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GETREIDEEINKAUFE AM WENDEPUNKT?

Oskar Weggel

Wollte man die wichtigsten Tendenzen des chinesischen AuRen- 

handels im Jahre 1974 stichwortartig wiedergeben, so mullte 

man neben der Bestellung ganzer Industrieanlagen und der zu- 

nehmenden Inanspruchnahme von versteckten Krediten vor al- 

lem die Politik groRangelegter Getreideeinfuhren nennen.

Gerade angesichts der schlechten Getreideernte im Jahre 1973 

und der allgemeinen Nahrungsmittelverknappung auf dem Welt- 

markt schien es, als warden die Weizenkaufe der VR China in 

den USA eher noch zunehmen als sich verringern. Nicht ganz zu 

Unrecht war deshalb noch im Zusammenhang mit der Welter- 

nahrungskonferenz im November 1974 davon die Rede, daR Ge- 

treide von den USA mbglicherweise eines Tages genauso als po- 

litische Waffe eingesetzt werden kbnnte wie heute das Ol von 

den Arabern (1).

Wie sehr der chinesische Anteil an den US-Weizenexporten zwi- 

schen 1972/73 und 1973/74 angestiegen ist, geht aus der nach- 

folgenden Schemazeichnung hervor.
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Inzwischen hat sich hier jedoch eine bedeutsame Anderung erge- 

ben. Ende Januar wurde namlich bekannt, daR die Volksrepublik 

China einen Auftrag uber die Lieferung von rd. 600.000 t ameri- 

kanischen Weizens ruckgangig gemacht habe, ohne daR dafur - 

wie ein Sprecher der GroRhandelsfirma Cook Industries Inc. 

mitteilte, eine Begrundung angegeben worden ware (2).

Es steht auch nicht fest, ob mit dieser MaRnahme eine endgulti- 

ge Abwendung Pekings von der bisher so groRangelegten Getrei- 

deeinfuhrpolitik eingeleitet wurde, oder aber ob es sich nur um 

ein kurzes taktisches, den Preistendenzen angepaRtes Manbver 

handelt.

Im vorliegenden Zusammenhang sollen nun Uberlegungen ange- 

stellt werden, aus welchem Grunde China die USA 

“links liegenlassen" kbnnte.

Acht Motive sind denkbar.

a) Genugend Selbstversorgung?

Die von den Kommentatoren am haufigsten ausgesprochene 

Vermutung geht dahin, daR China, als es die Kaufvertrage unter- 

zeichnete, die gute Entwicklung des Erntejahres 1974 noch 

nicht habe voraussehen kbnnen. In einem Bericht der chinesi

schen Nachrichtenagentur (3) heiRt es beispielsweise, daR “Chi

nas Getreidegesamterzeugung im Jahre 1974 neue Hbhen er- 

reicht hatte, nachdem schon wahrend der letzten 12 Jahre hin- 

tereinander gute Ernten erzielt worden sind" (4). Sollte in die- 

sem Jahre eine absolute Rekordernte in der Geschichte der VR 

China erzielt worden sein? Genaue Zahlen lassen sich nicht aus- 

machen. Schon 1973 hatte es geheiRen, daR man “mehr als 250 

Mio.t”erzielt habe. Die Erntebeschreibung fur 1974, wonach das 

Ergebnis “hbher" ist als die “mehr als 250 Mio.t” des Jahres 

1973, laRt auf maximal 260-270 Mio. t schlieRen.

Der Bericht vom Dezember 1974 ist freilich nicht vbllig ohne 

Zahlenangaben. So heiRt es beispielsweise, daR die Landwirtschaft 

"nbrdlich des Gelben Flusses in einer Anzahl von Kreisen eine 

durchschnittliche Hektarleistung von 6 t“ (60 Doppelzentner 

pro Jahr) erwirtschaftet habe und “stidlich des Flusses” auf 7,5 t, 

manchmal sogar 12 t, pro ha gekommen sei (= 75 Doppelzent

ner bzw. 120 Doppelzentner).

Diese Zahlen mbgen auf den ersten Blick uberraschen. Liegen 

doch die durchschnittlichen Hektarertrage fur Weizen in der Bun- 

desrepublik bei nur 42 Doppelzentnern jahrlich (USA: 22 Dop

pelzentner).

Man sollte sich jedoch durch solche Zahlen nicht tauschen lassen. 

Zum “Getreide“gehbren nach chinesischen MaRstaben nicht nur 

die friihe Reisernte (in den sudlichen Provinzen) und die Sommer- 

ernte (Weizen, Gerste u.a. Getreidesorten) sowie die Herbsternte, 

sondern auch Mais, Hirse und SiiRkartoffeln (5). Geht man davon 

aus, daR das allgemeine Ertragsverhaltnis zwischen Reis und Wei

zen etwa bei 3:1 liegt, so sind die 75 Doppelzentner pro ha (= rd. 

25 Doppelzentner Weizen) eine durchaus im Rahmen liegende 

Zahl.

Eine “Wunderernte" ist also wohl auch im Jahre 1974 nicht er

zielt worden, so daR man allein wegen des guten Ernteergebnis- 

ses nicht gleich 600.000 t Weizen storniert hatte.

Der Grund muR also anderswo liegen.
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b) Mangelhaftigkeit der amerikanischen Lieferungen?

Schon im Jahre 1974 hatten die Chinesen mehrere Ladungen 

amerikanischen Weizens wegen zu starker Verschmutzung zu- 

riickgewiesen. Moglicherweise hat hierbei die Befurchtung, 

Krankheiten auf dem Weizenweg zu importieren, zu einer vor- 

sichtigeren Haltung gegenuber US-Lieferungen gefiihrt (6).

Doch kbnnte man hier einwenden, daR die Chinesen bei Ver- 

schmutzungsbeflirchtungen ja im Wege der normalen Mangelrii- 

gen vorgehen und einzelne Ladungen zurijckweisen kbnnten, 

Eine Annullierung von 600,000 t ware aufgrund der aufgetrete- 

nen Mangel kaum unaufschiebbar gewesen.

c) Devisenprobleme?

Es ist in der Zwischenzeit kein Geheimnis mehr, daR die Devi- 

senreserven der VR China - im Jahre 1973 noch auf ca. 800 

Mio. US S geschatzt - 1974 reduziert worden sind. So fuhren z. 

B. japanische Kunstdungerproduzenten den Wunsch der VR Chi

na, grbRere Kunstdiingerlieferungen um mehrere Monate zu ver- 

schieben, auf schrumpfende Devisenbestande zurtick. Diese Deu- 

tung ist um so wahrscheinlicher, als ja der Weltmarktpreis fur 

Kunstdunger im Jahre 1974 aus Knappheitsgrunden bedeutend 

angestiegen ist (SWB, 18.11.74). Ganz in diesem Sinneauch la- 

gen die Gesamtabschliisse japanischer Unternehmer auf der Can

toner Herbstmesse 1974 um 20% unter denen des Vorjahres.

Auch durfte die Handelsbilanz der VR China zum erstenmal 

wieder seit vielen Jahren 1974 negativ ausgefallen sein. Dieses 

Defizit lafSt sich nur auf dem Wege uber sogenannte "aufgescho- 

bene Zahlungen" halten, da China ja keine langfristigen "Kredi- 

te” aufnehmen will.

d) Verbesserung des innerchinesischen Transportnetzes?

Da das innerchinesische Transportnetz, wenn man einmal von 

den effizientesten Routen absieht, im allgemeinen ruckstandig 

ist, haben die chinesischen AuRenhandelsbehbrden den Import 

von Weizen nicht selten dem innerchinesischen Uberlandtrans

port vorgezogen. Importweizen fur den Konsum vor allem der 

in den Kustenstadten lebenden Bevblkerung kam auf diese Wei

se haufig billiger als inlandischer Weizen, der erst auf umstandli- 

chem Wege aus dem Inland herbeigefiihrt werden muRte und am 

Ende mit hohen Frachtraten belastet war.

Wie es um den inlandischen Transport bestellt ist, wurde zuletzt 

erst wieder anhand eines Berichtes uber die Provinz Shantung 

deutlich, die ja gewiR nicht zu den unerschlossensten Regionen 

Chinas gehbrt. Es heiRt (7), daft die Provinz gegenwartig uber 

1 50 Transporteinheiten auf Kreis- und Volkskommunenebene 

verfligt, deren Abteilungen sich wiederum auf 952 Stationen ver- 

teilen. Die Gesamtzahl der Transportfahrzeuge habe sich seit 

der Kulturrevolution um das Fiinffache erhdht, so daR die loka- 

len Transporteinheiten heute bis zu 60% des iokalen Transports 

mechanisiert bewaltigen kbnnten. Umgekehrt gelesen, muR in 

vielen Gegenden das Guterauf kommen bis zu 40% noch mit 

menschlicher oder tierischer Muskelkraft befbrdert werden. Le- 

diglich im Bereich des Wassertransports liegen die Verhaltnisse 

besser: Die dortigen Einheiten konnten in der ersten Halfte des 

Jahres 1974 beispielsweise 80% des innerprovinziellen Transport- 

aufkommens auf den Kanalen selbst bewaltigen, wahrend der 

Staat fur die restlichen 20% aufkommen muRte, 1964 lag das 

Verhaltnis nach Angaben des Berichtes noch bei 65:35%.

Auch der StraRenbau macht standig Fortschritte (8).

Ob das innerchinesische Transportnetz sich allerdings in den 

letzten Monaten so grundlegend verbessert hat, daR man nun- 

mehr von einem Tag auf den anderen plbtzlich auf liber eine 

halbe Million t Getreideimporte verzichten kann, mag bezwei- 

felt werden.

e) Reaktion auf amerikanische Argumente, daR die chinesischen 

Masseneinkaufe den Weltgetreidepreis verteuert haben?

Eine solche Vermutung ist nicht ganz abwegig, wenn man sich 

an die AuRerung des Stellvertretenden Ministerprasidenten Li 

Hsien-nien gegenuber einer Delegation japanischer Geschaftsleu- 

te erinnert, daR China seine Getreideeinfuhrpolitik aus den USA 

uberdenken wolle, nachdem der amerikanische AuRenminister 

Kissinger vor der Welternahrungskonferenz die Chinesen sowie 

die UdSSR beschuldigt hatte, den Weltmarkt "leerzukaufen" 

und dadurch die Preise in die Hbhe zu treiben.

In diesem Zusammenhang erwahnte Li jedoch, daR der chinesi- 

sche Bedarf an Weizen weiter zunehme. Die japanischen Ge- 

schaftspartner schlossen daraus, daR die chinesische Zuriickhal- 

tung nicht so sehr "pol itisch" bedingt, sondern eher auf Schwie- 

rigkeiten in der Zahlungsbilanz zuruckzufiihren sei (9).

f) Kosmetische MaRnahme angesichts des auslaufenden 

vierten Flintjahresplans?

Im Jahre 1975 lauft der 1971 initiierte vierte Funfjahresplan 

aus. Wie dieser Plan allerdings im einzelnen aussieht, ist nicht be- 

kannt. Aufgrund vereinzelter programmatischer AuRerungen 

kann a Herd! ngs geschlossen werden, daR sowohl im dritten Plan 

(1966-1970) wie auch im gegenwartig laufenden Plan die Agrar- 

entwicklung eine grbRere Rolle spielt. U.a. durfte dabei auch 

vom Abbau der Auslandsabhangigkeit und vom weiteren Ausbau 

der eigenen Mbglichkeiten die Rede sein. Es ware durchaus nicht 

im Interesse des vierten Funf jahresplans, wenn an seinem Ende 

ausgerechnet der Makel eines durch liberproportionale Getreide- 

einfuhren verursachten Defizits stunde.

Wie angestrengt an einer Verbesserung der eigenen Landwirt- 

schaft gearbeitet wird, zeigen gerade Meldungen der letzten Mo

nate: Ausbau der "Vier-Ebenen-Netze fur landwirtschaftliche 

Versuche” (10), weitere Elektrifizierung landlicher Gegenden

(11) und verstarkter "Grundlagenaufbau" der Landwirtschaft

(12) sowie des jahrlichen "Drei-Ernten-Systems" (13). Einen 

wichtigen Stellenwert nimmt hier auch die neue - ganz und gar 

leistungsbezogene - Hsin-ching-Volkskommune (14) ein.

Auch der Gedanke einer starkeren Mechanisierung ist neuerdmgs 

wieder in den Vordergrund getreten (15).

g) Umverlagerung der Warenstrbme?

Kurz nach Abbestellung der 600.000 t in den USA hat die VR 

China am 31.1.1975 mit australischen Firmen einen grdReren 

Getreidelieferungsvertrag (uber 1 Mio. t = 120 Mio. S A, zu 

verschiffen zwischen April 1975 und Marz 1976) geschlossen 

(16). Lag darin der erste Schritt einer Umverlagerung des etwas 

kopflastig gewordenen Handels mit den USA? Immerhin waren 

die USA, die 1972 unter den AuRenhandelspartnern Chinas noch 

den 11. Rang eingenommen hatten, im Jahre 1973 bereits auf 

Rang Nr. 2 vorgestoRen und hatten Hong Kong auf den dritten 

Platz verdrangt. Es ergab sich damit folgendes Bild:

Japan: 2.021 Mio. US S, USA 876 Mio. US S, Hong Kong 796
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Mio. US S, Bundesrepublik 487, Malaysia/Singapore 460, Cana

da 409, GroBbritannien 340, UdSSR 272, Rumanian 265 und 

Australian 247 Mio. US 8. Sollte nicht das an zehnter Stella lie- 

gende Australian mehr auf Kosten der allzuweit vorn liegenden 

USA begiinstigt warden?

h) Kurzfristiges Preismandver?

Obwohl unter all den hier aufgefuhrten Argumenten die Griinde 

c und f eine gewisse Uberzeugungskraft an sich haben, ist as doch 

wahrschei nlich, daB Chinas Abbestellungsmanbver durch kurz- 

fristige Preisuberlegungen veranlaBt worden ist. Schon 1974 hat- 

te Peking ja eine grbBere Bestellung von Sojabohnen ruckgangig 

gemacht - ebenfalls aus Preisuberlegungen heraus. Ein amerika- 

nischer Weizenexperte druckte die vermutliche Motivation der 

Chinesen folgendermaBen aus: "Wenn die Preise auf dem Getrei- 

demarkt nach oben gehen, beeilt sich jedermann mit groBen Be- 

stellungen, ganz gleichgiiltig, ob gegenwartig ein groBer Bedarf 

besteht oder nicht. Fallen die Preise dagegen, wie es bei Getreide 

ja nun seit Wochen der Fall ist, so mbchte jedermann das Getrei

de wieder loswerden in der Hoffnung, es im Bedarfsfall billiger 

wiederkaufen zu konnen” (17).

Trotz der Annullierung von Liefervertragen fur 600.000 t Wei- 

zen ist das Geschaft mit landwirtschaftlichen Produkten, das 

zwischen den USA und der VR China lauft, immer noch beacht- 

lich.

Allein im Jahre 1974 gingen 4% der gesamten US-Landwirt- 

schaftsexporte nach China, verglichen mit 1,6% im Fiskaljahr 

1973 (Die "Fiscal Years of Agricultural Trade” laufen jeweils 

vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des nachsten Jahres). 

Im Fiskaljahr 1973/74 beliefen sich die amerikanischen Land- 

wirtschaftsexporte nach China auf 851,5 Mio. US S und die Im- 

porte aus China auf 23,6 Mio. US S. Landwirtschaftsprodukte 

machten, obwohl die Amerikaner auch Boeing-Zivilflugzeuge 

und technisches Gerat geliefert hatten, in der Gesamthandelssta- 

tistik der beiden Lander nicht weniger als 78% der amerikani

schen Exporte und 27% der amerikanischen Importe aus China 

aus.

An Weizen und Mais exportierten die Amerikaner im Fiskaljahr 

1974 Mengen in Hohe von 506 Mio. US S (= 63% der gesamten 

Getreideimporte Chinas in Hohe von 7,5 Mio. t). Noch Ende 

1974 ging man davon aus, daB im Fiskaljahr 1975 6,8-7,2 Mio.t 

Weizen und 700.000 t Mais importiert wiirden, allerdings wiir- 

den auf die Vereinigten Staaten nurmehr 1,8 Mio. t entfallen 

(18).

Auch diese vorsichtige Schatzung, die mitmotiviert war von den 

haufigen Klagen der Chinesen uber die Qualitat des amerikani

schen Weizens, ist durch die Annullierung noch um ein Drittel 

unterschritten worden.

Der amerikanischen Landwirtschaft bereitet die Abbestellung 

weiter kein groBes Kopfzerbrechen. Moglicherweise wird der 

"freigewordene” Weizen nunmehr in die Sowjetunion verschickt. 

Noch im Herbst 1974 hatte ja der amerikanische President Wei- 

zenlieferungen in Hohe von 500 Mio. US S an die Sowjetunion 

zuruckhalten lassen, da er von der Besorgnis ausging, der Markt 

kdnne "leergekauft" werden. Diese "Einbehaltung” kbnnte nun 

ruckgangig gemacht werden.

Neben den noch abzuwickelnden Rest-Weizenlieferungen aber 

verbleibt ein weiter Facher von Austauschmbglichkeiten fur land- 

wirtschaftliche Produkte. Was Baumwolle anbelangt, so impor- 

tierte China im Fiskaljahr 1974 von den insgesamt eingefuhrten 

348.000 t allein 192.000 t aus den USA. China fiihrte von dort 

auch Sojabohnen, Erdniisse, Tabak und Talg ein, wahrend die 

Amerikaner in erster Linie Borsten, Rohseide, Federn, Gelatine 

und verschiedene Ole importierten. Im Fiskaljahr 1974 bei- 

spielsweise kam uber die Halfte der eingefuhrten Walnusse aus 

China, ebenso etwa dreiviertel des Anisbls, 44% des importier

ten Kamelhaars sowie der eingefuhrten Borsten und 57% aller 

Seidenimporte (19).
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