1*

So gut wie neu geschaffen wurden siimtlu ie notw ^ I  
gen institutionellen Republikstrukturen. Wie К its
wurden das Ministerium fiir AuBenwirtschafts ziehu ^  1 
die Nationalbank fiir AuBenwirtschaftstiitig eit u n d ^  1 
Z o l ld ie n s t  g e g ru n d e t .  E n tsp rech en d e  AuBenwirt 
chaftsabteilungen wurden beim Ministerkabinet in den Min 
i s t e r ie n  und A m te rn , K o rp o ra t io n en , Konzernen 
Assoziationen und den ortlichen Leitungsorga on eroffnet 
Mit Teilnahme ausliindischer Partner wird das Republik- 
zentrum fiir internationalen Handel geschaffen :i mehreren 
Liindern der Welt wurden von uns Handelshauser eingerich- 
tet. A uf bilateraler Grundlage wurden Industri und Han- 
delskammern zwischen Usbekistan und den US \, GroBbri- 
tann ien , D eu tsch land  und an deren , an e in er  aktiven 
Zusammenarbeit mit der Republik interessieri 11 Landem 
gebildet.

Seit Beginn der Durchfiihrung der Reformen haben sich 
die Zusammensetzung und die Struktur der Teil tehmer der 
AuBenwirtschaftsbeziehungen geiindert. Das Recht der 
AuBenmarkterschlieBung erhielten iiber zweitaibend VVirt- 
schaftssub jekte der Repub lik , darunter A sso/iationen, 

Konzerne, Klein- und Mittelbetriebe.
Neben dem AuBenhandel haben sich anderen 1 rmen der 

AuBenwirtschaftstiitigkeit beachtlich aktiviert, die Zahlder 
im Hoheitsgebiet der Republik gegriindeten und 'unktion- 
ierenden Betriebe mit ausliindischen Investitioneu wiichst. 

Die Zahl der im Hoheitsgebiet der Republik eing^tragenen 

Betriebe mit ausliindischem Kapital betriigt iiber 150 Em 
hciten, davon 110 Betriebe mit reinem A u s l a n d s k a p i t a l -  An
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л nktioniertcn in Usbekistan 166 Vertretungen 
tang |995h r pirmen, Banken und Gesellschaften aus 25 
ausl3ndisc. ,  \Vc 11 Die N ationalbank fiir AuBenwirts- 
Landern er linteft,alt Korrespondenzkonten mit 80 groBen

BankCH ersten Jahren der Unabhangigkeit wurden die
1П ccbungsakte angenommen, Erlasse des Priisidenten 

^Regierungserlasse herausgegeben, die die rechtliche 
r  dlage fur den Ausbau der Auslandskontakte, die Liber- 
alisierung dergesamten AuBenwirtschaftsbeziehungen und 
je'r Forderung des Exportpotentials der Republik bildeten. 
Dabei handelt es sich in erster Linie uni die Gesetze „Uber 
die AuBenwirtschaftstatigkeit“ , „Uberauslandische Investi
tionen und Garantien fiir die Tiitigkeit ausliindischer In- 
vestorcn“ und andere Gesetzgebungs- und Normativakte, 
dieerlaubten.dieGrundrahmenbedingungen fiir die Verwirk
lichung der AuBenwirtschaftsbeziehungen, den AbschluB und 
die Erfullung der internationalen Vertriige im Bereich der 
AuBenwirtschaftstiitigkeit, die wirtschaftlichen Interessen der 
Republik, der juristischen Personen und Biirger Usbekistans 
aulierhalb seiner Grenzen zu schiitzen und rechtliche Ga- 
rantien fiir die Tiitigkeit ausliindischer Investoren im Ho- 
heitsgebiet der Republik zu schaffen.

Urn die Ausweitung der AuBenwirtschaftstiitigkeit zu stim- 
u leren, wurden eine Reihe von VergUnstigungen eingefiihrt. 
nerster Linie wurden die Zollgebiihren fiir den Import von 

eiee6 0  a pgesc*la f̂t ur|d die Zollgebiihren fiir den Export der 
£ггсцСП • ro^ukt'on wesentlich gesenkt, fiir den Export von 
erhob^niSACn dcr^°'nt' vcntures wurden keine Zollgebiihren 
wurde j / 7  S,C**e VOn Steuern fur die Deviseneinnahmen 
Zentralbu , 'Udn=sver*cauf v«n 30 % der Einnahmen an die 
^c>riebe a ^  eingefiihrt. Um das Interesse der

01 lnsatz der Deviseneinnahmen durch Export 
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fiir den A usbau der m aterie llen  B asis  und des Ex 
tia ls zu erhohen, wurden v ie le  von dem  Zwanusverkai 
T eils der D eviseneinnahm en befreit.

W esentlich  verein fach t w urde das Verfahren zurQ - J  
ung von Jo in t-ven tures m it ausliind ischem  К ipita] h- 
istrierung d er A uB enw irtschaftstiitigkeitste il timer 
L iz en z ie ru n gd erzu ex p o rtie ren d en  Produkt; >n. Die АпмЗ 
der E rzeugn isse , deren Export nur nach L ie n z e n  erfT* 
w urde a lle in  1994 von 74 B ezeichnungen  au f Ц g e ^  
Das a lle s  trug zur A ktiv ierung der AuBenwirt chaftstStigke 
und zur V erbesserung der Export- und Impotstrukturbei 

D er AuBenhandel erfo lg te  in der ersten R<- formetappciB 
zw ei R ich tungen : m it den G U S-L iindern  aulgrund derab- 
gesch lossenen R egierungsabkom m en und mit iuslandischen 
Liindern unter V errechnung in frei konvertierb irer Wiihning. 
A uB erdem  w urde d ie  A n kn iip fu n g  d irek te r auBenwirts- 
chaftlicher K ooperationsbeziehungen stim uli it.

Der G esam tauB enhandelsum satz stieg  und betrug 1994 
5053 ,3  M ill. U S $ , davon m it den G U S-Landcrn — 2919,7 
M il l .  $ und m it d em  A u s la n d  —  2 1 3 3 ,6  M ill. $. Im 
G esam tauB enhandelsum satz nahm  der A nteil des AuBen- 
handels m it ausliind ischen  Staaten  beachtlich  zu.

D er Export der E rzeugn isse  ins A usland , der 1992 870 
M ill. U S$  und 1993 9 20  M ill. U S$  betrug, erhohte sich im 
Jahre 1994 au f iiber e ine M rd. U S$ . Heute entl iillt ein groBer 
Teil des Exports, neben den traditionellen Partnern, den GUS 
L iindern , au f d ie  T iirk e i, B e lg ien , GroBbritannien, ^ranJ^C 
ich , H olland, Po len , die R ep ub lik  K orea, Indonesien, a 
la y s ia  u .a . ,

W ir schenken der S tiirkung und dem  A usbau т Ч*1'*а1е.с„ 
e r  V erb indungen und d er en gen  Z u sa m m e n a rb e i t  m |1_ 
z e n tra la s ia t is c h e n  S ta a ten  v o rran g ig e  A ufm erksa
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nd die Brudervolkcr Zcntralasicns durch eine 
Tatsachllc \SQesChichle ,e in h c itlich c  K ulturtrad itionen .eine 
gcrne,nsa^ ^ ensvvejse i M en ta li tat und v ic lc s  m ehreng m itein- 

ilhnllChe.rbunden. Auch d ie heutigen  P rob lem e, po litischcr, 
ander'h a ft lic h e r  und o k o lo g is c h e r  A rt, f a l le n  b e i den 
^ '^^asiatischen  Staaten in v ie lerle i H insicht zusam m en. Die 
W irtschaften dieser R epubliken  sind eng  m itc inander integri- 
J u n d  beeinfluBen sich  geg en se it ig .

Ausgehend von den entstandenen U m standen w urde aut 
der Begegnung mit dem  Prasidenten  K asachstans N. N asar- 
bajew am 10. Januar 1994 in T aschkent ein  V crtrag uber die
S c h a f f u n g e i n e s e i n h e i t l i c h e n  W irtschaftsraum szw ischen  den 
R e p u b l i k e n  Usbekistan und K asachstan unterzeichnet. Unter- 
schrieben wurden w eiterh in  R eg ierungsabkom m en  uber die 
VertiefungderZusam menarbeitim  B ereich  dcr W issenschaft. 
Bildung, K ultur, des G esu n d h c itsw escn , T o u rism u s und 
Sports. Der genannte Vertrag sieh t d ie  frc ie  B ew cgun g  von 
Waren, D ienstleistungen, K ap ita l, A rbeitskriiften  zw ischen  
Usbekistan und K asachstan und e ine au fe in an d er abgestim - 
mte Kredit- und V errechnungs-, H aushalts-, S teuer-, Preis-, 
Zoll- und D evisenpolitik  vor. Dem V ertrag hat sich  bei der 
Begegnung in B i s c h k e k  auch K yrgysstan  angcsch lossen , wo- 
durch d ie  P e r s p e k t iv e n  fUr d ie  V e r t ie fu n g  d e r  In te - 
grationsprozesse i n  d er z en tra la s ia t isch en  R eg io n  w e ite r 
zunahmen.

er Vertrag Uber e inen  e in h e it lich en  W irtsch aftsraum  
- b e n  den drei Staaten  triigt bere its FrUchte. In A lm aty 

derT •faS^ W'sc l̂enstaat*'cbeE xeku tivkom iteeaus Vertretern 
ale В0' "Chmerstaaten gebildet. In Taschkent nahm das region- 

8rationdZentrUni se ‘n e^ a t‘g*<e‘t au * • Ein Program m  zur Inte- 
Segenw"61̂ ̂ n^UStr'e wurc ĉ au fgeste llt , au f dessen  G rundlage 

^ • g  konkrete O bjekte, fur deren Produktion in der
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fiir den Ausbau der materiellen Basis und des Expo 
tials zu erhohen, wurden viele von dem Zwan^sverk- *J°ten> 
Teils der Deviseneinnahmen befreit.

Wesentlich vereinfacht wurde das V erfah ren  zurG  
ung von Joint-ventures mit ausliindischem К pitai 
istrierung der AuBenwirtschaftstiitigkeitsteil hmeru н 1  
Lizenzierung der zu exportierenden Produkt i >n. Die A 
der Erzeugnisse, deren Export nur nach Li/ -nzen e r f^  
wurde allein 1994 von 74 Bezeichnungen auf Ц geku I  
Das alles trug zur Aktivierung der AuBenwirt haftstatiek 
und zur Verbesserung der Export- und Imp( struktur bei 

Der AuBenhandel erfolgte in der ersten R< formetappein 
zwei Richtungen: mit den GUS-Liindern autgrund derab- 
geschlossenen Regierungsabkommen und mi iuslandischer, 
Landem unter Verrechnung in frei konvertierb irerWiihrung 
AuBerdem wurde die Ankniipfung direkter auBenwirts- 
chaftlicher Kooperationsbeziehungen stimuli rt.

Der GesamtauBenhandelsumsatz stieg und betrug 1994 
5053,3 Mill. US$, davon mit den GUS-Liini; rn — 2919,7 
M ill .  $ und mit dem A usland  —  2133,6 Mill. $. Im 
GesamtauBenhandelsumsatz nahm der Anteil des AuBen- 
handels mit ausliindischen Staaten beachtlich zu.

Der Export der Erzeugnisse ins Ausland, der 1992 870 
Mill. US$ und 1993 920 Mill. US$ betrug, erhohte sich im 
Jahre 1994 auf uber eine Mrd. US$. Heute entfiillt ein grofcr 
Teil des Exports, neben den traditionellen Partn m,den GU 
Landem, auf die Tiirkei, Belgien, GroBbritannien, Frankj®' 
ich, Holland, Polen, die Republik Korea, Indonesien, a 

laysiau.a. *
Wir schenken der Stiirkung und dem Ausbau , т )*1'*а1е̂ п 

er Verbindungen und der engen Z u s a m m e n a r b e i t  nut 
zentralasiatischen Staaten vorrangige A u ln ie rk s a  *1
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ЦР . d J je Brudervolker Zentralasiens durch eine 
fatsiich|lC 1 ‘GesChichte, einheitliche Kulturtraditionen.eine 
gen’cinsa^ nsweise )MentalitStund vieles mehreng mitein- 
;lhnl,ChC.rbunden. Auch die heutigen Probleme, politischer, 
^ ^ 'h a f t l ic h e r  und okologischer Art, fa llen  bei den 
W'rtS<lasiatischen Staaten in vielerlei Hinsicht zusammen. Die 
^itschaften dieser Republiken sind eng miteinander integri-

ert und beeinfluBen sich gegenseitig.
Ausgehend von den entstandenen Umstanden wurde aut

der Begegnung mit dem Prasidenten Kasachstans N. Nasar-
bajew am 10. Januar 1994 in Taschkent ein Vertrag uber die
Schaffungeineseinheitlichen Wirtschaftsraumszwischen den
Republiken Usbekistan und Kasachstan unterzeichnet. Unter-
schrieben wurden weiterhin Regierungsabkommen iiber die
VertiefungderZusammenarbeitimBereichderWissenschaft,
Bildung, Kultur, des Gesundheitswesen, Tourismus und 
Sports. Der genannte Vertrag sieht die freie Bewegung von 
Waren, Dienstleistungen, Kapital, Arbeitskriiften zwischen 
Usbekistan und Kasachstan und eine aufeinander abgestim- 
mte Kredit- und Verrechnungs-, Haushalts-, Steuer-, Preis-, 
Zoll- und Devisenpolitik vor. Dem Vertrag hat sich bei der 
Begegnung in Bischkek auch Ky rgysstan angeschlossen, wo- 
durch die Perspektiven fUr d ie  V ert ie fung  der Inte- 
grationsprozesse in der zentralasiatischen Region weiter

zunahmen.
per Vertrag iiber einen einheitlichen Wirtschaftsraum 

*wi^hen den drei Staaten triigt bereits Friichte. In Almaty 
derT .^^^benstaatlicheE xekutivkom itee aus Vertretern 
aleB61 ?e*lmerstaaten gcbildet. In Taschkent nahm das region- 
8rationHZenlrUmSe*ne ̂ t ig k e it  auf. Ein Programmzurlnte- 
gegenw"^11̂ 114̂ '6 wurt ĉ aufgestellt, auf dessen Grundlage 

^ ' g  konkrete Objekte, fiir deren Produktion in der
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gesamten zentralasiatischen Region Bedarf besteht, fur ge 
meinsame Investitionsprojekte ausgesueht werden.

Eine der vorrangigen Richtungen unserer AuBenpoijtj.
bildet die Entwicklung direkter und vielseitigerBezieliunsen
zu den Landern, die die Gemeinschaft der Unabhangjgen 
Staaten bilden. Usbekistan hat die Idee derGemeii schaft 
unterstiitzt, gehort zu ihren Griindungsmitgliedern ui dseta 
s ich  ak t iv  fiir d ie  F es t igun g  der In tegration  - und 
Kooperationsbeziehungenein. Usbekistan nimmtaktix under
Ausbildung der institutionellenStrukturen der Wirtsch iftsge- 
meinschaft,desZwischenstaatlichenWirtschaftskomiUes,der
Zwischenstaatlichen Bank u.a.teil. ImRahmenderG mein- 
schaft wurden bilaterale auBenpolitische, Handels- un Л Wirt- 
schafts- und andere Vertriige und Abkommen mit Ri Bland, 
der Ukraine, WeiBruBland, Moldauen und anderen GUS- 
Liindern unterzeichnet,dieeine sichere Grundlage fiirdeenge 
Zusammenarbeitzumgegenseitigen Vorteilschaffen.

Die Struktur und der C harak ter  der Wirtschafts- 
beziehungen zu den GUS-Liindem veriindem sich beac litlich. 
Usbekistan, das in bezug auf viele GUS-Liinder ein pr Stives 
Handels- und Zahlungssaldo besitzt, kann seine Stcllung 
immer mehr festigen.

Der Warenumsatz mit den GUS-Liindern auf Grundlage
zwischenstaatlicher Abkommen auf Regierungsebene >etrug 
1994 1,8  Mrd. $, oder 63 % des gesamten W a r e n u m s a t / e s m i t  

den GUS-Liindern. Fiir viele hundert Millionen Dollar wur
den so wichtigc Erzeugnisse, wie Erdol, Flugpetn leum, 
Walzgut, Holz, Spiritus, Lebensmittel u.a. geliefert. Usbekistan 
seinerseits fiihrte Waren fUr rund 1,0 Mrd. $ein. Das Einfuhr- 
Ausfuhr-Saldo mit den GUS-Liindern weist einen Ubci schuB 
von iiber 142 Mill. $ zugunsten Usbekistans auf.

Durch Steigerung der Erdolproduktion auf mehr ils das 
Doppelte und A nw achsen  d e r  E rd o lv e r a rb e i tu n g .

106



B tferung  der Anbauflachen und Erhohung der Get re i- 
Vefgpdukti°n konnte die Abhiingigkeit der Republik von 
êpr° n aus den GUS-Liindern und ausliindischen Staaten 

IrH^ntlich verringcrt werden. Die Unabhiingigkeit derWirt- 
4VeSCft der Republik von iiuBeren Faktoren nimmt zu, wo- 

rchdie Durchfflhrung der Innenpolitik im Bereich derSta- 
bilisierung d e r  Wirtschaft und des Ubergangs zu Marktver- 
hiiltnissen erleichtert wird.

G leichze it igdem onstr ie ren  die Beziehungen Usbekistans 
zu den GUS-Liindern, und in erster Lin ie zu RuBland, 
u b e r z e u g e n d e i n e b e i d s e i t i g  vorteilhafte Politik,bestiitigendie 
Beteitschaft der Republik, mit alien GUS-Liindern fruchtbar 
z u s a m m e n z u a r b e i t e n ,  auf einer neuen Grundlage die vielseit- 
i g e n  wirtschaftlichen,kulturellen.wissenschaftlichen und ein- 
fach m enschlichen Kontakte, die sich zyvischen unseren 
Volkern ausgebildet haben, zu festigen und auszubauen.

Bei der Entwicklung der AuBenwirtschaftstiitigkeit 
schenken wir der Schaffung giinstiger Voraussetzungen fiir 
die breite Heranziehung ausliindischer Investitionen in un
sere Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit. Bei der Verwirk
lichung der MaBnahmen zur Heranziehung ausliindischer 
Investitionen gingen wir von folgenden Prinzipien aus: 

erstens, einer zielgerichteten Politik der weiteren Liber- 
alisierung der AuBenwirtschaftstiitigkeit: 

zweitens,der weiteren Vervollkommnung derrechtlichen, 
sozialokonomischen und anderen Bedingungen, die eine 
breite Heranziehung direkter Kapitalanlagen in die Wirtschaft 
er Republik gewiihrleisten; 

drittens, dcr konsequenten Durchfuhrung einer Politik
о enenTUren in bezug auf die ausliindischen Invcstoren, 

die Г *  ! êPubhk Technologic mit Weltniveau licfcrn. was 
fordertSh' l( Ûn^ е 'ПеГ moc*ernen Volkswirtschaftsstruktur



gesamten zentralasiatischen Region Bcdarf besteht, f(jr ge 
meinsame Investitionsprojekte ausgesucht werden.

Eine der vorrangigen Richtungen unserer AuBcnpolj^
bildet die Entwicklung direkter und vielseitigerBezieliungen
zu den Liindern, die die Gemeinschaft der Unabhiingjgen 
Staaten bilden. Usbekistan hat die Idee der Gemeii schaft 
unterstiitzt, gehort zu ihren Griindungsmitgliedern ui Jseta 
s ich  ak t iv  fiir d ie  F e s t ig u n g  d e r  In tegra t ion  - und 
Kooperationsbeziehungenein.Usbekistan nimmtakti\ under 
Ausbildung der institutionellen Strukturen der Wirtsch iftsge- 
meinschaft,desZwischenstaatlichen Wirtschaftskomiu es.der 
Zwischenstaatlichen Bank u.a. teil. Im Rahmen derG mein- 
schaft wurden bilaterale auBenpolitische, Handels- und Wirt- 
schafts- und andere Vertriige und Abkommen mit Ri liland, 
der Ukraine, WeiBruBland, Moldauen und anderen GUS- 
Liindern unterzeichnet.dieeinesichereGrundlagefUrdeenge 
Zusammenarbeitzumgegenseitigen Vorteil schaffen.

Die S truktu r und der C h arak te r  der Wirtscliafts- 
beziehungen zu den GUS-Liindern veriindern sich beat htlich. 
Usbekistan, das in bezug auf viele GUS-Liinderein positives 
Handels- und Zahlungssaldo besitzt, kann seine Stellung 
immer mehr festigen.

Der Warenumsatz mit den GUS-Liindern auf Grundlage 
zwischenstaatlicher Abkommen auf Regierungsebent iietrug 
1994 1,8 Mrd. $, oder 63 % des gesamten Warenumsat/es mit 
den GUS-Liindern. Fiir viele hundert Millionen Doll.:: wur
den so wichtige Erzeugnisse, w ie Erdol, FlugpetP leum, 
Walzgut, Holz, Spiritus, Lebensmittel u.a. geliefert. Usb kistan 
seinerseits fUhrte Waren fiir rund 1,0 Mrd. $ ein. Das Ei n fuhr- 
Ausfuhr-Saldo mit den GUS-Liindern weisteinenUbcrschuB 
von Uber 142 Mill. $ zugunsten Usbekistans auf.

Durch Steigerung der Erdolproduktion auf mehr ils das  ̂
Doppelte und A n w ach sen  d e r  E rd o lv er i irb e itu n g t

106



wjBervnm der Anbauflachen und Erhohung der Getrei- 
^^oduktion konnte die Abhiingigkeit der Republik von 
dcPr aus den GUS-Liindcrn und ausliindischen Staaten 
^  tlich verringert werden. Die Unabhiingigkeit derWirt- 
WCSCft der Republik von iiuBeren Faktoren nimmt zu, wo- 
^rchdie DurchfUhrung der Innenpolitik im Bereich der Sta- 
b ilis ie ru n g  der Wirtschaft und des Ubergangs zu Marktver- 
hliltnissen erleichtert wird.

G ieichzeitigdem onstrierendicBeziehungen Usbekistans 
zU den G U S-L andern , und in erster L in ie  zu RuBland,
uberzeugendeinebeidseitigvorteilhafte Politik,bestiitigendie 
B e r e i t s c h a f t  der Republik, mit alien GUS-Liindern fruchtbar 
^usammenzuarbeiten, auf einer neuen Grundlage die vielseit- 
igen wirtschaftlichen, kulturellen.wissenschaftlichenundein- 
fach menschlichen Kontakte, die sich zyvischen unseren 
Volkern ausgebildet haben, zu festigen und auszubauen.

Bei der Entwicklung der AuBenwirtschaftstatigkeit 
schenken wir der Schaffung gUnstiger Voraussetzungen fur 
die breite Heranziehung ausliindischer Investitionen in un- 
sere Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit. Bei der Verwirk
lichung der MaBnahmen zur Heranziehung ausliindischer 
Investitionen gingen wir von folgenden Prinzipien aus: 

erstens, einer zielgerichteten Politik der weiteren Liber- 
alisierung der AuBenwirtschaftstiitigkeit: 

zweitens, der weiteren Vervollkommnung der rechtlichen, 
sozialokonomischen und anderen Bedingungen, die eine 
reite Heranziehung direkter Kapitalanlagen in die Wirtschaft 
er Republik gewiihrleisten;

drittens, der konsequenten DurchfUhrung einer Politik 
Л 0  enen Turen in bezug auf die ausliindischen Investoren, 
d icA ^ ' 0 Technologic mit Weltniveau liefern, was
fj3rderj S^ ' ^ u n 8  e 'ner modernen Volkswirtschaftsstruktur
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viertens, der Konzentration der Mittel auf die 
sten vorrangigen Richtungen, die die Unabhiingi 
Republik garantieren und mit der Produktion ь Clt 
renzfiihiger Erzeugnisse verbunden sind.

Im Bereich der institutionellen Umgestaltung w 
Schritte zur Bildung von Organisationen und Institut 
unternommen, die fiir die Heranziehung auslandischer1]  ̂
vestitionen notwendig sind. Die Nationaie ersicheru  ̂
gesellschaft ,,Usbekinvest“ zur Deckung des olitischen^j 
wirtschaftlichen Risikos wurde gegrUndet. „I >ekinvest“ die 
Nationalbank fUr AuBenwirtschaftstatigkeit nd die ameri 
kanische Finanzgruppe ,,ALG Inc“ griindeten nieinschaftli. 
che Versicherungsgesellschaften zur Deckung ler politischen 
Risiken mit Sitz in London und der Geschiifb siken mitSitz 
in Taschkent. Zusammen mit der EBRD begann in der Re
publik eine Gruppe an Projekten zu arbeiten, die die Vor- 
bereitung von Feasibility-Studien fUr Investii onsvorhaben 
mit dem Ziel fordern wird, die von der Europaischen Bank 
fUr Wiederaufbau und Rekonstruktion bereitgestellten 60 
Mill. Investitionskredite so schnell wie moglich einzusetzen 
Beim Ministerkabinett wurde im Rahmen des ( iemeinschaft- 
sprojekts fUrtechnische Hilfe mit der UN (UNOID) derDi- 
enst zur Forderung von Investitionen gegrun let, in dessen 
Aufgabenbereich es fiillt, den ausliindischen In estoren Hilfe 
bei der Vorbereitung der Investitionsangebot zu erweisen. 
beim Goskominiuschtschestwo wurde eine A entur fiir Im 
mobilien und ausliindische Investitionen gegiiindet, deren 
Aufgabe darin besteht, die ausliindischer Investoren an cn 
ProzeB der Privatisierung heranzufUhren. ,

Zusammen mit der Intemationalen F i n a n z k r  poration 
der hollandischen ,,ABN-AMRO-Bank“ wird cine gelTiê r 
sam e B ank  g e b i ld e t .  D ie N ationa lban  ] ■  
AuBenwirtschaftstatigkeit grUndet zusam m en m it dem « I
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Jer EBRD un d  der MayBank (Malaysia) eino c  
Z&ggesellschaft. У J e ,n e  &™*nsamc

In d e r  R e p u b lik  wurde ein breites System von v  
, ungen zur Heranziehung auslandischer I n v r Z r ™ ' '
• .haffen, Steuervergunstigungen fiir auslandische 'п°ПеП g ° '

п,,^ « « 1/;нолцоЛ1;ПеП MaBnahmen zur Stimulierung der auBenwirtschaftli 

ChC|andischer Investitionen44 wird vorgesehen, die auf die
TSfiBlceit und der Heranziehung und den Schutz

_ __«4 _i ____ u— a :~

S u k t io n  von GebrauchsgUtem spezialisiertcn Betriebe von 
derGewinnsteuer in Devisen und dem Zwangsverkauf der 
Devisen an die Zentralbank der Republik Usbekistan fur die 
Dauer von fiinf Jahren vom Moment ihrer Registrierung an 
zu befreien.

Das geltende System der Vergiinstigungen und Anreize 
sieht folgendes vor:

— Ausstattung der Betriebe beliebiger Eigentumsform, 
bei denen der Umfang der Exportwaren (Arbeiten, Dien
stleistungen) mindestens 30 % des Produktionsumfangs 
umfaBt, mit dem Recht, Gewinnsteuern zu Siitzen zu zahlen, 
die die Hiilfte der geltenden betragen;

— Steuerfreiheit fur fiinf Jahre fiir Projekte, die in das
staatliche Investitionsprogramm der Republik aufgenommen 
sind;

—• Steuerfreiheit fiir den Gewinnanteil der Betriebe mit 
ausliindischen Investitionen, der fiir die Ausweitung der 
Wirduktion unt* die technische Modernisierung reinvestiert

^nbehinderte lizenzfreie Ausfuhr der Erzeugnisse ei- 
gener Produktion;

— steuerfreie Einfuhr des Verm ogens fur 
gen in den Griindungsfonds von Jo int-venture. ^ 0 ^e its . 
ben mit ausschlieBlich ausliindischem n K apita i 
gebiet Usbekistans;
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viertens, der Konzentration der Mittel auf die 
sten vorrangigen Richtungen, die die Unabhang 
Republik garantieren und mit der Produktion к ^  
renzfiihiger Erzeugnisse verbunden sind.

Im Bereich der institutionellen Umgestultung 
Schritte zur Bildung von Organisationen und Instituti^ 
unternommen, die fiir die Heranziehung au lan d isch Jr i  
vestitionen notwendig sind. Die Nationale ers ic h em Jl 
gesellschaft „Usbekinvest" zur Deckung des olitischen*1̂  
wirtschaftlichen Risikos wurde gegriindet. ,,L >ekinvest“ die 
Nationalbank fiir AuBenwirtschaftstatigkeit ;nd die anicri 
kanische Finanzgruppe ,,ALG Inc“ griindeten meinschaftli. 
che Versicherungsgesellschaften zur Deckung lerpolitischen 
Risiken mit Sitz in London und der Geschiifts isiken mitSiu 
in Taschkent. Zusammen mit der EBRD bey inn in der Re
publik eine Gruppe an Projekten zu arbeiten, die die Vor- 
bereitung von Feasibility-Studien fur Investitionsvorhaben 
mit dem Ziel fordern wird, die von der Euroj aischen Bank 
fiir Wiederaufbau und Rekonstruktion bercngestellten 60 
Mill. Investitionskredite so schnell wie moglich einzusetzen 
Beim Ministerkabinett wurde im Rahmen des Сlemeinschaft- 
sprojekts fiir technische Hilfe mit der UN (UNOID) der Di- 
enst zur Forderung von Investitionen gegriiiklet, in dessen 
Aufgabenbereich es fallt, den ausliindischen In estoren Hilfe 
bei der Vorbereitung der Investitionsangebot /-u erweisen, 
beim Goskomimuschtschestwo wurde eine A .  cnturfiirlm* 
mobilien und ausliindische Investitionen gegriindet, dercn 
Aufgabe darin besteht, die ausliindischer Investoren an den 
ProzeB der Privatisierung heranzufuhren. .

Zusammen mit der Intemationalen Finanzk< poration 
der holliindischen ,,ABN-AMRO-Bank“ wird cine 8 ете^ '  
sam e Bank  g eb i ld e t .  Die N a t io n a lb a n k  
AuBenwirtschaftstatigkeit griindet zusammen mit dem
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und der M ayBank (Malaysia) cine gemcinsame 
j er E ^ ^ u sc h a f t .
Leas‘n^ _  иьпк wurde ein breites System von Vergiinsti-

In der pjeranzjehung auslandischer Investitionen ge- 
gungen Ẑ euerVergUnstigungen fUr ausiandische Investitio- 
schaffcn> eingefuhrt in Ubereinstimmung mit dem ErlaB 
ПСП ^MaBnahmen zur Stimulierung der auBcnwirtschaftli-
* Tatigkeit und der Heranziehung und den Schutz 
che" discher Investitionen" wird vorgesehen, die auf die 
P r o d u k t i o n  vonGebrauchsgutem spezialisierten Betriebe von 
jerGewinnsteuer in Devisen und dem Zwangsverkauf der 
Devisen an die Zentralbank der Republik Usbekistan fur die 
Dauer v o n  fiinf Jahren vom Moment ihrer Registrierung an 
zu befreien.

Das geltende System der Vergiinstigungen und Anreize 
sieht folgendes vor:

— Ausstattung der Betriebe beliebiger Eigentumsform, 
bei denen der Umfang der Exportwaren (Arbeiten, Dicn- 
stleistungen) mindestens 30 % des Produktionsumfangs 
umfaBt, mit dem Recht, Gewinnsteuern zu Siitzen zu zahlen, 
die die Hiilfte der geltenden betragen;

— Steuerfreiheit fiir fiinf Jahre fiir Projekte, die in das 
staatliche Investitionsprogramm der Republik aufgenommen 
sind;

— Steuerfreiheit fiir den Gewinnanteil der Betriebe mit 
®**™dischen Investitionen, der fiir die Ausweitung der 
^ Ukti0n Unt* ^'e technische Modernisierung reinvestiert

gener P r ^ k 1̂ 116 *'zenz r̂e'e Ausfuhr der Erzeugnisse ei-

cen 1п̂ еиСр Ге'е ^infuhr des Vermogens fiir Kapitaleinla- 
benmitCn •^rtindUngS 0̂nds von J ° 'nt' ventures ипс* Betrie- 
gebiet aus*iinc*'sc*lernn Capital im Hoheits-
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— unbehinderte Teilnahme natUrlichcr und i • 
Personen, darunter auch ausliind ischer, a n t ^ L  
sierungsprozeB des Staatsvermogens, einschlieBlich Г'Уа,‘- 
mobilienkaufs;

— Erwerb des Nutzungs- und Verfugungsrechts iih«. 
undstiicke fiirdie DuchfUhrung von Investitioiisvorhaiw 
langer Dauer.

Laut Gesetz iiber auslandische Investitionen w 
ausliindischen Partnem Garantien gegen Natk tlisierun 
Beschlagnahme gewiihrt. Garantiert wird ihne weiterhinde 
Transfer von Gewinnen und anderer durch lire Tiitigw 
gewonnener Betriige, die Reinvestierung dc Gewinns im 
Hoheitsgebiet der Republik, das FUhren von К >nten in jeder 
beliebigen Wiihrung ohne Einschrankungen 1 i den Banken 
der Republik.

Gegen Anderungen der Gesetzgebung sind zuverlassige 
Garantien vorgesehen, die den auslandischen nvestoren 10 
Jahre lang das Inkraftbleiben dcr wiihrend dei Investiemng 
geltenden Gesetze zusichern.

Damit schaffen die ausgearbeitenten Rechbnormen giin- 
stige Bedingungen fiir die auslandischen Partner bei ihrer 
Investitionstiitigkeit und schiitzen ihre Rechtc und das von 
ihnen investierte Kapital.

Usbekistan hat Vereinbarungen iiber den gegenseitigen 
Investitionsschutz mit Deutschland, der Tiirk i, Agypten. 
Indonesien, Malaysia, Pakistan, Finnland, Kor a, den USA 
und Frankreich unterzeichnet. Die Unterzeich iiingderarti- 
ger Abkommen mit mehreren anderen Liindern wird vor- 
bereitet. .

Die Republik Usbekistan hat 32 gegenwi ir t ig  laufen e 
bedeutende Kreditabkommen auf Regierun; ebene ЛМ 
Banken und Firmen in Kanada, derChinesischen \ olksrep^ 
lik, derTiirkei, Holland, Deutschland, d e r  Schweiz Uber 
Betrag von rund 1,5 Mrd. US$ abgeschlossen.
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die A bkom m en mit au s land ischen  
1 9 9 4  ^ t e n  und auslandischen Investoren Uber die Be- 

pinanzin^| ^  jnVestitionskrediten in Hohe in 640 Mill. 
|eilstcl|unS уоп denen 30О Mill. $ als Kreditlinie fiir konk- 
uss in f*te’ darunterfUrden in Angriff genommenen Bau 
r t te 0bjC ationa|en Handels- und Ausstellungskomplexes in 
* sln^ t  dieZuckerfabrik in der Oblast Choresm, die Err- 
T der Objekte des Joint-ventures fiir die Goldgewin- 
nuTmit der amerikanischen Gesellschaft „Newmont-Min-
i n ^ ' b e s t i m m t  sind.

U n t e r  Teilnahme ausliindischer Partner wurde in der Re
p u b l i k  die Verwirklichung von Projekten zur Schaffung neuer 
Gemeinschaftsunternehmen, wie „UzDAEWOOAvto" und 
,,UzDAEWOOEIectronics“ (R ep u b lik  K orea) , AG 
..UzItalMotor“ (Italien), UzBAT (GroBbritannien), Chores- 
mer APA (mit der Firma „Mercedes-Benz", Deutschland), 
vonTextilbetrieben u.a., in Angriff genommen.

Usbekistan ist beiniiht, einen wiirdigen Plat/ in der Welt- 
gemeinschaft einzunehmen. Wir sind weltoffen und streben 
danach, daB die Welt auch fiir uns offen ist.

1Л. GEWAHRLEISTUNG ZUVERLASSIGER SOZIALER 
GARANTIEN

Als wir mit der Verwirklichung der grundlcgcnden Wirt
schaftsreformen begannen, hatten wir die klare SchluB- 
° Scrung gezogen: die Ausbildung der Marktwirtschaft stellt 

t das Selbstziel dar. Das End/.iel a l le r  Reformen, der

t isch*^3^ ' 0*1*11’ ^ СГ ^ em o ^ r a t ' s chen  und d e r  poli- 
S h .ff1’ d ie  S c h a f fu n g  w i i r d ig e r  L ehens- und

DieTe et*'nKunSen f“ r  den Menschen.
Seschiitz^ 11126' 1'*’ 6  ^ ntcrstUtzung der am wenigsten 

en Unc* hediirftigsten Schichten der Bevolkerung
1 1 1



—  unbehinderte Teilnahme natUrlichcr und i • 
P ersonen , d a ru n te r  auch  a u s la n d is c h e r ,  ащ pl- 
sierungsprozeB des Staatsvermogens, einsch 11. Blich r'Vat|' 
mobilienkaufs; C 1 ^Cs Im.

—  Erwerbdes Nutzungs- und Verfugungsrechts UkJ 
undstUcke fUrdie DuchfUhrung von Investitioi vorhatw^fc 
langerDauer. d nv°n

Laut Gesetz Uber aus land ische Investitionen w 
ausliindischen Partnem Garantien gegen Natk ilisierune I  
Beschlagnahme gewiihrt. Garantiert wird ihnc weiterhin<w 
Transfer von Gewinnen und anderer durch lire Tatjofo 
gewonnener Betriige, die Reinvestierung ck Gewinns in, 
Hoheitsgebiet der Republik, das FUhren von К >nten in jeder ' 
beliebigen Wiihrung ohne Einschriinkungen i i den Banken 
der Republik.

Gegen Anderungen der Gesetzgebung sin zuverliissige 
Garantien vorgesehen, die den ausliindischen nvestoren 10 
Jahre lang das Inkraftbleiben der wiihrend dci Investierung 
geltenden Gesetze zusichern.

Damit schaffen die ausgearbeitenten Rechinormen gtin- 
stige Bedingungen fUr die ausliindischen Partner bei ihrer 
Investitionstiitigkeit und schUtzen ihre Rechu u n d  d as  von 
ihnen investierte Kapital.

Usbekistan hat Vereinbarungen Uber den g cgen se it ig en  

Investitionsschutz mit Deutschland, dcr Turk i, Agypten. 
Indonesien, M alays ia , Pakistan, Finnland, Kor a, den USA 
und Frankreich unterzeichnet. Die Unterzeichnung deraiti- 
ger Abkommen mit mehreren anderen Liindcm wird vor* 
bereitet.

Die Republik Usbekistan hat 32 gegenwiinig laufen с 
bedeutende Kreditabkommen au f R eg ie run ; ebene nj* 
Banken und Firmen in Kanada,derChinesischen Volksrep^l 
lik, der TUrkei, Holland, Deutschland, der Schw eiz uber 
Bctrag von rund 1,5 Mrd. US$ abgeschlossen.
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die A bkom m en m it au s liin d isch en
V^ten und ausliindischen Investoren Uber die Be- 

FinanZ'n'sI| von i nvestitionskrediten in Hohe in 640 Mill. 
reits,ell“ngft von denen 300 Mill. $ als Kreditlinie fUr konk- 
US5'n . ^ g  darunter fUr den in Angriff genommenen Bau 
*** ° bJC ationalen Handels- undAusstellungskomplexes in 
JCS die Zuckerfabrik in der Oblast Choresm, die Err- 
TaSC der Objekte des Joint-ventures fUr die Goldgewin- 
nungwitderamerikanischcn Gesellschaft ..Newmont-Min-
jne*‘ bestimmt sind.

U n t e r  Teilnahme auslandischer Partner wurde in der Re
publik die Verwirklichung von Projekten zur Schaffung neuer 
Gemeinschaftsunternehmen, wie ,,UzDAEWOOAvto“ und 
, .U zD A E W O O E lec tro n ic s“ (R e p u b l ik  K o re a ) ,  AG 
,,UzItalMotor“ (Italien), UzBAT (GroBbritannien), Chores- 
mer APA (mit der Firma „M ercedes-Benz", Deutschland), 
von Textilbetrieben u.a., in Angriff genommen.

Usbekistan ist bermiht, einen wiirdigen Platz in der Wclt- 
gemeinsehafteinzunehmen. W ir sind weltoffen und streben 
danach, daB die Welt auch fUr uns offen ist.

1.8. GEWAHRLEISTUNG ZU V E R L ASSIG E R  SOZIALER  
GARANTIEN

Als wir mit der Verwirklichung der grundlegcnden Wirt
schaftsreformen begannen, hatten w ir  die klare SchluB-

0  gcrunggczogen: die Ausbildung der Marktwirtschaft stellt 
j c  tdas Selbstziel dar. Das Knd/.iel a lle r  R eform en, der  
tischSC * « * « .  d e r d em o k ra tisch en  und d e r poli- 
ibj. “ Met die S ch affu n g  w iird ig c r L ebens- und

Diee" dlngun8en li ir  den M enschen. 
8 ечсЬЩлС.е,И/С' 1'^ е U nters tu tzung  der am  w en ig s ten  

en Unc* ^durft igsten  Schichten der Bevolkerung
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bildet ihrerseits die Garantie fiir eine erfo lgre icheM  
fiihrung der Reformen, sie bildet jene soziale Siut^ 6 ■ 
zulaBt, daB der einmal eingeleiteten ProzeB der U ^  n'ct|t 
ung und Rein igung w ieder riickgangig gemacht w?rH 

Der Ubergang zum Markt, verlauft, wie die Erfah 
anderer Lander zeigen, nicht glatt, ohne Komplikatio ГиП?Сг‘ 
soziale Konflikte. Deshalb miissen der EinfuhrungderKjUn<1 
mechanismen objektiv vorbeugende, oder g cn aue r^ *^  
vorausgehende MaBnahmen zum sozialen Schutz der 
schen voranstehen.

In der Anfangsetappe des Ubergangs zum N 1 arkt ergriffCn 
w ir  MaBnahmen zum vorbeugenden Schui/ der ganzen 
Bevoikerung. Ausgehend von diesem Prinzip lihrte die Rc- 
gierung energische MaBnahmen zur Kontrollc Лег Situation 
und zur Stiirkung der sozialen Sphiire durch. Das trug wes- 
entlich dazu bei, daB sich das Lebensni veaus dcr Menschen 
nicht rapide verschlechterte, daB Ruhe und St ibilitatinder 
Republik erhalten blieben.

Heute konnen wir mit Bestimmtheit sagen, daB die in der 
ersten Etappe der Wirtschaftsreformen ausge. rbeitete und 
durchgefiihrte Sozialpolitik ihre Mission voll und ganzer- 
fiillt hat.

Die wichtige Lehre, die w ir  daraus gezogen 1 aben, beste
ht darin, daB sich beim Ubergang zum Markt die Prioritaten 
derSozialpolitik , die MaBnahmen und Verfahrei zursozialen 

Unterstutzung und zum sozialen Schutzes der Bevoikerung 

iindern miissen. InjedcrkonkretenPcriodederA; angseUff* 
des Reformprozesses wurden entsprechende MaBnahme11 
zum sozialen Schutze durchgefiihrt, d.h. es exist ierte e i n e  Art 
Korrekturmechanismus zursozialen Adaption in I'ezugau 1 
sichiindernden Wirtschaftsbedingungen. von

Zu diesem Zweck wurde ein breites Instrumentanum I 
Verfahren und Mcthoden staatlicher R egelungen  genu
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___  fanden in breitem Rahmen direkte Geldleis-
LTnter andep ''>| 1[11 von regelmaBig neu festgesetzten Lohnen 
tungen 1П „ е ГП, Renten, S tipend ien  und versch iedenen 
und Geha ^  soWje jndirekte Leistungen in Form von 
Unterstii|z ’und verschiedenen Subventionen Anwend- 
VcrgU"Sg M in im a llohne  und -gehalter und Renten werden 
ung' isweise nicht besteuert. Die Ausgabcn der Betriebe 
^ T z ia l le is tun gen  an ihre Beschaftigten wurden teilweise 
fur Цт  Haushalt g ed eck t . Der P re isu n te rsch ied  fur 
i l r e i c h e  M assenbedarfsa r t ik e l  und Dienstleistungen wur
de erstattet. Daneben e x is t ie r te  e in  g an ze r  K om plex 
zusatzl icher sozialer Vergunstigungen: kostenloses Fruhstuck 
fur Schuler der unteren Klassen und alleinstehende Rentner, 
kostenlose Nahrung fiir Kinder bis zum vollendeten zweiten 
Lebensjahr, vergiinstigte Speisung aller  Schuler und Studi- 
erenden. Einer umfangreichen Kategorie von BUrgern wur
den ihre Wohnungen unentgeltlich in personliches Eigen- 
tum ubergeben. Es wurdenVergiinstigungen fiir e in ige kom
munale Dienstleistungstarife eingefUhrt u.a..

Obwohl die Wirtschaftslage kompliziert und die materi
ellen und finanziellen Ressourcen begrenzt waren, wurden 
immer Mittel fur die dringlichsten, sozial wichtigsten Auf- 
gaben bereitgestellt. Die Ausgaben fiir den Sozialschutz 
machten in der gesamten ersten Reformetappe rund ein Drit- 
tel des Republikhaushalts aus. Der Umverteilungsmecha- 
nismusfiirdieMobilisiemngdernotwendigen Mittel zur Ver- 
W1 ichung s°zialer MaBnahmen funktionierte reibungslos. 

1С|,П ^erersten Reformetappe gesammelten Erfahrun-
*  aubte" den Aufbau eines gut durchdachten System 

ра т ^ ге° ^ ип® a*'er Lebensbereiche des Menschens und der 
der Aush'i!f ^ a^nabmen» die in der komplizierten Periode 
den, lass ' 1-П§ ^Cr ^ark tbez iehungen  durchgefuhrt wur- 
Endeffeia'1 и̂п^1*опа*еп Bestimmung und ihrem

nac . klar gliedern. Die einzelnen Formen und 
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Mechanismen zur Erweisung sozia ler UnterstUtz 
halb dieser Richtungen wurden stiindig ver\ Пг'ПгН;г.

Eine d e r H auptrichtungen innerhalh  des all^e Пе1‘ 
ten d er B evoikerung um fasscnden, breit nge\Vt ^ 
sozialen Schutzsystem s, w a r  und bleibt di reoei
E rhohung des M inim al- und m ittleren Einkomm 
Verbindung mit der Preisfreigabe und der 'unahm  1 
In fla tionsrate. Dabei wurde von uns ein eig ies Verfah 
zur Indexierung des Einkommens ausgearb tet. Zum u j  
terschied von anderen Landern erfolgt der : ozeB der к  
dexierung durch g leichzeitige zentralisierte \nderungdt, 
M in im a llo hn e  und -geh iilter , R enten , St >endien, der 
Zinssatze der Spareinlagen der Bevolkerun in den Spar- 
banken.

Im Zeitraum von 1992 bis 1994 wurden die Minimallohne 
und -gehiilter und die Minimalrenten, derer, Hohe sich in 
diesem Zeitraum um das 428- bzw. 1230fach erhoht hatte, 
wiederholt gesteigert. Unter Bcriicksichtiguni: Jermateriel- 
len Lage der Rentner wurden die M in im a la  iten im Ver- 
gleich zu den Lohnen und Gehiiltern stiirkei erhoht, was 
den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit entsprach. So 
betriigt gegenwiirtig bei einem Minimallohn \ >n 150 Sum 
die Hohe der minimalen Altersrente 450 Sum, die Invali- 
denrenten sind noch hoher.

Die Erhohung der Minimallohne und -gelu lter und an
derer Zahlung hatte in der Regel vorauseilendt :i Charakter, 
und entsprach der Veriinderung des Preisfaktors, w o d u r c h  

die Kaufkraft der Bevoikerung crhaltcn und ein krasses A 
sinken ihres Lebcnsniveaus verhiitet wurde. 1

U n te r  den M aB n ah m en  zum  so z ia le n  chutz 
Bevoikerung iiber die Indexierung des E i n k o m n H  iis war 
1993 e ingef iih rte  neue E inhe its tar ifnetz , d-is i i b e r ^  
Tarifkocffizenten cine direkte Verbindung zwischcii der « Ч
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■f*~ - s a l ler  B e sc h a ft ig tcn k a te g o r ie n  und den
Verd'ensteund .gehaltem herstellte, von groBcr Bedeu- 

\|ininialldtJn̂  A ( 1  uncj Weise, wurden mit der Erhohung 
tong- Auf |^hne und -gehiilter auch der Durchschnittsver- 
dcr Minin1j as Einkommen der Bevolkerung angehoben. Ein 
jienstun em ggwahrleistete optim ale Proportionen 
dcrartlge den Einkommensniveau der Beschaftigten unter- 
Z* t S e r  Kategorien, und stellte cine direkte Abhangigkeit 
SCh'der unmittelbaren Arbeitsquantitat und -qualitat her, und 
V°nhii,ete dabei eine unbegrUndete D ifferenzierung des 
Emkommensniveaus und d e r  s o z ia le n  B e v o lk e -
rungsschichtung..

Die zweite wichtigste Richtung zum sozialen Schutz  
d e r  Bevolkerung bildete die D urchfuhrung von M aBnah
men zum Schutze des In lan d verb rau ch erm ark tes  der
Republik und die Aufrechterhaltung des Verbrauchs der 
wichtigsten Lebensmittel und Industriewaren auf einem bc- 
stimmten Niveau.

Die Notwendigkeit des Schutzes des Verbrauchermarktes 
war dadurch bedingt, daB wir eine gemaBigtere Politik der 
Preisliberalisierung durchfiihrten a ls  unsere Nachbarn. 
Iksonders wichtig war dieser Umstand in Anbetracht des- 
sen, daB sich Usbekistan in der Rubelzone befand. W irwur- 
dcn wiederholt damit konfrontiert, daB M angelwaren , wie 

ehl, Pflanzenol, Zucker und andere,die teilweise selbst fiir 
in" ^ ar^ e r ^ ePublik fiir Devisen gekauft worden waren, 

gro n Mengen aus der Republik ausgefuhrt wurden.
verhUt* Cn ^ usammenbruch des Verbrauchermarktes zu 
b e h ead  WUI4*e V° n UnS ° 'n Sanzheitliches System ausgear- 
^°HgebuhS ПС̂ СП s ,ren 8 en Z o llko n tro l len  und hohen 
in der ersten Р ^ Г ^  ^ xPort lebenswichtiger Erzeugnisse, 
sPiiter fur luPPc die Einfuhrung zunachst einmaliger und 

me rma'igcn Gebrauch bestimmte Coupons fiir 
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den Kauf von Gebrauchsguter und die noi miert J
eines bestimmten Gebrauchswarenkontingents vo &
System hat sich als richtig erwiesen. Es schiitzte 
den Markt, sondem gestattete ebenfalls die re 1 ^  
L ie fe ru n g  a l l e r  n o tw e n d ig e n  L ebensn iit te i  
brauchswaren an den Handel, und lieB keine Verf ̂  
ihres Verbrauch zu. ln8erung

Trotz a l le r  S c h w ie r ig k e i te n  der UbergangsperjoJ 
gewahrleistete dieses System  sichere soziale Garanti 
die gesamte Bevoikerung der Republik in bezug auf<u|i 
Verbrauch lebenswichtiger Waren und Dienstleistungen *

Diese MaBnahmen wurden von 1992 bis 994 zusatziich 
durch eine finanzielle Teilstiitzung von Brot und Brotwaren 
Fleisch und Fleisch waren, Milch, Zucker, Pi 'anzenol, Kern- 
seife, einzelnen Erzeugnissen des Kindersorti ments, derkom- 
munalen und Transporttarife erganzt, was diese fur Familien 
mit geringem Einkommen erschwinglich machte. In der An
fangsetappe der Reformen, als in anderen Limdern der ehe
m a lig en  Union d ie  V erarm ung des groBten Teils der 
Bevoikerung zu einer typischen Erschernung vurde, war das 
von groBer sozia ler Bedeutung und bildete einen wichtigen 
Faktor, der die Menschen von der Notwendigkeit der Du- 
rchfiihrung von Reformen iiberzeugte.

Paralle l dazu wurden die Vorbereitungsarbeiten zum 
Ubergang zu einem grundsatzlich neuen Systei i des Schutzes 
der Interessen der Republikverbraucher ausgearbe ite t .  Das 
Wesen des neuen Systems besteht in der Gewahrleistung von 
SchutzmaBnahmen durch schnellste Angleichung der Inlan 
pre ise  an das W eltn iveau  mit en tsp rechenden  0«dj 
menserhohungen der Bevoikerung. GroBe Bedeutung 
die Losung dieses Problems hatten die organisatorischen^  
wirtschaftlichen MaBnahmen zur Einfiihrung der natio 
en W ahrung und ihrer inneren Konvertierbarkeit.
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u dem eindeutigen SchluB gekommen, daB nur 
^ ir^  Wahrung, gestutzt durch eine entsprechende 

eine stab'le  ̂ vorWje g e nd e igen er  Produktion, und das 
NVarennieng be£jeutende Devisenreserven aus einer um-
Vorhandenb^^o^ t.gke .^ dgn i nian<j mari(t uncj j nter_

fangrelC e"es yoifces zuverlassig schiitzen konnen.. 
eSSenU&nfiihrung der nationalen W ahrung konnte bereits 

^A bschluB  der ersten Reform etappe d ie normierte 
b i l l in g  von Lebensmittein vollstandig eingestellt und zu 
feien Preisen ubergegangen werden. Die Abschaffung des 
Z u t e i l u n g s s y s t e m s  verlief problemlos, ohne eine Verschlech- 
terung der Versorgung der Bevolkerung mit Lebensmittein 
n a c h  sich zu ziehen. Der Ubergang zu freien Preisen wurde 
n i c h t  von schockartigen Erschutterungen begleitet.

Die dritte H au p tr ich tu ng  d e r  D u rch f i ih ru n g  e in e r  
aktiven Sozia lpo lit ik  b e s tan d  im  Treffen  w i r k s a m e r  
MaBnahmen zum sozialen Schutz und zu r  U nterstiitzung 
bediirftiger Bevo lkerungssch ichten . W ir gingen von dem 
Prinzip aus, daB der Schutz der sozial schwachen Schichten 
der Bevolkerung, der Rentner, Invaliden, kinderreichen und 
minderbemittelten Familien, der Arbeitslosen, der studier- 
enden Jugend, sowie der Personen mit Festgehiiltern, die 
heilige Pflicht des Staates ist.

Neben der Erhohung der Lohne und Gehalter, wurden 
a s soziale SchutzmaBnahme und zur Stim ulierung ihrer 

gl eit an Lehrer aller Schultypen, die Erzieher der Kinder- 
Prof C' ^0rsc*lu*' und auBerschulischen Einrichtungen, die 
BesdTf*611 Unt  ̂ ^ ebrer der Hoch- und Fachschulen, die 
chszus"M*en ^  kUnstlerischen ur*d medizinischen Berei- 
1'2ипееп b!*C и6 mater'e^e Leistungen in Form von Vergiins- 
leistungenC1 и '' ^ eza^ unS der M iete und der Kommunal- 
^•^ndstuck П f- ^0rm von bevorzugter Bereitstellung von 

Cn ^en Eigenheimbau usw. vergeben.
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Mit dem Ubergang zu den M arktbeziehungen 
sich die Lage der alleinstehenden stiindig pilegeb/6̂  
Rentner besonders schwer. Unter Beruck chtigu ^  
Schwierigkeiten wurde der BeschluB gefaRt. dies1"»  ̂
kategorie von der Zahlung der M ietcn und К ттипццеП,П?г' 
gen zu befreien. S ie  genieBen das Recht, M ; dikairv*611̂
lebensnotwendige Waren entsprechend fest legten N 
kostenlos zu erhalten und unentgeltlich ie offentVdH 
Verkehrsmittel zu benutzen. Fiir ihre Unter itzung 
derRepublikeineSpezialabteilungfUrsoziai Hilfeeingeric^ 
tet, die die soziale und hiiusliche Betreuun ulleinstehende: 
Rentner und Invaliden ubernimmt.

Dem sozialen Schutz der studierenden Ju; end, derSchaf- 
fungm aterie ller Bedingungen fur ein Direkt tudiumdenEr- 
werb von Kenntnissen w ird stiindig Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. DieStipendicn fiir Studierendederl !och-,Fach-und 
Berufsschulcn und fUr Aspiranten wurden \\ derholterhoht.

Dem sozialen Schutz der Jugend dienten ebenfalls die 

Kompensationszahlungen zur Erstattung d. Ausgaben fiir 
das Essen, die Deckung eines Teils der zusiit/.lichen Ausga
ben in den Schulspeisegaststatten und Mens . das Mietgcld 

fiir P r iva tw ohnungcn , d ie  verb i 11 igte lienutzung der 

offentlichen Verkehrsmittel u.a, die aus H ushaltsmitteln 

bcstritten wurden. Unter Beriicksichtigung der nationalen 
Traditionen wurden Jungverheirateten bei iler ersten Ehe- 
schlieBung VergUnstigungen beim Kauf von Mobein u 
Teppichwaren gewiihrt.

Die durchgefUhrten MaBnahmen e r m o g l u  hten in _ 
sten Reformetappe den Schutz dcr Interessen d e r  bcdii 
sten, in sozialer Hinsicht am meisten gefiihr ten Sc i  ̂
der Bevoikerung, wodurch die Verarmung eines ^ st,nJ g j n. 
Teils der Bevoikerung verhUtct und ziviler I-rieden u •Щ 
tracht gewiihrleistet wurden.
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g  pe tjer Wirtschaftsreformen in Usbekistan 
DicCrsU Jem Zeichen der allmahlichen Umgcstaltung 

verlicf “nt^ jsjerung aller Systeme zum sozialen Schutz der 
und Ra,|0n  ̂ w en jg effek t ive Formen des Sozialschutzes der 
< - : gng wurden au fg e lo s t  und u n g e s ta l te t ,  d ie  
BCVa lsch u tza u sg a b e n  wurden den Haushaltsmoglichkeiten

аП̂Еfne^grU n d 1 i с h e A n a ly se  des  bestehenden  soz ia len  
hu,"systemsbrachte ihre Mangel zutage, die in Vergeudung 

C Mitteln bei u n gen iig en d cm  sozialem Effekt bestanden.
1 AuBerdem sah das existierende System  der Subventio- 

ncn, Beihilfen und VergUnstigungen keine Konzentrierung 
von M it t e ln  zu r  s o z ia le n  U n te r s tu tz u n g  der  
Bevolkerungsgruppen vor, die ta tsach lich  des soz ia len  
Schutzcs bedurften, sondern war auf die ganze Bevolkerung 
ausgerichtet und reagierte nicht auf einen solchen Faktor, 
wie Armut, Unterstutzung in gleicher Uohe crhielten sow
ohi bedurftige als auch wohlhabende Burger. Mehr noch, 
unter Berucksichtigung der Hohe der Subventionen fiir die 
wichtigsten Waren des a l l t a g l ic h e n  B ed a rfs  und der 
tatsachlichen Verbrauchsstruktur dieser Waren und Dienstleis
tungen durch verschiedene Bevolkerungskategorien. ergab 
sich, daB die soziale Unterstutzung bei weitem mehr von 
denjenigen in Anspruch genommcn wurde, die sie am wenig- 
slen brauchten.

is* !*CŜ anc ê 'nau®erordetltl ichaufwendiges System, real- 
Urcbeinen Sleichmacherischen Verteilungsniechanis- 

versuHh' 1 е 'Пет n'ec*r'§ cn tatsiichlichen sozialen Effekt, das 
tigesU Г  gesamte Bevolkerung zu crfassen. Ein derar- 
war ni(!]tCrstiilzunSssy stcm besaB keine klare soziale Basis und 

Das b an e 'nen ^onkreten Empfanger adressiert.
'^haushaU^s'81, ^ 'C ^ atsac*1e’ daB nur iiber den Repub- 

ozialhilfe unter 30 verschiedcnen Benennun-
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gen und Richtungen erfolgte, was zu einer Vero
Mittel fUhrte und nicht erlaubte, gerade diejenigetl UnH r
zu unterstiitzen, die es am notigsten brauchten ater,tU 
die Minderbemittelten. Unc*г̂

N otwendig war, mit der bei e inem  groBen T • 
Bevoikerung tiefverwurzelten Konsumenten ychol • 
die Durchfiihrung der Reformen stark bremst endlich 
zu machen. ^

D ieN otwendigkeite inerqualita tiv  neuen tappederv 
w irk lichungderSoz ia lpo lit ik ,d ie  Vertiefunv lesMechanis 
mus zum sozia len Schutze w ar  objektiv herangereift 1щ 
Z usam m enhangdam itw aressinnvoll,dei) olgerichtigen 
Ubergang vom System  des allgem einen soz i ilen Schutzes 
zu einem System  zuverlassiger G arantien  u i <\der sozialen 

U nterstutzung d er B evoikerung zu vollziehen.
Die G ru n d la g e  z u r  A u sb ild u n g  e in e r  erneuerten 

Sozialpolitik  bildete das P rinzip  d er str ik ten  Einhaltung 
d er G erechtigkeitsdom inante. Das Wesen dieses Prinzips 
besteht darin, daB die Kriterien fiir die Auswahl der tatsachlich 
unterstiitzungsbediirftigen Bevolkerungskate; menunddie 
Wahl derZuleitungsverfahren einfach und verstandlich, und 
vom Standpunkt ihrer Empfanger aus gerecht sein mussen 
Bei der Bestimmung der Personen, die sozialer Garantien 
und einer Unterstutzung bedUrfen, bei der Festlegung der 
konkreten Form und Hohe der Hilfe, muB jeglicher Subjek- 
tivismus ausgeschlossen werden. Das ganze System muBdie 
Abschaffung der Gleichmacherei und der Konsumentenpsy- 

chologie verfolgen.
Das alles verlangt eine grundlegende Umgestaltung

bestehenden  so z ia len  UnterstUtzungsmethoden, •
Finanzierungsquellen.

Der Sozialschutz muB zielgerichtet und ad i essiert ^  
Ein Unterscheidungsmerkmal des neuen Sozialschutzsy



differenzierten Herangehen an die ver-
nuiBin c Revolkerungsschichten bestehen. Es muB an die

n  , s  v e r l a n g t  e i n e  w r e i i u « w . i ~ . « . . e  » . « . ------ — ----------- *■ « « .
j  Formen von Kinderbeihilfen und Kindergcld.

UMNeben staatlichen Q uellen  mUssen zur Losung der 
Sozialschutzaufgaben der Bevolkerung, zur Verbesserung der 
materiellen Lage der Menschen, aktiv Mittel der Arbeitskolle- 
ktive, deroffentlichen und Wohltatigkeitsorganisationen und 
-fonds herangezogen werden.

Bei der Gewahrung der Sozialhilfe an die Bevolkerung 
mussen die Rechte und die Verantwortlichkeit der ortlichen 
Macht- und Verwaltungsorgane wesentlich erhoht werden. 
Die Chokime und die M achalljakom itees sind berechtigt, 
bei der Verwirklichung der gesamtstaatlichen Garantien fiir 
die gefahrdeten Bevolkerungsschichten, unter BerUcksich- 
tigung der Moglichkeiten der Region, zusiitzliche MaBnah
men zu ihrer sozialen Unterstutzung einzufiihren.

Eine besonders komplizierte und verantwortungsvolle 
Aufgabe bildete die genauere Festlegung der Kaniile und Ver- 
ahren fur die Ubermittlung der staatlichen Sozialhilfe an 
,e ^onkreten Bedtirftigen.

d ^ rb abenden VVegeingeschlagen,derdieAbschafTung 

A a  l!!^ hlnaCl,erel ^es Sozia lsch u tzsystem s und die 
alisd!^ eltUn8 e'®ener V erfah ren  vorsieh t, die den m or- 

,?,! t*'t *lc n " erteniderLebens\veiseiinddc*n\veltan-

Cin̂ dlHressierte System der Unterstutzung muB nur die

SchaulichenOri
lm Laufevon in

en O rient ierungspunkten entsprechen, die sich 
v°n  Jahrtausenden im O rien t entw ickelten. 
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In U bere instim m ung dam it wurde 1994 d
Schutzsystem der Bevoikerung grundlegciul ve S S°z'a't
schaffen wurde ein prinzipiell neues, fortschrittlick^'®1* 
tem der Sozialhilfe. Das bildet die wichtigste Bilan CS ^  f 
sten Etappe der wirtschaftlichen Umgestal :ngen j2 (*eret- I 
ich der Sozialreformen. &

Das neue System ist starkervereinheitlichi undbesitw ' 
klare Orientierung auf den konkreten VI braucher r w l  
Wesen des modernen Sys tem s besteht d rin, daB • I  
Hauptnutzer, die Kinder, die die Zukunft unseres Lu^jj 
darstellen, und die minderbemittelten Fami en sind. Wich. 
tig dabei ist, dal$ die U nterstutzung und gliche mater- 
ielle Hilfe n u r iiber die Fam ilie erfo lg t. Auf diese Art und 
Weise bildet die Familie im modernen Unterstiitzungssysten 
die Schliisselfigur, was den allgem ein  humanen Prinzipien, 
den nationalen Traditionen, der Mentalitiit u d der Stelluns 
entspricht, die die Familie im System der sozialen Organisa
tion der zivilen Gesellschaft einnimmt.

Neben den erhalten gebliebenen einmaligi 1 Beihilfen bei 
der Geburt eines Kindes, sieht das neue System der sozialen 
Unterstutzung folgende Arten von Beihilfen ind Vergiinsti- 
gungen vor.

E rstens werden Beihilfen an die Mutter /ur Betreuung 
ihrer Kinder ausgezahlt. Dabei wurde nicht nur die Hohe 
d e r  U n te r s tu tz u n g  a n g e h o b c n ,  so n d em  auch die 
Zahlungsdauer d e rB e ih ilfevo n e in e in h a lb ; ufzwei Jahrf 
verliingert. E m p fanger d e r Beihilfe sind jetzt sow 
bcrufstiitigc als auch nicht berufstatige Miitter. Рапц1 
wurde die soziale Gerechtigkeit gegeniiber den Iiittern 
erhergestellt, was e ine beachtliche Hilfe fiir viele Farm 1 
darstellt. . . c m *

Zweitens wurde eine einheitliche Unterstutzung fur ^  
ilien mit Kindern im A lter bis zu 16 Jahren einge *1
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m k L  frilher existierendcn Bcihilfcn und Vergiinsti- 
wabrcnd a ® der abgeschafft wurden. Das System des Kin- 
2ungen,ur ir'de Ve r e in h e i t l i c h t .  Anstelle von iiber 20 ver- 
derge|ds ^  Arten von Kindergeld wurde ab September 1994 
*h ie* - ; chc K indergeld  fUr alle Familien mit Kindern 
^ e‘f r ' t  dessen Hohe d irek t von der S truktu r  der 
e'ngr  ngerfamilie abhiingt. Die Hohe des Kindergelds ist mit 
^W irklichkeit in Ubereinstimmung gebracht worden und 
d i r e k t  auf die Veriinderungen der Minimallohne und -gehalter

jb!Es sei unterstrichen, daB d ie  Beih ilfe  f i ir  F am ilien  mit 
Kindern bis zu 16 J a h re n  an  a l le  F am ilien , unabh iin g ig  
vom Einkommen d er  E ltern  und dem  G esam te inkom - 
men der Familie , gezah lt w ird . Das bedeutet, daB Kinder 
im Alter bis zu 16 Jahren, unabhiingig von verschiedenen 
Ausgangsfaktoren und GrUnden, zu direkten Objekten wer
den, denen staatliche Hilfe zuteil wird.

Der Staat kompensiert den Eltern einen Teil der A usga
ben fiir den Unterhalt und die Ausbildung der Kinder, und 
erhohtdabei gleichzeitig die Verantwortung der Eltern. Die 
Maximalhohe des Kindergelds war anfanglich auf einen hal- 
bcn Minimallohn festgesetzt und betriigt jetzt fiir eine Fam
ilie mit fiinf und mehr Kindern den vollen Satz eines M in i
mal lohnes.

Drittens hat der Staat ab Oktober 1994 begonnen, den 
minderbemittelten Familien aktiv zu helfen. Die durch einen 

f'Hgeftihrte materielle Hilfc w argerade  an sie adressi- 
telt p ^ ' n ^ m n 8  e 'ner Unterstutzung fiir mindcrbemit- 
anfu am ilien  ' n der  R e p u b l ik  s te l l t  e in en  ab so lu t
"fegew Shnlichen Schritt dar.

det das v  Sbnderheit ^Cr^am 'lienstruktur in Usbekistan bil- 
icn, dabeH LnĈense'n e ' nes hohen Anteils an GroBfamil- 

1 e n auf gemeinsamem Wohnraum mehrerc in 
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cngen verw andtschaftlichen  B eziehungen  zueinanA 
nde F am ilien , d ie  e in e  gem ein sam e Wirtschaft 
ein  konso lid iertes F am ilienbudget haben. ren Чгщ

U nter derartigen  B ed in gungen  e rw ie s  es sich als • 
sch w ie r ig , K riterien  fiir d ie  Zuordnung der Familje ^  ' 
K ategorie der M inderbem ittelten  undein  Instruiuentari r 
ih re E insch iitzung zu w iih len . D ie bekannten Form ^  
E inkom m ensdek larierung  erw iesen  sich fUr U sb e k is J l^ B  
w en ig  brauchbar. D ie W ahl des form alen W egs JerGewiih 
von B e ih ilfen  durch d ie  Sp ez ia lo rgan e  an Familien aufe П? 
von B esche inungen  w ar noch gefah rlich er, d a  er zweifel|0s 
von Su b jek tiv ism u s, und N ich te inhaltung  des Prinzipsder 
D om inante der G erech tigke it b eg le ite t gewesen ware.

D as hatte m ehrere G riinde:
ersten s  lebt der groBte T eil der B evo lkerung auf dem 

Lande und hat E innahm en aus e in e r Nebenwirtschaft, die 
schw er ob jek tiv  e inzusch iitzen  sind ;

zweitens hatte ein derartiges Verfahren vlazu gefuhrt, 
daB die Menschen versucht hiitten, ihre Nebeneinnahmen 
zu v e rb ergen , w odurch  das KonsumentcnbewuBtsein 
gefordert w iirde . D ie Verfahren zur Uberpriifung der 
H auswirtschaften und die Erfassung aller Einkommen- 
squellen sind bei uns noch nicht ausgereift.

Den Schliissel zur Losung d ieses Problem haben wir in 
der eigenen Geschichte gefunden, als w ir uns den Quellen 
der sozialen Organisation der Gesellschaft des in grauer 
Vorzeit au f  d ie se r  Erde ex is t ie ren d en  miichtigen und 
bluhenden Staates zuwandten. Dabei wurden die jahrhun- 
dertealten Traditionen der in den Tiefen der Urbevolkerung 
Usbekistans entstandenen gegenseitigen Beziehungen un 
der Unterstutzung der Armen beriicksichtigt. .

In M ittelasien, und vor allem in Usbekistan, existiert 
alters her eine noch heute erhaltene so einmal ige Form
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^ o r g a n is a t io n , wie die M achallja . FUr einen 
sozi3,en T^jgutet M achallja  mehr als einfach der Begriff 
Usbeken tivs. Der M achallja  verdan ken  w ird die E rh- 
eincsKol e onJj e re r  p r in z ip ie n  d e r  M o tiv ie ru n g  des 
al,UnS und  w irtschaftlich en  V erh a lten s d e r einhei- 
sozia,en Bev6|kerung, die A chtung gesellschaftlicher 
„jischen^r E(hik der gcgenseitigen Beziehungen, die die 

" k T r >te Erfullung der ubernom m enen Pfiichten und 
Г  V e ra n tw o rt lic h k e it  v o r  d e r  G e s e l ls c h a f t  
^IshHeisten.DerGeist der M achallja  ist in der Seele jedes 
fcwohners unserer Republik erhalten geblieben.

Gerade das Vorhandensein dieses Geistes, die Starke und 
Z u v e r l a s s i g k e i t  der Verbindungcn zwischen den Menschen 
und den Familien Uber das bestehende System  der Selbstor- 
sanisation der BUrger in Form der M achallja  bildete jenen 
Schlussel, deres erlaubte, das Gchcimnis dcr Wiedergeburt 
eines gerechten Sozialsystems fUr Hilfeleistungen an die 
Bedurftigsten zu lUften.

Als Ergebnis unserer  Suche nach W egen zu r O rg an i
sation eines efTektiven System s der sozialen Unterstutzung  
iiberzeugten w ir  uns davon, daB in Usbekistan der einfach- 
ste,jedoch efTektive und offene M echanismus zu r Verw irk- 
lichungder sozialen Hilfe an  B ediirftige, d e r M echanis
e s  zur Hilfeleistung Uber die M ach a llja  darstellt.In  der 

achallja leben Menschen mit vicl Lebenserfahrung, die in 
 ̂ r gesind,alleszuregeln.Dieaufdem okratischcrGrund- 

hntGnu^Cn ^ Urgern 8 ew i»hlten Altestcn der M achallja , die 
ihre j.eset2 ^e n ^tatuseinesSelbstverwaltungsorgansbesitzt, 
V e r m t i ^ ^  Un^ ^  ^*ct'v kennen die materielle und die

mequeHenjecfe F^CS ^ eW°^ nerS t*e r ^ ac*la ''ja,t*'c ^ 'nna*1'

erf°lgt ^CS neuen Systems der sozialen Unterstutzung 
e Anweisung der matericllen Hilfe fur minderbe- 
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mittelte Familien durch die Vollversammlung,
Menschen am niichsten stehenden BUrgcr der jvi 
Besondere Beachtung verdient die einerseits auf 
hundertealten traditionellen Nachbarhilfe, dem Mit Г^ Г' 
und andererseits auf Unduldsamkeit gegeniiher Fauf6 
und Schmarotzern basierende Methode zun \uffin(j ПгС|* 
fassen und Registrieren von Minderbemittelt 1. Ohne Ч к *  
fung eines aufgebliihten biirokratischen Staat ngestellten 
parats wird ein Teil des Gesamtinlandprodu ts zum Wohf 
der tatsachlich bediirftigen Bevolkerung au BeschluBdcr 
Bevolkerung selbst verteilt.

Das Wichtigste dabei ist, daB das ausgearb itete Verfahren 
erlaubt, m aterielle Hilfe zu leisten, ohne lie Wiirde der 
Angehorigen derartiger Familien zu verletzen

Damit die Selbstverwaltungsorgane iiber i ale Mittel fiir 
Hilfeleistungen an bediirftige Familien verfii on, erhieltder 
Machallja-Spezialfonds Mittel aus dem Repub! .haushaltund 
dem ortlichen Haushalt, sowie freiwillige Ubci weisungender 
Betriebe und Organisationen, UnternehmerNtrukturen und 
einzelnen Biirger. A lle in im vierten Quartal drs Jahres 1994 
wurden aus dem Staatshaushalt fiir diesen Zu eck 360 Mill. 
Sum bereitgestellt.

Auf diese Art und Weise, und das stellt eins der wichtigen 
Ergebnisse der ersten Reformetappe dar, Ы-gann in Us
bekistan, gestutzt auf die Traditionen und die von uns aus- 
gearbeiteten Ausgangsprinzipien, ein einzigaitiges System 
des adressierten Sozialschutzes der Bevolkerung zu funk* 
tionieren. . .  *

Unterden Bedingungen des friiheren administrativen Kom* 
mandosystems, das die Beschaftigten vom Eigentum, vol\ ^  
Produktionsmitteln und dem Resultat ihrer Arbc entfrem 
war es nicht gelungen, ein System  von Arbeitsmotiva 
zu schaffen, bei dem die Mehrheit der Menschcn daran»n«e
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^  btiVUnd mit m axim alem E insatz ih res  Arbe-
eSsicrf^['.^fcrischen Potentials tiitig zu sein. 
jIs.undschop.n unserer R e p u b l ik  vor sich gehenden wirt- 

pie *lCUtl'un(j soz ia len  Prozesse iindcrn die Motivations- 
sch*ftlichen“ m e n s c h l i c h e n  T i i t ig k e i t  g ru n d le g e n d .
struktur • bildet sich eine aktive Schicht der Bevolkerung 
GCgCnWiwirtsChaftliche Interessen mit dem Streben ver- 
aUs,derejnd Ejgentiimcr Gder M iteigentiim er von Giitern 
Ьв1 ■ Dividenden oder Gewinn zu erhalten, personlich an 
ZUSLeitung der Produktion te ilzuhaben , nach e igenem  
Ennessen das gesparte Kapital anzulegen. Hire Motivation 
hasiert auf dem Wunsch, EigentUmer zu sein.

Gegenwiirtig ist die Hoffnung auf Erfolg der Wirtschaft
sreformen in ersterLinie mit der Entwicklung positiver For- 
men der Motivationen der Tatigkeit, der S teigerung der Ar- 
beits- und Wirtschaftsaktivitiit der Bevolkerung verbunden. 
Ein neues System derTatigkeitsm otive und -anreize bildet 
sich heraus, was sich im wirtschaftlichen Verhaltcn der Men
schen widerspiegelt. Die Zahl der Burger nimmt zu, deren 
wirtschaftliche Interesse mit der Bereitschaft verbunden sind, 
in nichtstaatlichen Betrieben tiitig zu sein oder eine eigcne 
Existenz zu griinden.

Die Un^gestaltung der Eigentumsformen, die Ausbildung 
einer Wirtschaft mit mehreren sozialokonomischen Sektoren 
J^ v o n c in e r i i l lm ah i ich cn  Veriinderung des BewuBtseins

im А ^ ^ П’ ^Cr ^ ertvorsle**ungcn un<J der Zielsetzungen
* . r e ' tsbere ich b e g le i t e t .  E ine neue  M o t iv -  und

AlM-h^lUr bildet sich heraus.
einesch-* f ' Ĉ  VO**z 'e*lt s ‘cb *m BewuBtsein der Menschen 
beginne'i"- ° ^ СГК*е ’ 'mmer breitere Bevolkerungsschichten 
Srefornien U ! CrS•e*lcn, ^  die DurchfUhrung der Wirtschaft- 
e‘nzigen r i 'цСГ Cr^anS zu den M arktbeziehungen, den 

c hgen Weg darstellt , um die Wirtschaftskrise zu
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Uberwinden und einen machtigen, unabhuneio» 
errichten. П

In der Periode der Ausbildung der MarktbezVh. 
bediirfen Bildung, Gesundheitswesen, Wissenschaft^' 
und Kunst, d.h. alle  die Bereiche, von deren Entwi k *  
sniveau die moralisch-sittliche Atmospharc in derG^ 
chaft, das geistige und korperliche Wohlbefinden de и 
schen abhangen, besonderer Unterstutzung

Die in derersten Etappe durchgefUhrtenN: Bnahmen 
sozialen Schutz der Bevolkerung trugen wes itlich dazul* 
den Ubergang zum neuen Modell der Wirtsch tsbeziehun I 
zu erleichtern, den durch die Notwendigkci der moglicfc, 
schnellen Anpassung an die sich stUrmisch vi indernde win 
schaftliche Situation, die neuen Lebensbedmgungen und- 
standarde hervorgerufenen psychologischen S гeB abzubauen 

Der Ubergang zu einer neuen Etappe der Wirtschaftsre
formen muB die Lehren berUcksichtigen, die wir aus der 
vorhergehenden Etappe und den angehauften Lebenser- 
fahrungen gezogen haben. Die H auptlelm  esteht darin, 
daB bei d er W ahl d e r K rite rien  und Mech inismen zum 
sozialen Schutze in vollem  Umfung das Prinzipien der 
Dominante sozialer G erech tigkeit,der Adi <ssiertheitder 
M aBnahm en zu r sozialen U nterstutzung und ihre maxi- 
m ale E ffektiv itat beriicksichtigt w erden m u sse n .Fragen 
des sozialen Schutzes der Bevolkerung miivsen in engem 
Zusammenhang mit den Problemen anderer sozialer und 
wirtschaftlicher Komplexe, gestUtzt auf die nationalenTra 

ditionen und Sitten, entschieden werden.
Der Staat muB Garant der sozialen Stabilitat und 

ellschaftl ichen  Eintracht se in , durch Urn rstUtzung 
bedUrftigen Schichten der Bevo lkerung und З с Ь а ^ ^  
gleicher Bedingungen und eines gUnstigen Milieus ^  
Ubrigen Menschen, die in d e rL ag e  sind, auf e i g e n e f e
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Besitz Wohlstand fiir sich und ihre Familie zu

h^Hcutende Errungenschaft dcr Anfangsetappe
Als cme ___ rW  np^ellschaft und der Wirt-

fundcn haben. Die W icd ergebu rt d c r G eistigkeit und 
der Kultur des Volkes, die W ied era u ffin d u n g  seiner 
«ahren Geschichte und d er U rw iichsigkeit, gewinnen  
heute entscheidende B edeutung fu r  die e rfo lg re ich e  
Vonvartsbewegung a u f dem  W ege der E rneuerung und  
des Fortschritts unserer G esellschaft.

Die Riickkehr zu den eigcncn Quellen. das BewuBtwer- 
den der Tiefe und der GroBe des kulturellcn und geistigen 
Erbes unserer ruhmreichen Ahncn, die einen bedeutenden 
Beitrag fiir die Weltkulturgeleistct haben, die Erziehung eines 
pflcglichen Verhaltens gegeniiber allcm , was die Vcrgan- 
genheit anbetrifft, gegeniiber den edlen nationalen und 
rclifcioscn Traditionen und daneben das klare Verstehen der 
Notwendigkeit, sich die Wertc der modernen Weltzivilisation 
und Geistigkeit anzueignen und ihrer teilhaftig zu werden, 
bilden die konkrete Grundlage, auf dcr unsere Politik der 
^meuerung und Hebung des nationalen SelbstbewuBtseins, 

baut^ 0 *'1' 5 0 ^ 611 ^ e '^e und Aktivitiit dcr Bevoikerung, auf-

demok 1е,,(*а Unser Sanzcs Trachten darauf gerichtct ist. eine 
mUc h V atlSChe 8 ercchte Gesellschaft, einen Staat mit einem 
' - I   ̂ ^°n ^ ' rtsc*l a ^ sPot^ntial zu errichten, ist es uns nicht
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gleichgultig, auf welchergeistig-moralischen r .» - l
den Ubergang zum Markt vollziehen. Bes . ntliagevucrs Wjokf* \
das fiir die ehemaligen sozialistischen Liindern * ^»in (1бп*Я
Laufe vieler Jahrzehnte ideologisch die I'rin?- • ^

• j
vorgetiiuschten sozialen Gleichheit, einer kollekti •
Psychologie und eines solchen Denkens vcrbreitet 
Der Markt hat andere, hiirtere und anspruc vollere Ge! 
und Normen. Das Wohlergehen vieler hiii t in ersterLjJ 
von ihnen selbst, von dem Grad ihrer Vorbereitung au f J  
neuen Bedingungen und die neuen Bezii'lungcn ab D* 
Schicksal jedes Einzelnen hiingt in vielerlei 1 linsicht vonsein- 
erberuflichen Meisterschaft, seinem morali chen Halt,seie. 
er Fiihigkeit ab, sich an das neue sich dynann ch vcriindemi: 
M ilieu anzupassen. I

Beim Ubergang zum Markt werden I. bensreife un; 
Standhaftigkeit gepriift. Vollig  unzuliissig ind dabeigeK- 
tige Leere oder der Kult des A lleserlaubiseins. Dcshalb 
schenken wir Problemen der geistig-morali hen Wiederge- 
burt und Reinigung besondere Aufmcrksam it. Nur auf ein- 
cr hochmoralischen Grundlage, nur mit aus priigten,edler, 
ge ist igen  und patriotischen Prinzipien к nnen wahrha': 
zivilisierte Marktbeziehungen und Marktme lianismenaus- 
gebildet werden. Ist das nicht der Fall, so he schen, wie das 
leider in einigen Regionen der friiheren U on der Fall »sU 
Chaos und MaBlosigkeit. Es bildet sich ein Pseudomark' 
heraus, der durch Verbrechen, Korruption. moralise 
Verfall der Menschen und ihre geistigen P  radierunghc^ 
vorgebracht wurde. Das darf auf keinen all zuge ^  I  
werden. Unzuliissig sind Hinweise darauf, d.ts dies 1
rch die Forderungen der klassischen Theorie der Prl 
Kapitalanhiiufung“ diktiert wird.
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olche Zwecke haben w ir Unabhangigkeit 
N'cht [^anitat zu erlangen gesucht und den W eg  

und S°U' nder Umgestaltungen eingeschlagen.
grtindl^ 11 twendigen moralischen Hauptlehren haben wir 

"  i n  d e r  ersten Reformetappe Erlebten und Geleisteten

g e z o g e n ^ ^  ^  das Leben die R ichtigkeit des von uns ein- 

Ehlagenen eigenen VVeges und unseres M odells  der 
S L c r u n g  und des Fortschritts bestatigt und hat bewiesen, 
JhfTdie durchgefuhrten ReformmaBnahmen den Interessen
der Menschen entsprechen.

Zweitens, sind staatliche und w irtschaftl iche Unab
h a n g i g k e i t  kein Geschenk des Himmels, um sie zu errei- 
chen, braucht man Frieden, Ruhe und ein e in iges Volk, das 
sicschlossen und initiativreich arbeitet. Frieden, Stabilitat und 
nationale Eintracht machen alle Menschen, unabhangig von 
ihrer Nationalitiit, ih re r  so z ia len  H erkunft und ihrem 
Glaubensbekenntnis, stolz auf unsere Region.

Drittens, entspricht die soziale Marktwirtschaft den ho- 
hen Idealen derorientalischen, islamischen Lebensphiloso- 
phie, den historischen Erfahrungen und der Mentalitiit un- 
scrcs Volkes.

Viertens, ist unser Volk der wahre Herr seines Schick- 
>ls,seine Weisheit und Eintracht gewiihrleisten die Stabilitat 

und cine Wende zum Besseren.

qu .?*nf*ens’ unc* das ist das A llerw ichtigste fiir uns, gehen
entsD^ T ’ ^СП ^orc*erun8 cn dcr modernen Wirklichkeit 

ende Veranderungen in der Weltanschauung der
derOri Cn *П '^ГСГ ^ ' n s t e ' ' u n 8  zu den Werten und der Wahl

S e c i^  gSpunkte in ihrcm Lebcn vor sich 
"’«rung und HCn,fa,ten S ' C *1 ^er e ' nt?c 'c >lctcn Refo- 
Schichten de ("7 .^rneuerunSunsererG esellschaftm iich tige 

er oiks- und der nationalen Geistigkeit, der 
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Moral und Kultur, bestiitigt sich die auBerordentr Ш 
der Volksmentalitiit. Ic^c

WirstUtzen uns auf die reiche geistige KultUrri 
Usbekistans, seine e inmaiige historische \ crgane ^  
unendlich wertvolle philosophische und m e : alische p 6' 1’ *141
wir sind aufgeschlossen fUrdie Wechselbe/iehungzv ^
verschiedenen Kulturen, ihren Dialog und lire pp„ 
Bereicherung. '  8е"“ ««

Offenheit und TraditionsbewuBtsein bi lden die Нейи. 
Bestandteile , die fiihig sind, den Proze der Schaff 
z iv ilis ierter Marktbeziehungen, die W is s i  schaft, Tech* 
und Technologie, den w issenschaftlich-k hnischen Fon 
schritt insgesamt noch weiter voranzutreilx Sie bildendas 
W esen und d ie  B eson derhe it  des e i g e n e n  Weges der 
Erneuerung und des Fortschritts.

Als w ir die Reformen in Angriff nahmen. gingen w ir  von 
einer These aus, deren Richtigkeit heute iibcrzeugendbew- 
iesen ist. Beim Ubergang zum Markt muB man die objektiv- 
en Bedingungen, die Lebensweise, die Psychologic, die Tra- 
ditionen und die Kultur des Volkes beriicksi itigen.

Die Mentalitiit unseres Volkes bildet die wichtigste Stiitze 
bei der Umgestaltung der Wirtschaft, des Staates und der 
Gesellschaft auf der Grundlage der Marktbe/.u iungen.Char- 
akteristisch fiir unser Volk sind seine geistige I nabhiingigkert 
und Sclbstiindigkeit, seine Giite, die Frcigebigh it s e i n e r  Seele 
und Offenheit. Diese hervorragendcn Eigen haften haben 
auch den Priifungcn durch die neuen Wirtschatts- undLe 
ensbedingungen standgehalten. Die besten Ci ara*ctcre1^  
schaften des Volkes werden durch die Liebc zur 
Heimat und durch den Patriotismus zu einer geistigen 1 
heit verschmolzen. .  r

D ie H a u p t q u e l l e  unseres R e ie h t11 his, 1111 
U n abh iing igke it  und  unseres Glaubens un eine
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. d jc H eim aterdc . Die Liebe zu dieser hc iIi- 
bi’ddeer die sterblichen Uberreste unserer groBen 

л-п Er^- m uns erWarmt und ernahrt, bildet eine un- 

Ahne" ^ f o u e l l e -  Das gesamte Innere des Menschen ist 
versi«gbareb^nden. Und in Minuten hochster Freude und 
mit-ihr vef ^  fa))en wjr vor j|ir njeder, sie verleiht uns 
hochster r J n6Bt uns neue Hoffnung ein. Unsere Erde ist 
neUe Kra ^ u|turerj)Ct auf deren Weiten viele Zivilisationen 
*nrt h £ e  v o n  e i n e r  Generation an die anderen weitergege- 
'hrChaben, wodurch sie eine nicht abreiBende Verbindung 
^wischen den Zeiten und die Kontinuierlichkeit der geisti- 
: : ; und kulturellen Werte gesichert haben.
‘ Diese Erde kann alle ernahren, doppelt oder dreimal so 
mcIc Menschen, sogar bei dem heutigen Entwicklungsstand 
der Produktivkriifte. Menschen a l le r  Nationalitaten und 
Uberzeugungen haben verstanden, das es so ist. Dafiir braucht 
man Frieden und Stabilitat.

Uns, den Biirgem des freien Usbekistans, sind die hcili- 
gen Symbole der Unabhiingigkeit teuer, das Staatswappen, 
dicStaatsflagge, die Staatshymne. S ie stellen ebenfalls wich- 
tige Symbole der Geistigkeit dar, sie erziehen die Menschen 
im Geiste des Stolzes und der grenzenlose Achtung ge- 
geniiber ihrem Heimatland, der Republik Usbekistan. Stolz 
weht unsere Flagge unter den Bannern der anderen Teilneh- 
jiierstaaten der Organisation der Vereinten Nationen, Offen- 
•syrnboIV^*e 'Ĉ ,berechtigung in den Auslandsbeziehungen

bcshTrf^'0^ ®ro^en m°ralischcn und erzieherischen Wert 
u°d M e c T ' f von staathchen Auszeichnungen, Orden 
der U n a b h " ^  ^ re n t i te ln ,  die Auszeichnung der Pioniere 
men der von Biirgern, die Heldentaten im Na-

das ..НаитС1Гьа1- У 0 * ^ Г а С *11 ^a^cn- *m Patriotismus besteht 
§c eimnis" der Geschlossenheit der Menschen.
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des stab ilen  Friedens, der S tab ilit i it  und de 
zwischen den Nationalitiiten in Usbekistan. 1 e r  E 'n tr

Die Hauptrichtung unserer Tiitigkeit im  Bereich J 
tigkeit besteht darin, d ieses hohe GefUhl zu bew 
pflegen und weiter zu entfahen, unsere Kinder so z u ^ 11, ̂  
daB sie einem freien und demokratischen I Keltic* erzieben
sind. К1Яад* Ч

Das Volk istim Besitzsozuverlass igertr . i i t i o n e l l e r H  I  
der gesellschaftlichen Stabilitiit, wie Famil und Much и** 1 
Gerade sie bilden die StUtze unserer MenUi ;Ut. Familie I  
M achallja  geben der Bevoikerung die Moj. ichkeit, m itv ^ i  
len Prob lem en der g eg en w iir t ig en  Ub 'gangsperiodc I  
zurechtzukommen, die Kontinuitat des beu rten Altenund 
des nutzlichen Neuen zu bewahren.

Niemand und nichts ist in bezug auf die rziehung einer 
reinen und ehrlichen Personlichkeit, bei di Wiedergebun 
der Muttersprache, mit der Familie zu vergl ichen. Die Be
deutung der M achallja , der Nachbarschaft. ler gegenseiti- 
geaH ilfe  wird von uns, und besonders von den jungen Men
schen, im alleredelsten Sinne als nie verloschende Flamme 
der geistig-moralischen Wiedergeburt des V kes noch mehr 
geschiitzt. Breiteste Unterstutzung unter dcr Bevoikerung 
und der Offentlichkeit Usbekistans hat die Tiii keit des Fond' 
„M achallja *1 zur WiedereinfUhrung der gutcii und schonen 
Volksfeste, der Traditionen und Briiuche, dcr Kultur, zur 
Leistung konkreter Hilfe an die bedUrftigsten lamilien, von 
Humanismus und Wohltiitigkeit gefunden.

Hat etwa nicht die Wohltiitigkeit breitester Schichten der 
Bevoikerung, die , ,Sadakka“ , aus freigiebigem Herzen kom- 
mend, den alleinstehenden und mittellosen Bejahrten, c 
tatsiichlich bedUrftigen Familien, den Invaliden Jen * 
und Studenten wiederholt geholfen und wird sie ihnen nic 
auch in Zukunft noch viele M ale  helfen. Das I rUhlings*^
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alien Bewohnern Usbekistans GlUck und 
Ni*n,s*’ мГ'г Hingabe pflegen w ir das heilige Andenken 
ri.-ude- Vcl L.r, r lTCgen Faschismus und Nazismus wahrend
n d,e Kv-Hkriegs und an den Tag des S ieges . Unsere 
es П- Wc keit g i|t ^ n  Veteranen des Krieges und der 
\ufnierksamWoh|e (j er Heimat. Mit defer Ehrfurcht und 
.\rbeit zum . uns vor v!utter und Vater. vor den
...chtung verneu

Tag erstarkt die allgem ein menschliche und inter-
• lc Freundschaft. Die von uns auf staatlicher Ebene 
rchgefiihrten M aBnahm en, d ie  F es tveransta ltungen  

oliiBlich der Jubileen groBerGelehrter, Feldherren, Dichter 
und Schriftsteller nehmen den Charakter von Volksfesten
i trasen dazu bei, die Stimmung der Menschen zu heben, 
e den staatlichen Interessen niiher zu bringen. W ir haben 

,!le das gleiche Interesse, die Erhaltung des Friedens und 
'л  WohlergehensfUralle Menschen aller Nationalitiiten und 
Glaubensbekenntnisse, die in Usbekistan leben.

Zu einem anschaulichen Beweis fiir die hohe Moral ge- 
taiteten sich die groBangelegten und niitzlichen Vorhaben 

der gesellschaftlichen Fonds zur Starkung der Gesundheit 
Jcr heranwachsenden Generation, der Kinder und Mutter, 
Hirdie Wiedergeburt der heimatlichen Natur und Okologie 
im breitesten Sinne des Wortes.

Unbedingt erwiihnt werden mussen so hervorragende 
^esultate der Erneuerung wie das zunchmende Bestreben 
^ j u n g e n  Generation, w iird ige  Nachkomm en unserer 

n orfahren, der Genien der Menschheit, zu sein. Ein 
shaft'd8 ^ .er*<ma* ^er Reformen ist, daB Staat und Gesell- 
?en FamT 6 .rPer*‘cben Ul1d moralischen Gesundheit der jun- 

Das v j 0 inimerme*lr  Aufmerksamkeit schenken. 
einen s ta h ^  с1160 ®e 8 enuber ihrem Reformatorstaat nimmt

1 e tel lung in der Mental iti.it der Bevolkerung Us-
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bekistans ein. Jeder neue Reformschritt, jeder neue Entwurj 
eines Gesetzes oder eines Regierungsbeschlusses wurde be- 
uns unter Beriicksichtigung seines humanitarenWertes, seine* 
Nutzens fiir die Menschen aufgenommen bei uns wird das 
UngewohnteJedoclxfiirdenFortschrittNotwendige von der 
Bevoikerung mit Vertrauen und Verstiindnis aufgenoni nen

Das Prinzip der Einheit der Reformierung aller  Le ens- 
bereiche des Landes und der geistig-moralischen Erneui rung 
des Volkes hat seine Lebensberechtigung in vollem Unifang 
bewiesen. Fiir die orientalische Zivilisation und Kultur, zu 
der w ir uns voller Stolz bekennen, w ar immer das Sti ben 
kennzeichnend, das Volk in moralischer und geistiger lin- 
sicht auf bevorstehende Veriinderungen vorzubereiten

Nur eine geistig gesunde, s ta rk e  Gesellschaft kam  zur 
R efo rm ie ru ng  bere it se in . Unser Volk kommt wiirdt voll 
mit den Schwierigkeiten der Ubergangsperiode zurecht Die 
Welt sieht die unversiegbare geistige und moralische GroBe 
unserer Bevoikerung, a ller  Einwohner Usbekistans. Wir 
werden als G leichberechtigte behandelt, man bietet uns 
Zusammenarbeit zum gcgenseitigen Vorteil an.

Hat die Marktwirtschaft eine wiirdige Zielsetzung? H ute 
konnen wir voller Uberzeugung diese vordringliche Aufgabe 
positiv beantworten. Immer mehr Menschen bei uns zei ^en 
Initiative, eine schnelle Auffassungsgabe, Konnen im B̂  re- 
ich des nutzbringenden Unternehmertums. Immer m ehr junge 
Menschen streben nach wirtschaftlichen und beruflichen 
Kenntnissen, die man braucht, damit die freie, w ette ifem  le, 
konkurrenzfiihige Tiitigkeit von Erfolg gekront wird. Die 
einheimischen Untemehmer streben nicht nur nach Gewinn, 
sondem auch danach, das Ansehen Usbekistan in den inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen noch weiter zu erhohen.

Das Recht des E igentiim ers und das B e s i t z e r g e f u h l  
machen sich immer mehr unter der Bevoikerung des Landes
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^it und rufen tiefgreifende Veriinderungen in der Psychol-
•e und im Verhalten hervor. In Vergessenheit geraten, ob- 

\vohl п'с^1 'mmer sotort u°d nicht schmerzlos, Konsumen- 
tenideologie und Untiitigkeit. Der Begriff Bildung erhiilt einen 
neuen Sinn.

Die W ied ergcburt d e r  okonom isch freien A rb e it bes- 
tininit auch d ie  hohe M oral, d ie  a llm ah liih  in unser Leb
en zu r iickkeh rt .  Das verdanken w ir in erster Linie den Un- 
ternehmern, den Menschen, deren Talent wir am Anfang 
nicht gcnug geschiitzt haben.

Es ist ganz natiirlich, daB in der Ubergangsetappe zur 
Marktwirtschaft verschiedene Problemen, w ie Diebstahi, 
Bestechung, Betrug, und anderen Verletzungen der mor- 
alischen Normen, auftreten konnen. Das ist in erster Linie 
das Resultat geistiger Armut von Einzelpersonen, Ausdruck 
ihrer GleichgUltigkeit dem Schicksal der Gesellschaft ge- 
geniiber.

Wir haben der usbekischen Sprache im Leben des Volkes 
und des Staates unter Wahrung der Achtung gegeniiber a l
ien Sprachen, die von den in Usbekistan lebenden Nationen 
gesprochen werden, die ihr zustehende Ste llung zuriick- 
gegeben. Damit sind die Wiirde der Nation und die WUrde 
unseres unabhiingigen Staates wiederhergestellt. In das XXI. 
Jahrhundert, das sich zu einem Jahrhundert der Informa- 
tionstechnologie gestalten wird, tritt unser Land mit einer 
festen Grundlage fiir die Ankniipfung a llseitiger Kontakte, 
sowohi im Bereich der Wissenschaft, Technik und Wirtschaft 
als auch in B ildung, Kultur und zw ischenm enschlichen 
Beziehungen ein.

Zur Lebensnorm der Gesellschaft und zur Quelle der na- 
tionalen Ehre wurde die Achtung des schopferischen Erbes 
Und der GroBtaten von Amir Temur, M irso U lugbek, Mu- 
chammad Sachriddin Babur, dem Imam al Buchari, at-
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Termesi, Bachouddin Nakschbandi, Hodsha Achmad JaSSa 
wi und anderen bedeutenden und weltberiihmten Vort;ihren 
des usbekischen Volkes. Ihnen zu Ehren wurden groB;irtige 
Denkmiilererrichtet, Paliiste, Medresen und Moscheei res- 
tauriert, ihre Namen wurden Pliitzen und StraBen in vielen 
Stiidten und Ortschaften verliehen. Unsere alten Stiidte h tben 
wieder den Rang von Zentren der W eltkulturerrungen hier 
•erden bedeutende wissenschaftliche Konferenzen und I-ym - 

h>osien abgehalten, an denen bekannte Wissenschaftle des 
Okzidents und Orients teilnehmen.

Wir geben uns selbst und der ubrigen Welt unsere ( les- 
chichte und Kultur zuriick. Das kann als eine hervorragt nde 
GroBtat bezeichnet werden.

Dank der umrennbaren Verbindung zwischen der staatli
chen Unabhangigkeitundder Aufgeschlossenheitgegeni her 
Fortschritt und D em okratie  nimmt die Autoritat unsores 
Landes in der Weltkultur zu. Eine Anerkennung des Beiti gs, 
den unser Volk fur die Zi vilisation der gesamten Mensch ieit 
geleistet hat, bildete das auf BeschluB der UNESCO in P ris 
veranstaltete 600-jiihrige Jub ili ium sdes hervorragenden \s- 
tronomen und Staatsmanns Muchammad Targai U lu g b e l .

Unter Berticksichtigung der gegenwiirtigen Aufgaben i nd 
der Entwicklungsperspektlven der Republik Usbekistan e- 
'oiihrt dem BeschluB iiber die Schaffung des offentlicl en 
Zentrums fiir Geistigkeit und Aufkliirung „Manawijat va 
Marifat“ besondere Beachtung. Seine Filia len haben iibei ill 
ihre Tiitigkeit aufgcnommen, in immer mehr M achallj s, 
Arbeitskollektiven, Lehranstalten, Stiidten und Ortschaft n 
fiihren sie ihre geistig-aufkliirerische Tiitigkeit durch. Erh
alten geblieben und staatlich unterstiitzt werden das Verlag- 
swesen und die M assenmedien. Die ersten interessanun 
Nummern der Zeitschrift ,,Tafakkur“ (,,Gedanke“) sind er- 
schienen.
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Oberzeugte Anhiinger der Reformationspolitik sind die 
(ortschrittliche Intelligenz, die W issenschaftler, Schriftstel- 

Kunst- und Kulturschaffenden und die Geistlichen. Un- 
g e is t ig e s  und intellektuelles Potential wurde dadurch 

Sv e s e n t l i c h  gestarkt. Im Lande wird ein gesamtnationaler 
in te llektueller und kultureller Raum  geschaffen. Er zieht 
u l e i c h  einem miichtigen Magneten durch Humanismus und 
G r o B e ,  Optimismus und Glauben all dieienigen an. die auf 
unserer Erde leben, unser gem einsam es Haus errichten, 
u n a b h i i n g i g  von Rasse, Nationalitiit, Glaubensbekenntnis und 
politischen Anschauungen.

Die nationale Einheit innerhalb des usbekischen Volkes 
bildet die wichtigste Voraussetzung fiir die internationale 
Eintracht auf unserer Erde, die Angehorige von 130 ver- 
schledenen Nationalitiiten w ie gute Verwandte aufgenom- 
men hat. Man kann nicht wenige Beisp ie le  dafiir anfiihren, 
daB Souveriinitiit, Frieden und Stabilitiit in unserem Lande 
nicht nur dem usbekischen Volke, sondern auch den Ver- 
tretern aller  anderen in unserer Region lebenden Natio- 
nalitiiten zum Wohle gereichen. Immer mehr Menschen er- 
halten die M oglichkeit, ihre B ildung in ihrer Muttersprache 
zu erhalten und ihre Kinder im nationalen Geiste zu erziehen. 
Die niitzliche Tatigkeit zur kulturellen und geistigen W ied- 
ergeburt haben eben fa l ls  d ie  nationa len  Kulturzentren 
iibernommen.Weiterhin tragen s ie  zur Festigung des Patri- 
otimus des ganzen Volkes gegeniiber Usbekistan bei.

Recht und Wirtschaft schaffen g leiche Voraussetzungen 
fiir alle, eine Atmosphiire der Gutherzigkeit und des Ver- 
trauens wird durch die seit alters her alien bekannte Men- 
schlichkeit, Gute, M ilde, gegense it ige  Toleranz, Ehrerbie- 
tung und durch das genannt ,,Usbektschilik“ , das M itleid der 
Usbeken, hervorgebracht.
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Neben dem Streben nach allgemein menschlichen Werten 
erlangt die orientalische Philosophic einen wiirdigen P|a, ’ 
in unserem Leben. W ir haben die Rechte der  groBen кщ 
turellen Werte des Islams wiederhergestellt. J e  tiefer unsere 
Seele diese Schiitze aufnimmt, desto groBer w ird dei aejs, 
tige Reichtum und die moralische Reinheit im  Lebu i des 
Volkes sein.

Die Erhohung der geistigen Rolle der R e lig ion  ui serer 
Vorvliter, des Islams, im Leben des Menschen und seiner 

Familie, der Moral und der Wohltiitigkeit, s ind harmonisch 
mit"dem weltlichen Entw icklungsweg unseres Staate und 
derGewissensfreiheit verbunden.

Die Offentlichkeit Usbekistans ist die Ideale der st, atli- 
chen Unabhangigkeit und der wirtschaftlichen BlUte konso- 
lidiert worden. Bei uns herrschen Frieden und Eintr cht, 
Stabilitiit und Umgestaltungen im Interesse des Menschen. 
Ins Gigantische gestiegen sind die geistigen A nspriich  der 
Bevoikerung, der Drang nach Bildung, nach Beherrst hen 
der Grundlagen der Wirtschaft. Das Volk hat se ine  geistige 
Freiheit, seinen Glauben und seinen Stolz verte id igt un 1 ist 
in der Lage, noch groBere Taten im Namen e iner besscren 
Zukunft zu vollbringen.

In der ersten R eform etappe w urde e ine  R c ih e  \on 
zukunftsorientierten Voraussetzungen geschaffen, die sich 
in der neuen Reformetappe weiter entfalten sollen . Zu sol
chen Erscheinungen groBeren AusmaBes muB auch die sich 
herausbildende Ideologic der nationalen Unabhangigkeit 
gerechnet werden. W ir haben fiir uns die w ich tige  SchluS- 
folgerung gezogen, daB keine Ideologic auf das N iveau ein
er Staatsideologie gehoben werden darf.

Die a u f den jah rh u n d ertea lten  T rad itionen , den Sit- 

ten, d e r Sp rach e und deni Geist unseres Volkes in engi г 
Verbindungen m it den gesam tm enschlichen W erten  ba-

1 4 0



• rcnde Ideologic* tier nationalen Unabhangigkeit, inuB 
dazu dienen, den Glauben an die Zukunft in die Herzen 
und in den Geist der Menschen zu tragen, um Heimat- 
licbe, Menschenliebe, Gewissenhaftigkeit, Mut und 
foleranz, Gerechtigkeitsgef iihl, den Drang nach Wissen 
und Aufkliirung herauszubilden. Sic muB dazu beitragcn, 
daB sich die BUrger des Staates auf dem Wege zu dem ho- 
hen Ziele geistig naherkommen.

Der wahre Sinn der Ideologic besteht darin, selbstandig 
und auf neue Art denkende Menschen zu erziehen, die frei 
von alten Vorurteilen sind.

Aus der ersten Reformetappe hat die Gesellschaft die 
Bilanz gezogen, daB es notwendig ist, eine zivilisierte, dem 
Menschen zugewandte Marktwirtschaft auf einem festen 
Fundament der Geistigkeit, der Moral und Kultur zu errich- 
ten. Sie bilden die belebenden Quellen des Friedens, der 
Stabilitat und der Eintracht unter den Nationen in Usbekistan. 
Sie stellen den allergroBten Reichtum dar. Wir haben gut 
verstanden, wie wichtig es ist, sie zu bewahren, zu mehren 
und moglichst viele Menschen an diese geistigen Kost- 
barkeiten heranzufiihren.

Ein Philosoph hat einmal geiiuBert. daB die Geistigkeit 
der Weg sei, der zu Menschlichkeit fiihrt. Gerade auf diesen 
Wege, auf dem Wege der Giite und der Menschlichkeit, sch- 
reitet heute das unabhiingige Usbekistan in seine Zukunft.

110. DIE GEWAHRLEISTUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN
UND SOZIALPOLITISHEN STABILITAT BILDET DAS  

HAUPTERGEBNIS DER ERSTEN REFORMETAPPE

Die folgerichtige Verwirklichung des Reformkurses 
brachte sptirbare Erfolge bei der Umgestaltung der Wirt- 
schaft, ihrer Libcralisierung und ihre Offnung in bezug auf
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die Weltgemeinschaft. Reale Voraussetzungen fiir dei, 
Ubergang zu den Marktmechanismen der Wirtschaftstiitigi^ 
wurden geschaffen.

Die zielgerichtete und etappenweise VorwartsbewcgUng 
auf dem Reformwege ermoglichte die Schaffung der G  und- 
lagen einer Wirtschaft mit mehreren sozialokonomb _hen 
Sektoren, der Marktinfrastruktur und des Devisenm; ktes 
sowie anderer wichtiger Elemente fUr die Entstehun der 
sozial orientierten Marktwirtschaft. Darin besteht zweil *l|0s 
die wichtigste Bilanzder ersten Reformetappe. Jedoch icht 
nur darin.

Als man die Ziele der Anfangsetappe der Reft rm* 
ierung festlegte, wurden die Uberwindung der irt- 
sch a ftsk rise , das E rlangen  w irtsc h a ftlic h e r  und 
ftnanzieller Stahilitiit zu den Prioritiiten gerechnet. H ute
konnen wir konstatieren, daB diese Aufgabe insgesam er- 
folgreich gelost wurde. Es ist gelungen, die zunehmende 
Rezession der Wirtschaft, die Verringerung des Produkt jn- 
sumfangs in den fiihrenden, strukturbildenden Zweijen 
aufzuhalten, den Haushalt und den Geldumlauf zu stab lis- 
ieren, die Inflationsrate wesentlich zu senken und eine kr; >se 
Verschlechterung des Lebensniveaus der Bevolkerung zu 
verhiiten.

Man muB offen sagen, daB Ende 1991 und 1992 d m 
unabhiingigen Usbekistan und seiner Bevolkerung schw re 
und ernste Priifungen auferlegt wurden. Wir wurden uf 
unsere politische und staatliche Reife hin, auf die Fiihigk ’it 
hin, unser Schicksal selbst zu entscheiden und unstre 
Unabhiingigkeit und unsere Freiheit zu verteidigen, gepri t.

Mit dem Zerfall der UdSSR, der Zerstorung der trai. i- 
tionellen Wirtschaftsverbindungen, geriet die Republik in ei e 
Zange zwischen groBem Mangel an Finanzen und strat 
gisch wichtigen Rohstoffressourcen. Unscre GroBbetriebo,
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Jie yon Lieferungen aus anderen Regionen des Landes ab- 
. jngen. befanden sich am Rande des Stillstands. Die Lage 
wurde durch eine schlechtes Startposition in bezug auf die 
m ater ie l le  Lage der Bevoikerung, den hohen Abhiin- 
g ig k e i t s g r a d  von E xportlie ferungen leben sw ich t iger  
M ahrungsm ittel, Medikamente, das Vorhandensein aus- 
gepriigter struktureller und preislicher Disproportionen weiter
versch lechtert.

Bei der Ausarbeitung unserer Wirtschaftsreformstrategie und 
bei Beginn ihrer Realisierung,waren wir uns klar dariiber, daB 
sich Usbekistan in Vergleich zu RuBland, der Ukraine, BeloruB- 
land, ganz zu schweigen von den Baltikumsliindern, in einer 
unvorteilhaften Ausgangsposition befand. Das hat jedoch un- 
seren Glauben an die erfolgreiche Realisierung der Reformen 
nicht zum Wanken gebracht. Im Gegenteil, es verlangte die 
Mobilisierung all unserer Kriifte und inneren Reserven und 
zwang uns dazu, neue effektive Wege zur Losung der aktuellen 
sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu finden.

Es ist geniigend Zeit vergangen, um die Richtigkeit der 
von jedem Land ausgearbeiteten Reformstrategie und der 
Prinzipien ihrer Verwirklichung und den Verlauf der Refor
men selbst einzuschiitzen.

Auf den ersten Blick diirften keine krassen Unterschiede 
vorhanden sein. Alle GUS-Liinder mussen den Weg von dcr 
zentralisierten Planwirtschaft mit ihrem administrativen 
Kommandoprinzipien zur Marktwirtschaft durchlaufen. In 
alien Landern wurden Gesetze angenommen, die auf die 
Ausbildung von Marktbeziehungen ausgerichtet waren, 
burden entsprechende institutionelle Strukturen geschaffen, 
wurden Marktmechanismus zur Wirtschaftsregelung ausgear
beitet, der ProzeB der Privatisierung des Staatseigcntum ver- 
wirklicht. Es stellte sich jedoch heraus, daB die Ergebnisse 
der ersten Reformetappe iiberraschend verschieden waren.
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Was ist der Grund dafiir?
In erster Linie ist er in der Wahl der Reformierungsver 

fahren und -prinzipien zu suchen. Viele GUS- Lander ste|| 
ten, Empfehlungen der internationalen Wirtschafts- Un(j 
Finanzorganisationen folgend, in den Mittelpunkt ihrei Wirt 
schaftspolitik  des U bergangs zum Markt, F rag in  der 
moglichst schnellen Liberalisierung der Preise und des 
AuBcnhandels. Die Losung der zunehmenden Inflation prob- 
leme verbanden sie in der Praxis mit der Durchfiihrung ein
er ziemlich straffen Geld- und Finanzpolitik. Das heiftt, ver- 
wendet wurden rein monetiire Methoden zur m kro- 
okonomischen Regelung. Diese Verfahren sind gut b kan- 
nt, sie bestehen in der Senkung der Haushaltsdefizib. der 
Verringerung der Kreditemission, der Kursstabilisierung der 
nationalen  W ahrung durch D ev isen in terven tion  der 
Zentralbank auf den zwischenbanklichen Devisenaukti< nen. 
Um das Haushaltsdefizits annehmbar zu gestalten, win sys- 
tematisch eine Politik der Zwangsverwaltung der Staat aus- 
gaben mit dem Ziel durchgefiihrt, sie in Ubereinstimi lung 
mit den eingehenden Einkiinften zu bringen.

Es wurde erwartet, daB die sich in den hochentwickt. Iten 
Landern bewahrten Methoden der monetiiren Politik auch 
in der Wirtschaft der GUS-Liinder das gleiche Ergdmis 
zeitigen wiirden. Dabei wurde nicht berUcksichtigt, daB lier 
die der monetiiren Politik eine geniigend hohe Effekti\itiit 
verleihenden M arktm echan ism en in der Praxis nicht 
vorhanden sind.

Unter Beriicksichtigung dessen wurden ambitiose Pro
gramme der gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung aufgest. lit, 
die-eine Senkung der Inflationsrate auf 1-3 %, eine raj Je 
Verringerung des Haushaltsdefizits vorsahen. Es war ihncn 
jedoch nicht vergonnt, in die Tat umgesetzt zu werden. So 
crhohte sich die Inflationsrate in RuBland Ende 1994 rapi<-l^
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d betrug mehr als 16 %, das Haushaltsdefizit machte 13 
I d e s  Bruttoinlandsprodukts aus, der Rubel wurde immer 
ta rk e r a b g e w e r te t .  In Kyrgysstan wurden die Industrie, die 

Landwirtschaft, das materielle Wohlergehen der Stabilis- 
jerung der eigenen Wahrung geopfert. Das alles beweist deut- 
|jCh, daB die gestellten Ziele nicht erreicht wurden.

Wie die Erfahrungen mehrere GUS-Liindergezeigt haben, 
l<ann eine strenge Geld- und Kreditpolitik in der Anfang- 
setappe der Umgestaltungallein nur ein Ergebnis erzielen, 
n i i m l i c h  einen krassen Tiefstand der Produktion.

Alsallgemeine, und utiseres Erachtens allergefahrlichste 
Erscheinungsform der Volkswirtschaftskrise in den GUS- 
Landern ist das besonders in den Schliisselindustriebranchen 
ausgepriigte Absinken des Produktionsumfangs zu betra- 
chten. So hat sich in RuBland in den letzten drei Jahren das 
Bruttoinlandsprodukt um 39 %, in der Ukraine um 40 %, in 
Kasachstan um 43 %, in Kyrgysstan um 48 % verringert. 
DerUmfang der Industrieproduktion sank dementsprechend 
in RuBland um 44 %, in der Ukraine um 38 %, in Kasach
stan um 48 %, in Kyrgysstan um 58 %. Besonders kompliziert 
gestaltete sich die Lage in den wissenschaftsintensiven 
Zweige, die die Grundlage des Wirtschaftswachstums dars- 
tellen. Rapide gesenkt wurde die Produktion von Ge- 
brauchswaren. Vorhanden ist die Tendenz zur Entindustri- 
alierung dieser Lander. Hoch ist auch das Tempo des Riick- 
gangs der Landwirtschaft, des Investitionsbaus.

Auf diese Art und Weise crfolgt eine spiirbare Beschle- 
unigung der Zerstorungsprozesse der materiellen, sozialen 
Und geistigen Grundlagen der Lcbensversorgung der 
Bevolkerung dieser Lander. Viele sind nicht in der Lage, die 
e,nfache Reproduktion zu gewiihrleisten, die Folge ist der 
Ruckgang derGesamteffektivitat der Wirtschaftstatigkeit, die

1 4 5



Stillegung vieler Betriebe, die Zunahme der Arbeitslosigi^ 
Es werden nicht nur die Motivation zur Arbeit, sondern auCh
das trad it ione lle  S ys tem  der zw ischenm ensch lichen
Beziehungen deformiert und zerstort.

Heute werden e ine  V ielzah l von Griinden fiir 
Vertiefung der Krise genannt. Als wichtigste konnen fol ende 
aufgefiihrt werden:

Erstens, ist die entstandene Situation gemiiB Einschii /.ung 
der Urheber der Reformen selbst die Folge der ungeni gen- 
den Vorbereitung auf den Ubergang zum Markt, der iner- 
warteten und uniiberlegten, von den internationalen Exp nen 
aufgezwungenen, totalen Preisfreigabe unter den Bedin ’un- 
gen der staatlichen Monopolpolitik.

Es stellte sich heraus, daB die Preisfreigabe isolien von 
den anderen Reformierungsrichtungen der Wirtschaft den 
stmkturellen Veriinderungen, den institutionellen Umgc >tal- 
tungen, den Privatisierungsprozessen, und was am allerw ich- 
tigsten ist, von den effektiven Mechanismen zum Sozialst lutz 
der Bevoikerung erfolgte.

Zweitens, besaB die durchgefuhrte monetare mai ro- 
okonomische Politik keine adiiquaten Realisierungsmet ha- 
nismen auf dem Mikroniveau. Zum Schwerpunkt gem. cht 
wurde die Einschriinkung-der Nachfrage und nicht die Er- 
weiterung des Angebots. Das Ergebnis waren eine Zunal ne 
derZahlungsverweigerungen und der globale Riickgang ler 
Produktion. Dabei wurde auBer Acht gelassen, daB das Na h- 
lassen der Inflation allein noch kein Merkmal der Gesui d- 
ung der Wirtschaft darstellt.

Drittens, bestehen die tieferen Griinde fiir den sich in с ie 
Liinge ziehenden und wachsenden Riickgang der gese:l- 
schaftlichen Produktion, gemiiB Aussagen der Fiihrer dcr 
Umgestaltung, in der Abschwiichung des staatlichen Einflus >-
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uf die Wirtschaftsprozesse, der unzulassig schlechten 
«^ats- und Arbeitsdisziplin auf alien Ebenen und in alien 
gere ichen  der Wirtschaftstatigkeit.

V ierten s , wurde cffektiven MaBnahmen zur sozialen 
U n te rs tu tz u n g  und zum Schutz der Bevolkerung praktisch 
jo gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. Tatsachlich 
wurden die Reformen ihrer sozialen Grundlage beraubt. Mehr 
noch, der Einsatz widernatiirlicher Methoden zur kiinstli- 
chen Drosselung der Inflation, die mitunter der Verletzung 
der M enschen rech te  nahekam en  ( l i in ge re r  Zahlun- 
esriickstand beiden Lohnen und Gehaltern, den Renten usw.) 
hat unvermeidlich negative soziale Erscheinungen zur Folge 
und fiihrt z u  sozialen Explosionen.

ZumUnterschied von mehreren Staaten derGemeinschaft 
erfolgte in Usbekistan kein totaler Abfall der Produktion, 
keioe krasse Senkung des Lebensniveaus der Bevolkerung. 
Es ist uns gelungen, das wirtschaftlichc und politische Cha
os zu verhindern, das andere Regionen der ehemaligen 
Sowjetunion nach ihrem Zerfall ergriffen hat. Mehr noch, in 
der Republik wird die gesellschaftspolitische und sozial- 
wirtschaftliche Stabilitat, die Konsolidierung aller gesells- 
chaftlichen Kriifte zur Unterstutzung des durchgefiihrten 
Kurses sichererhalten.

Das wird durch eine aufeinander abgestimmte Wirtschafts- 
und Sozialpolitik erreicht, die keine Destabilisierung der 
Wirtschaft und Gescllshaft zuliiBt, durch Erhaltung der staatli
chen Hebei der Wirtschaftsverwaltung und einen zuver- 
lass igen Schu tz  der M enschen  in der schw eren  
Ubergangsperiode.

Die Einhaltung des eingeschlagenen Kurses der Wirt
schaftsreformen, die etappenweise Vervollkommnung der 
Mechanismen zur staatlichen Regu lierung der M arkt
beziehungen, die Liberalisierung der Wirtschaft und dir
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soziale Interstiitzung der Bevoikerung, haben es erm oglj^  
in gewissen MaBen eine Verschlechterung der nuikro 
okonomischen Kennwerte zu vermeiden.

Im Bereich dergesamtwirtschaftlichen Stabilitiit niachtL. 
sich die lendenz zum Tempoabfall in der ProduktU n be- 
merkbar.in einigen Positionen dagegen war eine Zun ihme 
zu beobachten. Das Bruttoinlandsprodukt betrug 199- 96,5 
%, das Nitionaleinkommen 92,6 %.

Die vohandene Verringerungdes Bruttoinlandspro ukts 
war in erser Linie eine Folge der strukturellen Umgestn! tun- 
gen und des RUckgangs der Produktion infolge verringerter 
Nachfragenach Erzeugnisse einzelner Zweige, in der В ust- 
offindustre, der Chemieindustrie, der HUttenindustrie, Jem 
Traktoren-und Landniaschinenbau, dem Bauwesen u.s w.

Einen inbedeutenden Riickgang der Produktion kann 
man zu d a  zyklichen Erscheinungen rechnen, die in der 
Regel 5 bis 15 % ausmachen und keinen wesentlichen de- 
struktiven EinfluB ausiiben. Im Gegenteil, solch ein Ri ck- 
gang ist u iumgiinglich , da er in erster L in ie mit der 
Diversifizierung der Struktur der Produktion und der Aus- 
bildung eints neuen Wirtschaftsmechanismus verbunden ist.

1994 betug der Umfang der Industrieproduktion 10 % 
im Verglei:h zu 1993. Es zeichneten e in ige  positive 
Strukturverinderungen in der Industrie ab. Auf Kosten der 
stabilen Entvicklung der fiihrenden tragenden Zweige nahm 
der Anteil ie r  Betr iebe zu, d ie die Brennstoff- u id 
Energieunaihiingigkeit der Republik  garantieren, die 
Enderzeugnise produzieren und solcher, die auf die Befrid i- 
gung der Bedrfnisse der Bevoikerung ausgerichtet sind. D r 
Anteil der Pnduktion von Enderzeugnissen erhohte sich auf 
35,2 % der Gsamtproduktion.

Wenn in dn GUS-Landern, auf die der Hauptanteil dcr 
gewonnenenEnergieressourcen der ehemaligen Union
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ntfallt. ein RLickgang ihrer Produktion zu beobachten ist 
und be isp ie lsw cise  sich die Erdolgewinnung allcin im Jahre 
1994 in RuBland um 10 % und in Kasachstan um 12 % ver- 
ringcrt hat, die Erdgasgewinnung in RuBland um 2 %, in 
Turkmenistan um 45 % gesunken ist, so nimmt sie in Us
bekistan stiindig zu. In den letzten Jahren wurde die Gewin- 
nuna von Erdol und Gaskondensat verdoppelt, sie erhohte 
sich allein im Jahre 1994 um 40 Prozent. Die Forderung von 
Erdgas stieg 1994 um 5 Prozent.

Friiher kauften wir au&erhalb der Republik 4 Mill. Ton- 
nen Erdol. Da wir jetzt selbst Erdol gewinnen, verringert 
sich der Umfang der Einkiiufe von Jahr zu Jahr. 1995 betrug 
er 750 Taus. Tonnen. Geplant fiir die nachsten Jahre ist die 
Erlangung der Unabhiingigkeit von Getreideimporten. Das 
ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine wichtige poli- 
tische Aufgabe.

Obwohl keine Mittel mehr aus dem Unionshaushalt einge- 
hen und sich der tatsiichliche Produktionsumfang verringert 
hat, ist es uns ge lungen , e ine  s tab ile  F inanz lage  zu 
gewiihrleisten, die tatsiichlichen Staatsausgaben zu senken 
und keine Zunahme des Haushaltsdefizits der Republik 
zuzulassen. Zu diesem Zweck wurde eine straffe Finanz- und 
Steuerpolitik durchgeftihrt.

Im Laufe mehrerer Jahre liegt das Defizit des Staatshaush- 
alts bei unter 4 % des G esam tin landsprodukts . Die 
Hanshaltsfinanzierung erfolgte monatlich und nur im Rah- 
nten dercingehenden Mittel.

Die Refinanzierungssiitze wurden von 40 auf 225 %, die 
Reserveforderungen der Banken auf 10 bis 30 % erhoht, 
streng begrenzt wurden die Kredit- und Bargeldemissionen.

D ie Einfuhrung der R eg e lu n g  des Lohnfonds in 
Abhiingigkeit von der Zunahme des mengenmiiBigen Um* 
fangs der Produktion, der Erhohung der Depositensiitze der
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privaten Sparguthabcn der Bevolkerung fUhrte zu einer V 
ringerung der Bewegung der Geldmasse, deren Zunahm, 
sich allein im Laufe des Jahres 1994 um das 1,7fache ven-i 
gert hat.

Infolge der Durchfuhrung des Antiemissionspro^ amms 
hat sich die Bargeldhortung durch die Bevolkerung on 3q 
%,diesichdurchschnittlichindererstenHalftedesJahn s 1994 
herausgebildet hatte, auf 17 % zu Beginn des Jahre 1995 
verringert. Im gleichen Zeitraum wurden zusiitzliche Mittel 
und Ressourcen fiir die Deckung des Innenverbra cher- 
marktes der Republik und die stabile Tatigkeit der fiihi nden 
Zweige und Betriebe, ihre dringliche Adaption an die larkt- 
bedingungen ausfindig gemacht.

Diegesamtwirtschaftliche Situation gestaltete sich in  Ver- 
laufe der Anfangsetappe der Reformen unter akti vem E nfluB 
der Preisfreigabe. Ende 1994 war der ProzeB des Ubei angs 
zu freien Marktpreisenimwesentlichenabgeschlossen. i7reie, 
vereinbarte Preise wurden so gut wie fiir die gesamte Indus- 
trieproduktion, fiir Lebensmittel und Industriewaren e nge- 
fiihrt. Faktoren, die AnlaB fiir die Zunahnie der latent», n In
flation im Jahre 1995 bilden konnten, wurden beseitigt.

Die Annahme effek t iver  AntiinflationsmaBnah nen 
ermoglichten in der zweiten Hiilfte des Jahres 199- die 
Senkung der monatlichenDurchschnittsinflationsrate ai die 
Hiilfte, von 31,7 % auf 15,1%, die Geschwindigkeit des Gel- 
dumlaufserhohte sich auf das Dreifache. Die Einfiihrunt der 
nationalen Wahrung in der zweiten Jahreshlilfte trug wes- 
entlich zur Senkung der Inflationsrate bei.

Die Senkung der Inflationsrate unter den Bedingun en 
der Preisfreigabe stellt ein sichtbares, wichtigesErgebnis ler 
durchgefiihrten Wirtschaftspolitik dar. Eine der wichtigs en 
Zukunftsaufgaben bildet die Festigung der erreichten Re- 
sultate im Kampf mit der Inflation. Das ist besonders ak-
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II Wenn man die bereils erfolgte Preiserhohung um ein 
Vielfaches berUcksichtigt.

Die bcstimmende Rolle bei der Erreichung einer relativ- 
cn wirtschaftlichen Stabilitiit in Usbekistan hat die ausgewo- 
gene Regulierungspolitik des Staates gespielt, der Staat wurde 
zuni Hauptreformator, zum Initiator der Institutions- und 
Strukturtransformationen.

Heute wird in vielen GUS-Liindern unserem Weg der 
Emeuerung und des Fortschritt bereits mehr Aufmerksam- 
keit geschenkt, werden die Refomimechanismen mit den auf 
sie abgestimmten durchgreifenden MaBnahmen zum sozialen 
Schutz der Bevoikerung grUndlicher studiert. In BeloruB- 
land und in der Ukraine hat man nichts dagegen, die bei uns 
angesammelten Erfahrungen der Reformtiitigkeit breiter 
anzuwenden.

Daneben hat uns die vergangene Etappe manche Lehre 
erteilt, die unbedingt bei der Bewegung zur Marktwirtschaft 
berUcksichtigt werden muB.

1. Der globale Verzicht auf staatliche Regulierung der 
Wirtschaft unter den Bedingungen der noch nicht entstand- 
enen Selbstregulierung unter dem EinfluB von Angebot und 
Nachfrage und der freien Konkurrenz der Warenerzeuger 
bei beschriinkten AuBenwirtschaftsbeziehungen triigt zu einer 
bedeutenden Steigerung der Preise und der Inflationsrate bei.

2. Der Verzicht auf beliebige Formen der staatlichen Rege- 
lung des Einkommens der Bevoikerung in der Uber- 
gangsperiodc fordert ihre den wirtschaftlichen Bedingungen 
nicht entsprechende, der Warendcckung unproportionale 
Erhohung, wodurch der InflationsprozeB weiter stimuliert 
wird.

3. Eine strenge Steuerpolitik, in erster Linie gegenUber 
den Produzenten, gewiihrleistet keinen defizitfreien Staat- 
shaushalt, verringert aber die Investitionsmoglichkeiten der
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Warenerzeugcr, der andauernde InflationsprozeB zwingtdj 
Erzeuger dazu, einen groBen Teil der erhaltenenen reinen 
Produktion fiir den Verbrauch zu nutzen.

4. Die Produktionsstruktur bleibt auch weiterhin hoch- 
monopolisiert und hemmt die Ausbildung der Konkur- 
renzbedingungen.

5. Wirtschaftliche Stabilitiit ist nicht denkbarohne dii AUf. 
nahme und Entwicklung von AuBenwirtschaftsbeziehi ngeq 
zum gegenseitigen Vorteil, ohne die Produktionskoo ora
tion mit ausliindischen Partnern.

6 . AuBerordentlich wichtig ist die Forderung der vo ran- 
g ig en  E n tw ick lu n g sr ich tu n gen  der Industr ie , die 
Heranziehung sowohi innerer als auch iiuBerer Investi ion- 
sressourcen.

Eine wichtige Lehre der ersten Etappe bildete die Ei ;en- 
ntnis der Notwendigkeit der Koordinierung der Akti< nen 
aller zentralen Wirtschaftsorgane und, damit verbunden die 
stiindige Kontrolle der Resultate der angenommenen Be- 
schliisse, die operative Korrektur der Mechanismen zui Er- 
reichung der Hauptprioritiiten der Wirtschaftsreformieri ng.

Die Erreichung der wirtschaftlichen Stabilita in 
Verbindung mit den durchgefuhrten MaBnahmen zum 
sozialen Schutze der Bevolkerung gewiihrleistete lie 
Schaffung einer stabilen sozialpolitischen Lage in der 
Republik.

In der Anfangsetappe der tiefgreifenden Veriinderungen 
gelang es, ein rapides Abfallen des Verbrauchs der wichtig
sten Lebensmittel und Industriewaren, das Auftreten v >n 
Massenarbeitslosigkeit zu verhiiten und das Funktionier n 
der Zweige des Sozialbereichs, des Gesundheitswesens, d, r 
Bildung, der Wissenschaft und Kultur aufrecht zu erhaltei

Unter Beriicksichtigung der objektiv entstandenen Bedin 
gungen, derethnopsychologischen Stereotypen, wurde Fr;> 
gen der Lebensm itte lversorgung , der Schaffung voi
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Voraussetzungen fUr die Selbstbeschaftigung der Landbe- 
ohner in ihren privaten Nebemvirtschaften und dem sich 

schnell entw ickelnden Dechkanensektor (Einzelbaue- 
msektor) besondere Aufmerksamkeit geschcnkt.

Infolgedessen war es moglich, eine schroffe Bevolke- 
rungsschichtung zu verhUten, die unbedingt zur Zunahme 
sozialer Spannungen innerhalb der Gesellschaft gefiihrt hiitte 
und dadurch ebenso wie in RuBland, der Ukraine und Be- 
loruBland politische Krisen ausgelost hatte, nicht zuzulassen.

Andererseits wurden soziale Voraussetzungen fUr eine 
folgerichtige Realisierung des Reformkurses geschaffen.

Die soziale Unterstutzung erfolgte zusammen mit poli- 
tischen MaBnahmen zur Herstellung und Festigung der 
Unabhangigkeit Usbekistans, zur Wiedergeburt des nation
alen SelbstbcwuBtseins, zur Erhaltung und Pllege der Sprache 
und der nationalen Traditionen, zur Gewiihrleistung sozialer 
Rechte und Garantien fiir die hier lebenden Personen ander
er Nationalitliten, zur Entwicklung dcr Geistigkeit der Ges
ellschaft.

Die wichtigste Errungenschaft der ersten, der Anfang
setappe, des Entstehen und der Entwicklung des unab- 
hiingigen Usbekistans, besteht in der Erhaltung der ges- 
ellschaftspolitischen Stabilitat, des zivilen Friedens und 
der Eintracht zwischen den Nationen unserer multina- 
tionalen Gesellschaft.

Eine politische Besonderheit des unabhiingigen Us
bekistans besteht in der S tab il i ta t ,  im konstruktiven 
Zusammenwirken verschiedener politischer Stromungen, 
dem Fchlen von Differenzen verschiedener, e inander 
bekampfender politischer Gruppierungen nach Klassen-, 
sozialen und religiosen Merkmalen. Es uberrascht, wenn man 
niit dem Standpunkt konfrontiert wird, daB es Menschen
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gibt, die politische Auseinandersetzungen als Geburt de 
wahren Demokratie betrachten. Die Volksweisheit besagt 
eine kranke Mutter bringt kein gesundes Kind zur Welt

In der Republik wird ein gesellschaftspolitisches SyS(em 
geschaffen, das der fortschrittlichen Welterfahrung und un 
serer vaterliindischen Erfahrung, der Mentalitiit des Volkes 
und den allgemein anerkannten Menschenrechten ent nricht 
Wir haben uns vollstiindig von dem totalitiiren Einpa teien- 
system , dem Staatsmonopol der gesellschaftlichen ’olitik 
losgesagt.

Der Reformatorstaat fordert die Vielfalt des polit schen 
Lebens des Landes. Die ersten Schritte auf dem Wi ge zu 
dem in der Verfassung, dem Grundgesetz, verankertei poli- 
tischen Mehфarteiensystem sind bereits getan, auf seiner 
Grundlagefinden die Wahlen in das hochste Machtorgan, den 
Oli Mashlis, statt.

Unsere Gesellschaft hat in Ehren noch eine schwierige 
Aufgabe des demokratischen Aufbaus gelost. Sie hn sich 
auf eine hohere Stufe der rechtlichen und bUrgerlichen Reife, 
dersozialpolitischen Stabilitat, erhoben.

AuBerdem diirfen wir nicht vergessen, daB unser Vol к im 
Laufe von Jahrhunderten seine eigenen Verfahren zur Er- 
mittlung der offentlichen Meinung Uber die Machallj ver- 
sammlungen, die Altestenriite und Solidaritatsbekundungen 
entwickelt hat. Die Machallja und die Veteranen sind die 
entscheidende Kraft bei einer gesunden offentlichen Mei- 
nungsbildung. Die Inanspruchnahme der den BUrgern du
rch das Gesetz Uber die offentliche Selbstverwalumg 
gewiihrten Rechte und Freiheiten wirkt sich wohltatig iuf 
die Festigung der Stabilitat und die Koordinierung der Il tn- 
dlungen des Staates und der Bedurfnisse und der Stim num g 
der Bevolkerung aus.
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In der vergangenen Periode haben wir eine wicluige poli- 
♦jsche Lehre gezogen. Je mehr wirtschaftlich selbstandige 
Biirgeres bei uns gibt, desto stabiler sind die Voraussetzungen 
fiir eine gesetz liche  Demokratie und reife politische
Beziehungen.

Stab ilitat, Frieden und Eintracht bilden das Funda
ment, au f  dem das neue Gebaude unserer Staatlichkeit 
e r r i c h t e t  wird. I)as ist ein Blick in unsere lichte Zukunft.

Das Leben und die Erfahrungen der erste Jahre der 
unabhiingigen Entwicklung Usbekistans erlauben uns, ein- 
ige Lehren aus dem zuriickgelegten Wege zu ziehen:

Erstens, je  tiefer und komplizierter die Umgestaltungen 
sind, die in der Gesellschaft vollzogen werden, je  groBer ihr 
MaBstab ist, desto fester mussen Stabilitat, Frieden und Ein
tracht unter ihren Mitgliedern sein. Geschlossenheit und nicht 
Konfrontation aller Menschen, unabhiingig von ihrer nation
alen Zugehorigkeit, Religion und politischen Uberzeugung. 
Gutnachbarschaftliche Beziehungen und gegenseitige Ach
tung, diese jahrhundertealten Weisheiten, die uns unsere Viiter 
und Vorvater vererbt haben, die das Wesen des nationalen 
Charakters, der geistigen Mentalitlit unseres Volkes darstel- 
len, bilden die Grundlage und das Pfand des Wohlergehens 
unserer Gesellschaft.

Zweitens, miissen belieb ige, sogar die allergroBten 
Veriinderungen in Politik, Wirtschaft und im Sozialbereich 
schopferischen Charakter tragen. Das Wichtigste ist, all das 
zu bewahren und nicht zu zerstoren, was durch Arbeit, Miihe 
und SchweiB friiherer Generationen geschaffen wurde. Man 
kann das offentliche Gebiiude nicht modernisieren, wenn man 
es bis auf die Grundfesten zerstort.

Drittens, werden nicht politische Deklarationen, nicht 
wohlklingende Phrasen, Losungen und Lobpreisungen den 
Weg in eine Zukunft in Wohlstand eroffnen, sondern langw
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ProduktionsrUckgangs, der Berichtigung von Strukturdef0r 

mationen geleistet. Nach Schaffung der wirtschaftlichen un(J 
organisatorischen Voraussetzungen wurde die national 
Wahrung ,,Sum“ eingefiihrt. Das Finanzsystem, das Steuer 

system und das Geld- und Kreditsystem wurden vervollkom 
mnet, effektive MaBnahmen zur Antiemissionregelui g Und 
Senkung der Inflationsrate wurden durchgefiihi Ein 
prinzipiell neues System der sozialen Unterstutzung vurde 
geschaffen, das in der Ubergangsperiode die Interess n der 
Bevolkerung, besonders der sozial gefahrdeten Schichb n und 

Familien mit Kinder, zuverlassig geschUtzt hat, eine Zui uhme 
der Arbeitslosigkeit wurde verhUtet.

Die in der Wirtschaft und im Sozialbereich vor sit h ge- 
henden grundlegenden Veriinderungen ermoglichtc i die 
Schaffung von sicheren Startbedingungen fUr den Ube gang 
zur niichsten, qualitativ neuen Entwicklungsetappe.

Wir haben wiederholt darauf h ingew iesen , daB die 
GroBenordnung und Tiefe der in der Ubergangsperiode zu 
losenden Aufgaben, die Notwendigkeit einer etappemveis- 
en Durchfuhrung des Reformprozesses vorausbestimm Die 
von uns ausgearbeitete Reformstrategie stellt die allgemeine 
Ideologic der Transformation der W irtschaft und des 
Ubergangs zu den Marktbeziehungen dar. Daneben wc den 
fUr jede Etappe eigene strategische Ziele und Priorit ten, 
spezielle Zielsetzungen festgelegt, die die Ausarbei ung 
entsprechender Formen und Methoden zur Verwirklichung 
der Reformpolitik, konkrete Hebei und Verfahren fur ihre 
Realisierung verlangen.

Unser Weg des Ubergangs zum Markt unterscheidet ich 
dadurch von anderen, daB nach AbschluB einer Etappe und 
Schaffung der notwendigen Voraussetzungen des folgerich-  

tigen Ubergangs zur neuen Etappe, zu einer neuen Entwick- 
lungsstufe, begonnen wird. Die Dauer jeder Etappe wird nicht
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jj Zeitliche Rahmen begrenzt, die einzelnen Etappen 
rtnnen unterschiedlich lang sein, ihre Liinge hiingt von dem

Tdsenden Problemkreis ab.
211 Heute ist die Republik folgerichtig in die niichste Etappe 
-rGesellschaftsentwicklungeingetreten. Die zweite Etappe 
stellt. w'e s'c^ das gesetzmaBig unc* l° g 'sch aus unserer Gen- 
cralstrategie ergibt, die Periode der Vorwartsbewegung auf 
dem Wege des Fortschritts und der Erneuerung dar. In die- 
ser Periode so llen  a l le  Se iten  des W irtschafts-  und 
Soziallebens unserer Gesellschaft in den ReformprozeB 
einbezogen werden. Das ist eine Periode vertiefter Umge
staltungen des Systems und der Institutionen, die Ausbildung 
reifer Marktbeziehungen und der Ausbildung einer Schicht 
tatsiichlicher Eigentiimer an Produktionsmitteln.

Die zweite Etappe soli die Ausbildung der Marktstruk- 
turen abschlieBen, Steuerpolitik, Finanzpolitik, Geld- und 
Kreditpolitik sollen weiter vervollkommnet, die gesamte 
AuBenwirtschaftstiitigkeit weiter liberalisiert werden. Sie ist 
ausgerichtet auf die Stiirkung des Wirtschaftssystems unseres 
jungen Staates, die Erlangung wirtschaftlicher Unabhiin- 
gigkeit und d ie Gewiihrleistung der Stabilitat des Umlaufs 
und der inneren Konvertierbarkeit der nationalen Wiihrung. 
Das ist eine Periode der Schaffung einer stabilen Grundlage 
fiir die Aktivierung der Investitionstiitigkeit in den nachfol- 
genden Etappen, die Verwirklichung tiefgreifender strukturel- 
Icr U m gesta ltungen  und au f  d ie se r  G rund lage  d ie 
Gewiihrleistung des Wirtschaftswachstums und der breiten 
Integrierung in das Weltwirtschaftssystem, die Stiirkung der 
e>genen Position innerhalb dieses Systems.

Von der Zielsetzung der zweiten Etappe der Wirtschaft- 
sreformen ausgehend, werden folgende Hauptaufgaben, auf 
die w ir  a l l e  unsere  B em iihungen  und R essourcen  
konzentrieren mussen, festgesetzt:
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Die erste und wahrschein lich wichtigste Aufgabe b 
steht dar in , die begonnene Privat is ie rung des Staat * 
gentums zu Ende zu fiihren.

Ihr tiefes Wesen besteht darin, die Ubergabe des Staatsej 
gentums in die Hiinde wahrer EigentUmer zu beschleunigen 
und bei ihnen das Gefiihl des wahren Eigentumers 
herauszubilden.

Durch Privatisierung des Staatseigentums, durch aktive 
Unterstutzung der Unternehmertiitigkeit, durch Stimulierung 
zur Schaffung privater Kleinbetriebe muB der Anteil des nich
tstaatlichen Sektors an der gesellschaftlichen Produktion 
beachtlich erhoht werden.

Die zweite wichtige Aufgabe der gegebenen Reformi tappe 
bildet die Uberwindung des Produktionriickgangs und die 
Erreichung der makrookonomischer Stabilisierung, di Err- 
ingung der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilitat der 
Betriebe, Zweige und des Staates insgesamt.

Das setzt die Schaffung giinstiger Voraussetzungen fUr 
die Stabilisierung und den Aufschwung der Produktion, die 
Stimulierung der Wirtschaftstiitigkeit voraus. Man muB sich 
klar dariiber werden, daB ohne Wiederherstellung der ei
genen Produktion und des eigenen wirtschaftlichen Auf- 
schwungs der Ubergang zum zivilisierten Markt, der wirt- 
schaftliche Schutz der Unabhiingigkeit, unserer Souvenir itiit, 
die Schaffung sozialer Garantien und eines wiirdigen Leb- 
ens fiir die viele Millionen zahlende Bevolkerung Usbekistans 
nicht zu verwirklichen ist.

Die dritte  wichtige Aufgabe besteht in der  weiteren 
S tiirkung der nationalen W ahrung , des Sum. Die wich
tigste P rior ita t d er  in unserem Lande durchgefiihrten 
wirtschaftlichen und sozialen Reformen besteht in der 
S tiirkung der  eigenen W ahrung , die einen G r a d m e s s e r  
fiir die S tab ilita t der  W irtschaft, ein Barom eter der er-
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jchen R ealis ierung der  gep lanten Umgestaltungen 
tellt* Die W irtschaft ist nu r  dann s ta rk ,  wenn die 

.. nale W ahrung  stab il ist und Autoritiit geniefit.
П Mit a'len Kriiften muB die Konvertierbarkeit des Sum, 

. freje rUmtausch in harte Wahrung erreicht werden. Das 
Icann durch Verwirklichung effektiver AntiinflationsmaBnah- 
men, den Ausbau der eigenen Gebrauchsgiiterindustrie und 
die Deckung des Inlandsmarktes mit diesen Waren, die 
Starkung der D evisenreserven durch Ausweitung der 
Exporttatigkeit der Betriebe erreicht werden.

Die vierte strategische Aufgabe besteht in der grundleg- 
enden Veranderung unserer Wirtschaftsstrukturen, dem 
Ubergang von der Rohstofforientierung zur Produktion von 
Fertigwaren, der Erhohung ihrer Qualitat und Konkur- 
renzfahigkeit bis hin zu den Weltmarktforderungen.

Dabei muB die strukturelle Umgestaltung in erster Linie 
auf die Gewiihrleistung der wirtschaftlichen Unabhangigkeit 
dertragenden Industriezweige der Republik, solcher wie der 
Brennstoff-, Energie- und Getreidekomplex, und auf das 
vorrangige Wachstum der fiir die Republik wichtigen Zweige 
ausgerichtet sein, die auf den reichen Natur-, Mineral- und 
Rohstoffressourcen und dem Arbeitskriiftepotential basieren 
und Usbekistan in Zukunft einen wiirdige Platz in der inter
n a t io n a l  und zwischenstaatlichen Arbeitsteilung auf dem 
Weltmarkt garantieren. Ohne die grundlegende Umgestalt
ung der Wirtschaftsstruktur ist es nicht moglich, wahre 
Unabhiingigkeit zu erringen.

Eine aktuelle Aufgabe besteht in der Erweiterung der 
Produktion von Erzeugnissen mit Weltniveau, der Erhohung 
der Konkurrenzfiihigkeit unserer Produktion. Dazu mussen 
die Betriebe mit moderner fortschrittlicherTechnologie, den 
neuesten Anlagen, die fiir Klein- und Mittelbetriebe besonders 
kompakt ausgelegt sein mussen, ausgestattet werden. Auf
 ̂ I* Karimov 1 6 1



der Tagung des Oli Mashlis wurde zu dieser aktuellen F 
der Vorschlag eingebracht, eine Konzeption und ein nati^’ 
ales Programm zur EinfUhrung einfacher leistungsfah' П 
Produktionstechnologien auszuarbeiten, die in der I age ^  
in einer kurzen Frist den Inlandsmarkt zu sattigen. Die Ausar 
beitung dieses Programms und der Beginn ihrer Rea! isieru 
stellt eine der vorrangigen Aufgaben derzweiten Et ppeder 
Wirtschaftsreformen dar.

Wir mUssen uns klar darUber werden, daB wir nur wenn 
wir danach streben, die Betriebe mit neuester Tech iologie 
und AusrUstung auszusta tten , d ie  Q ualif ikati >n der 
Beschaftigten stiindig zu erhohen und ein nationaie Arbe- 
itsmilieu zu schaffen, wenn wir die modernsten Oi anisa- 
tionsmethoden der Produktionleitung mit Weltnive u ein- 
fUhren, die Produktion konkurrenzfiihiger Erzeugnisse stim- 
ulieren und Absatzmiirkte finden, die Entwicklung unseres 
Staates gewiihrleisten und Wohlstand erreichen konnen.

In der zweiten Etappe der Ubergangsperiode muB die 
frUher eingeschlagene Linie zur Verstiirkung des sozialen 
Schutzes der minderbemittelten Schichten der Bevolk rung, 
die Erweisung der entsprechenden Hilfeleistungen . n sie, 
weiter fortgesetzt werden. Das ist unser stiindiges vi rran- 
giges Anliegen. Im Verlaufe der Reformen mUssen die n der 
Verfassung verankerten gleichen sozialen Garantien und 
M oglichke iten  der M enschen zur R ea lis ie rung hres 
Arbeitsvermogens und ihres wissenschaftlichen Potentials, 
zu gerechter Bezahlung fUr ihre Leistung gewiihrleistet wer
den. Initiative und Unternehmungsgeist mUssen all itig 
gefordert werden. Der UbergangsprozeB zu einem System 
der adressierten Unterstutzung der Bevoikerung mul5 ak- 
tiviert werden. Dabei ist nicht weniger wichtig, Einzelnen 
dabei zu helfen, sich von der Konsumentenideologie zu 
befreien. Das alles verlangt, daB sich die Weltanschauung
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■ w enschen andert und sich e ine P sycho log ie  der 
ulktbeziehungen herausbildet. 

y^jr alle miissen begreifen: das Leben geht weiter, die Sit- 
on andert sich, das bedeutet, daB wir nach neuen Wege, 

traditionellen Losungen suchen mussen. Darin besteht das 
afesen und die Forderung der zweiten Etappe der Wirtschaft
sreformen.

21 VERTIEFUNG DER PRIVATISIERUNGSPROZESSE UND 
a u s b i l d u n g  VON KONKURRENZBEDINGUNGEN A LS  

HAUPTAUFGABEN DER ZWEITEN ETAPPE DER 
W IRTSCH AFTSREFORM EN

In der zweiten Etappe wird, ausgehend von den strate- 
gischen Zielen der Wirtschaftsreformen, die begonnene Pri
vatisierung des Staatseigentums und die Ausbildung einer 
sozial orien tierten  W irtschaft  mit mehreren so z ia l 
okonomischen Sektoren fortgesetzt. Das ist die vorrangige 
Aufgabe der zweiten Etappe. Wir haben uns das Ziel gestellt, 
die Primaiprivatisierung des Staatseigentums abzuschlieBen, 
eine Schicht tatsachlicher Eigentumer zu schaffen, sie mit 
wirklichem Eigentum auszustatten, die Struktur der gesells- 
chaftlichen Produktion grundlegend so zu veriindern, daB 
der nichtstaatliche Sektor die vorherrschende Stellung ein-
nimmt.

Andererseits darf man den PrivatisierungsprozeB nicht als 
Selbstziel der Wirtschaftsreformen betrachten. Die Privatis
ierung bildet kein Wunderwaffe gegen alle Wahrsager im 
Bereich der Wirtschaft und der sozialen Sphiire, die wir als 
Erbe des totalitiiren, vollstandig verstaatlichten Systems iiber- 
nommen haben. Der ProzeB der Privatisierung darf nicht 
verabsolutiert werden, es darf nicht als Hauptergebnis betra- 
chtet werden, wieviel Betriebe in welchem Zeitraum ihre
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Eigentumsform verandert haben. Das ist meines Erach |i  
ein vereinfachtes, sogar primitives Herangehen.

Die Umwandlung des komplizierten, das ges;unte s 
tern der Wirtschaftsbeziehungen grundlegend verandernd^ 
wahrhaft reformatorischen energiegeladenenen Pro/esses (k! 
Privatisierung in eine Kampagne zur mechanischen I ltstaatp* 
chung, wird nicht nur die Vertiefung der Reform n h e j  
men, sondern die Idee vom wirtschaftlichen Vortei der auf 
Privateigentum und eigener Arbeitsinitiative basi render: 
Produktion diskreditieren. Aus den Erfahrungen mderer 
Lander kennen wir nicht wenige Beispiele daftir, d ifi ejne 
beschleunigte Massenprivatisierung nicht das gew ii ischten 
Ergebnis, die Belebung der Wirtschaft, gehabt hat. m Ge- 
genteil trug sie bei ungeniigender Vorbereitung, ohnt Schaf
fung eines effektiven Mechanismus zur Unterstiitzi ng der 
Betriebe in der Periode nach der Privatis ierung , zur 
Vertiefung der Wirtschaftskrise bei und hat viele der en >taatli- 
chten Betriebe an den Rand des Bankrotts gefiihrt, d e Zahl 
der'Arbeitslosen erhoht und die Schichtung der Met schen 
nach Besitz und sozialer Lage weiter vertieft. Es i t kein 
Wunder, daB eine derartige Privatisierung die s>ziale 
Unterstutzung eines bedeutenden Teils der berufst tigen 
Bevolkerung nicht erhalten hat und zum Objekt von 1 ’este- 
chung und Verbrechung wurden.

Wir mUssen uns darUber klar werden, daB die Pri atis- 
ierung nicht das Resultat, sondern eine der Richtungen. ein
en wichtigen Weg zur Realisierung der Wirtschaftsrefo men 
darstellt. Nach AbschluB der Privatisierung mUssen zumi dest 
zwei Hauptaufgaben gelost sein.

Erstens muB der Besitz, Uber den wir verfUgen, einen 
tatsachlichen EigentUmer bekommen. In der Ubergabt des 
E igentum s in d ie  Hiinde des wahren B es itzers , der 
Gewahrung um fangreicher M oglichke iten  der Un er- 
nehmertatigkeit besteht der Hauptsinn der durchgefUhnen 
Wirtschaftsreformen.
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I  hniochteuntcrstrcichcn^laBcssichnichtumeincnmech- 
l e c h e n  Austausch des Eigentiimers handelt, des staatlichen 
** en den ko llek t iven , des A ktien inhabers  gegen den 
^'vatbesitzer. Das Eigentum soil einen solchen Besitzer erh-
*  der in Lage ist, iiberlegt, vom wirtschaftlichen Stand-

n k t  a u s ,  Uber diesen Reichtum zu verfiigen. Einen solchen 
Eigentiim er, der sein Eigentum nicht in alle Winde verstreut 
und nicht zu einer Quelle personlicher Bereicherung macht, 
sondem fahig ist, es zu mehren, technisch neu auszustatten und 
zu modernisieren, und auf seiner Grundlage die Produktion 
konkurrenzfahiger Erzeugnisse in die Wege zu leiten. Einen 
solchen Eigentiimer, der in der Lage ist, die Produktion so zu 
organisieren, daB Arbeitspliitze fiir die nicht beschaftigte 
Bevoikerung geschaffen werden, daB es ihm selbst, den 
Beschiiftigten und dem Staat Gewinn bringt.

Das kann nur in dem Falle erreicht werden, wenn das 
Staatseigentum dem neuen Eigentiimer nicht kostenlos 
ubergeben wird, sondern durch Verkauf. Es ist gut bekannt, 
daB das, was nichts kostet, auch keinen Wert besitzt und 
nicht entsprechend geschiitzt wird. Deshalb werden wir auch 
in Zukunft das Prinzip befolgen, die Privatisierung gegen 
Bezahlung, die der Erstattung der friiher aufgewandten Mittel 
entspricht, durchzufiihren. Dazu werden wir in breiterem 
Rahmen solchen Formen der Privatisierung nutzen, wie die 
Bildung von Aktiengesellschaften, den Verkauf von Objek- 
ten iiber Ausschreibungen und Auktionen.

Worin besteht der Vorteil der Ausbildung des tatsachlichen 
EigentiimergefUhls, was wird dadurch erreicht? In erster Linie 
eine grundlegende Anderung des Charakters der Wirtschafts- 
beziehungen. Die Notwendigkeit des administrativen 
Kommandozwangs bei der Entwicklung und beim Ausbau 
der Produktion entfallt. Der tatsiichliche Produzent wird 
befreit, er wird der Fesseln des Kommandovorschriften ent- 
bunden. Privatunternehmertum und Kommandodirektiven
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sind unvereinbar. BeweggrUnde fiir den Produzenten bi]j 
qua lita t iv  neue M otive und A nreize, die tatsSeЬИСкП 
Wahrnehmung der Resultate seiner Tatigkeit, dabci erho^ 
sich das MaB der wirtschaftlichen Verantwortung.

Das Gefiihl, Eigentiimer, Besitzer von Hab und Gi t, Hcrr 
Uber seine Arbeit und die erzeugte Produktion zu se n, ijgt 
bei dem Menschen innere Energien freiwerden, entfal t sein 
intellektuelles und schopferisches Potential, seine or  ̂ iniSa. 
torischen Fiihigkeiten, vermittelt ihm Initiative und U n t rneh- 
mergeist. In den vom wahren EigentUmern geleitete i Be- 
trieben ist die Entwicklungsperspektive immer klar und iiber- 
schaubar, sind Produktionseffektivitiit, Gewinn, Lohn • und 
Gehalter der Beschiiftigten hoher. Je mehr wahre, \ ohl- 
habende EigentUmer es bei uns gibt, desto schneller b Iden 
sich die Voraussetzungen fUr gute Verdienste der dara i In- 
terressierten heraus, desto reicher wird unsere Republik ein.

Die zweite wichtige Aufgabe, die im Laufe der Pri\ ttis- 
ierung zu losen ist, besteht in der Schaffung einer Wirtsi laft 
mit mehreren sozialokonomischen Sektoren und stin uli- 
erenden Konkurrenzbedingungen.

Die Rolle der Privatisierung fUr die Ausbildung on 
Konkurrenzbedingungren kann unterscheidlich sein. Voi al
lem durch Abschaffung des Monopols des Staatseigenti ns 
und durch GrUndung einer Vielzahl von Betrieben lit 
iihn licher T a t igk e it  oder B etr ieben , d ie  g le ichart ige  
Erzeugnisse produzieren oder Dienstleistungen anbieten, al er 
verschiedene Eigentumsformen haben, und zwar von Staa s- 
, Kollektiv-, Privateigentum, oder von Aktiengesellschafti 1. 
Durch Privatisierung kann der bestehende Monopolism s 
einzelner Betriebe und ganzerTatigkeitsbereiche abgeschai t 
und die Moglichkeiten zur Ausbildung einer freien Wirtscha t 
und von Konkurrenzbedingungen geschaffen werden. 
entsteht wirtschaftliche Konkurrenz in bezug auf das Rt
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Hat der Produktion, den Rohstoff- unci Materialmarkt, das 
•Capital, und die Absatzmarkte.

Unter gleichen wirtschaftlichen, gesetztlich geschaffenen 
Voraussetzungen fiir die Betriebe, unabhiingig von der Ei- 
gentumsform, konnen die Vorteile dieser oder jener Organ- 
isationsform der Produktion objektiv eingeschiitzt werden. 
per Konkurrenzkampf zwischen Betrieben verschiedener 
Eigentumsformen regt sie zur Vervollkommnung der inner- 
en Organisation der Produktionsleitung, zur technischen 
Neuausstattung, zur Aufgeschlossenheit gegeniiber neuen 
wissenschaftlichen und technischen Leistungen, zur Produk
tion von Erzeugnissen hoherer Qualitiit bei geringerem 
Aufwand und fiir niedrigere Preise an. Im Endeffekt bildet 
das einen miichtigen Hebei des wirtschaftlichen und wissen- 
schaftlich-technischen Fortschritts.

Im Verlaufe der Privatisierung verandert sich nicht nur 
die Eigentumsform, sondern es kann auch und das ist sehr 
wichtig, die in dem sogenannten einheitlichen Volkswirt- 
schaftskomplexes eng spezialisierte Zweigmonopolstruktur 
abgeschafft werden. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB die 
Erhaltung der Monopolstellung einzelner Zweige und Be
triebe mit Schlusselstellung auf dem Republikmarkt bei der 
Privatisierung sich fiir die Wirtschaft der Republik noch 
gefahrlicher gestaltet, als wenn es sich noch um Staatsbe- 
triebe handeln wiirde.

Nichtstaatliche Betriebe mit Monopolstellung streben, 
sobald sie nicht mehr der direkten staatlichen Kontrolle un- 
terstehen, in der Ubergangsperiode danach, alle Produktion- 
skosten, hohe Lohne und Gehalter durch iiberhohte Mo- 
nopolpreise zu decken, was einen Grund fiir die hohe Infla
tionsrate darstellt. Deshalb muB bei der Privatisierung von 
Monopolstrukturen dort, wo es der technologische Zyklus 
gestattet, die Aufgliederung der Betriebe gewiihrleistet und
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ihre Demonopolisierung vorgenommen werden. M  >bilere 
kompakte Betriebe, passen sich in der Regel schncller unci 
besser den Marktforderungen an. Die fiir ihre Rek< is truk  
tion aufgewandten Investitionen und Einzahlungen rent 
ieren sich in viel kiirzeren Fristen. Die Zahl der Betri be mit 
Privatisierungseinschriinkungen muB auf ein Mi imum 
begrenzt werden. Dabei mussen die strenge MaBn ihmen 
zur Antimonopolregelung durch Einfuhrung von p >gres_ 
siven Steuersiitzen fiir den Monopolsupergewinn vei chiirft 
werden.

Die w ich t ig s te  S e ite  der P r iv a t is ie ru ng  stel t die 
Gewahrleistung der Konkurrenzfiihigkeit der entstaat: chten 
Betriebe dar, die, fa lls es notwendig sein sollte, lurch 
D ivers if iz ie run g  der B etr ieb ss truktu r  erre icht vird. 
Gegenwiirtig wurden a lle  friiher bestehenden Einsch- 
ninkungen abgeschafft, die die privatisierten Betriebe erp- 
flichteten, im Ablauf einer bestimmten Periode das fi here 
Tiitigkeitsprofil beizubehalten. Dadurch konnte gleich *itig 
mit der Veriinderung der Eigentumsform, die Zu am- 
mensetzung der Erzeugnisse veriindert und die Production 
von gefragten , auf dem Inlands- und Auslandsm irkt 
konkurrenzfiihigen Erzeugnissen aufgenommen werden.

Die Stabilitat der Betriebe in der Periode nach der Pi va- 
tisierung verlangt die Vornahme von breiter angelegten £e- 
strukturierungen, die die Einschiitzung der finanzie^ en 
Moglichkeiten des Betriebs, die Ausarbeitung von Proj k- 
ten fiir ihre technischen, technologischen und wirtschaftli h- 
organisatorischen Umgestaltung unter Beriicksichtigung der 
Marktforderungen vorsehen.

Durch aktive Unterstutzung der neu entstehenden, nich
tstaatlichen Strukturen sollen Konkurrenzbedingungen gL 
schaffen und die Marktbeziehungen ausgebaut werden. Di<-' 
Privatisierung bildet nicht die einzige Moglichkeit zur Aus
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..-htigen Strom bilden die auf eigene Initiative gegriinde- 
Klein-und Mittelbetriebe, die auf individuellem privatem 

Eigentum, oder auf der Grundlage unterschiedlicher Genos- 
senschaften, Personengesellschaften und Gesellschaften mit 
bcschriinkter Haftung gegriindet wurden. In Landern mit 
entwickelten Marktbeziehungen macht ihr Anteil Uber die 
Hiilfte aller Betriebe aus.

Das ist eine auBerordentlich wichtige Quelle, die jedem 
die Moglichkeit bietet, sich eine eigene Existenz zu schaffen, 
sein Talent und seine Moglichkeiten zu entfalten. Das ist eine 
Quelle, die es ermoglicht, ohne groBe Kapitalinvestitionen 
eine Vielzahl von freien Arbeitspliitzen zu schaffen und das 
Beschiiftigungsproblem der Bevolkerung in den Stiidten auf 
dem Lande zu losen. Durch Entwicklung technologisch kom- 
pakt ausgestatteter Kleinbetriebe kann man in einer kurzen 
Zeitspanne d ie  P roduktion  von konkurrenzfiih igen  
Erzeugnissen in Gang setzen, den Inlandsmarkt damit 
siittigen, die Nischen im gesamten Reproduktionszyklus aus- 
fullen, wozu heute spezialisierte GroBbetriebe nicht in der 
Lage sind.

Deshalb ist der Staat verpflichtet, der Entwicklung der 
Kleinbetriebe groBtmogliche Unterstutzung zuteilkommen 
zu lassen, ihre GrUndungs- und Eintragungsverfahren max
imal zu vereinfachen, fUr sie ein gUnstiges Steuersystem zu 
schaffen und ihnen breiten Zugang zu Krediten und materi
ellen Ressourcen und zur Unternehmer- und AuBen
wirtschaftstatigkeit zu ermoglichen. Staatliche Kleinbetriebe 
mussen zuverlassig gesetzlich und durch die Exekutivgewalt 
geschUtzt werden. Ein ganzheitliches Programm zur Ent
wicklung aller Bereiche des Kleinbusiness und seiner staatli
chen Unterstutzung muB ausgearbeitet und in der zweiten 
Etappe im wesentlichen realisiert werden.

■ p n g ’des nichtstaatlichen Wirtschaftssektors. Den zweiten
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Wir mussen das Kleinunternehmertum, das Privity 
ternehmertum, als einen Faktor betrachten, der die beschl 1 
unigte Wirtschaftsentwicklung unserer Republik ewah~ 
rleistet.

Gerade der private Sektor ist besonders anpassun sfiihj 
und besonders reich an Initiative. Gerade der private Sektor 
bildet unter gunstigen Entwicklungsbedingungen die Loko- 
motive, die fiihig ist, unsere Wirtschaft aus der К se zu 
ziehen. Sobald der private, der nichtstaatliche Sek >r die 
Hauptmasse derproduzierten Erzeugnisse liefert, koni: n wir 
vollerStolz verkiinden, daB unsere Wirtschaft tatsiichli h frei 
geworden ist und Zukunftsaussichten hat.

Naturlich existieren auch Wirtschaftsbereiche, in denen 
die staatlichen Betriebe erhalten bleiben miissen. Die Er- 
fahrungcn Frankreichs, Japans, Italiens und anderer L. nder 
mit einer entwickelten Marktwirtschaft beweisen, da der 
staatliche Sektor auch unter den Marktbedingungen eine 
bedeutende Rolle spielt. Es gibt praktisch keine Land r, in 
denen der staatliche Sektor abgeschafft ware.

Folglich mussen wir bei der Ausarbeitung des Privatis- 
ierungsprogramms einerseits klarer den Kreis der Betriebe 
abgrenzen, die nicht privatisiert werden diirfen, wobei die
ser Kreis moglichst klein gefaBt werden muB. Anderers^its 
muB fiir diese Betriebe ein derartiger Wirtschaftsmechai is- 
mus ausgearbeitet werden, der ihnen erlaubt, sich organi ch 
an die Marktbedingungen anzupassen. Die Staatsbetrk >e 
mussen w ir tsch a f t l ich  m ax im a l f re i ,  ihre T atigk i it 
kommerzialisiert sein. Die in Staatseigentum verbleibend n 
Betriebe diirfen sich in der WirtschaftsfUhrung, den Bedi 1* 
gungen fiir die Gewinnverteilung und den materiellcn 
Anreizen nur unbedeutend von den nichtstaatlichen untei - 
s che iden . N icht a u sg e sch lo s sen  is t, daB e inze lnen  
Tiitigkeitsbereiche, besonders solchen, die mit der Schaffun
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.^jpjell neuer Produktionsstrukturen fiir die Republik ver- 
„den sind, bestimmte Privilegien eingeraumt werden niiis- 
n Das widerspricht in keiner Weise dem von uns durchge- 

fflhrten Kurs dcr Marktumgestaltungen, sondern ist im Ge- 
nteil auf die Festigung der wirtschaftlichen und national

en Unabhangigkeit der Republik gerichtet.
Ausgehend von den die Grundlage des Privatisierung- 

sprozesses bildenden prinzipiellen Bestimmungen, und unt
er Beriicksichtigung der bereits gesammelten Erfahrungen, 
die Hauptziele zur weiteren Vertiefung des Entstaatlichungs- 
undPrivatisierungsprozesses wie folgt formuliert werden:

— Ausweitung der Privatisierung unter Einbeziehung der 
Mittel- und GroBbetriebe fast aller Wirtschaftszweige und - 
sphiiren in diesen ProzeB;

— Aufgliederung der monopolistischen Produktions- und 
Wirtschaftsstrukturen und Schaffung eines Marktes mit 
Konkurrenzbedingungen;

— Vervollkommnung des Privatisierungsverfahrens, das 
breiten Schichten der Bevolkerung, ausliindischen juristischer 
und naturlichen Personen, die Teilnahme an der Entstaatlic- 
hungermoglicht;

— Leistung groBtm oglicher Unterstutzung an die 
ent§taatlichten Betriebe in der Periode nach der Privatis
ierung;

— Schaffung eines vollwertigen Wertpapier- und Immo- 
bilienmarktes.

Die Hauptrichtungen zur Entwicklung und Vertiefung des 
Privatisierungsprozesses bestehen in Ubereinstimmung mit 
der Zielsetzung in folgendem.

Erstens, muB die UberfUhrung der staatlichen Betriebe 
in andere Eigentumsformen auf der Grundlage eines speziell 
ausgearbeiteten Privatisierungsprogramms fUr die einzelnen 
Zweige und Regionen weiter fortgesetzt werden.



In der Republik wurden fur die Durchfiihrung der Privy 
tisierung von rund zwei Tausend Objekten im Jahre 1995 
Programme ausgearbeitet und realisiert, wobei es sich bei 
rund der Hiilfte um Zweigprogramme handelte, weiterhin 
um ortlichen Programme fiir die Industrie, das Bauv. sen 
das Verkehrswesen und das Nachrichtenwesen, den A ;rar- 
und Industriekomplex, die soz ia le  Sphiire und ai Jere 
Tiitigkeitsbereiche.

In der zweiten Etappe erfolgt der ProzeB der Entsta; tlic- 
hung und Privatisierung in den tragenden Industriezwei ;en: 
im Brennstoff- und Energiekomplex, im Bergbau im 
Maschinenbau und im Baumwollverarbeitungskomplex In- 
nerhalb des Systems der Kooperation „Usbekneftjegas' ist 
fiir 1995 die Entstaatlichung von 11 Objekten, innerhall des 
Ministeriums fur Energetik von 17, in der Assoziation ,.Us- 
maschprom“ von 22 Objekten vorgesehen. Im GroBmaf tab 
soil die Privatisierung in anderen Wirtschaftszweigen du ch- 
gefiihrt werden.

Der Entstaatlichungs- und PrivatisierungsprozeB Jer 
Verkehrsbetriebe, einschlieBlich der Autobus- und Taxi in- 
ternehmen, wird mit dem Verkauf der Verkehrsmittel in 1 ri- 
vathand fortgesetzt.

GroBe Aufmerksamkeit wird der Privatisierung der To.ir- 
istenkomplexe in Buchara, Samarkand, Chiwa und Taschk nt 
durch Verkauf iiber Tender, ihre Umgestaltung in Aktiengi s- 
ellschaften, die Schaffung von Betrieben unter Teilnahi ie 
auslandischer Partner geschenkt.

Zweitens, erfolgt die Verlagerung des Schwerpunkts d г 
gesamten Privatisierungstiitigkeit von der Zweigebene ui d 
der Republikebene auf die territoriale Ebene. Der Status d> r 
territorialen Organe muB angehoben, ihre Befugnisse mii 
sen erweitert und ihre Verantwortlichkeit fiir die V erw irk lic
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hung des staatlichen Programms zur Entstaatlichung und 
privatisierung erhoht werden.

Drittens, muB die Uberfiihrung der GroB- und Mittelbe- 
triebe durch Ausgabe von Aktien in Privateigentum und die 
Schaffung von offenen Aktiengesellschaften auf ihrer Grund
lage zur Hauptrichtung der Privatisierung werden. Daneben 
sollen die friihergegriindeten geschlossenen Aktiengesells
chaften in offene umgewandelt werden.

Der ProzeB der Uberfiihrung durch Aktien in Privatbesitz 
muB fiir breite Schichten der Bevolkerung der Republik, 
sowie ausliindische natiirliche und juristische Personen, of- 
fen sein. Jeder, der gewillt ist, einen Teil seiner Mittel in Aktien 
von GroBbetrieben anzulegen, muB die Moglichkeit dazu 
haben. Dazu ist es notwendig, offene Wertpapierauktionen 
zu veranstalten, die Tatigkeit der Wertpapierborse zu erweit- 
ern, die Infrastruktur des Wertpapiermarktes durch GrUnd- 
ung von InvestmentgcsellSchaften, durch ein Clearing- und 
Vertreternetz zu schaffen.

Der ProzeB der Uberfiihrung eines Betriebs durch Akt
ien in Privatbesitz muB offen und offentlich erfolgen. Unter 
der Bevolkerung mussen die Bedingungen der Aktienauss- 
chreibung und die Verfahren der Dividendenauszahlung fiir 
diese Aktien ausfiihrlichererlautert werden.

Viertens, hiingt der Erfolg der Privatisierung in hohem 
MaBe davon ab, wie sie auf dem Lande durchgefUhrt wird. 
Eine wichtige Aufgabe besteht heute darin, die Voraus
setzungen fiir eine normale Organisation der Dechkanen- 
wirtschaften und ihre stabile Tiitigkeit zu schaffen. Zu diesem 
Zweck muB ein staatliches Investitionsprogramm zur Ent
wicklung der Dechkanenwirtschaften ausgearbeitet werden, 
das die Teilnahme ausliindischer Investoren an der landwirt
schaftlichen Produktion und die Ubergabe des Bodens zur 
lebensliinglichen Nutzung an die Dechkanen vorsieht.
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Notwendig ist es, den Verkauf von GrundstUcken, auf 
denen sich zu privatisierende oder bereits privatisierte ц ап 
dels- oder D ienstle istungseinrichtungen befinden, гц 
verstiirken und Grundstiicke fiir die Errichtung von Huros 
Wohnungen, Kleinbetrieben, Geschiiften und Dienstleistung.! 
seinrichtungen zu verkaufen. Hiiufiger mussen Auktionen 
und Ausschreibungen zur Ubergabe landwirtschaft cher 
Fliichen in die unbegrenzte Nutzung mit dem Recht den 
Boden zu vererben, durchgefiihrt werden.

In der Vergangenheit ist es uns nicht gelungen, den 
Verkauf von GrundstUcken im GroBmaBstab zu organise ren. 
Die Praxis entwickelter Lander zeigt, daB ohne Grundst ick- 
markt keine Marktwirtschaft moglich ist. Wer wird eii fur 
eine liingere Nutzung bestimmtes Haus, ein Geschiift, e nen 
Kleinbetrieb auf einem GrundstUck errichten, das ihm n cht 
gehort. Wenn wir den Menschen keinen Boden geben, 
konnen wir ihnen keinen Glauben an die Zukunft einflot :n, 
daran, daB ihre Kinder und Kindeskindereinmal die FrUc ite 
ihrer MUhen genieBen konnen.

Besondere Aufmerksamkeit muB in der zweiten Etappe der 
weiteren Vervollkommnung des Privatisierungsverfahrc is 
selbst geschenkt werden. Es ist notwendig, ein Verfahren z ir 
P r iv a t is ie ru n g  im GroBmaBstab au szu a rb e iten  urd  
einzufUhren, das eine VergroBerung des anderPrivatisierui.g 
teilnehmenden Anteils der Bevoikerung gewiihrleistet, un 1 
diesem Teil den breiten Zugang zum Wertpapiermarkt zu 
eroffnen. Frei verkiiuflich sein mUssen die Hiilfte der Aktieii 
aller zuprivatisierenden Betriebe. Ausgearbeitet werden mul 
ein Pri vatisierungsverfahren.das Anreize fUrdie Heranziehung 
direkterausliindischerlnvestitionenundTechnologienbietet. 
DafUrmuBdieGepflogenheit,TenderundAuktionen,spezie!le 
In vestitionsauktionen, verschiedenartige Ausschreibungen zu
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tpianstalten, weiter ausgebaut und das DurchfUhrungsver- 
feluen selbst, vervollkommnet werden. Ausschreibungen und 

k t i o n e n  so||en in der zweiten Etappen zur vorrangigen 
jvlethode der Entstaatlichung und Priatisierung werden.

Eine weitere Entwicklung verlangt die Tatigkeit der Wert- 
apjer- und der Immobilienborse. Die Beschleunigung des 

Tempos der Entstaatlichung, der Schaffung von offenen 
Aktiengesellschaften, bietet ihnen neue Entwicklungsaussich- 
ten. Neben der Fortsetzung der Ausbildung von primiiren 
Itnmobilien- und Wertpapiermiirkten muB das Schwerge- 
wicht auf die Schaffung und Entwicklung von sekundiiren 
Miirkten verlagert werden. Gerade die sekundiiren Miirkte 
sollen zu einer rapiden Verringerung des sich in Staatsbesitz 
befindlichen Anteils an Aktien und des Aktienteils, zur Liq- 
uidierung unrentabler und bankrotter Betriebe, zur natUrli- 
chen Bewegung und zum Umlauf der Wertpapiere, zur 
Erhohung ihrer Liquiditiit beitragen.

Besondere Aufmerksamkeit ist in der zweiten Etappe der 
Schaffung der notwendigen Voraussetzungen fiir eine 
produktive Tiitigkeit der privatisierten Betriebe und der ak- 
tiven Unterstutzung des Unternehmertums zu schenken. Die 
aus der Entstaatlichung und Privatisierung erhaltenen Mittel 
sollen in erster Linie fUr die Unterstutzung der Betriebe in 
der Periode nach der Privatisierung aufgewandt werden. 
AuBerdem ist es sinnvoll, diese Mittel fUr die wichtigsten 
Investitionsvorhaben, fUr die Entwicklung der wissen- 
schaftsintensiven Zweige und die Umprofilierung der priva
tisierten Betriebe auf die Herstellung von Erzeugnissen, die 
derentstehenden Marktsituation entsprechen, einzusetzen.

Die Verwirklichung der geplanten MaBnahmen zur 
Vertiefung des Privatisierungsprozesses und zur Ausbildung 
eines Marktes mit Konkurrenzbedingungen erlaubt es uns, 
einen weiteren Schritt auf dem Wege zur Ausbildung der 
Marktwirtschaft zu tun.
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2.2. DIE ERREICHUNG DER M AKROO KON O M ISCH *  
STABILITAT BILDET DIE VORRAN GIGE A U F G a i .k Пъ 

GEGENWARTIGEN  STRATEGIE DER ' Ek 
W IRTSCH AFTSREFORM EN

In der neuen Etappe der Wirtschaftsreformen ge winne 
die wirtschaftliche und finanzielle Stabilitat, als H UptVo 
raussetzung fiir strukturelle Umgestaltungen, die Belebung 
der Wirtschaft, ihre nachfolgende dynamische und au '.gegijt 
chene Entwicklung, vorrangige Bedeutung. Die S ibilis. 
ierung der Wirtschaft, dieser gesetzmiiBige und unvt meid- 
liche ProzeB bei der Ausbildung des Marktes, ist in erster 
Linie auf die Uberwindung der Krisenerscheinung  ̂>rich- 
tet. Die Effektivitiit der StabilisierungsmaBnahmen iangt 
wesentlich davon ab, wie wir die Begriffe Wirtschaft krise 
und Stabilisierung deuten, wie wir sie verstehen und nach 
welchen Kriterien wirsieeinschatzen.

Im Laufe vieler Jahrzehnte hat man uns gelehrt un I uns 
die Dogmen beigebracht, daB es bei uns keine Wirtsc laft- 
skrisen giibe und daB die Krise das Hauptlaster des kapi alis- 
tischen Systems sei, daB im Sozialismus Situationen eint eten 
konnen, wenn die Produktionsverhiiltnisse hinter der tiir- 
mischen Entwicklung der Produktivkriifte zuriickbleiben. was 
zu bestimmten Disproportionen fUhre. Dafiir existiert das 
staatliche Plankomitee und iiber ihm das ZK, die durch Wil- 
lensanstrengung und auf administrativem Wege iiber den 
Plan, ein System von DirektivbeschlUssen, kUnstlich lie 
Bilanz zwischen dem Entwicklungsstand der Produktivkr fte 
und dem Charakter der Produktionsverhiiltnisse wiederli r- 
stellten.

Indessen charakterisierten diese Erscheinungen die 
Unzuliinglichkeit des Systems, die sich darin iiuBern, d 8 
die U b ere in s t im m u n g  zw isch en  dem Stand dor
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. k t ivkr i if tc  und den Produktionsverhaltnissen nicht tlu- 
h « k o n o m is c h c  Gesetze sondern durch kunstliche Entsch- 
dungcn> ^ber zusiitz*'C*1C n iaterie lle  Ausgaben, Uber 

zusiitz liche Investitionsspritzen zur Schaffung der Illusion 
on proportionality, hergestellt werden mUssen.

Im Endeffekt wurde die Steigerung der Produktion auf 
b e l ie b ig e m  Wege zum Se lb s tz ie l  und regte dazu an, 
Erzeugnisse zu produzieren, die niemand brauchte, fur die 
keine Nachfrage bestand, die keinen Absatzmarkt fanden. 
Der Staat schuf kUnstlich die Illusion der gesellschaftlichen 
Nutzlichkeit dcr unter den Bedingungen des sozialistischen 
Systems hergestellten Erzeugnisse, was zur wirtschaftliche 
Verantwortungslosigkeit der Hersteller und zur Verausgabung 
der Produktion selbst fuhrte. Die Wirtschaft begann sich selbst 
zu vertilgen. Die Folge davon war, daB das Defizit an mater
iellen und Rohstoffressourcen, deren extensiver Verbrauch 
zur Erschopfung und uneffektiven Nutzung der Naturreich- 
tumer fUhrte, das aktuellste Problem darstellte.

Krisensituation und Krisenerwartung stellen jenes 
machtige, warnende Signal, jenen Hebei dar, der dazu 
zwingt, den vollstandigen Zusammenbrueh zu verhiiten, 
vorbeugende MaBnahmen zur Veranderung der Produk- 
tionsstruktur und der erzeugten Produktion, zur Ver- 
ringerung der Produktionskosten, zur Verbesserung der 
Qualitat und Erhohung des Gebrauchswerts der Produk
tion und zur Steigerung ihrer Konkurrenzfahigkeit zu 
ergreifen. Das BemUhen, ein Versinken der Produktion in 
einer tiefen Krise zu vermeiden, regt den Betrieb dazu an, 
die neuesten wissenschaftlich-technischen Leistungen, die 
fortschrittliche Technologie zu finden und in der Praxis 
anzuwenden. Das alles ist auf die Erreichung einer stabilen 
Produktion unter den Bedingungen einer harten Konkurrenz
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und der Gefahr eines Zusammenbruchs ausgerichtct, wUs- 
globalen MaBstab zur Gewiihrleistung des optimalen G le ^  
gewichts auf dem Markt zwischen Angebot und N chfr. 
fuhrt. ” 8e

Das, was uns als groBer Mangel, als Laster der к ipitaljs 
tischen Produktionsweise erliiutert wurde, verwam clt sich 
im tatsachlichen Leben in einen miichtigen Anreiz cl r win. 
schaftlichen Entwicklung und der Vervollkommn1 ig der 
Wirtschaftsbeziehungen.

Bei der Ausarbeitung des Stabilisierungsprogran ms iS( 
es wichtig, die A ufm erksam keit nicht nur au f  die 
Uberwindung der Krisenerscheinungen selbst, so idern 
auf die Verbesserung der Kennwerte zu richten, < ie ein 
Barometer der wirtschaftlichen Lage darstellen und 
griindlicher die inneren Griinde zu untersuchen, d e das 
Land in die Krise gefiihrt haben, rechtzeitig ai das 
Auftreten von Abweichungen und Disproportionen zu re- 
agieren, aktiv MaBnahmen zur Krisenverhiitung d rch- 
zufiihren.

Die S tab il isa t ionspo lit ik  ste llt in erster Linie -ine 
zielgerichtete staatliche Politik zur Aufrechterhaltunj. des 
makrookonomischen Gleichgewichts, zur Verhiitung e :ies 
totalen Abfalls der Produktion und der Massenarbeitslo ig- 
keit dar, die eine lenkbare Inflationsrate und Geldemiss on 
und die Erhaltung der Zahlungsbilanz gewiihrleistet.

Ziel der Stabilisationspolitik bildet die Vermeidung, i id 
bei N otw endigkeit d ie B er ich t igung  der Innen- u d 
AuBenbilanzlUcken, die einen nicht wiedergutzumachend n 
wirtschaftlichen Niedergang nach sich ziehen konnen.

In der Weltpraxis haben sich mehrere prinzipiell untc - 
schiedliche Verfahren zur Wirtschaftsstabilisierung herau 
gebildet, von denen die typischsten folgende sind:
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L fsten s , das monetaristische, das auf der Drosselung dcr 
flationsrate, dcr Stabilisierung des Geldumlaufs durch 
asse Verringerung der Geldmasse und der gesamten 

^lungsfahigen Nachfrage besteht. Ein derartiges Verfahren 
Wahrleistet keine tiefgreifende wirtschaftliche Umgestalt- 

^ng, im Gegenteil fiihrt es hiiufig zur KUrzung des Produk- 
tionsumfangs, zum Einfrieren der Investitionstiitigkeit;

zweitens, das auf der Slimulierung der Entwicklung der 
produktion und der Unternehmertiitigkeit, der Forderung 
struktureller Umgestaltungen und der Beseitigung der Dis- 
proportionen in der Wirtschaft in Verbindung mit MaBnah
men zur Durchfiihrung einer rniiBig strengen Finanz- und 
Geld- und Kreditpolitik, der Einschriinkung einer iiberfliis- 
sigen, nicht durch Waren gedeckter Nachfrage basiernde 
Verfahren.

Unser Verfahren zur Uberwindung dcr tiefen und langw- 
ierigen Krise, in der wir uns befinden, besteht darin, dies 
ohne soziale Erschiitterungen und Explosionen zu tun. Das 
ist nur moglich, wenn man sich auf die Produktion, auf die- 
jenigen stiitzt, die die materiellen Werte schaffen. Unsere 
Stiitze bilden diejenigen, die Waren erzeugen, die Erde bear- 
bciten, neue Gebiiude, Anlagen und neue Kapazitiiten err- 
ichten.

In der letzten Zeit niacht sich besonders in den GUS- 
Liindern totale Begeisterung fiir den Standpunkt breit, daB 
jene Linie, jener Wendepunkt erreicht sei, an dem man sich 
fiir die monetaristischen Verfahren entscheiden muB, dafUr, 
daB in der makrookonomischen Politik in erster Linie strenge 
AntiinflationsmaBnahmen zu dominieren hiitten, daB diese 
herrschen und ihre Forderungen stellen muBten, und daB 
auf dieser Grundlage ein Sinken der Inflationsrate bis auf 
I'—2 Prozent als wichtigstes Resultatzu erreicht werden 
niiisse, daanderenfalls sich Wirtschaft und Gesellschaft anden Rand
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des-Abgrunds, in die vollstiindige Degradierung bewe 
wurden.

Anstatt daB nochmals der Gefahr nachgespiirt wird dj 
die “Schocktherapie“ mit sich bringt, und die Uber/cugUn 
die Oberhand gewinnt, daB ohne starke Sozialpolitik die 
Reformen diskreditiert und zum Untergang verurteilt wer 
den und zur sozialen Explosion fUhren konnen, ve:breitet 
sich eine andere Welle, die davon ausgeht, daB w i r . as po. 
litichen Uberlegungen heraus zu lange auf einzelne mit der 
Liberalisierung verbundene Momente zuriickgeblickt ind so 
die Grenzlinie erreicht hatten. Es ist wahrscheinlich an der 
Zeit, sich klar dariiber zu werden und griindlich zu ilurch- 
denken, daB die zwei- bis dreijahrigen Erfahrungen bn der 
Durchfiihrung der Reformen in den Lander der ehem; ligen 
Union mit ihrer deformierten, hochmonopolisiertei und 
hochspezialisierten Wirtschaft, einem niedrigen Lebensn veau 
des Hauptteils der Bevoikerung, die Nichtverwendb; rkeit 
des einseitigen monetaristischen Verfahrens bewiesen h ben.

Mit Gesprachen iiber den Ubergang zum Markt h iben 
derartige Ideologen der neuen Wirtschaftspolitik die Wirt
schaft ihrer Lander bis zum totalen Niedergang gefiihr bis 
zum Naturalaustausch (Massenerscheinungen stellen s< gar 
die Auszahlung der Lohne in Naturalien dar), sie haben len 
Marktaustausch bis in die Absurditat gefUhrt, und verkiin len 
heute, daB diese Methode in der Lage sei, die Inflation zu 
drosseln, ein zivilisiertes System zu errichten und eine Bi le- 
bung der Produktion zu gewahrleisten.

Allerdings ist hierein direkter Widerspruch enthalten. Ei ie 
Belebung der Produktion unter einer derartigen, sogenannt- 
en makrookonomischen Politik ist ausgeschlossen. Das i't 
absurd. Man kann die Produktion nicht der Inflation gc- 
geniiberstellen.

180



^ulassig ist nicht der totale Zusammenbruch, sondern nur 
ejn R iickgang der Produktion innerhalb  der fiir die 
(jgwiihrleistung derstrukturellen Veriinderungen notwendi- 

n Grenzen. Mit anderen Worten, es wird eine progressive 
produktionsstruktur gebraucht, oder noch einfacher gesagt, 
konkurrenzfiihige Erzeugnisse, die den Anspriichen gerecht 
werden, die die Kiiufer an die Waren stellen.

Nur diesen Riickgang der Produktion darf man als eine 
Erscheinungsform der Ubergangsperiode vom zentralisierten 
Kommando- und Plansystems zur freien Marktwirtschaft 
betrachten.

Sobald die Marktgesetze zu funktionieren beginnen, sich 
reale Konkurrenzbedingungen herausbilden und sich die 
Wege fiir ein freies Unternehmertum offnen, wird die Neus- 
trukturierung der sich diesen Gesetzen unterordnenden 
Produktion erfolgen. Sie wird dort vor sich gehen, wo eine 
Konkurrenzfahigkeit besteht. Es werden Voraussetzungen 
geschaffen, die selbst zur stiindigen Erneuerung der Produk
tion zwingen, um konkurrenzfahig zu bleiben.

In der Ubergangsperiode wird der Staat bei der Ausarbe- 
itung und Durchfuhrung seiner Wirtschaftspolitik beriick- 
sichtigen mussen, daB er verpflichtet ist, allseitig die Ent
wicklung der vorrangigen Produktionszweige mit groBen 
Entwicklungsperspektiven zu fordern, die wichtigsten Ket- 
tenglieder (Erdol - Erdolabhangigkeit, Energiewitschaft - 
Energieabhiingigkeit, Getreide - Getreideabhangigkeit, 
Baumwollverarbeitungsindustrie usw.) aufzufinden und somit 
eine folgerichtige Politik der strukturellen Umgestaltung 
durchzufiihren.

Wir mussen in jene vorrangigen Richtungen investieren, 
um nicht nur ihre Entwicklung, sondern auch ihre inneren 
strukturellen Umgestaltungen, ihre Strukturierung, zu 
gewiihrleisten. Falls das nicht geschehen sollte, wird in der
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Wirtschaft ein totales Chaos eintreten. Ohne Festk-wUn . 
vorrangigen fuhrenden Industriezweige, ohne Fordeni*1" 
ihrer Ausbildung unter den Bedingungen der Магкм ^  
schaft, geht nicht nur die Wirtschaftsstrategie \ t r|0re 
sondern wird auch die logische Folgerichtigki t 
Umgestaltungen nicht m ehr gewiihrleistet, die dit 
Produktion auf eine qualitativ neue Stufe hebeu sollen 
Sobald tatsachliche Marktbedingungen geschaffi i sind 
werden sie selbst die Produktion stimulieren und al Folge 
davon steigern.

Folglich war der Monetarismus niemals die einzige lei- 
tende und bestimmende Kraft, die den Ausweg aus der Krise 
gewiihrleisten konnte. Bei der Ausarbeitung des St ibilis- 
ierungsprogramms ist es notwendig, sich nicht a f den 
starren Monetarismus als solchen zu stutzen, so idem 
eine ausgewogene Monetarpolitik, verbunden mit einer 
Politik zur Unterstutzung der tragenden Zweigi und 
strukturellen Umgestaltungen, zu betreiben. Das Wich- 
tigste dabei besteht darin, gemiiB den ermittelten Prior tiiten 
die strategische G enera llin ie  festzu legen und ih die 
makrookonomiche Politik anzupassen.

Wir haben nicht vor, der makrookonomischen Ausgegli- 
chenheit die Entwicklungsprioritiiten zu opfern. Wir -.ind 
bemiiht, zusammen mit den Reformen die staatliche und 
wirtschaftliche Unabhangigkeit zu gewiihrleisten.

Ausgehend von dieser Situation bestehen die Haup <ri- 
terien zur Erreichung der wirtschaftlichen Stabilitat in ol- 
gendem:

—  Verhiitung des Riickgangs des Produktionsumfai gs, 
wenn er nicht mit strukturellen Veriinderungen oder der te h- 
nischen Neuausriistung der Betriebe verbunden ist;

—  Schaffung giinstiger Voraussetzung fUr den Auftr 'b 
der Produktion in den vorrangigen Zweigen, Forderung dcr
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i .  ulierung der Produktionstiitigkeit. Ohne Unterstutzung 
K ljgentlichen Produktion und ohne Wirtschaftsaul'schwung

n 'nnen durch Nutzung der inneren Reserven darf man 
jcht a u f  eine finanzielle und soziale Stabilitat hoffen;

__Gewiihrleistung eines stabilen Haushalts und einer sta-
bilen Finanzlage der Betriebe innerhalb der moglichen 
Grenzen;

__Drosselung der Infiationsprozesse. Nur durch effek-
tive A ntiinflationsm aBnahm en kann die Stiirkung der nation
alen W iihrung, Aktivisierung des Inlandsmarkts durch lang- 
fristige Investitionen und Aufrechterhaltung eines stabilen 
Lebensniveaus der Bevoikerung erreicht werden;

— Nutzung aller vorhandenen Moglichkeiten zur Ver- 
besserung der Zahlungsbilanz und der staatlichen Devisen- 
bilanzreserven und auf ihrer Grundlage die Stiirkung der 
Position Usbekistans in den AuBcnwirtschaftsbeziehungen 
und bei der Erhaltung der Stabilitat des Wechselkurses des 
Sum im Verhiiltnis zu den harten ausliindischen Wiihrungen;

— G ew iih r le is tung  e in e r  a u sg eg l ich en en  starken 
Sozialpolitik zur Stabilisierung der sozialen Lage, Fcstigung 
und Erhaltung des Lebensniveaus der Bevoikerung, soweit 
dies moglich ist.

In Ubereinstimmung damit, muB in der zweiten Re
formetappe in erster Linie das Staatshaushaltsdefizits der 
Republik au f  den minimal zuliissigen Wert (von 3-4 % des 
Bruttoinlandsprodukt) gesenkt werden, was eine der wich- 
tigsten und vorrangigsten MaBnahmen zur Stabilisierung der 
Wirtschaft darstellt. Die Einhaltung der Haushaltsdisziplin 
bildet einen der entscheidenden Faktoren zur Stabilisierung. 
Eine Zunahme des Haushaltsdefizits muB immer als Gefah- 
rensignal betrachtet werden.

Die wichtigste Aufgabe der Haushaltspolitik in der zweiten 
Reformetappe bildet die Gewiihrleistung eines optimalen
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Verhaltnisses zwischen der Losung der Aufgaben zur Stabi] 
isierung der Wirtschaft durch Verringerung des Haushalt 
defizits und der Finanzierung der Iaufenden sozial wichtige 
Ausgaben, die eine Belebung der Wirtschaftstatigkeit sti^ 
ulieren. Versuche, den Haushalt nur durch eine weiten 
krasse Einschrankung der fiir den Iaufenden Bed;irfun(j 
die Reorganisation der Wirtschaft notwendigen Staat- 
sausgaben auszugleichen, konnen zu einer Versch rfung 
der wirtschaftlichen Lage fiihren und den Reform] rozeB 
in die Lange ziehen.

In der gegenwiirtigen Reformetappe wird die Obt rwin- 
dung des Absinkens der Produktion bei paralleler Durch- 
fiihrung der notwendigen strukturellen Umgestaltung n zur 
Hauptaufgabe. Die staatlichen Ausgaben und ihre Struktur 
mussen so organisiert sein, daB sie auf die Erreichung dieser 
Ziele ausgerichtet sind und auBerdem allseitig die vor sich 
gehenden Prozesse des Ubergangs zum Markt fordern.

Bei der Losung des Problems der Wirtschaftsstabilisic rung 
und der Stiirkung der Finanzlage spielt die Vervollkomm tung 
der.Steuerpolitik eine wichtige Rolle. In der Uberg. igs- 
periode zu den Marktbeziehungen werden die Steuern um 
Hauptregler der Wirtschaftspolitik. Als organischer Be- 
standteil des Reformprozesses selbst, als sein innerer Motor, 
muB das Steuersystem in hochstem Grade den Zielen des 
wirtschaftlichen Reformprozesses entsprechen. In erster Linie 
muB das Steuersystem in vollem Umfang den ihm eigenen 
Funktionen, der Fiskal-, der Umverteilungs- und der Stim- 
ulierungsfunktion entsprechen.

Als Schwerpunktelement der Fiskalpolitik dienen die 
Steuern dazu, die Hohe des Einnahmeteils des Staatshaush- 
alts so festzusetzen, wie es fUr die Losung der wichtigen 
gesamtstaatlichen und volkswirtschaftlichen Aufgaben not- 
wendig ist.
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In Verbindung mit einer zielgerichteten Finanzpolitik ver- 
wirklicht das Steuersystem die Umverteilung eines Teils des 
pruttosozialprodukts und nimmt auf diese Art und Weise 
unmittelbar an den strukturellen Umgestaltungen der Wirt
schaft, an der Bereitstellung sozialer Garantien fUr die 
Bevoikerung teil.

Die wichtigste Funktion des Steuersystems besteht in 
ihrer stimulierenden Wirkung auf die Entwicklung der 
Produktion, die effektive Nutzung der materiellen und 
Rohstoffressourcen, der Natur- und Finanzressourcen, 
des Arbeitskraftepotentials und des angesammelten 
Vermogens.

In der zweiten Reformetappe, in der die Gewahrleistung 
der wirtschaftlichen Stabilitat und der strukturellen Umge
staltungen zu vorrangigen Aufgaben werden, muB das Steu
ersystem vorwiegend seine stimulierende Funktion erfiillen. 
Das machte eine grundlegende Reformierung des gesamten 
bestehenden Steuersystems notwending.

Das Hauptprinzip, das der Anderung des Steuersystems 
zugrunde gelegt wurde, stellt eine rapide Senkung der Steuer- 
lasten der Betriebe dar. Hohe Ertragssteuersiitze nahmen den 
Betrieben die Moglichkeit, Mittel fiir die Entwicklung der 
eigenen Produktion, die technische Neuausstattung, die 
Auffullung der Umlaufmittelfonds aufzuwenden, was sich 
im Endeffekt auf den Produktionsriickgang auswirkt. Mehr 
noch, bei liingerer Aufrechterhaltung der Steuerlasten entste- 
ht die Gefahr der indirekten Unterstutzung einer hohen In
flationsrate. Das ist dadurch bedingt, daB bei einem Produk- 
tionsrUckgang der Zuwachs der Steuermasse nur als Ergeb
nis der gesteigerter Inflationseinnahmen der Betriebe moglich 
ist. Das grenzt bereits an den mit Stagnation der Produktion 
und Verscharfung der sozialen Probleme verbundenen 
Zusammenbruch des Finanzsystems.
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Der Ubergang zur Besteuerung des Einkommens, гЦг 
Steuereinziehung vom Gewinn bei gleichzeitiger Senkun 
der Steuerlasten, eroffnet Moglichkeiten zur Aktivieaing^g 
Produktions- und Unternehmertiitigkeit. Die Zunahi ie der 
dem Betrieb verbleibenden Profitmasse festigt nicht n, r  ihre 
Finanzlage, sondern fiihrt auch zu einer Belebung ihrer 
Investitionstatigkeit, die die Produktions- und technolo. sche 
Grundlage der strukturellen Umgstaltungen bilden wi j.

Die Vergabe groBerer wirtschaftlicher Freiheiten ; i die 
Betriebe soil nicht nur zu einer Erhohung der fiir die Prt luk- 
tionerweiterung eingesetzten Gesamtprofitmasse fii ren, 
sonden gleichzeitig die Moglichkeit schaffen, den Verd enst 
der Beschiiftigten zu steigem. Es bilden sich Wirtschaftsb din- 
gungen aus, die einen Anrpiz fiir die aktive Arbeitstati; keit 
darstellen, und jedem Menschen gestatten, seine Mog ch- 
keiten zu entfalten und in Abhiingigkeit von seinem Eii atz 
entsprechend zu verdienen. Unter diesen Bedingungen i iis- 
sen die Steuern fiir natUrliche Personen einerseits die 
Beschiiftigten dazu anregen, durch ihre Tatigkeit akti\ an 
dergesellschaftlichen Produktion teilzunehmen, und am er- 
erseits dazu beizutragen, daB das Lohnniveau der geleisti en 
Arbeit entspricht und nicht zu einer unbegriindet starken 
Differenzierung im Einkommen der Werktatigen fiihrt.

Die Senkung der Steuerlasten der Betriebe, die Veri in- 
gerung der MehrwertstcuersiUze mussen eine Belebung tier 
Produktion auslosen, was von entscheidender Bedeutung 1 ir 
die Wirtschaftsstabilisierung ist.

Im Rahmen der neuen Steuerpolitik wird verlangt, d e 
Struktur der Steuereinnahmen grundlegend zu veriinder: . 
die Rolle der Ressourcensteuern, der Vermogenssteuern z 
erhohen, ein progressive Besteuerung der naturlichen Pei 
sonen einzufiihren.

Leider wurden in unserer Praxis bis vor kurzem die 
Bodenschatzsteuer, die Bodensteuer, die Wassersteuer und
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die Steuern fiir andcre nicht regenerierbare Naturressour- 
-gH vollstiindig ignoriert. Dabei war es den Betrieben ges- 
tattet, ohne die Naturnutzungsgesetze und den okologischen 
Schutz der Umwelt zu beachten, Raubbau an den nicht re- 
generierbaren Naturreichtiimern zu betreiben und damit uns 
und unseren Nachkommen zu schiidigen.

Um die Fehler der vergangenen Jahre nicht zu wieder- 
holen, miissen wir, da die Wiederherstellung der Naturres- 
sourcen von Jahr zu Jahr schwerer wird, pfleglicher mit ih- 
nen umgehen. Wir sind verpflichtet, dazu in breiterem Um- 
fang materielle Hebei einzusetzen, iiber Steuern alle zu ein
er groBtmoglichen Nutzung der Natur- und Rohstoffressour- 
cen zu zwingen.

Es existiert noch eine Seite dieses Problems. Wenn es 
gelingt, iiber Steuern die weitere Erhohung des Verbrauchs 
der Rohstoff- und Materialressourcen einzuschriinken, so 
tragen wir damit zur Senkung der Kosten und der Selbstko- 
sten der produzierten Erzeugnisse und zur Stimulierung der 
fortschrittlichen okologisch reinen und, was noch wichtiger 
ist, der abfallosen Technologie bei. Auf diese Art und Weise 
verfolgt die Erhohung der Preise fiir die Ressourcen me- 
hrere Ziele, sie stimuliert den wissenschaftlichen-technischen 
und den gesellschaftlichen Fortschritt im weitesten Sinne des 
Wortes.

Die wichtigste Richtung zur Vervollkommnung des Steu- 
ersystem bildet die klare Abgrenzung zwischen den Repub- 
liksteuern und den Steuern auf ortlicher Ebene als Quelle 
fiir die Ausbildung der entsprechenden Haushalte. Es ist 
notwendig, einen groBen Teil der Steuern dem Staat- 
shaushalt vor Ort zuzuweisen, die ortlichen Haushalte 
zu starken. Das bietet die Moglichkeit, die Selbstiindigkeit 
der Regionen zu erhohen, ihre Initiative, Interessiertheit und 
Verantwortlichkeit fiir den Haushaltsvollzug zu steigern.
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AuBerdem wird dies einen Anreiz fiir das Auffinden neuer 
Eintiahmequellen fiir die ortlichen Haushalte bilden und di 
Haushaltsdisziplin vorOrterhohen.

Auf diese Art und Weise soil die Reform des Steuorsys. 
terns miichtige Anreize fiir die Stabiliserung der Wins, haft 
die Aktivierung der Produktions- und Arbeitstatigkeit 
schaffen und als effekti ver Mechanismus fiir die Realisi rung 
der Hauptprioritaten und Aufgaben der zweiten Re- 
formetappe dienen.

Zur Verstarkung der Ausgeglichenheit des Haushal tru- 
gen neben der Vervollkommnung der Steuerpolitik die 
Zunahme der Finanzdisziplin der Betriebe, die Norm ilis- 
ierung des Zahlungsumlaufs, die Liquidierung neganver 
Folgen der Nichtbezahlung, der AuBenstiinde und Krcdit- 
verbindlichkeiten wesentlich bei.

Heute bringen viele den Abfall der Produktion mit dem 
AbreiBen der alten Wirtschaftsverbindungen, der Krise ler 
Nichtbezahlung in den gegenseitigen Verrechungen mit 5e- 
trieben in anderen GUS-Landern, der Errichtung \on 
Zollgrenzen, in Zusammenhang. Das ist eine primitive и id 
vereinfachte Ansicht, die weit von der Wahrheit entfernt 
ist. Die entstandenen Grenzen haben nur im Zusai i- 
menhang mit iiberhohten Transporttarifen und der Ein- 
fiihrung hoher Zollgebiihren eine negative Rolle gespielt.

Ein Irrtum ist es weiterhin anzunehmen, die entstam - 
enen Grenzen seien der Grund fiir die Nichtbezahlung. 
Die Kiirzung der Lieferungen an Rohstoffen, Zulieferteilei 
und Erzeugnissen hiingt wenig mit dem Abbruch der Wirt 
schafts- und Kooperationsverbindungen zusammen. Wenn 
man davon ausgeht, daB d er A b b ru ch  der 
Wirtschaftsbeziehungen den Hauptgrund fiir die Misere 
infolge der neugezogenen Grenzen darstellt, wie soil man 
dann die Nichtzustellung der Erzeugnisse und die 
Nichtbezahlung in RuBland selbst erklaren, wo diese
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grscheinungen katastrophale Ausmatte angcnommen 
haben?

Wo ist der wahre Grund zu suchen? Die Erkliirung be
steht darin , daB unter dem alten System die Lieferungen der 
Erzeugnisse von einem Betrieb an den anderen, unabhiingig 
von ihrem  Standort, Zentralisiert erfolgten und fiir diesen 
Zweck Mittel und Fonds bereitgestellt wurden. Dann bes
timmte d ie  von alien gebrauchte und das Schicksal jedes Be- 
triebes bestimmende staatliche Materialversorgung Gossnab 
zentralisiert, beispielsweise welche konkreten Betriebe im 
Fernen Osten ihre Erzeugnisse an welche konkreten Ver
braucher in Moskau liefern sollen und umgekehrt. Dabei 
spielte uberhaupt keine Rolle, daB die Erzeugnisse in bezug 
auf ihre Qualitiit und ihren technischen Entwicklungsstand 
nicht konkurrenzfiihig waren.

Ebenso wurden die Erzeugnisse auch unter den Repub
liken verteilt. Mit anderen Worten bedeutete das, daB 
unabhiingig davon, ob die Erzeugnisse gebraucht wur
den oder nicht, ob Nachfrage fiir sie bestand oder nicht, 
ob sie den internationalen Anforderungen entsprachen 
oder nicht, sie zwischen den Lieferanten und den Ver- 
brauchern innerhalb der ganzen Union aufgeteilt wur
den. Und der von der staatlichen Materialversorgung 
bestimmte Verbraucher war verpflichtet, diese Produk
tion in Empfang zu nehmen, und seinerseits seine 
Erzeugnisse an andere Betriebe zu liefern.

Die Bezahlung fiir die gegenseitigen Lieferungen erfolgte 
ebenso durch das zentralisierte System. Die Banken buchten 
in gesetzlich vorgeschriebener Weise die Mittel von den Kont- 
en der Betriebe ab und bezahlten die Lieferungen. Ende des 
Jahres wurden die entstandenen AuBenstiinde und Kreditver- 
schuldungen, d.h. die Schulden zwischen Lieferanten und 
Verbrauchern in der Regel durch sog. zentralisiert vorg- 
enommenene zwischenbehordlicheAusgleichszahlungen
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geregelt.Zentralisiert wurden Kredite fiirdie Begleichung^ 
Kreditschulden und AuBenstiinde bereitgestellt, die spezicll fur 
die Bezahung der gegenseitigen Schulden bestimmt waren

Im niichsten Jahr begann das Ganze von Neuem und der 
Kreislauf wiederholte sich. Bei einem derartigen System 
kannte man Begriffe wie Konkurrenz, eine Ausgew< ;en- 
heit von Angebot und Nachfrage auf Marktgrundlage 
uberhaupt nicht, mehr noch, es wurden keine Voi ius- 
setzungen dafUr geschaffen, daBjeder Betrieb die Erzeugi isse 
p roduziert , d ie  w irk l ich  geb rauch t werden und die 
konkurrenzfiihig sind.

Die Auslandsbeziehungen des sog. Volkswirtschaftsk m- 
plexes innerhalb der Union wurden in erster Linie auf Ko- 
sten des zentralis ierten Devisenfonds und der Akt va 
entschieden, die durch den Verkauf von Erdol, Gas, H lz, 
Gold, Mineral- und Rohstoffressourcen, Baumwolle i id 
Waffen erhalten wurden. Das alles wurde vom Zentri m 
entschieden und im Endeffekt bildete sich ein maxin ll 
zentralisiertes System heraus, das alles bestimmte und 
festlegte, wieviel und was im Rahmen des abgeschloss n 
Systems der Union ohne Beriicksichtigung der tatsac i- 
lichen Nachfrage zu erzeugen sei.

Das alles muBte einmal enden, da die Rohstoffressourct i 
begrenzt sind und die Entwicklung der Wirtschaft unmoglic 1 
ist, wenn man nur aus den inneren Ressourcen innerhal > 
eines geschlossenen System schopft. Das fiihrte nicht nu 
zur Stagnation des Wirtschaftslebens, sondern auch zu eine 
Degradierung des technischen Fortschritts und zur Gleich 
giiltigkeitgegeniiberden wissenschaftlich-technischen Leis 
tungen, der fortschrittlichen Technologie, zum Zuriickbleiben 
von den in der Weltwirtschaft vor sich gehenden Prozessen.

In diesem System wurde iiber alles entschieden: welche 
Region Rohstoffe liefert, in welcher Region diese Rohstoffe 
verarbeitet werden und wohin sie geliefert werden. Us-
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L|dstan wurde die Rolle des Hauptlieferanten von Baum- 
0lle, Gas, Gold, Buntmetallen, Metallen der Gruppe der 

selienen Erden, Gemiise und Obst zugewiesen. Dazu kom- 
mt, das alles zu kiinstlich niedrig festgesetzten Preisen, ohne 
Beriicksichtigung des Arbeitsaufwands und der Weltkon- 
junktur fiir Rohstoffe und Material geliefert wurde.

Mit anderen Worten bedeutet das, daB die Rolle Us
bekistans in diesem geschlossenen System streng festgelegt 
war und wir keine Moglichkeit hatten, aus diesem geschlos
senen Kreis auszubrechen. So konnten wir beispielsweise 
bei Kaprolaktam, das aus usbekischem Gas hergestellt wur
de, oder Nitron, das in den Chemiekombinaten in Tschirt- 
schik und Nawoi unter gesundheitssch iid igenden und 
explosionsgefahrlichen Bedingungen produziert wurde, keine 
hohe V eredelung vornehm en und F e rt ige rzeugn isse  
produzieren, da derartige Produktionsstiitten bereits in Be- 
loruBland, RuBland, der Ukraine und in anderen Regionen 
errichtet waren und wir gemaB der Unionsarbeitsteilung verp- 
flichtet waren, sie mit Rohstoffen zu versorgen.

Dabei muB beriicksichtigt werden, daB die Prozesse zum 
Erwerb der Unabhiingigkeit in der Staaten der ehemaligen 
Union mit der allgemeinen Ablehnung des unzweckmiiBigen 
administrativen zentralisierten Kommandosystems der Um- 
verteilung der Erzeugnisse und dem Ubergang zu einer fre
ien Marktwirtschaft verbunden waren. Im Prinzip schaffen 
wir heute eine neue, auf den Marktgesetzen basierende 
Wirtschaft, bei der die Erzeugnisse unter Beriicksichti- 
gung von Angebot und Nachfrage erzeugt werden miis- 
sen, wobei von Anfang an beriicksichtigt werden muB, 
daB sie konkurrenzfiihig sein und den allgemein iibli- 
chen Standarden entsprechen mussen. Kein einziger Be- 
trieb, der zu den marktwirtschftlichen Prinzipien ubergeht, 
kann seine Zukunft ohne Beriicksichtigung der Absatzmiirkte
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und der dort herrschenden Konkurrenz gestalten. Jeder Be 
trieb hat nur dann E ntw ick lungsauss ich ten , wenn er 
Kooperationsbeziehungen besitzt und fiir seine Produktion 
zumindest dort, von wo die Lieferung der Komplettierung. 
steile erfolgt, Nachfrage besteht.

Fiir alle muB zu Norm werden, daB der Hauptteil der 
Produktion in andere Regionen verkauft werden muB in 
erster Linie fiir frei konvertierbare Wiihrung. Diese Devi en 
auf den Konten der Betriebe werden dann die finanzielle 
Grundlage fiir die Bezahlung aller Ausgaben, fUr den Ei v- 
erb von Ausriistungen und Komplettierungsteilen, fiir i ie 
technologische Neugestaltung darstellen. Nur eine derarti :e 
Grundlage kann eine sichere Basis fiir die Sicherung ein т  
normalen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil ui d 
die Erhohung des Wohlstands des Betriebes und seines KolK - 
ktivs bilden.

Die Betriebsleiter miissen sich ein fiir  allem al к hi 
dariiber  werden, daB sie n u r  dann, wenn sie Devisenein 
nahmen a u f  ih r  Konto  buchen konnen, in d e r  Lage sind 
beliebiger Komplettierungsteile und M aterialen, aus je d 
e r  beliebigen Region, aus jedem  Erdteil, geliefert zu be- 
kommen. Nur solche Perspektiven konnen uns aus dem 
Krisenzustand herausfiihren und eine Zunahme der Produk
tion garantieren. Dann entfiillt die Notwendigkeit fiir Be
triebe, ganze Assoziationen und Korporationen um die Be- 
reitstellung von Rohstoffressourcen, wie Baumwolle und 
Baumwollereugnisse, Buntmetalle u.a.m., fiir den AbschluB 
verschiedener erniedrigender Bartergeschiifte zu betteln. 
Dann w ird  keinerlei Notwendigkeit m ehr bestehen, sich 
au f den sogenannten A b b ruch  der W irtschaftskontakte,  
die Nichtabwicklung der Zahlungen und die „Souverani-  
ta tsparade“ zu berufen.
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Naturlich sind wir uns dessen bewuBt, daB man auf alle 
palle die Fragen des Abbaus der kUnstlichen Grenzen und 
garrieren beim Durchlauf der Waren, des Kapitals, der 
/Vrbeitskriifte und der Senkung der rauberisch hohen 
Zollgebiihren und Transporttarife entscheiden muB. Man irrt 
s ic h  jedoch, wenn man glaubt, daB sie den Hauptgrund fur 
den Abfall der Produktion, den Stillstand der Betriebe und 
die Nichtzahlungen darstellen.

Der H auptgrund besteht in d er Notwendigkeit struk- 
tureller Veranderungen in d er Produktion und in der  
Auflosung d er Betriebe, fiir  deren Erzeugnisse kein Be- 
d a rf  m ehr besteht.

In der gegenwartigen Reformetappe gewinnt die Stiirkung 
des Kredit- und Banksystems, des Geldumlaufs, die Rege- 
lung der Wiihrungsbeziehungen vorrangige Bedeutung.

Die Stabilisierungsprogramme miissen nach einer beachtli- 
chen KUrzung der reinen inneren Kreditgewiihrung strcben. 
Bankkredite miissen in erster Linie an diejenigen vergeben 
werden, die in der Lage sind, die Produktion strategisch wich- 
tiger Erzeugnisse und Gebrauchtwaren zu steigern, und die 
rechtzeitige RUckzahlung der fremden Mittel garantieren 
konnen. Gleichzeitig dUrfen wir nicht davon abgehen, un- 
begriindete Kreditemissionen und eine Verzettelung der ge- 
liehenen Mittel zuzulassen.

W ir  alle  m ussen die Tatsache begre ifen , daB die 
Gewiihrung von Keditert an diejenigen, die nicht in der  
Lage sind, die Produktion von G ebrauchsgiitern  und 
anderen lebenswichtigen Erzeugnissen zu steigern, den 
Inflationsprozeft verstiirkt und die Stabilitat d er nation
alen W a h ru n g  untergriibt. Deshalb muB jeder in Umlauf 
gebrachte Sum eine entsprechende Warendeckung besitzen.

Das Hauptziel der Reformen im Bereich der Geld- und 
Kreditpolitik besteht in der Schaffung der notwendigen 
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Voraussetzungen fiir die Uberwindung der Krise und dic 
Gesundung der nationalen Wirtschaft durch konsequente 
Verringerung der Inflation und durch die Schaffung von 
Voraussetzungen fiir die Wirtschaftsstabilisierung.

Es ist notwendig, die Inflationsrate streng unter Kont o||e 
zu halten und die Durchfuhrung effektiver Antiinflati >ns- 
maBnahmen zu gewiihrleisten. Eine wesentlichung Senkung 
des Inflationstempos bildet das KernstUck der Stabilisat on- 
spolitik in der gegenwiirtigen Etappe. Dabei muB man r al- 
istisch bei der Wahl des tragbaren Inflationstempos sein. )ie 
Erreichung eines kUnstlich geschaffen niedrigen Inflati >n- 
stempos unter Einsatz beliebiger Mittel und Methoden, er- 
weist sich nicht immer als richtig, besonders wenn das zum 
Produktionsabfall fUhrt. Die kunstliche B rem su n g d er  In
flation, ohne Aufdeckung d er G ru nde , die sie hervor}.e- 
bracht haben, kann ihre w ahren W urzeln  in die Titfe 
dringen lassen, was dazu fiihren kann, daB sie erneiit 
ausbricht und sich vertieft, ohne iiberwunden zu sein

Hier muB festgestellt werden, daB die Sicherung der Koi - 
trolle Uber die Inflation noch keine Gewiihr fUr die erfolgrc - 
iche Durchfuhrung des Stabilisationsprogramms bietet. Di 
Inflation stellt einen Indrkator dar, der auf eine schwea 
Storung des Gleichgewichts hinweist, deren Beseitigung not 
wendig ist.

Die G rundlage je d e r  Inflation besteht in d er Storung  
der wirtschaftlichen H auptproportionen.D er Kampf mit 
der Inflation besteht deshalb nicht einfach in ihrer Unter- 
drUckung, sondern in der Verwirklichung einer starken Struk- 
turpolitik, die auf die Uberwindung der Disproportionen in 
der Wirtschaft gerichtet ist. Die Erfahrungen einer Reihe 
auslandischer Staaten im Kampf mit der Inflation weisen 
nach, daB sie, ausgehend vom untrennbaren Zusammenhang 
zwischen Inflation und Strukturdeformationen der Wirt
schaft, sich nicht auf eine feste Regelung der Umlaufsphiire
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und die Beseitigung der iiberschiissigen gesamten zahlung- 
s fa h ig e n  Nachfrage beschrankt haben, sondem bedeutende 
gezielte Investitionsprogramme ausgearbeitet und verwirk- 
licht haben, mit deren Hilfe die Disproportionen und damit 
die Inflationsursachen beseitigt wurden.

Die m akrookonom ische Stabilis ierung bildet fiir  uns 
Ivein Selbstziel. S ie  ist w ichtig  als lebensnotwendige  
Etappe d e r  Sch affu n g  notw endiger Verhaltn isse und 
Vorbedingungen fi ir  die Belebung d e r  W irtsch aft  und 
fiir ihre s trukturellen  W andlungen, die Aktivierung der 
Investitionstatigkeit, die VergroBerung der Anzahl der 
Arbeitspliitze, die Ste igerung der Produktion konkur- 
rcnzfiihiger Erzeugnisse und das Wachstum des Realeinkom- 
mens der Bevoikerung.

2.3. STARKUN G DER NATIONALEN WAHRUNG, 
ENTSCHEIDENDES PROBLEM DER NEUEN ETAPPE DER 

WIRTSCH AFTSREFORM EN

In der Strategie der Wirtschaftsreformen, die von unsercm 
jungen Staat verwirklicht werden, kommt eine besondere 
Bedeutung der Losung des Problems der EinfUhrung und der 
Sicherung des stabilen Umlaufs einer eigenen Wiihrung zu. 
Die National w ahrung ist unser nationalerSto lz , das S y m 
bol der staatlichen Unabhangigkeit und ein A ttr ib u t des 
sou veriinen Staates. Sie stellt den gemeinsamen Reichtum  
und das gemeinsanie G ut d e r  Republik dar.

Die EinfUhrung ab 1. Ju li 1994 e iner vollwertigen 
Nationalwiihrung, des Sums, im Hoheitsgebiet der Republik 
Usbekistan als einziges Zahlungsmittel stellte einen wahrhaft 
revolutioniiren Schritt dar und bedeutete den Beginn einer 
qualitativ neuen Etappe der Wirtschaftsreformen. Wir beka- 
men ein effektives Werkzeug fUr die Verwirklichung der ei- 
genen, von fremden Willen unabhiingigen Finanz-, Geld- und

195



Kreditpolitik und der ganzen Wirtschaftspolitik, die den I 
teressen des usbekischen Volkes entspricht in die Hand д и 
dieses Ereignis bereiteten wir und lange und sorgfaltig v0r 
Wie die Erfahrungen der ersten Monate des Umlaufs de 
Nationalwahrung gezeigt haben, stellt sie einen wirkungs 
vollen Stabilisierungsfaktor der Wirtschaft und der FestigUng 
der finanziellen Lage der Betriebe und Wirtschafts. weige 
und einen Faktordes sozialen Schutzes derBevolkem igund 
des.Verbrauchermarktes der Republik dar.

Heute besteht die vorrangige Aufgabe darin, unserer 
Wahrung zu starken und ihr Autoritat in der Welt zu ver- 
schaffen. Sie muB hohen Wert und groBe Macht besitzt n. Die 
Gewiihrleistung der Stabilitat und der hohen Autoritat dt s Sum 
ist eine gesamtnationale Aufgabe, von deren Losung das 
Wohlergehen und der Wohlstand al ler Burger unserer Re | ublik 
abhangt. Deshalb besteht die strategische Prioritiit derzv eiten 
Etappe in der weiteren Stiirkung des Sum. Seine innere Kon- 
vertierbarkeit und sein freier Umtausch gegen harte Wiil rung 
miissen erreicht werden. Vom der Umlaufstabilitat der nation- 
alen Wahrung hiingt das Wohlergehen jeden von uns, aller 
Menschen in der Republik und den Betriebe ab.

Die Stabilitat der nationalen Wahrung, ihrer inneren Kon- 
vertierbarkeit wird durch eine geniigende Menge kon ur- 
renzfiihiger Erzeugnisse, durch die notwendigen Reserven 
gedeckt. Um das zu erre ichen , wurden von uns vier 
zielgerichtete fiir die Losung konkreter Aufgaben bestim- 
mte Komplexprogramme ausgearbeitet und realisiert.

Erstens, besitzt die eigene Wahrung nur dann tatsachliche 
Starke und Autoritat, wenn sie eine stabile W arendeckung 
besitzt. Zur Erhohung der Kaufkraft des Sum muB der Re- 
publikmarkt so schnell wie moglich mit Gebrauchsgiitern, 
sowohl aus eigener Produktion als auch durch Importe 
gesattigt werden.
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p ie  Hauptaufgabe besteht dabei darin, die Produktion 
ejgener Erzeugnisse maximal auszubauen, die dringlichsten 
gediirfnisse der Menschen zu befriedigen. Zu diesem Zweck 
werden wir Betrieben, unabhiingig von ihrer Eigentumsform, 
jie 'W aren fiir das Volk erzeugen, jegliche Hilfe erweisen, 
ihnen in erster Linie Investitionen, Rohstoffe und Kreditres- 
sourcen zuweisen.

Positive Veranderungen in dieser Richtung sind schon 
spiirbar. Von Jahr zu Jahr nimmt die Produktion von Ge- 
brauchtwaren zu. Der Anteil der eigenen Produktion am 
Gesamtumfang des Verkaufs der Gebrauchtwaren erhoht 
sich. Gleichzeitig sind wir noch auf den Import einer Reihe 
lebenswichtiger Nahrungsmittel, solcher wie Getreide, 
Zucker, Trockenmilch, Lebensmittelalkohol und zahlreicher 
Industriewaren, besonders langlebiger Gebrauchsguter, an- 
gewiesen. Das muB moglichst schnell geandert werden.

Zu diesem Zweck muB unsere gesamte Industrie auf die 
Produktion von Konsumgiitern hoher Qualitat, die den 
WUnschen unserer anspruchsvollsten Kiiufer gerecht wer
den, umgestellt werden. Mit mehr Mut muB an die Organi
sation neuer Betriebe fiir die Produktion moderner Ge
brauchsguter, die Schaffung von Voraussetzungen fiir die 
Tatigkeit der Kleinbetriebe, die in der Lage sind, schnell auf 
Anderungen der Nachfrage und die Marktkonjunktur zu re- 
agieren, herangegangen werden.

Unser Volk, dem schw’ere Prtifungen auferlegt wurden, 
das auch in dieser komplizierten Ubergangsperiode gewillt 
ist, sein Leben zum Besseren zu wenden und bereit ist, alle 
seine Kriifte dafiir einzusetzen, hat Anspruch auf vollwer- 
tige Nahrung, geschmackvolle Kleidung und menschenwiir- 
dige Lebensbedingungen. Wir sind verpflichtet, ihm diese 
Bedingungen zu schaffen.
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Es ist notwendig, daB sowohl unsere Hersteller als auc. 
unsere Verbraucher ihre Psychologie iindern. Wir musse 
stolz auf das sein, w as-w ir  produzieren, und d;i[J ^  
Erzeugnisse eigener Produktion kaufen und tragen к nnen 
Es muB fiir unsere nationaie Wiirde schmerzhaft sein. wenn 
die erzeugte Produktion keinen Kiiufer findet und die 
Qualitat der Waren zu wiinschen iibrig liiBt. Das ist nicl t nur 
ein Beweis fiir die gleichgiiltige Einstellung zureigene i Ar
beit, was fiir unser arbeitsames Volk nicht typisch ist. L miit 
berauben wir uns selbst, unser Land, unser Volk. Wir ius- 
sen erreichen, daB Erzeugnisse mit der Marke „Herge tellt 
in Usbekistan" in alien Teilen der Welt gefragt sind und ki ner 
weiteren Reklame bediirfen.

Aus bekannten Griinden waren wir bis in die letzte Zeit 
nicht in der Lage, den Bcdarf des Marktes aus eigener 
Produktion vollstiindig zu sattigen. Auch heute nehmen i m- 

portwaren in der Struktur des Warenumlaufs einen rek iv 
hohen Anteil ein und erfreuen sich groBer Nachfrage bei > cr 
Bevoikerung. Wir mussen auch in Zukunft die notwendig n 
Voraussetzungen dafUr schaffen, daB unsere Bevolkeru g 
die Moglichkeit hat, hochwertige Waren aus verschieden n 
Landern der Welt zu kaufen. Allseitig werden wir die Ii - 
porteure lebensw ichtiger, sich erhohter Nachfrage e - 
freuender Lebensrnittel und Industricwaren unterstUtzei 
Heute sind alle ZollgebUhren fiir den Warenimport abge 
schafft. Daneben werden wir die Importstruktur vervollkom 
mnen und die Interessen unserer Verbraucher vor dem Ein 
dringen von Waren schlechter Qualitat, mit niedrigen Ge- 
brauchseigenschaften, die der Gesundheit schaden und iiber- 
teucrt sind, schiitzen.

Neben der Importstimulierung sind wir bemiiht, die 
Konkurrenzfahigkeit unserer Produktion zu erhohen und bei 
unserer Bevoikerung den Wunsch und das Bemiihen zu er-
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svecken, Waren aus eigener Produktion zu kaufen. Man kann 
ugin wahrer Patriot seiner Heimat sein und sich vor allem 
Importierten verneigen.

Zweitens hiingt das ausgeglichene Funktionieren der 
W iihrung, ihre S tab il i ta t  und K onvertierbarkeit vom 
Vorhandensein geniigend groBer Devisenreserven ab. Nur 
dann wird unsere Wahrung anerkannt und geachtet werden, 
wenn man sie frei gegen jede beliebige harte Wahrung um- 
tauschen kann. Das verlangt eine grundlegende Umgestalt- 
ung unserer gesamte AuBenwirtschaftspolitik.

Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, daB eine der 
Hauptprioritiiten der Reformen im Ausbau des Exportpo- 
tential, der Umorientierung der Betriebe auf die Produktion 
von Exportwaren und die Erringung einer stabilen Position 
auf dem Weltmarkt besteht. Wir haben mehr als einmal her- 
vorgehoben, daB nur die Betriebe, die den Ausbau der Ex- 
portproduktion als ihre strategische Linie fiir die Zukunft 
gewiihlt haben, Vorteile bei der Versorgung mit Rohstoffen 
und der Bereitstellung von Investitionen haben werden. Das 
ist unsere Generallinie.

W i r  m ussen d e ra r t ig e  A n re iz e ,  d e ra r t ig e  Hebei 
schaffen, daB die Betriebe sich vollstandig der Produk
tion von  a u f  dem  W e l t m a r k t  k o n k u r r e n z f i ih ig e r  
Erzeugnisse zuwenden. Sie mussen so schnell wie moglich 
Erzeugnisse auf den Weltmarkt bringen, die in der Lage sind, 
jeglicher Konkurrenz standzuhalten, lernen, Devisen zu ver- 
dienen und die Republikkasse aufzufiillen. Das ist ihre Mis
sion, ihre heilige Pflicht vor dem Staate, vor dem Kollektiv, 
vor dem Volke.

Drittens wird die nationale Wahrung nur dann zu einem 
wahren Zahlungsmittel, wenn jeder Betrieb und jeder Men- 
sch den verdienten Sum achten lernt. Wir mussen lernen, 
die nationale Wahrung zu achten, stolz auf sie zu sein. Die
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Wiihrung bildet den MaBstab und die Bewertung der 
jeden Biirgers.

Um das zu erreichen, muB eine konsequente straffe 
Finanz- und Kreditpolitik durchgefuhrt werden. Wir in(is. 
sen unsere Finanzen wirtschaftlich, sparsam und ubcrlegt 
nutzen, ihre Verzettelung nicht zulassen. Jeder ausgege bene 
Sum, der in die Volkswirtschaft investiert ist, muB soiiden 
Gewinn bringen, muB fiir das Morgen und die Zukun der 
Republik arbeiten.

Betriebe und Unternehmer miissen k la r  begreifen. daft 
die Mittel, die sie in F orm  von K rediten  vom Staat rh- 
alten, kein unentgeltliches G eschenk  darste llen . Ein 
unumstoBliches Gesetz miiB die unbedingte Verantwortung 
fiir die effektive und zielgerichtete Nutzung der erhaltcnen 
M itte l se in . Kredite m iissen e inen hohen Grad von 
rechtzeitiger RUckzahlbarkeit haben. Deshalb mussen auch 
die Bedingungen der Kreditbereitstellung so sein, daB sich 
die Betriebe der Verantwortung fiir ihre Aufnahme bewuBt 
werden und bemiiht sind, sie mit maximaler Hffektivitat ur 
den Ausbau der Produktion einsetzen.

Viertens bildet die Durchfiihrung einer starken, ausge- 
wogenen Antiinflationspolitik die wichtigste Voraussetzung 
fiir die Stiirkung unserer Wahrung. Ein rapide Senkung der 
Inflationsrate kann unserer Wahrung Stabilitat verleihen. D s 
bildet das Unterpfand der Starke und Gesundheit unserer 
Wahrung.

Nur dann gewinnt unsere nationale Wahrung ,,Sum“ an 
Starke und Autoritiit, wenn sie fiir eine lange Dauer ihn 
hohe Zahlungsfahigkeit bewahrt. Wir haben bereits zu spiiren 
bekommen, iiber welche Starke unser ,,Sum“ verfiigt. Die 
Inflationsrate ist sichtlich gesunken. Diese positive Tendenz 
muB unterstiitzt werden. Zur festen Regel muB werden, daB 
jeder in Umlauf gebrachte Sum verpflichtet ist, sich in Waren,
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•n pienstleistung zu verwandcln und fiir das Wohlergehen 
der Fam ilie zu arbeiten. Grundlegend muB die Tiitigkeit der 
Handelseinrichtungen verbessert werden. Heute sind sie alle 
privatisiert. Es muB erreicht werden, daB die Handelsbetriebe 
untereinander um den Kiiufer kiimpfen, fiir den Kiiufer da 
sind, um seine Bcdiirfnisse zu befriedigen.

Wir sind nicht befugt und haben kein Recht, eine 
Erhohung der Geldmasse-zuzulassen, die nicht durch eine 
entsprechende Zunahme von Waren und Dienstleistungen 
gedeckt ist. Zweifellos fuhrt eine Erhohung der Geldmasse 
bei d e r  B evo ikeru ng  bei Fehlen d e r  entsprechenden  
Warenmenge zu einer A nhebung d e r  Preise, zu einem  
erneuten Anstieg der Inflationsrate. Dabei entsteht die 
Gefahr der Ausbildung eines geschlossenen Teufelskreises, 
der zur Entstehung der Hyperinflation fuhrt.

Das Defizit an Waren und Dienstleistungen auf dem In- 
landsverbrauchermarkt unter den Bedingungen monopolis- 
ierter Produktion und Verteilungund freigegebener Preise 
regt die Erzeugerbetriebe und die Handelsorganisationen zu 
Preiserhohungen an. Das fuhrt zur Senkung des Reallohnes, 
zur Einschriinkung der Kaufkraft der Bevoikerung und zur 
Verringerung des tatsachlichen Verkaufs. Im Interesse des 
Schutzes der Bevoikerung, der Verhiitung einer rapiden 
Senkung des Lebensniveaus der Menschen, ist der Staat verp- 
flichtet, MaBnahmen zur Indexierung der Einnahmen der 
Bevoikerung, zur Erhohung der minimalen und mittleren 
Lohne und Gehiilter, der Renten und Stipendien vorzu- 
nehmen. Die kaufkraftige Nachfrage nimmt zu, ohne 
Steigerung der Produktion von Gebrauchsgutern und Dien
stleistungen kann sie jedoch nicht befriedigt werden. Die 
Folge sind ein Warendefizit und Preissteigerungen, in stiindig 
neuen Kreisen, in immer groBeren katastrophalen MaBstiiben. 
Wenn keine konkreten, entschiedenen MaBnahmen zur Ein-
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stellung der Jagd auf dieser unheilvollen Spiraleerfolge n)So 
wiederholt sich das Ganze unendlich v iele Male. Das 
zunehmende spiralforniige Wachstuni der Geldmasse lost 
unbedingt eine langwierige Hyperinflation aus, die Folge sind 
eine unregelbare Wirtschaft, die Degradierung der gesamten 
Produktion, die Verarmung breiter Schichten der Be 61- 
kerung und soziale Erschiitterungen, was den Zerfall |es 
gesamten Wirtschaftssystems zur Folge hat, fiir deren W _>d- 
erherstellung Jahre und riesige Mittel gebraucht w erde i.

Deshalb mull in der gegenwiirtigen Etappe, bei ungenii- 
gender VVarenfiillung des In landsm arktes die Znnah ne 
des Konsumtionsfonds in unm ittelbare Abhiingigkeit л >n 
d e r  S te ig e ru n g  des m engenm iiB igen  V o lu m en s  dor 
Produktion von Erzeugnissen und Dienstleistungen *:e- 
bracht werden. Es ist wichtig, die einfache Tatsache zu be- 
greifen, daB die heutige Reformetappe, die das Ziel verfol t, 
den Inlandsmarkt so schnell wie moglich, mit Waren und Di- 
enstleistungen zu fiillen, die schwere Aufgabe losen muB, vw 
verhiiten, daB Geld ohne Wert den Geldumlauf auffiillt.

Die AuffUllung des Inlandsmarkts mit Waren bildet di 
wichtigste Voraussetzung fiir die Stabilitat der nationalei 
Wahrung und die Hebung des Lebensniveaus der Bevol
kerung. Aus diesem Grunde muB die Kontrolle des Konsum 
tionsfonds und des Produktionszu wachses gewiihrleistet wer 
den. Eine Nichtbefolgung kann zur Hyperinflation fiihren.

Eine vorrangigen Aufgabe besteht darin, keine Zunahmc 
der Bargeld- und Kreditemissionen und der Geldhortung du
rch die Bevolkerung zuzulassen. Es muB alles getan werden, 
um den RiickfluB der bereitgestellten Geldmasse zu garan- 
tieren, und keine Kredite zu vergeben, wenn der Betrieb keine 
Produktionserhohung garantiert.

Die Verwirklichung der vier geplanten Programme muB 
unbedingt zur Stiirkung unserer nationalen Wahrung, zur
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S tab i l i s ie rung  des Wechselkurses in bezug auf die harten 
VViihrungen beitragen.

Unter den Bedingungen der offenen Wirtschaft, wie der 
W irtschaft Usbekistans, bildet die Stabilisierung des Wech
selkurses der nationalen Wahrung eine wichtige MaBnahme 
zur makrookonomischen Stab ilisierung. Wenn der De- 
visenkurs stabil ist, so sind auch die Importpreise stabil, was 
sich wiederum positiv auf die allgemeine Preisdynamik auf 
dem Inlandsmarkt auswirkt und einen miichtigen Faktor zur 
Drosselung der Inflation bildet.

Zur Bestimmung des tatsachlichen Wcchselkurses der 
nationalen Wahrung in bezug auf die Wiihrungen anderer 
Lander werden ab 15. Oktober 1994 regelmiiBig Devisenauk- 
tionen an der Usbekischen Zwischenbanklichen Republik- 
devisenborse veranstaltet. FUr alle Devisenoperationen wurde 
ein e inhe it l icher  W echselkurs fes tge leg t ,  der sich in 
Abhiingigkeit von Angebot und Nachfrage ausbildet.

Wichtig ist die Tatsache, daB wir in der Anfangsetappe 
des Devisenumtausches der Erhohung des bargeldlosen De- 
visenumtausches auf der Zwischenbanklichen Devisenborse 
den Vorrang einriiumten.

Zur Deckung der Nachfrage nach hartcr Wahrung wer
den auf den Devisenauktionen regelmiiBig Mittel aus dem 
zentralisierten Export der Produktion und ein Teil der De- 
viseneinnahme der Betriebe, die als Pflichtabfiihrungen an 
die Zentralbank abgefiihrt werden mussen, sowie freie De- 
visenmittel der Betriebe selbst zum Verkauf angeboten. Im 
Laufe des Jahres 1994, seit Beginn der Borsentiitigkeit 
erhohte sich der Umfang der Auktionen um das 5fache.

Jetzt soli der Umsatz auf der Zwischenbanklichen 
Devisenborse AusmaBe annehmen, die es jedem beliebigen 
Betrieb, jedem Unternehmer und jedem Burger gestatten, 
zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine beliebige Summe in frei
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konvertierbare Wahrung umzutauschen und umgekehrt £u 
diesem Zweck wurden neben den MaBnahmen zur Erweiter 
ung des Exports unserer Erzeugnisse, ein Abkommen щц 
dem Intemationalen Wiihrungsfonds und der Weltbank iiber 
die Bereitstellung von institutionellen und Rehabilitienmg. 
skrediten unterzeichnet, die erlauben bereits 1995 den 
Gesamtumsatz der Usbekischen Republikdevisenborsi auf 
1,5 Mrd. US-DoIlar zu erhohen. Ab April 1995 sollen De- 
visenauktionen nicht seltener als zweimal wochentlich and 
in Zukunft noch hiiufiger veranstaltet werden. Die Poitik 
zur weiteren VergroBerung der Teilnehmerbestands der 
Devisenborse wird fortgesetzt.

Die erfolgreiche Verwirklichung der geplanten MaBi ih- 
men wird sich zweifellos positiv auf die Bilanzierung les 
Wechselkurses unserer Wahrung, ihre Stiirkung und lie 
Zunahme ihrer Autoritat auswirken. Ich mochte noch eim lal 
an die unumstoBliche Wahrheit erinnern - eine Wirtschaft ist 
nur dann stark, wenn die Nationalwiihrung stark ist.

2.4. DIE VORNAHME TIEFGREIFENDER
STRUKTURELLER UMGESTALTUNGEN BILDET DIE 

HAUPTVORAUSSETZUNG EINES STABILEN  
W IR T SCH AFT SW ACH STU M S

In der zweiten Etappe der Wirtschaftsreformen steht die 
Losung der wichtigsten Aufgabe bevor, die fiir die Republi к 
strategische Bedeutung besitzt und in der Schaffung der Bast s 
fiir die grundlegenden strukturellen Umgestaltungen unset 
er Wirtschaft besteht. Die Verwirklichung tiefer strukturel 
ler Veriinderungen bildet eine der Hauptvoraussetzungen fii: 
die makrookonomische Stabilitat, die Gewiihrleistung de> 
stabilen Wirtschaftswachstums und des Wohlstands det 
Bevoikerung Usbekistans in der Integrierung in das Weltwirt- 
schaftssystem.
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Es ist gut bekannt, in wclcher komplizierten Lage sich 
die Wirtschaft befand, die wir als Erbe erhielten, sie war 
hochzentralisiert, besaB eine deformierte Zweigstruktur mit 
Rohstoffausrichtung, tiefe territoriale Disproportionen und 
eine groBtenteils moralisch und physisch abgenutzte Produk- 
tiorisbasis. Um die alten Fesseln ganz abzuwerfen und wahre 
Selbstiindigkeit und wirtschaftliche Freiheit zu erlangen, sind 
wir verpflichtet, strukturelle Umgestaltungen vorzunehmen.

Die einseitige Rohstoffausrichtung unserer Wirtschaft soil 
entschieden iiberw unden , d ie Z w eigstruk tu r  rad ika l 
veriindert, die Disproportionen abgeschafft, die bei der Ent
wicklung und Standortverteilung der Produktivkrafte infolge 
der sogenannten Unionsspezialisierung gemachten Fehler 
sollen berichtigt, es soil zur Produktion von Fertiger- 
zeugnissen mit Weltmarktniveau in bezug auf Qualitat und 
Konkurrenzfahigkeit iibergegangen werden.

Die Strukturpolitik ist beim Ubergang ins XXI. Jahrhun- 
derts auf die Schaffung eines prinzipiell neuen Volkswirt- 
schaftskomplexes Usbekistans ausgerichtet, der der Repub
lik wirtschaftliche und politische Unabhiingigkeit und seinem 
Volke wiirdige Lebensbedingungen bringen soil.

Um dieses Ziel zu erreichen, mussen nicht nur die Zweig- 
und die Territorialstruktur unserer Wirtschaft, die Struktur 
der erzeugten Produktion und die Struktur unseres Exports 
und Imports, sondern in erster L in ie  die w ichtigsten 
makrookonomischen und Reproduktionsproportionen 
grundlegend geregelt werden. Dadurch soil im Endeffektein 
optimales Gleichgewicht der Reproduktionsstrukturen der 
Wirtschaft erreicht werden, die sowohi den Interessen der 
Produktion als auch der Bevolkerung entspricht.

Die Zweigstruktur bedarf grundlegender Umgestaltungen. 
Es ist verstandlich, daB es sehr schwer ist, in kurzen 
Zeitraumen radikale Veriinderungen vorzunehmen. Aber
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schon heute mussen wir alle Kriifte einsetzen, um unsere 
Volkswirtschaft auf die Bediirfnisse der Republik und die 

AnsprUche der Bevolkerung auszurichten. Die ersten Schritte 
in dieser Hinsicht wurden bereits unternommen. Jetzt muB 
das Erreichte gefestigt und weiterentwickelt werden.

Besondere Beschliisse verlangt die Vervollkommnun; Jer 
Territorialstrukturen. Das Natur-, Ressourcen- und Arbei sk- 

riiftepotential der Republik Karakalpakstan und der Obi ste 
wird bei weiten nicht in vollem Umfang und geniigend effiz -nt 

genutzt. Es gibt bei uns immer noch zahlreiche Siedlungen i nd 
Kischlaksmiteinerschwachausgebildeten Produktionsgru d- 
lage und einer riickstiindigen Infrastruktur.

Unter der Umgestaltung der Wirtschaftsstruktur ist nL ht 

nur eine Anderung der Erzeugnisnomenklatur unter Berik <- 
sichtigung der Nachfrage,sondern auch eine entspreche d 

Qualitiitssteigerung, eine Senkung der Gesamtausgaben 1 r 
ihre Herstellung zu verstehen. Folglich muB eine Verii: - 
derung der Produktionsstruktur, die der Entwicklung dc r 

fiihrenden Zweige vorauseilt, unbedingt von einer Auflosun 
unrentabler Betriebe und einer Neuprofilierung der Betrieb. 
die keine konkurrenzfiihigen Erzeugnisse produzierend, be 
gleitet werden. Dieses Problem ist nicht weniger wichtig, al 
die Schaffung neuer Betriebe.

Bei der Ausarbeitung der Strukturpolitik in einer neuen 
Etappe der Wirtschaftsreformen mUssen wir uns auf die un- 
endlich reichen uns zur VerfUgung stehenden Natur-, Min
e ra l-  und R ohsto ffressourcen  und a u f  das A rbeits- 
kriiftepotential unter BerUcksichtigung ihrer moglichst 
vollstiindigen und cffektiven Nutzung stUtzen und uns von 
den festgesetzten Prioritiiten und Aufgaben leiten lassen, 
deren Losung diese Politik sich als Aufgabe stellt.

Der strukturellen Umgestaltung in der Wirtschaft ist die 
Losung folgender wichtiger Aufgaben untcrgeordnet:
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erstens, die Erringung der w irtschaftlichen Unab- 
hiingigkeit der Republik durch Verringerung der Einfuhr 
w ichtiger Rohstoffressourcen, Koniplettierungsteilc und 
Lebensrnittel aus anderen Landern durch Entwicklung der 
die Einfuhr ersetzender Betriebe;

z w e it e n s , die  B e fr ied ig u n g  der B ed u rfn is se  der 
Bevoikerung und der Volkswirtschaft insgesamt an lebens- 
wichtigen Erzeugnissen und KonsumgUtern durch Organi
sation ihrer cigenen Produktion;

d r itten s , Gewiihrleistung eines ausgeglichenen und sta
bilen Funktionierens der Wirtschaft;

v ie rten s , Uberwindung der einseitigen Rohstoffausrich- 
tung der Wirtschaft, Organisation der Weiterverarbeitung der 
Mineral- und Rohstoffressourcen und der Agrarrohstoffe, 
Hebung des F e r t ig s te l lu n gsg rad es  und der Konkur- 
renzfahigkeit der erzeugten Produktion;

fiin ftens, Ausweitung des Exportpotentials der Repub
lik , Erreichung einer pOsitiven Zahlungsbilanz in den 
AuBenwirtschaftsbeziehungen, Stiirkung der Gold- und De- 
visenreserven;

sechstens, Gewiihrleistung einer verniinftigen Beschiif- 
tigung des Arbeitskriiftepotentials, Schaffung von Bereichen 
zur Anwendung von Arbeit, die den neuen Technologien, 
den historischen Traditionen und den Fertigkeiten des Volkes 
entsprechen;

s ieb ten s , Beseitigung der innerhalb der Zweige und Ter- 
ritorien entstandenen Disproportionen, beschleunigte Ent
wicklung und rationale Standortvcrteilung der Produktiv- 
kriifte im Hoheitsgebiet der Republik.

Fiir eine effektive Umgestaltung unserer Wirtschaft in 
Ubereinstimmung mit den modernen Marktforderungen 
miissen wir folgende Fragen klar beantworten:
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— welche Wirtschaftsrichtungen, welche Zvvei 
Betriebe sind heute fiir uns vorrangig, sodaB wir auf d ^  
Entwicklung alle unsere Anstrengungen konzentrieren6^ 11 
in die wir alle Mittel und Ressourcen akkum ulieren mil

— fiir welche Mittel, und aus welchen Quellen Erzeut* 
nisse hergestellt werden konnen, fiir die auf dem Inlands 
und dem Weltmarkt Nachfrage besteht;

—  w ie  w ir  d ie  K onkurrenzfiih ig  unserer Erzeugnisse 
gew iihrle isten  konnen.

Die Beantwortung dieser Frage eroffnet uns den Zugang 
zum allgemeinen Fortschritt, zum breiten Einsatz der mod- 
ernen wissenschaftlichen und technischen Emmgenschaften 
der fortschrittlichen Verwaltungsformen und -methoden, zur 
breiten Integrierung in da's Weltwirtschaftssystem und zur 
Einnahme eines wiirdigen Platzes innerhalb dieses Systems.

In Ubereinstimmung mit den festgelegten Aufgaben bilden 
in der zweiten Reformetappe die beschleunigte Entwicklung 
Zweige und Komplexe, die die Energie- und Leben- 
smittelunabhiingigkeit der Republik garantieren, dei Ausbau 
des Potentials der koordinierten Zweige und Betriebe, die in 
kUrzester Frist unsere Fertigerzeugnissen auf der Grundlage 
der vorhandenen M ineral- und Rohstoffressourcen und 
Agrarerzeugnisse konkurrenzfiihig machen konnen, die 
Hauptrichtungen der strukturellen Wirtschaftsumgetaltungen. 
Gleichzeitig mussen die Betriebe mit den traditionellen Auf- 
gabenbereichen mit modernenrTechnologie ausgestattet und 
dynamisch ausgebaut werden.

In der zweiten Reformetappe muB die Reproduktions- 
struktur der Volkswirtschaft grundlegend geiindert werden. 
Wir werden niemals das unheilvolle Defizit los, so lange wir 
die Reproduktionsstruktur nicht veriindern, solange wir die 
Produktionskosten nicht senken die Materialintensitiit nicht 
verringern und keine Ressourcen einsparen.
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In der neuen Reformetappe spielen die Erreichung einer 
t'malen Ausgeglichenheit zwischen Konsumtions- und 

^Jcumulationfonds, die Schaffung der notwendigen 
yibraussetzungen fiirdie gesamtwirtschaftliche Stabilisierung 
nd das weitere Wachstum eine wichtige Rolle. Die Opti- 
ierung des Konsumtionsfonds ist sehr wichtig fiir die Aus- 

gleichung von Angebot und Nachfrage auf dem Inlands- 
markt. d.h. zur Herstellung richtiger Proportionen zwischen 
Geldmasse und vorhandener Warendeckung. Deshalb muB 
der Staat schneller mit dem Mechanismus zur optimalen 
Regelung der makrookonomischen Reproduktionproportio- 
nen umgehen lernen.

Bei der Durchfuhrung der Strukturpolitik in der zweiten 
Reformetappe werden vorrangig die Zweigstrukturen um- 
gestaltet, insbesondere diejenigen, die mit derbeschleunigten 
Entwicklung der tragenden Zweige verbunden sind.

Da die Republik in ihrer Entwicklung gezwungen ist, sich 
vorwiegend auf die eigenen Kriifte zu stUtzen, verlangt es 
das Leben selbst, die tragenden Zweige, die Erdol- und Gasin- 
dustrie, die Energetik, die Goldgewinnung, anderer Zweige 
derNichteisenmetallurgie, das Kommunikationssystem und 
die Infrastruktur bevorzugt zu entwickeln.

Die Entwicklung d e r  tragenden  Zweige bildet die 
Hauptvoraussetzung fu r  die w irtsch a ft l ich en  U n ab
hangigkeit Usbekistans. Nur wenn es uns gelingt, eine be- 
schleunigte E n tw ick lu n g  der tragenden  Z w e ige  zu 
gewiihrleisten und dafUr eine Investitionsquelle zu finden, 
konnen w ir  dadurch eine feste  Grundlage und gUnstige 
Voraussetzungen fUreine dynamisch Entwicklung dergesa- 
™en Wirtschaft schaffen.
. ^ ' e Republik wird in dem Augcnblick unabhiingig, in dem 

s,e Energieselbstiindigkeit erlangt. Bis in die allerletzte Zeit 
waren wir gezw ungen , hauptsach lich  aus den GUS-Liindern
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— welche Wirtschaftsrichtungen, welche Zwei 
Betriebe sind heute fiir uns vorrangig, sodaB wir auf (]Uncl 
Entwicklung alle unsere Anstrengungen k o n z en tr ie re i i1 
in die wir alle Mittel und Ressourcen akkumulieren mti

— fiir welche Mittel, und aus welchen Quellen Erzeu*1' 
nisse hergestellt werden konnen, fiir die auf dem Inlands 
und dem Weltmarkt Nachfrage besteht;

—  w ie  w ir  d ie  K onkurrenzfah ig  unserer Erzeugnisse 
gew ahrle isten  konnen.

Die Beantwortung dieser Frage eroffnet uns den Zugang 
zum allgemeinen Fortschritt, zum breiten Einsatz der mod
ernen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften 
der fortschrittlichen Verwaltungsformen und -methoden, zur 
breiten Integrierung in da's Weltwirtschaftssystem und zur 
Einnahme eines wiirdigen Platzes innerhalb dieses Systems.

In Ubereinstimmung mit den festgelegten Aufgaben bilden 
in der zweiten Reformetappe die beschleunigte Entwicklung 
Zweige und Komplexe, die die Energie- und Leben- 
smittelunabhiingigkeit der Republik garantieren, der Ausbau 
des Potentials der koordinierten Zweige und Betriebe, die in 
kiirzester Frist unsere Fertigerzeugnissen auf der Grundlage 
der vorhandenen Mineral- und Rohstoffressourcen und 
Agrarerzeugnisse konkurrenzfahig machen konnen, die 
Hauptrichtungen der strukturellen Wirtschaftsumgetaltungen. 
Gleichzeitig mussen die Betriebe mit den traditionel en Auf- 
gabenbereichen mit modernenrTechnologie ausgestattet und 
dynamisch ausgebaut werden.

In der zweiten Reformetappe muB die Reproduktions- 
struktur der Volkswirtschaft grundlegend geiindert werden. 
Wir werden niemals das unheilvolle Defizit los, solange wir 
die Reproduktionsstruktur nicht veriindern, solange wir die 
Produktionskosten nicht senken die M aterialintensitiit nicht 
verringern und keine Ressourcen einsparen.
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In der neuen Reformetappe spielen die Erreichung einer 
f  -jnalen Ausgeglichenheit zwischen Konsumtions- und 
K lum u la t ion fo nds , die Schaffung der notwendigen 
Voraussetzungen fiir die gesamtwirtschaftiiche Stabilisierung 
und das weitere Wachstum eine wichtige Rolle. Die Opti- 
mie.rung des Konsumtionsfonds ist sehr wichtig fiir die Aus- 
.gjchung von Angebot und Nachfrage auf dem Inlands- 
arkt. d.h. zur Herstellung richtiger Proportionen zwischen 

Geldmasse und vorhandener Warendeckung. Deshalb muB 
der Staat schneller mit dem Mechanismus zur optimalen 
Regelung der makrookonomischen Reproduktionproportio- 
nen umgehen lernen.

Bei der Durchfuhrung der Strukturpolitik in der zweiten 
Reformetappe werden vorrangig die Zweigstrukturen um- 
gestaltet, insbesondere diejenigen, die mit der beschleunigten 
Entwicklung der tragenden Zweige verbunden sind.

Da die Republik in ihrer Entwicklung gezwungen ist, sich 
vorwiegend auf die eigenen Kriifte zu stUtzen, verlangt es 
das Leben selbst, die tragenden Zweige, die Erdol- und G&sin- 
dustrie, die Energetik, die Goldgewinnung, anderer Zweige 
derNichteisenmetallurgie, das Kommunikationssystem und 
die Infrastruktur bevorzugt zu entwickeln.

Die Entwicklung d er tragenden Zweige bildet die 
Hauptvoraussetzung f i i r  die w irtschaftlich en  Unab-  
hangigkeit Usbekistans. Nur wenn es uns gelingt, eine be- 
schleunigte E ntw ick lung  der tragenden  Z w eige  zu 
gewiihrleisten und dafiir eine Investitionsquelle zu finden, 
konnen w ir  dadurch eine feste Grundlage und gunstige 
Voraussetzungen fiir eine dynamisch Entwicklung der gesa- 
mten Wirtschaft schaffen.

Die Republik wird in dem Augenblick unabhiingig, in dem 
Sle ^ nergieselbstiindigkeit erlangt. Bis in die allerletzte Zeit 
waren wir gezwungen, hauptsachlich aus den GUS-Landern
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das notwendig Erdol, Erdolprodukte und Energieressour 
cen'zu iniportiercn.

Jetzt iindert s ich  d ie S itua t ion . Der Umfan der 
Erdolgewinnung und Erdgasforderung wurde gesteigei t, die 
eigene Produktion von Erdolprodukten, Heizol, Dieselkraft- 
stoff und Schmierolen auf Erdolbasis wurde bedei tend 
erhoht. Gute Perspektiven haben die neuen Erdollagers aten 
Mingbulak und Kokdumalak, die intensiv erschlossen ,ver- 
den mussen. Die Arbeiten zum Bau des Erdolvi rar- 
beitungsbetrieb in Buchara und zur Rekonstruktion de Be- 
triebs in Fergana mussen aktiv vorangetrieben werden Der 
Bau der Ubcrlandkraftwerke Nowoangren und Talimard :ian 
muB abgeschlossen werden, die Kohleforderung erl oht 
werden. In der Brennstoffbilanz der Republik miissen Er- 
dgas und andere relativ billige Energieressourcen eine lo- 
minierende Stellung einnehmen.

Daneben muB eine Politik der Energieeinspaaing, ler 
beschleunigten Entwicklung energiesparender Technol g- 
ien durchgefiihrt werden, die eine positive strukturelle Um- 
gestaltung der Wirtschaft bei gemiiBigter Entwicklung i js 
Brennstoff- und Energiekomplexes erlauben.

Die Strukturpolitik im HUttenwesen muBeine Steigem g 
der eine wichtige Devisenquelle darstellenden Buntmetall- 
produktion und solcher Erzeugnisse, wie SchweiBrohr.', 
Messing, Bronze u.a. vorsehen, die heute noch aus den GUS- 
Liindern eingefuhrt werden.

Von groBer Bedeutung ist die grundlegende Rekonstruk 
tion Bekabader Hiittenkombinats, das Sckundiirrohstoffe 
und zwar Schrott verarbeitet und der einzige Bctrieb in Mit 
telasien ist, der Erzeugnisse des Eisenmetallsortiments und 
Metallerzeugnisse herstellt.

Die Entwicklung derChemieindustriemuB in erster Linie 
auf einer moglichst vollstiindigen ErschlieBung der eigencn
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Ressourcen bei Gewiihrleistung einer okologisch reinen 
produktion basieren. Der gesamte cheniische Komplex muB 

I grundlegend umgestaltet und technisch rekonstmiert werden.
Unter Beriicksichtigung dessen, daB Usbekistan iiber ei- 

I gene Erdgasvorkommen mit e inem  hohen Anteil an 
Benzo lkoh lenw asserstoffen  und ein entsprechendes 
Forderpotential verfiigt, muB auf dieser Grundlage ein 

[ GroBkomplex fiir die Produktion von Polyiithylen und Poly- 
I propylen geschaffen werden, die auf dem Inlands- und dem 

Weltmarkt erhohte Nachfrage besitzen. Im Interesse der wirt- 
[ schaftlichen Unabhangigkeit ist weiterhin die Errichtung von 

Betrieben zur Weiterverarbeitung von Kaprolaktam, Kapron- 
garn und Stapelfasern geplant.

Die wichtigste Prioritiit dcr Zweigstrukturpolitik stellt die 
dynamisch Entwicklung und die Hebung der Rolle der wis- 
senschaftsintensiven Produktion dar. Eine Orientierung auf 
die wissenschafts- und technikintensiven Industriezweige 
gestattet die Losung der strategischen Aufgabe, die Position 
Usbekistans auf dem Weltmarkt zu festigen und die wirt- 
schaftliche und technologischen Unabhangigkeit der Repub
lik zu erreichen.

Usbekistan besitzt als einziges zentralasiatisches Land ein 
entwickeltes wissenschaftlich-technisches Potential, eine sta
bile Experimental- und Produktionsbasis. Es ist unsere Pfli- 
cht, sie in den Dienst der Interessen der Republik und des 
Volkes zu stellen.

Ebenso wie friiher muB im Rahmen des Maschinenbaus 
der auf der Produktion von Maschinen und Geriiten fiir den 
Baumwollkomplex der Republik basierende Landmaschinen- 
bau die wichtigste Richtung der Branchenspezialisierung 
darstellen. Wir konnen uns nicht auf die Einfuhr von Saat-, 
Bearbeitungs- und Erntetechnik fiir den Baumwollbau ori- 
entieren, da derartige Maschinen in der Welt hauptsiichlich
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in zwei Liindern produziert werden, in den USA und in Us
bekistan.

Im Maschinenbau muB bei Einschriinkung der Produk
tion in den Zweigen mit einer hohen Einfuhrabhangi>zkeit 
von Rohstoffen und Komplettierungsteilen, die materielle 
Basis fiir die Produktion von Maschinen und Anlagen fur 
die Fertigverarbeitung der ortlichen Rohstoffe, von tech nol- 
ogischen Ausriistungen der Leicht- und Lebensmittelindus- 
trie, von Geraten fiir die Kleinmechanisierung der neu ge- 
griindeten Einzelbauernwirtschaften (Dechkanenwirtscl af- 
ten) und privaten Nebenwirtschaften, von Landmaschinen- 
und Kraftwagenersatzteilen und kom pliz ierter Haus- 
haltsgeriiten und anderen Konsumgiitem geschaffen werd n.

Die Zukunft Usbekistans gehort dem Flugzeugbau, der 
fiir Usbekistan neuen Kraftfahrzeugindustrie, der Funkele- 
ktronik- und Elektroindustrie, der Petrochemie und andi r- 
en modernen Zweigen, sowie den Zweigen, die die Produk
tion von Ausriistungen fiir die Leicht- und Lebensmittelin- 
dustrie und Geraten fUr die Kleinmechanisierung auf dem 
Lande und Konsumgiitem gewiihrleisten. Das ist der Schlii s- 
sel fiir die ErschlieBung der AuBenmiirkte.

Die Entwicklung dieser grundlegenden Richtungen di r 
Strukturpolitik, das Bereitstellen der notwendigen Investi
tionen fiir ihre Verwirklichung stellen eine wichtige Quelle 
des weiteren Wirtschaftswachstums dar. Der Staat ist verp 
flichtet, diese vorrangigen Richtungen zu unterstiitzen. Ihi 
Reproduktion in der Republik ermoglicht die Schaffung und 
Ausweitung einer fiir die Wirtschaftsentwicklung notwendi 
gen Basisinfrastruktur.

Die wichtigste und vorrangigste Richtung der Struktur 
politik in der zweiten Reformetappe besteht in der Durch
fuhrung tiefgreifender fortschrittlicher Umgestaltungen in der 
Landwirtschaft und im gesamten Agrar -und Industriekom-
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plex. Ihr Ziel muB in der endgiiltigengenden Losung des 
Lebensmittelproblems, der hohen Veredlung von Agrar- 
erzeugnissen und der Schaffung von kompakten Kleinbe- 
trieben auf dem Lande, der Entwicklung der produktiven 
und sozialen Infrastruktur Dorfes und der Hebung des Leb- 
ensniveaus der Landbevolkerung bestehen.

Die Strukturpolitik der Landwirtschaft wird in erster Linie 
durch Optimierung der Anbauflachenstruktur in Ubereinstim- 
mung mit der regionalen Spezialisierung verwirklicht. Neben 
Baumwolle muB auch der Getreide- und Kartoffelanbau zu 
den tragenden Zweigen gerechnet werden. Die Durch
fuhrung der Umgestaltung der Landwirtschaft erlaubt es 
Usbekistan, nicht nur die Produktion der wichtigsten land
wirtschaftlichen Kulturen und Lebensmittel schneller zu 
steigern, sondern auch die Importabhangigkeit der Repub
lik in bezug auf Brot- und Futtergetreide, Margarineer- 
zeugnisse, Speisealkohol und andere w ichtige Waren 
abzuschaffen.

Gestiirkt werden muB die eigene Futterproduktionsgrund- 
lage, verringert werden muB die Einfuhr von Futtergetreide, 
Bohnen, Sojabohnen und anderen Komponenten, was uns 
erlaubt, zuniichst den Umfang der Fleisch- und Milchproduk- 
tion zu stabilisieren und im weiteren zu erhohen.

Die strategisch wichtigste Aufgabe besteht in einer tief- 
greifenden technischen Umgestaltung der verarbeitenden 
Zw'eige, ihrer AusrUstung mit moderner Technik und Tech- 
nologie, der Schaffung eines abgeschlossenen technischen 
Zyklusses fUr die Produktion qualitativ  hochwertiger 
konkurrenzfiihiger Konsumwaren. Besondere Bedeutung 
wird der Veredelung der wichtigsten Agrarerzeugnisse, 
Baumwolle, Seide, Kenaf, Obst und GemUse, derTrauben- 
produktion, dem Ausbau der angrenzenden Zweige der 
Leichtindustrie geschenkt. Der Anteil der in der Republik
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verarbeiteten Baumwollfasern wird kiinftig 28— 30 Pmzent 
betfagen. Die Produktion von Trockenobst, Korinthen und 
Trockengemiise soil bedeutend gesteigert werden. (irofie 
Aufmerksamkeit ist der Entwicklung der Kindernahri ngs. 
mittelindustrie zu schenken.

Die Schaffung neuer Verarbeitungskapazitaten bietc die 
Moglichkeit der weitgehenden Ausweitung arbeitsauf\ cn- 
digerZweige, Spinnereien, Webereien undTextilveredelu igs. 
betriebe, der Trikotagen-, Textil- und Konfektionsindu rie 
und der Erweiterung des Sortiments an Fertigerzeugnis cn. 
Wir mussen lernen, nicht mit Rohstoffen, nicht mit billi en 
Halbfabrikaten, sondern mit modernen, gefragten Fertiger- 
zeugnissen zu handeln.

Eine der auBerordentlich wichtigen Richtungen der Lai I- 
wirtschaftsentwicklung in der zweiten Reformetappe stellt 
die Erhohung der Bodenfruchtbarkeit dar. Deshalb muB auf 
dem Lande in erster Linie in die Rekonstruktion der Boden, 
die Kulti vierung neuer Fliichen fUr den Bewiisserungsfeldba . 
die Verbesserung des agrocheniischen und meliorative!! 
Zustands des Bodens, den Ausbau des Irregations 
Kollektor- und Drainagenetzes investiert werden. Wem 
wir die Bodenfruchtbarkeit erhohen und hohe Ertriigc 
stabilisieren, werden auch die’ ausliindischen Investorei 
nicht auf sich warten lassen, um auf diesen Boden die 
landw irtschaftliche Produktion zu in tensiv ieren und 
Agrarrohstoffe zu verarbeiten .

Bei der Losung des Problems der Stabilisierung und dy- 
namischen Entwicklung der Wirtschaft in der Ubergangs- 
periode wird der vorrangigen Entwicklung der Produktion- 
sinfrastruktur,dem ingenieurstechnischen Kommunikations, 
Verkehrs- und Nachrichtensystem besondere Beachtung 
geschenkt. Da vom Kommunikationssystem die Rede ist, sei 
hervorgehoben, daB Fragen der Entwicklung des Verkehrs-

2 1 4



und des Kommunikationsnetzes infolge der Besonderheiten 
der geographischen Lage Usbekistans, des Fehlens eines 
Zugangs zu den Hiifen und den groBten Verkehrsknoten- 
punkten vorrangige, strategische, lebenswiehtige Bedeutung 
gewinnen.

Der Infrastrukturkomplex bildet das Fundament, auf dem 
unsere gesamte Wirtschaftsstruktur basiert. Von seinem 
Zustand und dem Entwicklungsstand des Infrastruktursys- 
tems hiingen voll und ganz die Geschlossenheit des gesa- 
mten Volkswirtschaftskomplexes der Republik , seine 
Effektivitiit, sowie die M oglichkeit zur Heranziehung 
auslandischer Investitionen ab. Gerade die Produktionsin- 
frastruktur, in erster Linie das gesamte Verkehrs- und Nach- 
richtenwesen, gewiihrleisten die Einfuhrung unserer Waren 
und Dienstleistungen auf dem Auslandsmarkt, beeinflusscn 
ihre Konkurrenzfahigkeit und dienen gleichzeitig als Kanal 
fiir den Erhalt der notwendigen Information, der Rohstoffe, 
Komplettierungsteile, der modernen Technologien und Aus- 

I riistungen.
Deshalb miissen wir die Produktionsinfrastrukturallseit- 

ig unterstiitzen, fiir ihren Ausbau die notwendigen materiel
len, Finanz- und Devisenressourcen bereitstellen, auch wenn 
diese beschriinkt sind, die Heranziehung von ausliindischen 
Investitionen in diese Zweige fordcrn. In allcrniichstcr Zeit 
mussen wir bereits einen den internationalen Standards 
entsprechenden Stand der Telekommunikations- und 
Nachrichtennetzc erreichen. Ohne ein entwickeltes Kom- 
m un ika t ion ssys ten i hat U sbek is tan  keine Zukunft- 
sperspektiven. Das miissen wir begreifen.

Die Hauptaufgabe der strukturellen Umgestaltungen be
steht in der verstiirkten sozialen Orientierung der Wirtschaft 
mitdemZiel.den RepublikverbrauchermarktmitLebensmit- 
teln und Industriewaren eigener Produktion zu siittigen. Die
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beschleunigte Entwicklung der arbeitsaufwendigen Zwei 
und Dienstleistungsbereiche, die Standortverteilung und vor 
rangige Entwicklung kleiner Betriebe auf dem Lande, dje 
Forderung des Unternehmertums, die Wiedergeburt des He 
imgewerbes und des Volkskunsthandwerks ermoglichen nicht 
nur den Ausgleich der Zunahme des Arbeitskriiftepotentials 
durch die Schaffung von Arbeitspliitzen, sondern eine bea :ht|j.
cheAusweitungdesAssortimentsderproduziertengefr, gten 
Ware und Dienstleistungen.

Die Strukturpolitik in der Nichtproduktionssphare muB 

der Losung der Aufgaben zur Festigung der materiellen Ba
sis des Gesundheitswesens, der Volksbildung und Kultui zur 
Erhohung der sozialen Ausgestaltung der Stadte, Siedlun- 
gen und Kischlaks, und besonders auf dem Lande auch ihrer 
Gas- und Wasserversorgung, untergeordnet sein.

Fiir die vollstiindigere Versorgung der Bevolkerung der 
Republik mit fertigen Arzneimitteln, muB die Produktion der 
ungeniigend angebotenen Medikamente im GroBmaBsiab 
organisiert werden. Das verlangt eine schnellere Entwick
lung der Pharmaindustrie. Heute produziert Usbekistan als 
einziger Staat der GUS zahlreiche seltene Medikamente, 
Vakzine und Seren, die auf dem Weltmarkt bekannt sind

Der Auslandstourismus gestaltet sich zu einem immer 
wichtigeren Wirtschaftszweig der Republik und zu einer 
wichtigen Quelle zur Auffiillung ihrer Deviseneinnahmen. 
Deshalb miissen auch weiterhin komfortable Hotels und 
Campings gebaut werden, eine entwickelte Infrastrukturdcs 
Tourismus ausgebildet und der Ausbau der Erholungszoncn 
fortgesetzt werden. Besondere Aufmerksamkeit muB dcr 
Restaurierung der national-historischen und Kulturdenkmiiler 
geschenkt werden, was nicht nur fiir die Heranziehung 
ausliindischer Touristen, sondern auch fiir die Wiedergeburt

216



der geistigen Werte des Volkes und die Erziehung der jun- 
gen Generation bedeutungsvoll ist.

Eine wichtige Rolle bei der Durchfiihrung der Struktur- 
politik bildet die Beriicksichtigung des territorialen Aspekts, 
da man nur durch Entwicklung wirtschaftlich schwach ent- 
w ick e lte r  R eg io nen , der P roduktions- und S o z ia l-  
infrastruktur, durch optim ale Standortverte ilung der 
Produktivkrafte in diese Regionen, zusiitzliche Investitionen 
heranziehen, die entstandenen territorialen Disproportionen 
im Lebensniveau der Menschen uberwinden und eine kom- 
plexe und effektive Nutzung des Ressourcen- und Produk- 
tionspotentials gewiihrleisten kann.

Die Verwirklichung der strukturellen Umgestaltung der 
Wirtschaft ist untrennbar mit der Durchfiihrung einer aktiv- 
en Investitionpolitik verbunden. Der Ausbau und die 
Vertiefung der Investitionsbasis bildet die w ichtigste 
Voraussetzung der Reformstrategie. Die geplanten Richtun
gen der strukturellen Wirtschaftsumgestaltung, die Auswei- 
tung des Exportpotentials sind nur unter den Bedingungen 
einer starken Investitionspolitik zu verwirklichen. Dafiir 
mussen alle Investitionsquellen herangezogen werden, sow- 
ohl die eigenen als auch auslandische Kredite und direkte 
Investitionen.

Die Heranziehung von Auslandsinvestitionen, ein- 
schlieBlich ausliindischen Kapitals, in groBerem AusmaB wird 
heute als notwendige Voraussetzung fiir die strukturelle 
Umgestaltung der Volkswirtschaft betrachtet. Die Heran
ziehung ausliindischen Kapitals muB in Form direkter In
vestitionen sowie in Form staatlicher Anleihen und Investi- 
tions-, Finanz- oder Kreditmittel erfolgen, die von interna
tionalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen, Spender- 
liindern bereitgestellt werden. Besondere Aufmerksamkeit
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schenken wir der Heranziehung ausiandische Kapitals f(jr 
spezielle Investitionsvorhaben.

Heute sind viele ausiandische Firmen und Gese!lschuften 
an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert. Wir mi ssen 
lernen, diese Moglichkeiten rationell zu nutzen. Es ist sin- 
nvoll neue Technologien zu importieren, sich schnell icnt- 
ierende Kleinbetriebe zu errichten. Fiir die Verwirklicl mg 
dieser vorrangigen Aufgaben ist es notwendig, gegen ber 
den ausliindischen Investoren eine Politik der offenen ur, 
der weiteren Liberalisierung der AuBenwirtschaftstiitigkeit, 
der Vervollkommnung des Verfahrens zur freien К n- 
vertierung des erhaltenen Gewinns, zur Verstiirkung ler 
Garantien durchzufiihren.

Einer der aussichtsrcichen Wege zur Erreichung des Zii ies 
stellt die Griindung von Joint-ventures dar. Ich mochte m h 
einmal wiederholen, daB Betriebe oder Unternehmer, die 
keine engen Kontakte zu ausliindischen Partnern ankni ь 
fen, keine Zukunft haben.

Fiir die Losung der Hauptaufgabe der strukturellen Uni- 
gestaltung der Produktion konnen wir andererseits nicht nur 
auf ausiandische Investitionen bauen, sondern miissen eigei • 
Res'erven und Investitionsquellen ausfindig machen und 
mobilisieren.

Dabei mussen wir unseren ungenutzten Reserven groBt 
Aufmerksamkeit schenken. Ein wesentlicher Teil di 
erzeugten Bruttosozialprodukts wird aufgcbraucht, Problc 
men der Akkumulation wird ungeniigende Aufmerksamkei 
geschenkt. Das ist durch die komplizierten gegen wiirtigei 
Bedingungen zu erkliiren, darf jedoch nicht zur Politik dei 
allerniichsten Zukunft werden. Wir mussen uns dariiber klar 
werden, daB wir ohne Akkumulation keine Entwicklung- 
saussichten haben. Ohne Akkumulation, ohne Entwicklung 
der Produktion, kommen wir nicht von der Stelle.
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Auch in dieser Hinsicht, muB sich die Psychologie, die 
Einstellung der Betriebe zu dieser Frage grundlegend iindern. 
gjnfach in den Tag hinein leben, ohne an den morgigcn Tag 
zu denkcn, ohne dafiir einen entsprechenden Vorlauf zu 
haben, bietet keine Perspektiven.

Ausliindische Investitionen sind dann zu erw arten, 
wenn w ir  bei uns selbst und fiir  uns selbst die notwen- 
dige Akkumulation vornehmen, die als Investitionsquelle 
fiir die Entwicklung der fuhrenden, in erster Linie der  
tragenden Zweige dienen kan. In der Regel erfolgen 
ausliindische Investitionen nur dort, wo sie sich schnell ren- 
tieren. Die auslandischen Investoren sind wenig an der 
Losung des uns am Herzen liegenden Problems der struk
turellen Umgestaltung, der vorrangigen Entwicklung kapi- 
talintensiver, jedoch keinen groBen Gewinn bringenden, aber 
fUr die Versorgung der Republik dringend notwendigen 
Zweige und Betriebe interessiert. Deshalb mussen wir ei
gene Investitionsqucllen fUr den Ausbau der tragenden 
Zweige, fiir die Gewiihrleistung der wirtschaftlichen 
Unabhiingigkeit finden. •

Aus diesen Griinden wurde die Schaffung eines effektiv- 
en Verfahrens zur Stimulierung einer verstiirkten Investi- 
tionstiitigkeit der Betriebe und der Bevolkerung durch Ein- 
fiihrung von SteuervergUnstigungen fiir die in der Produk
tion investierten Mittel und durch andere MaBnahmen, zu 
einer der Hauptaufgaben des Staates in der zweiten Re
formetappe.

Die Verwirklichung einer ganzheitlichen und zielgericht- 
eten Strukturpolitik in der zweiten Reformetappe und ihre 
Stiitzung durch notwendige Investitionen, ermoglichen es 
bereits in niichster Zukunft, grundlegende Veriinderungen 
in der komplexen und rationellen Nutzung der Agrar-, Min
eral- und Rohstoffressourcen zu erzielen und in der Repub-
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lik neben den traditionellen Zweigen neue speziali ' 
Zweige, wie Erdolforderung und Erdolverarbeitung 
wagenbau, Eletronik, Geratebau, Auslandstourismus, Getrf 
debau und Futtererzeugung und viele andere zu cntwickeln 

Die geplanten Entwicklungsrichtungen der Industrie ' 
Verbindung mit der strukturellen Umgestaltung der landwirt 
schaftlichen Produktion undderdynamischen Entwicklun 
des Kommunikationssystems und des Dienstleistungsbere 
ichs, der sozialen Sphiire insgesamt, schaffen die notwendi
gen Voraussetzungen fiir ein ausgeglichene Wirtschaft
statigkeit , fiir eine nutzbringende B eschaftkung der 
Bevoikerung und die Hebung seines Wohlstands.

Deshalb besteht die Hauptaufgabe wiihrend der ganzen 
Ubergangsperiode in der tiefen strukturellen Umgestaltung 
der gesamten Volkswirtschaft. Es muB eine Struktur ge- 
schaffen werden, die alle unsere Ressourcen beriicksicht 
und die wirtschaftliche und politische Unabhangigkeit Us
bekistans gewiihrleistet.

2.5. UNSER ZIEL BESTEHT IN DER AUSBILDUNG FINES 
DEMOKRATISCHEN STAATES MIT STARKI N 

SOZIALEN GARANTIEN

Die in Usbekistan durchgefiihrte Wirtschaftspolitik, die sich 
in den radikalen Wirtschaftsreformen widerspiegelt, dient der 
Ausbildung einer stabilen materiellen Grundlage iiir die 
demokratische Umgestaltung und die Schaffung eines stark- 
en souveriinen Staates. Wirverfolgendas Ziel.eine demokra
tische, gerechte, zi vile Gesellschaft aufzubauen. Das ist unser 
sehnlichster Wunsch, unsere Strategie. Darin besteht das 
Wesen der allgemeinen Ideologic und des allumfassenden 
Programms der nationalen Wiedcrgeburt und Entwicklung- 

Die Errichtung e iner dem okratischen G e se l ls c h a  t 
entspricht voll und ganz den Interessen des multinationalen
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fVolkes Usbekistans, das mit den in alien Bereichen des 
* ffentlichen LebensdurchgefUhrten Reformen seinen Traum 

von Freiheit, Gluck und Wohlergehen verbindet. Wir sind 
verpflichtet,dieses Vertrauenzurechtfertigen. Wir sind bemiiht 
einen Staat wahrhaft freier Menschen aufzubauen.

Worin besteht das Endziel aller Reformen? Fiir wenn err
ichten wir in erster Linie das Gebiiude einer erneuerten 
demokratischen Gesellschaft? Natiirlich fiir unser Volk, fiir 
unsere Kinder.

Wir haben wiederholt unterstrichen, daB die Verwirklic
hung der Reformen, die Durchfuhrung t iefgre ifender 
systembezogener Veriinderungen nicht den Selbstzweck 
darstellt. Wichtig ist, was die Reformen dem Volke bringen. 
Wassich im Leben der Menschen zum Besseren wendet. Wiev- 
iel wohlhabender, reicher und schoner ihr Leben wird. In wie- 
weit der Mensch sich wirklich frei fiihlt und wirklicher Herr 
seiner Arbeit, seines Schicksals und seines Landes wird.

Deshalb steht im Mittelpunkt unserer vielseitigen Tatigkeit 
zur Reformierung und Erneuerung der Gesellschaft der 
Mensch, der Biirger des souveriinen Usbekistans. Der Sinn 
der Reformen besteht gerade darin, jedem  Biirger die 
Moglichkeit zu geben, seine Fiihigkeiten, sein Talent und 
seine Personlichkeit zu entfalten. Alle Umgestaltungen im 
politischen und wirtschaftlichen Leben sind der Erreichung 
des hochsten Zieles untergeordnet, das Leben jedes Men
schen besser, wiirdiger und geistig reicher zu gestalten.

Andererseits hangt von konkreten Personlichkeiten, von 
konkreten Menschen die gesamte Zielgerichtetheit, die Dy- 
namik und die Effizienz der Reformprozesse ab. Davon, wie 
sich die Personlichkeit in allerniichster Zukunft entwickeln 
und welchen geistigen, kulturellen und moralischen Werten 
sie zugetan sein wird, werden auch der Erfolg unserer Re
formen und die Zukunft unseres Landes abhangen.
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Deshalb sind wir beniUht, einen Staat zu errichten, der 
die allgemein anerkannten demokratischen Prinzipien und 
Normen mit den urwiichsigen moralischen Grunds tzen 
unseres Volkes harmonisch vereint. Derdemokratische Staat 
den wir aufbauen, soil die Mentalitiit unseres Volkes die 
durch hohe Geistigkeit und ein ausgepriigtes Gefiih fur 
soziale Gerechtigkeit, das Streben nach Aufgekliirtheit ind 
Gebildetheit gekennzeichnet wird, moglichst vollstiii Jig 
beriicksichtigen. Diese Charakterziige haben sich ui ter 
starkem EinfluB der orientalischen Philosophic, der Philos
ophic des Islams, ausgebildet, fiir deren Entstehung das us- 
bekische Volk einen nicht hoch genug einzuschiitzend n, 
allgemein anerkannten Bcitrag geleistet hat.

Die Erringung der Unabhangigkeit bot die historisciie 
Moglichkeit, bei der Ausbildung der eigenen Staatlichk it 
sich den Quelien unserer Kultur zuzuwenden, diesem riesei- 
groBen, nach Erkenntnis verlangendem geistigen Erbe, ;.ll 
das Gute, was unsere reiche historische Vergangenheit an - 
macht, aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Das tiefe ui 1 
allseitige Studiuni der Errungenschaften der orientalised 11 
Zivilisation , des kulturellen und geistigen Reichtums ve 
gangener Generationen bietet uns die Moglichkeit, die Kul 
tur, die Lebensweise, die Sitten und Traditionen unseres al- 
ten Volkes besser zu begreifen. Wir sind verpflichtet, in di 
Schatzkammer der nationalen Geistigkeit die Namen un 
Werke aller groBen Vorfahren zuriickzubringen, aller Denk 
er, Gelehrten und Schopfer des GroBartigen.

Indem wir die Geistigkeit von den ideologischen Dog 
men befreien, eroffnen wir breite Moglichkeiten fiir die Wie
dergeburt des nationalen SelbstbewuBtseins, die Ausbildung 
und Entwicklung der Gedankenfreiheit, der nationalen Ide
ologic. Die Hauptaufgabe besteht jetzt darin, daB unsere 
gebildeten, geistig hochstehenden Menschen, den Glauben
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an sich selbst und ihre Fiihigkeit, ihr Leben zum Besseren zu 
wenden, stiirken.

Wir werden auch in Zukunft der Wiedergeburt, Erhaltung, 
Stiirkung und Entwicklung der gcistig-moralischen und kul- 
turellen Leistungen der Nation unsere groBte Aufmerksam- 
keit schenken, was die Garantie fiir die Vielfalt der kulturel- 
len UrwUchsigkeit des Volkes Usbekistans und der demok
ratischen Umgestaltungen bildet.

Die Prozesse des staatlichen Aufbaus und der wirtschaftli
chen Entwicklung mussen sich in vollstiindigem harmo- 
nischem Einklang mit der geistigen Vervollkommnung und 
der hohen Moral befinden. Darauf basiert unsere Politik, die 
wir konsequent fortsetzen werden. Wo kein Glaube herrscht, 
gibt es keinen Enthusiasmus, keine schopferische Tiitigkeit. 
Die demokratischen Umgestaltungen bilden das Ergebnis der 
miihevollen alltiiglichen Arbeit im materiellen und geistigen 
Bereich. Es muB erreicht werden, daB die Notwendigkeit 
der'demokratischen Umgestaltungen nicht nur von der 
Bevoikerung verstanden wird, sondem daB sie als dereinzig 
Weg zur Erlangung wahrer Freiheit, Unabhiingigkeit und 
wahren Wohlergehens betrachtet wird.

Wahrer Demokratismus wird durch den Vorrang des 
Gesetzes, die Breite der gewiihrten Rechte und Freiheiten, 
die Starke der sozialen Garantien charakterisiert. Jeder Staat, 
und besonders der, der tatsiichlich danach strebt, ein demok- 
ratischer Staat zu sein, ist verpflichtet, fiihig zu sein, die In
teressen seines Volkes, die Ehre und Wiirde seiner Burger, 
ihr Leben und ihre Freiheit zu schiitzen.

Die erfolgreiche Losung der sozialen Probleme, die Schaf
fung sicher sozialer Garantien, die Verstiirkung der Arbeit- 
smotivation bilden eine zuverliissige Stiitze zur Verwirklic- 

j hung der Reformen und das Unterpfand fiir ihre Nichtum- 
kehrbarkeit.
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Wir streben nicht nur danach, eine demokratische fi» .  
ellschaft schlechthin zu errichten, wir streben nach einer 
wahrhaft demokratische Gesellschaft. Das Streben nach 
Gerechtigkeit ist das wichtigste Merkmal der Mental niit un 
seres Volkes. Die Idee der Gerechtigkeit muB das gesamte 
System der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen du- 
rchdringen und seine Widerspiegelung im Mechanismus der 
sozialen Unterstutzung finden. Ohne BerUcksichtigung die
ser Tatsache konnen wir keinen demokratischen, machtigen 
Staat aufbauen.

Wir haben kein Recht, eine krasse Aufteilung dei Ges
ellschaft in sehr Reiche und sehr Arme zuzulassen Not
wendig ist es, den ProzeB des Ubergangs zu einem Ada ’>sys- 
tem der sozialen Hilfe und Unterstutzung der bedUrftiy sten 
Schichten der Bevolkerung, der Kinder, alleinstehcnder 
iilterer Leute, Invaliden Uberzugehen. Deshalb werden auch 
in der zweiten Reformetappe das System  der sozialen 
Unterstutzung und das geltenden Verfahrens zum Sozial- 
schutz der Bevolkerung weiter vervollkommnet. Die reelle 
materielle Hilfe muB tatsachlich die konkrete Familie errei- 
chen, die Hilfe muB unterschiedlich groB und fUr jene bes- 
timmt sein, die sie in der schweren Ubergangsperiode 
tatsachlich benotigen.

Gegenwiirtig sind die Hauptprinzipien und Kanale zur Er- 
weisung materieller Hilfe durch den Staat fUr die sozial 
gefahrdeten Schichten der Bevolkerung bereits ausgearbeitct.

Eine wichtige Besonderheit unserer Gesellschaft besteht 
darin, daB sie auf der Idee des Kollektivismus, der Einheit 
der Gemeindeinteressen, dem Vorrang der offentlichen Mei- 
nung basiert. Deshalb spielt die Machallja im Demokratis- 
ierungssystem der Gesellschaft, bei der Realisierung ihrer 
Hauptprinzipien, und zwar in erster Linie der Gerechtigkeit. 
eine wichtige Rolle. Es gibt heute keine andere Struktur, die
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die tatsiichliche materielle Lage der Familie, ihre geistigen 
und kulturellen Interessen besser kennt, als die Machallja. 
pie Machallja stellt den gerechtesten, das Vertrauen des 
Volkes genieBenden Kanal und Mechanismus zur sozialen 
U nterstutzung der B evo ik e ru n g  dar. S ie  muB eine 
zuverlassige Stiitze und ein effektives Mittel zur Verwirklic
hung der Reformen in unserer Gesellschaft werden.

Deshalb muB auch in Zukunft die Rolle der Selbstver- 
waltungsorgane der Biirger bei der Losung aktueller sozialer 
Probleme weiter erhoht und durch die notwendigen Mittel 
gestarkt werden. Der Staat ist verpflichtet, den Selbstver- 
waltungsorganen der BUrger bei der Losung dieser wichti- 
gen sozialen Aufgaben jegliche Hilfe und Unterstutzung zu 
erweisen.

Daneben muB die soziale Ausrichtung der Tiitigkeit der 
ortlichen Macht- und Verwaltungsorgane, insbesondere sol- 
ch anerkannter, wie die Chokimiate, verstiirkt werden. 
Gerade die Chokimiate sind heute fur das reibungslose Funk- 
tionieren der Strukturen verantwortlich, die die Bevoikerung 
mit lebenswichtigen Waren, unterschiedlichen Sozial- und 
Dienstleistungen versorgen, die Probleme der rationalen 
Beschiiftigung der arbeitsfiihigen Bevoikerung regeln.

Deshalb miissen sie die Schaffung kompakter Kleinbe- 
triebe fiir die Erzeugung von Gebrauch.sgiitern und Dien
stleistungen und den dezentralisierten Einkauf der wichtig- 
sten Konsumguter allseitig unterstUtzen und fordern. Ein sta- 
biler, reibungsloser Verkauf der lebenswichtigen Erzeugnisse 
und die Ausweitung ihres Angebots mussen erreicht wer
den, es muB angestrebt werden, sie breitesten Kreisen der 
Bevoikerung zugiinglich zu machen. GroBe Aufmerksam- 
keit muB der optimalen, fiir die Menschen gUnstigen Stan- 
dortverteilung der Handels- und Dienstleistungseinrichtun- 
gen geschenkt werden. Die Bevoikerung muB problemlos
* — 1. Karimov 1 J  £



ihre dringlichen, lebenswichtigen Bediirfnisse befried' 
konnen. *®Cn

Die Chokimiate mussen ihre BemUhungen auf der \y • 
terentwicklung und Stiirkung der materiellen Basis de* 
sozialen Infrastruktur konzentrieren. Das Angeboi unter 
schiedlicher sozialer Leistung muB durch Privatisierung eines 
Teils der Objekte des Sozialbereichs, durch den An _‘iz 2Ur 
Schaffung nichtstaatlicher, privater Eigentumsfori ien fur 
Sozialleistungen, und durch Vervollkommnung derT tigkeit 
der sich in Kommunaleigentum befindlichen Nozial- 
e in r ich tun gen  e rw e ite r t  w erden . R ea le  К nkur- 
renzbed ingungen  so llen  s ich  n icht nur in der 
Produktionssphare, sondern auch im sozialen Bereich aus- 
bilden. Die Dienstleistungsorganisationen fiir die bevol
kerung miissen, unabhiingig von ihrer Eigentumsform, um 
ihre Kunden kiimpfen und bemiiht sein, die Bedienun skul- 
tur und die Qualitiit der Dienstleistungen stiindig zu ver- 
bessern. Notwendig ist es, daB in alien Tiitigkeitsberc chen 
und in erster Linie in der Sozialsphiire, der Verbraucher der 
Mensch mit seinen BedUrfnissen und Noten, seine Wiii <he 
dem Erzeuger der materiellen Werte und dem Erbringc der 
Dienstleistungen diktiert.

Eine vorrangige Aufgabe der Chokimiate besteht weiter- 
hin in der Versorgung der Siedlungen, der Ortschaften und 
der Kischlaks mit Erdgas und Trinkwasser. In dieser Hin
sicht wurde bereits Bedeutendes geleistet, aber es gibt im
mer noch Kischlaks oder Siedlungsteile ohne element en 
kommunalen Komfort. Diese Mangel miissen in kiirzc ter 
Frist beseitigt werden. Die Bewohner der Stiidte und ler 
entfernten Kischlaks miissen gleiche Moglichkeiten bei ier 
Nutzung von elektrischem Strom, Trinkwasser, Erdgas und 
anderen kommunalen Leistungen haben. Die ortlichen 
Chokimiate mussen fiir diesen Zweck die notwendigen Mii-
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tel ausfindig machen und zur Losung dieses Problems alle 
interessierten Betriebe und Organisationen heranziehen. Mit 
der Schaffung einer weitverzweigten sozialen und produk- 
tiven Infrastruktur konnen wir das notwendige Kapital zur 
Schaffung neuer Arbeitsplatze, die Organisation neuer 
Produktionsstiitten und folglich fiir die Losung eines breiten 
Complexes sozialer Probleme, die Verbesserung der Leb- 
ensbedingungen der Landbevolkerung heranziehen.

Unsere Aufgabe besteht darin, einen solchen staatlichen und 
rechtlichen Mechanismus zu schaffen, der alien Menschen 
gleiche Anfangsbedingungen fiirdie Entfaltung und Anwend- 
ungseiner Fiihigkeiten und die Befriedigung seiner BedUrfni- 
sse gewahren wiirde. Jeder ehrlich arbeitende Mensch muB 
die Moglichkeit haben, seine Familie zu unterhalten und 
gleiche Recht auf Bildung, auf medizinische Betreuung und 
Sozialversicherung wahrzunehmen. Die weitergehende Stel- 
lung jedes Einzelnen in der Gesellschaft muB durch seine 
Wiinsche und sein Arbeitsvermogen bestimmt werden.

Eine effektive Sozialpolitik besteht nicht nur darin, die 
Interessen der Menschen in der komplizierten Uber
gangsperiode zuverlassig zu schiitzen, sondern in erster Linie 
in der Schaffung wirksamer Anreize und Motive fiir die 
produktive Tatigkeit, der Festlegung garantierter Rechte der 
Freiheit der wirtschaftlichen Wahl und der Freiheit der 
Tatigkeit und der Steigerung der beruflichen und sozialen 
Aktivitat der Bevolkerung. Die soziale StUtze bei der Du
rchfuhrung des Programms des Ubergangs zum Markt bil
det vor allem die wirtschaftlich aktive Schicht der Gesell
schaft, deren Energie, Enthusiasmus und Bereitschaft zu 
Veriinderungen die Durchsetzung neuer Wirtschaftsbedin- 
gungen, die moglichst schnelle Uberwindung des Produk- 
tionsabfalls, die Gesundung und den Aufschwung der Wirt
schaft wesentlich fordern konnen.
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Darum werden die Arbeitsmotivation, die Schaffung vo 
Voraussetzungen fiir die Entfaltung des schopferischen und 
beruflichen Potentials jedes Menschen zu den w ic h t ig sten 

Aufgabe der zweiten Reformetappe. Es ist notwendig de 
auf der Verbindung der wirtschaftlichen Freiheit edes 
Einzelnen und der wirtschaftlichen Verantwortlichk it fur 
das eigene Wohlergehen und den Wohlstand der 1 mj|je 
beruhenden Wirtschaftsbeziehungen zum Durchbi, ch zu 
verhelfen. Beziehungen, bei denen der VerlaB auf die e zenen 
schopferischen Fahigkeiten und Moglichkeiten die e nzige 
stabile Quelle des Wohlstands bildet.

Dabei muB durch die Gesetzgebung und im Alltag jdem 
Burger Usbekistans das Recht auf Eigentum und auf 
vollstandige Freiheit der Wahl der Anwendungsform und - 
sphare seiner Arbeit gewahrleistet werden.

Mit der Verwirklichung des Rechtes auf Arbeit, n it der 
Moglichkeit als Unternehmer tatig zu sein und Einkoi imen 
zu erhalten, ist die Losung des Problems der rationalen 
Beschaftigung der arbeitsfahigen Bevoikerung eng vc bun- 
den. In Usbekistan, mit seiner demographischen Struktur, 
die durch einen hohen Bevolkerungszuwachs gekennzeichnet 
ist, gehorten Fragen der Arbeitsbeschaffung immer zu den 
aktuellsten vorrangigsten Problemen.

Die Losung dieser Frage kann auf folgende Weise rre- 
icht werden:

erstens durch Stimulierung der aktiven Entwicklun; der 
privaten Kleinbetriebe mit einer breiten Tatigkeitspalette die 
in erster Linie Agrarrohstoffe verarbeiten, Konsumgiiter und 
Baumaterialien aus ortlichen Rohstoffen herstellen, sowie 
durch Schaffung von Bedingungen fiir die Ausweitung des 
individuellen Unternehmertums;

zweitensdurch beschleunigte Entwicklung des Dienstlcis- 
tungsbereichs, besonders auf dem Lande, durch eine wes-
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entliche Ausweitung der sozialen Leistungen, Dienstleistun
g e n  und Bauarbeiten. Der Dienstlleistungsbereich stellt eine 
ungenutzte Reserve dar, die in der Lage ist, eine Vielzahl 
von Menschen aufzunehmen, und nicht nur die freiwer- 
denden Werktiitigen sondern auch den Zuwachs des 
Arbeitskriiftepotentials mit Arbeitspliitzen zu versorgen;

drittens durch wesentliche Verbesserung der Organisa
tion der Weiterbildung und Umschulung der freiwerdenden 
Arbeitskriifte. Ein weitverzweigtes Netz spezieller Konsul- 
tations- und Ausbildungszentren, Businessschulen muB ge
schaffen werden, die in der Lage sind, kurzzeitig den frei
werdenden Beschiiftigten oder Personen ohne Beruf eine 
neue, den Marktbedingungen und der sich veriindernden 
Wirtschaftsstrukturentsprechende Qualifikation zu vermit- 
teln, und ihnen zu helfen, sich wirtschaftlich und psycholo- 
gisch den Veriinderungen in ihrem Leben anzupassen;

viertens und letztens dadurch, daB der Staat der Kate- 
gorie der arbeitsfiihigen Bevolkerung, fur die es zeitweilig 
keine Arbeitsmoglichkeit gibt, sicheren sozialen Schutz er- 
weist, daB sie Uber eine zuverliissige Quellen fUr die Befrie- 
digend ihrer dringlichsten BedUrfnisse verfUgen.

Die Losung des Problems der Arbeitslosigkeit beruhrt in 
erster Linie die Interessen der Frauen. Gerade sie haben 
Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, sind sozial am 
meisten gefiihrdet. Wir mUssen die Stellung der Frau in der 
Gesellschaft, in der Familie grundlegend veriindern. Die Ein- 
stellung zur Frau  muB den Ind ikator der geistigen und 
moralischen Reife unserer Gesellschaft darstellen.

Wir mUssen der O rganisation der Arbeit und des 
alltiiglichen Lebens unserer Frauen mehr Aufmerksamkeit 
schenken, fUr sie Voraussetzungen schaffen, die sie beftihigen, 
die FUhrung des Haushalts mit aktiverTeilnahm an derges- 
ellschaftlichen Produktion zu verbinden. Frauen mUssen ak-
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tiver in leitenden Posten eingesetzt werden, ihnen mUssen 
selbstandige, verantwortungsvolle Arbeitsbereiche ubertra 
gen werden, sie miissen die Moglichkeit erhalten, ihr beru* 
flichesund geistiges Potential vollstiindigerzuentfa on

Die A utorita t  d er  Frau und M utter muB beat htlich 
erhoht w erden , ihre A rb e it  bei d e r  Erziehung einer 
korperlich gesunden, geistig reifen und moralise!) rein- 
en heranw achsenden G en era tion  muB en tspn  hend 
gewiirdigt werden. Heilige Pflieht des Staates ist, sich 
um das Wohlergehen von M utter und Kind zu kiin nern. 
Wir mussen alles tun, damit Mutter und Kinder Usbe istans 
versorgt, gesund und gliicklich sind, daB sie mutig. ohne 
Furcht, voller Optimismus in die Zukunft blicken.

Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenh ig die 
Vervollkommnung des gesamte Gesundheitswesens. E muB 
nicht nur grundlegend geandert, sondern auch materii II und 
techn isch  ge s ta rk t ,  m it modernen D iagnostik  und 
Behandlungsgeriiten und hochqualifizierten Kadem ausges- 
tattet werden. In erster Linie mussen die wichtigsten G eder 
des Gesundheitswesens, die stark untergliederten Rayonkran- 
kenhauser und medizinischen Einrichtungen auf dem I ande 
weiter ausgebaut, technisch ausgestattet, mit Medika lent- 
en und Priiparaten versorgt werden, der vorbeugenden Ge- 
sundheitspflege unter der Bevolkerung muB mehr B  ̂ach- 
tung geschenkt werden.

Auf ein qualitativ neues Niveau muB die gesamte Proph- 
ylaxe und Diagnostik, die Impfung der Kinder, der Samtats- 
und Seuchendienst gehoben werden. Wir mussen MaBnah- 
men ergreifen, um ein fiir allemal das Eindringen und die 
Verbreitung von Seuchen im Hoheitsgebiet Usbekistans zu 
verhiiten, mussen lernen, rechtzeitig, im Friihstadnm1* 
Krankheiten festzustellen, und sie effektiv unter Einsatz
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nioderner Medikamente zu behandeln, die Effektivitiit der 
Nutzung der Krankenhausbetten erhohen.

Bei der Einschiitzung des Zustand des Gesundheitswe- 
sens miissen wir entschieden von quantitativen Werten, der 
Bettenzahl in Krankenhiiusern und der Zahl der Ambulato- 
rien und Polikliniken, der Zahl der Arzte, abgehen und un
ser Hauptaugenmerk der qualitativen Seite zuwenden, wir 
mussen danach streben, die Lebenserwartung zu erhohen, 
die Kinder- und MUttersterblichkeit rapide und die Haufigkeit 
der Infektionskrankheiten, Herz- und Kreislauferkrankun- 
gen und anderer verbreiteter Krankheiten zu senken. Nur 
eine korperlich starke und gesunde Generation ist in der Lage, 
die tiefgreifenden, das Wesen unseres groBangelegten Pro- 
gramms zur Erneuerung und des Fortschritts darstellenden 
Umgestaltungen zu verwirklichen. Wir sind verpflichtet, 
durch Entwicklung verschiedener Formen medizinischer 
Betreuung, die sowohl auf staatlichem als auch auf Privatei- 
gentum basieren, durch die Schaffung eines ausgebauten 
medizinischen Versicherungssytems, zur allseitigen Stiirkung 
derGesundheit unseres Volkes beizutragen.

Die Erreichung unseres Zieles, die Errichtung einer neu
en demokratischen Gesellschaft, das Schicksal der Refor
men hiingt davon, iiber welches intellektuelle Potential wir 
verfiigen, welchen kulturellen und beruflichen Entwicklungs- 
stand unsere Jugend besitzt, welchen Idealen sie anhiingt, 
wie hoch ihr geistiger Reichtum ist. Deshalb bildet die 
Erhohung der A llgemeinbildung der Bevoikerung, die 
Erziehung einer neuen Generation, die in der Lage ist, die 
Idee der nationalen Wiedergeburt zu verwirklichen, eine der 
vorrangigen Aufgaben.

Nur e ine  h o ch geb ild e te ,  ku ltu re ll  und beruflich  
qualifizierte Personlichkeit kann wirtschaftlich frei und eine 
zuverliissige Stiitze der demokratischen und radikalen wirt-
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schaftlichen Umgestaltungen sein. Das Verstiindnis fur (jje 
Wahrheit muB die Grundlage des gesamten Entwicklun 
sprozesses des geistigen und kulturellen Lebens des Volkes 
der Erneuerung des gesamten Bildungswesens darstellen

Wir diirfen nicht vergessen, daB eine groBe Zukunft. RliUe 
und Wohlergehen nur von Liindern nud Nationen er; cicht 
werden konnen, die in der Lage sind, Personlichkeiter mit 
guten Kenntnissen, Fachwissen und Energie, wahre Г rio- 
ten ihres Landes auszubilden, ihnen das reiche geistigi rbe 
unserer groBen Nationalkultur zu vermitteln und sie ; . die 
Kostbarkeiten der Weltwissenschaft und Kultur h ran- 
zufuhren.

Der Weg zur nationalen Wiedergeburt verlauft iiber I ohe 
Bildung und Kultur. Aus diesem Grunde mussen Bild ing- 
sniveau und berufliche Qualifikation Gradmesser un :rer 
gesellschaftlichen Entwicklung beim Ubergang zum XI. 
Jahrhundert sein. Das ist die beste Garantie fiir eine e r  >lg- 
reiche Verwirklichung des geplanten Reformkurses, das ist 
die Richtung, die mit der Zeit die hochsten Dividends fiir 
die angelegten Mittel bringt.

Wir sind verpflichtet zu helfen, die Voraussetzungen t fiir 
zu schaffen, daB unsere jungen Manner und jungen Miid  ̂ ien 
alle Kenntnisse erwerben konnen, die ein gebildeter Mensch 
braucht, und sich alle kulturellen, moralischen, ethischen nd 
geistigen Werte aneignen, die es ihnen erlauben, sich schnell 
und schmerzlos an die neuen Bedingungen anzupassen ik- 
tive Teilnehmer der Errichtung eines erneuerten Staates, des 
Reformprozesses zu werden.

Es ist notwendig, das gesamte Volksbildungssysti in 
entschiedener und schneller umzugestalten. Die moderncn 
Verhiiltnisse verlangen es, das Volksbildungssystem als ein
en einheitlichen Komplex mit alien seinen Gliedern zu be 
trac-hten, der die Vorschulausbildung, den Erwerb einer allge
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meinen und fachlichen Ausbildung, der Berufsausbildung, 
die geistige und moralische Ausbildung der jungen Menschen 
zur Personlichkeit und ihre korperliche Ertuchtigung um- 
faBt. Nur auf dieser Grundlage kann man eine korperlich 
und geistig gesunde Generation heranbilden, die in der Lage 
ist, die edle Angelegenheit der Errichtung einer neuen 
bliihenden Gesellschaft, die heute von ihren Eltern und der 
alteren Generation begonnen wurde, zu Ende zu fUhren.

Dazu miissen die allgemeinbildende Schule und das Hoch- 
undFachschulsystem wesentlichgefestigt werden, miissen die 
Lehrprogramme erneuert und durch die Kostbarkeiten der 
Weltkultur bereichert werden, die Herausgabe von modemen 
Lehrb iich ern und Fachliteratur organisiert werden, die 
Autoritat des Schul- und Hochschullehrers wiederhergestellt 
und seine Tatigkeit geachtet und hochbezahlt werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist der auBerschulischen Ar
beit mit den Kindern auf Grundlage der Festigung der ma
teriellen Basis und Entwicklung der Sozialstruktur solcher 
Einrichtungen, w ie B ib liotheken , Theatern, Museen, 
Ausstellungssiile u.a.m., zu schenken, die berufen sind, beim 
Menschen und in erster Linie bei der heranwachsenden Gen
eration , hohe Kultur und Bildung, Giite und Ehrenhaftig- 
keit, moralische Reinheit herauszubilden. Man d a r f  keine 
vollstiindige Kom m erzialisierung d er  Kultur, des gesa
mten V e ra n s ta ltu n g s-  und V erg n iigun gskom plexes  
zulassen, damit sich bei den Jugendlichen keine prim i
tive, vulgiire Vorstellung von den Marktbeziehungen, von 
den VVerten im Leben, vom VVohlstand und von den 
Wegen und Verfahren zu ihrer Erreichung herausbilden.

Die demokratische Gesellschaft ist in erster Linie eine 
zivile Gesellschaft. Der hochste Sinn der wahren Demokra
tie besteht in der Harmonisierung der Beziehungen zwischen 
den Menschen, den Nationen, den staatlichen und gesells-
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chaftspolitischen Beziehungen, bei denen Mensch und ( W  
ellschaft, Gesellschaft und Staatsmacht in Frieden und Ein* 
tracht leben. Usbekistan war im Verlaufe seiner j; (1Un 
dertealten Geschichte und verbleibt einer der einzi>; rtigen 

Staaten, in denen sich von alters her eine m ultinational 
Zusammensetzung der Bevoikerung ausbildete unci dyna- 
misch w eiteren tw icke lte . A lle  B iirger der R epub lik  
unabhiingig von ihrer nationalen Zugehorigkeit, bil ion das 
ganzheitliche und einige souveriine Volk Usbekistans

Wir sind entschiedene Gegner der Vornahme bei; -biger 
Unterscheidungen nach nationalen Kennzeichen. In dr Welt 
ex is t ie ren  keine groBen und k le in en  Nationen und 
Volkerschaften. Jede von ihnen ist bedeutend durch ( ie mit 
nichts zu vergleichenden stabilen jahrhundertealten radi- 
tionen, den Reichtum des historischen Erbes, die Einhi it des 
nationalen Geistes, die UrwUchsigkeit der Kultur. Es is heil- 
ige Pflicht der Usbeken, d er  nationalen M ehrhiit  der 
B evo ikeru n g  d e r  R epu blik , nicht n u r  ihre M utter-  
sprache, ihre nationaie K u ltu r  und Geschichte ' ieder 
auferstehen zu lassen, sondern auch die Verantwo tung 
fiir das Schicksal der mit ihnen zusammenlebenden klein- 
er Volker, fi ir  die Erhaltung ihrer  kulturellen und i êisti- 
ger\ UrwUchsigkeit zu Ubernehmen und ihnen gleiche 
Bedingungen und Moglichkeiten fUr die Selbstent ick- 
lung und Selhstrealisierung zu gewiihren.

Ziviler Frieden, Eintracht zwischen den Nationen und 
Freundschaft, das Streben sie zu bewahren und zu festigen, 
haben immer unser Volk ausgezeichnet und werden es auch 
in Zukunft tun, da diese Eigenschaften liebevoll von einer 
Generation an die andere weitergegeben werden. Usbekistan 
wird auch in Zukunft ein wahrhaft demokratischer, interna- 
tionaler Staat mit zuverliissigen sozialen Garantien bleiben.
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Usbekistan bewegt sich in Ubereinstimmung mit den aus- 
gearbeiteten Prinzipien und Prioritiiten konsequent auf 
seinem eigenen Weg der Erneuerung und des Fortschritts 
weiter. Die ersten Ergebnisse des Reformprozesses sind be
reits in alien Lebensbereichen deutlich zu spiiren.

Das staatliche und politische System unseres jungen 
souveranen Staates hat neue, moderne demokratische Merk- 
male angenommen. Erstmals wurde auf Mehrparteiengru- 
ndlage das hochste staatliche Machtorgane, der Oli Mashlis, 
gewiihlt. Im Leben setzen sich die allgemein anerkannten 
demokratischen Normen - Freiheit der WillensauBerung, 
Redefreiheit, Gewissens- und Glaubensfreiheit - durch. Ziviler 
Frieden, Eintracht zwischen den Nationen und soziale 
Stabilitat sind das, was uns von vielen postsozialistischen 
Liindern unterscheidet, was uns den hochentwickelten, 
zivilisierten demokratischen Liindern niiher bringt und uns 
den Weg fiir eine breite Integration in die Weltgemeinschaft 
offnet. Die Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens 
findet ihren direkten Ausdruck in der Stiirkung und in der 
Hebung der Rolle der ortlichen Macht- und Verwaltungsor- 
gane, der Oblast-, Stadt- und Rayonchokimiate bei der 
Losung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Probleme. Im 
Zusammenhang mit der Verwirklichung der Prinzipien der 
sozialen Gerechtigkeit hat sich der EinfluB der Biirgerselb- 
stverwaltungsorgane, der Machallja, wesentlich erhoht. Im 
Verwaltungssystem wurde den Grundwirtschaftsstrukturen, 
den Betrieben selbst und ihren freiwilligen Vereinigungen 
mehr Handlungsfreiheit gewiihrt. Grundlegend veriindert sich 
die Rolle des Staates und der staatlichen Verwaltungsorgane. 
Sie konzentrieren ihre Aufmerksamkeit immer starker auf 
die Ausiibung ihrer Hauptfunktionen und -aufgaben: der
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Festlegung der Strategic und Vornahme der Kontrolle ihrer 
Erfiillung, die Gewiihrleistung der Verteidigung und Sicher 
heit des Landes, die Durchfuhrung einer aktiven AuBenp0|j_ 
tik, die Herausbildung der Rahmenbedingungen der gesells- 
chaftlichen, der Produktions- und Wirtschaftstiitigkeit

Im okonomischen Bereich schuf der Reformprozel die 
Grundlagen der neuen Marktbeziehungen, eroffnete d e r ; rei- 
en Unternehmertatigkeit, Initiative und dem Unternehi ,er- 
geist unbegrenzte Moglichkeiten. Die ersten realen Sch itte 
zur Uberwindung des Produktionsabfalls und zur Stabilis
ierung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage wui\len 
unternommen, die in friiheren Jahrzehnten zugelassenen 
Wirtschaftdeformationen wurden beseitigt.

Im sozialen und geistigen Bereich wurden im Verlaufe der 
Reformen die sozialen Garantien verstiirkt, zuverlassig fu nk- 
tionierte das von uns ausgearbcitete Verfahren zum sozi. en 
Schutze der Bevolkerung, das erlaubte, keine rapide Ver ;h- 
lechterung der Lebensbedingungen der Menschen in dcr 
komplizierten Ubergangsperiode zuzulassen. Die Befrei ng 
von den ideologischen Dogmen gab uns die Moglichkeit. lie 
Geschichte unseres Landes, unseres Volks tiefer zu erfas< n, 
derimLaufevielerJahrhundertegeschaffenengeistigenWt. e 
teilhaftig zu werden, die Schonheit und GroBe unserer Mut- 
tersprache zu begreifen, was die Grundlage fiir die nation e 
Selbstwiedergeburt bildete. Die zunehmende Geistigkeit er
laubte eine neue Einschiitzung der Werte im Leben, des Sin us 
und der Ziele der gesellschaftlichen Entwicklung, des gesa
mten Reformprozesses und der Erneuerung.

In der Geschichte unseres Volkes hat eine neue Periotle 
begonnen. Wir sind in eine neue Phase unserer Entwicklun 
eingetreten.

Klar und deutlich sind die Ziele der zweiten Etappe fest 
gelegt, die sich logisch aus dem Erreichten ergeben und aui
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die-Vertiefung der Reformprozesse ausgerichtet sind. Wir 
niiissen uns noch weiter und tiefer auf dem Wege der Demok- 
ratisierung unserer Gesellschaft, der Errichtung eines demok
ratischen, gerechten, zivilen Staates mit einer sozial orienti- 
erten entwickelten Marktwirtschaft fortbewegen.

Das Ziel der zweiten Etappe besteht darin, die demokra- 
tische Ordnung in der Republik weiter zu stiirken, die Rolle 
des Gesetzes und der Rechtsnormen im Organisationssys- 
tem des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaftstatigkeit 
zu festigen und die Machtfunktionen der einzelnen Glieder 
des ganzheitlichen staatlichen Verwaltungssystems mit max- 
imaler Ausweitung der Rechte und Befugnisse der ortlichen 
Macht- und Verwaltungsorgane, der Biirgerselbstverwaltung- 
sorgane, streng abzugrenzen. Im politischen Leben miissen 
sich Pluralismus, politische Duldsamkeit und Verantwortli- 
chkeit fiir das Schicksal unseres Volkes durchsetzen.

Im Verlaufe der Realisierung der Wirtschaftsreformen 
mussen in der zweiten Etappe wirtschaftliche Stabilitat 
gewahrleistet, die nationaie Wahrung gestiirkt, die Prozesse 
zur-Entstaatlichung und Privatisierung vertieft, die Schaf
fung von privaten Kleinbetrieben vorangetrieben und 
tatsiichliche Konkurrenzbedingungen geschaffen werden. 
Das alles muB eine zuverlassige Grundlage fiir die Durch- 
fiihrung tiefgreifender struktureller Umgestaltungen, den 
Aufschwung der Wirtschaft auf ein qualitativ neues Niveau 
bilden, was die Gewiihr fiir die ErschlieBung der Weltmiirkte 
und die beschleunigte Integration in das Weltwirtschaftssys- 
tem darstellt.

Der von uns festgelegte und durchgefUhrte Reformkurs 
fand breite Unterstutzung durch namhafte Wirtschafts- und 
Finanzorganisationen, die Weltoffentlichkeit, die groBten, 
wirtschaftlich hochentwickelten Liindem, was uns Hoffnung 
in die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges, an den Erfolg
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der Verwirklichung des eigenen Modells des Ubergangs zu 
den Marktbeziehungen einfloBt.

Die V erw irk lichung der gep lanten Aufgaben und 
Prioritiiten der zweiten Etappe der demokratischen und wirt
schaftlichen Reformen sind untrennbar mit der Stiirkun. der 
sozialen Garantien und der Entwicklung der Geistigkei und 
Kultur unseres Volkes verbunden. Eine hohe Geistigkei - bil
det das Fundament unumkehrbarer radikaler Umgesta un
gen, die Bestatigung der wahren Demokratie und eines 
zivilisierten Ubergangs zur Marktwirtschaft.

Fiir die erfo lgreiche Verwirklichung des vertielten 
Reformprozesses muB die rechtliche Grundlage verstiirkt, 
miissen neue Gesetze angenommen werden, die mach'ige 
Anreize und Garantien fiir die grundlegenden Umgesta]un
gen schaffen, der Volkswirtschaft hochkompetente, iiber  ̂ in 
entsprechendes Fachwissen verfiigende, ihrer Heimatei e- 
bene und sie heiB liebende Kader zugefiihrt werden.

Der Erfolg der Reformen hangt von jedem von uns, von 
der ganzen Bevolkerung Usbekistan ab. Wenn wir wol n, 
daB unser Land frei und reich ist und eine hohe Bliite erivi- 
cht, wenn wir wollen, daB unsere Kinder gliicklich sind uid 
in Wohlstand leben, so miissen wir all unsere Kriifte fiir die 
Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der zweiten Re
formetappe einsetzen.Ihre Aufgabe besteht in der Schaffung 
einer stabilen Grundlage fiir die dynamische Entwicklung 
unseres Landes und der Stiirkung seiner Macht und Autori it 
in der Weltgemeinschaft. Es ist unsere heilige Pflicht, uns* e 
hochste Verpflichtung, gegeniiber kommenden Generatio- 
nen, dieses Ziele zu erreichen.
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