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CHINA OHNE OLKRISE

Infolge des arabischen Olembargos bzw. der Lieferbe- 

schrankungen seit dem 17.10.1973 und der Erhohung des 

Roholpreises aller dlliefernden Lander ab Januar 1974 um 

das Zwei- bis Dreifache ist die ganze Welt in eine Energie- 

krise geraten: Die Industrienationen stehen vor einer wirt- 

schaftlichen Stagnation. Aber auch die Entwicklungslander,  

soweit sie nicht zu den Ollandern gehoren, sind hart - und 

vielleicht noch harter als die Industrielander - betroffen. 

Denn sie leiden gleich doppelt unter der Krise: Einerseits 

miissen sie ebenfalls teures Ol kaufen, andererseits werden 

sie noch von einer drastischen Preissteigerung der von deri 

Industriestaaten gelieferten industriellen Giiter bedroht. 

AuBerdem steht zu befiirchten, daB die Industrielander im 

Faile einer Rezession die Entwicklungshilfe kijrzen oder 

gar streichen konnten.

Von den groBen Olmachten abgesehen, ist die VRCh 

wahrscheinlich das einzige Land, das die jetzige Olkrise 

kaum spurt. Auf die Entwicklungshilfe sind die Chinesen 

ohnehin langst nicht mehr angewiesen. Der Handel Chinas 

mit dem Ausland basiert auf Warenaustausch, d.h. China 

kauft nicht mehr, als es anbieten kann. Schon einen nor- 

malen Kredit im internationalen Handel wollen die Chine

sen nicht gem aufnehmen. Was das Ol direkt betrifft, so 

zeigt es sich, daB die Chinesen ebenfalls eine Autarkic 

erreicht haben. Uber neue und groBe Erfolge in der chine- 

sischen Olindustrie hat die Presse Chinas in den letzten 

Jahren besonders viel berichtet. Andererseits wird das Ol 

in der VRCh fast ausschlieBlich fur die Industrie und die 

offentlichen Verkehrsmittel verwendet. Private Autos sind 

kaum vorhanden. Als Heizmaterial, das nur in Nordchina 

fur den Winter bendtigt wird, dient traditionell Kohle, 

Holz und Holzkohle. Bereits im vergangenen Jahr produ- 

zierte die VRCh Ol uber ihren eigenen Bedarf hinaus. Auf 

der Cantoner Friihjahrsmesse 1973 wurden zum ersten Mai 

chinesische Olprodukte fiir den Export ausgestellt. Unmit- 

telbar anschlieBend - am 25.4.73 - schloB die japanische 

Firma "International Oil Company of Osaka" in Peking 

einen Vertrag mit China ab, nach dem fiir 1973 1 Mio. t 

chinesisches Rohol und fur das laufende Jahr 3 Mio. t 

nach Japan importiert werden sollen (1). Angesichts der 

wachsenden Olknappheit in der Welt hat Peking Ende 

November 1973 auBer der urspriinglich zugesagten Liefe- 

rung ihren Landsleuten in der britischen Kronkolonie 

Hong Kong eine "Extraspritze” in Form von 5 500 t leich- 

tem Dieselol gegeben (2). Gleichzeitig wurden chinesische 

Zusagen fiber Ollieferungen fiir siidostasiatische Lander wie 

Thailand und die Philippinen von der Presse gemeldet. 

Bangkok soil in diesem Jahr 50 000 t chinesisches Dieselol 

bekommen konnen (3). Fiir die japanische Olknappheit sind 

die chinesischen Ollieferungen freilich nur ein Tropfen auf 

den heiBen Stein. Auch die groBen Liicken in der Olversor- 

gung Thailands und der Philippinen konnen in absehbarer 

Zeit nicht durch chinesisches Ol gefiillt werden. Dennoch 

kann man die weltweite Olkrise wohl als Meilenstein anse- 

hen, der die Unabhangigkeit Chinas vom auslandischen Ol 

kennzeichnet.

Auf seinem Weg vom olabhangigen zum olautarken und 

schlieBlich jetzt sogar zum olexportierenden Land hatte auch 

China mehrmals und lange Zeit hindurch an Olmangel 

gelitten. Die letzte Olkrise fiir China war durch den sowje- 

tischen Boykott infolge der ideologischen Auseinander- 

setzungen seit Ende der fiinfziger Jahre hervorgerufen 

worden. Aber gerade dies zwang die Chinesen, sich inten- 

siv um Wirtschaftsautarkie zu bemiihen. Beim Ol haben 

sie bislang den groBten Erfolg erzielt. Haufig sagen sie, 

daB sie Moskau fiir seinen Vertragsbruch danken miissen, 

weil sie sicherlich sonst noch keine wirtschaftliche Selb- 

standigkeit erlangt hatten.

Chinesische Olkrisen in der Vergangenheit

Die Chinesen gehoren zu den Volkern, die sich schon im 

Altertum mit der Verwendung von Erdol vertraut ge- 

macht haben. Bereits i.J. 1000 v.Chr. brauchte man in 

China das Erdol als Waffe: Die chinesischen Kampfer setz- 

ten in ihren Kriegen "Blitzwagen" ein, von denen sie bren- 

nende Feuertopfe schleuderten.'(4) Auch sollen die Chinesen 

als erste in sehr friiher Zeit Erdol zu Beleuchtungszwecken 

benutzt haben (5). Dariiber hinaus waren sie 200 Jahre v. 

Chr. schon auf die Idee gekommen, daB es unter der Erde 

mehr von der kostbaren Fliissigkeit geben miisse als an der 

Oberflache (6). Dennoch hatten sie bei der ErschlieBung 

und Verarbeitung des schwarzen Goldes in fiber zweitau- 

send Jahren keine wesentlichen Fortschritte gemacht, wah- 

rend sich in Amerika und Europa die moderne Olindu

strie in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts mach- 

tig entfaltete. Anfang dieses Jahrhunderts wurde China 

zum groBen Absatzmarkt von Kerosin. Der britisch-hollan- 

dische Olkonzern "Shell" und die amerikanische Monopol- 

gesellschaft "Standard Oil" (ESSO) rivalisierten um das 

groBe Geschaft in China. Um der chinesischen Bevolkerung 

die Benutzung von Kerosin schmackhaft zu machen, wur

den von den Gesellschaften Millionen von Petroleumlam- 

pen in den Stadten und selbst in den Dorfern verschenkt. 

Der Olimport war lange Zeit hindurch ein Posten, der im 

AuBenhandel Chinas durch den Devisenverlust ein groBes 

Loch riB. In einem Artikel der "Volkszeitung” wird festge- 

stellt, daB die drei auslandischen Olgesellschaften Yahsia 

(Shell? ), Teshihku (Texaco) und Meifu (Esso) in den 42 

Jahren vor 1949 in China so groBe Gewinne erzielt hatten, 

UaB die Chinesen damit 280 000 Traktoren oder 40 000 

Kampfflugzeuge hatten kaufen konnen (7).

Nachdem im Zweiten Weltkrieg die Japaner alle Kiisten- 

provinzen Chinas besetzt hatten, geriet das Land zum er

sten Mai in eine ernsthafte Olknappheit. Das fiir das Mili- 

tar und den Giitertransport unentbehrliche Benzin muBte 

damals infolge der Absperrung des Seeweges mit amerika- 

nischer Hilfe per Flugzeug liber den Himalaya und mit 

Lastwagen fiber die gefahrliche Birma-StraBe miihsam von 

Indien nach dem chinesischen Hinterland befordert werden. 

In vielen Fallen wurden Spiritus oder Holzkohle als Ersatz- 

treibstoff fur Kraftfahrzeuge verwendet. Damals fand sich 

in Aufrufen zur Benzineinsparung der Slogan: "Ein Trop

fen Ol gleicht einem Tropfen Blut!"

Nach der Machtergreifung der KPCh i.J. 1949 und beson

ders nach dem Ausbruch des Korea-Krieges verhangten die 

USA ein Embargo gegen die VRCh. Als wichtiges Kriegs- 

material stand das Erdol ganz oben auf der Verbotsliste. 

Diesmal geriet China zwar durch die amerikanische Blocka-
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de nicht in eine Panik auslosende Situation, denn anstelle 

des Westens konnte nun der Ostblock 01 liefern. Dabei 

muBten die Chinesen aber mit der ganzen Wirtschaftsabhan- 

gigkeit von der Sowjetunion auch eine weitgehende Olab- 

hangigkeit in Kauf nehmen. Vor der Spaltung zwischen 

Peking und Moskau importierte die VRCh jahrlich 2-3 Mio. 

t Rohol und Erdolprodukte. Als 1960 das Schisma often zu- 

tage trat und akuter geworden war, versuchte Moskau mit 

WirtschaftsmaBnahmen die Chinesen in die Knie zu zwin- 

gen. Neben der sofortigen Ruckberufung von insgesamt 

1390 sowjetischen Experten und der Lahmlegung von 257 

Industrieprojekten schrankte Moskau auch die Olversor- 

gung Chinas ein. Ab 1961 drosselten die Sowjets die ge- 

samte Roholzufuhr und verkauften nur noch Benzin und 

andere Olprodukte an die Chinesen. 1962 wurde jedoch 

auch der sowjetische Export von Benzin und Dieselol dra- 

stisch verringert (auf etwa 50 %), da China sich gerade mit 

Indien in einem Grenzkonflikt befand. In jenen Jahren 

wurde die Olknappheit wieder so ernst, daB die Luftver- 

kehrs- und Busdienste eingeschrankt und viele Olfeuerungs- 

anlagen auf Kohleverbrauch umgestellt werden muBten. 

Ende 1963 fingen die Chinesen an, von einer Selbstversor- 

gungsgrundlage bei Ol zu sprechen. Doch merkte man da- 

mals, daB die chinesische Luftwaffe z.B. ihre normalen 

Patrouillenfluge aus Mangel an Treibstoff nicht vollkom- 

men durchfiihren konnte. Westliche Journalisten, die 1964 

zur Eroffnung der sino-pakistanischen Luftlinie nach China 

eingeladen waren, sahen, daB die chinesischen Taxifahrer 

wahrendder Fahrt haufig den Wagen eine Strecke im Leer- 

lauf fahren lieBen, um Benzin zzi sparen. Erst gegen Mitte 

der sechziger Jahre zeigte sich, daB die VRCh die von dem 

sowjetischen "groBen Bruder” gestiftete Olkrise endlich aus 

eigener Kraft hatte iiberwinden konnen.

Sowjetische Ollieferungen an China 1958 - 1962

Jahr Rohol (t) Benzin (t) Dieselol (t)

1958 672 000 640 000 662 900

1959 635 900 1 256 000 556 600

1960 567 600 1 055 200 708 800

1961 - 1 325 200 841 000

1962 - 764 700 378 400

Quelle: Sowjetische offizielle Statistik, zitiert nach "Tsu 

Kuo", Hong Kong, Aug. 1964, S.8

Die Entwicklung der chinesischen Olindustrie

Der Beginn der modernen Olindustrie Chinas liegt im Jahre 

1907, als die kaiserliche Regierung der Ch'ing (Manchu)- 

Dynastie das erste chinesische Olfeld in Yench'ang in der 

Provinz Shensi erschloB und dort auch die erste neue Ol- 

raffinerie aufbaute. Der eigentliche "Olrausch” in China 

erfolgte jedoch erst nach der Entdeckung und ErschlieBung 

der verhaltnismaBig groBen Olfelder von Yiimen in der nord- 

westchinesischen Provinz Kansu wahrend der schweren 

Jahre des Widerstandskampfes gegen Japan. Gleichzeitig 

suchten die Japaner in den von ihnen besetzten chinesischen 

Gebieten ebenfalls dringend nach Ol. Vor allem in Nordost- 

china, in der Mandschurei, bauten sie mehrere Werke fur 

die Olgewinnung aus Olschiefer. Mit Hilfe deutscher Ex

perten wurde in der Stadt Chinchow in der Provinz Liao

ning sogar ein Hydrierwerk zur Herstellung von Benzin aus 

Kohle errichtet. Im Jahre 1943 betrug die chinesische Mi- 

neralolforderung 319 000 t (8).

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Rohol- 

produktion in China trotz des militarischen Sieges uber 

Japan drastisch zuriick. Denn nachdem die Sowjetrussen 

am 9.8.1945 (funf Tage vor der japanischen bedingungslo- 

sen Kapitulation) gegen Japan in die Mandschurei einmar- 

schiert waren, demontierten sie in dem "chinesischen Ruhr- 

gebiet" alle Fabriken einschlieBIich der Raffinerier- und 

Hydrieranlagen. AuBerdem storte der wiederaufflammende 

Burgerkrieg zwischen den chinesischen Kommunisten und 

der Kuomintang-Regierung die normale Forderung der Ol

felder in Nordwestchina. Nach einem Artikel der in Hong 

Kong erscheinenden Zeitschrift "China News Analysis" 

(ein der VRCh gegeniiber stets kritisch eingestelltes, eng- 

lisch-sprachiges Monatsblatt) soil China im Jahre 1947, d.h. 

zwei Jahre nach Beendigung des Krieges gegen Japan (bzw. 

zwei Jahre vor der kommunistischen Machtergreifung) uber 

12 Olquellen mit einem Gesamtertrag von 730 000 t Rohol 

verfugt haben (9). Diese Zahl erscheint im Hinblick auf die 

damalige militarische und politische Lage zu hoch gegriffen, 

da sie mehr als doppelt so hoch liegt wie die oben genannte 

Zahl von 1943 (319 000 t), die Peking als hochste Jahres- 

produktion vor der Machtubernahme der Kommunisten be- 

trachtet (10). Nach Chinas eigenen Angaben kamen in je- 

nem Jahr (1947) lediglich 60 000 t Rohol aus seinem eige

nen Boden (11). Derselben Quelle entsprechend betrug in 

den 42 Jahren vor 1948, d.h.vor der Inbetriebnahme des 

ersten chinesischen Bohrturms bis zur Durchfiihrung der 

kommunistischen Revolution, die Gesamt-Erdolforderung 

in China nur 2,78 Mill, t (12).

Auf alle Faile hat die chinesische Volksregierung 1949 eine 

jammerliche Olindustrie geerbt, die nichtviel besser war 

als gar nichts. Mehr als drei Jahre waren erforderlich, um 

auch nur die alten Betriebe wieder in Ordnung zu bringen. 

Erst 1952 konnte die Roholforderung mit 436 000 t die 

des damaligen Rekordjahes 1943 ubertreffen. 1954 erreich - 

te sie 789 000 t und lag damit uber dem von "CNA ange- 

fiihrten hochsten Stand von 1947.

Nach sowjetischem Vorbild hatte die VRCh bei den ersten 

beiden Fiinfjahrplanen das Hauptgewicht ihres Wirtschafts- 

aufbaus auf die Schwerindustrie gelegt. Fiir den Aufbau der 

Olindustrie, die zu einem groBen Teil der wichtigen Schwer

industrie diente, wendete der Staat im ersten Fiinfjahrplan 

etwa 1.9 Mrd. Yuan (gemaB der damaligen Paritat etwa 

8 Mrd. US-S ) auf (13). Fiir die intensive Entwicklung die

ses Industriezweiges wurde im Juli 1955 extra das Ministe- 

rium fiir Erddlindustrie gegriindet. Am Ende des ersten 

Fiinfjahrplanes 1957 war die chinesische Roholforderung 

um 120 % gegeniiber dem Jahr 1949 gestiegen, in dem die 

Regierung ganz neu anfangen muBte. Immer noch fiel 

aber die Forderung von 1,46 Mio.t des Jahres 1957 (40 000 

t unter dem Plan) im Rahmen der Weltproduktion kaum 

ins Gewicht. Denn man muBte die Investitionen zunachst 

im wesentlichen auf die Untersuchung neuer Olfelder und 

die Erweiterung der Raffineriekapazitat konzentrieren.
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Von 1957 bis 1960, also in den ersten Jahren des zwei- 

ten Fiinfjahrplanes, nahm die Roholproduktion Chinas 

einen erheblichen Aufschwung und wuchs um fast 400 %. 

Bereits 1960 - zwei Jahre fruber als nach dem Plan - er- 

reichte man das Ziel von 5,5 Mio. t. Im Rahmen des 

"GroBen Sprungs nach vorn" wurden 1958 innerhalb von 

Monaten uber 1400 mittlere und kleine traditionelle Erd- 

olbetriebe aus dem Boden gestampft. Aber sie forderten 

nur 20 000 t Rohol, d.i. nur 1 % der Jahresproduktion von 

1958 (2,26 Mio. t). Trotz ihrer wichtigen Nebenaufgabe, 

die bauerliche Bevolkerung zu erziehen, warden in den 

nachfolgenden Jahren zahlreiche dieser lokalen Betriebe 

wegen wirtschaftlicher Unrentabilitat zusammengelegt 

oder geschlossen. 1960 waren nur noch etwas uber 400 

derartige Einheiten in Betrieb, deren Forderungskapazitat 

jedoch auf 400 000 t Rohol, das sind ungefahr 14 % der 

Jahresproduktion von 5,5 Mio.t),angestiegen war (14).

Seit 1960 veroffentlicht China keine offiziellen Wirtschafts- 

statistiken mehr. Offensichtlich ist aber die chinesische 

Olforderung in den darauf folgenden Jahren - besonders in- 

folge des plbtzlichen Entzuges alter Wirtschaftshilfe seitens 

der Sowjetunion - nicht wesentlich gestiegen. Dann je

doch - im Jahre 1963 - kam der Durchbruch "aus eigener 

Kraft". Seither spricht Peking stets mit Stolz von seiner 

grundsatzlichen Olautarkie. Am 25.12.1963 berichtete 

"Hsinhua" (NCNA) uber eine vorzeitige Erfullung des Jahr- 

planes bei der Rohdlfdrderung und Olraffinierung. Es gebe 

mehrere hundert verschiedene Olprodukte - doppelt soviel 

wie 1957. Auch von einer qualitativen Verbesserung der Pro- 

dukte ist in dem Bericht die Rede (15). Auf dieser Grundlar 

ge hat die Regierung die Einschrankungen im Olverbrauch 

schon lockern konnen. Die Olversorgung der Landwirtschaft 

lag in jenem Jahr um 42 % hoher als im Jahr zuvor (16).

Erklarungen liber die "grundsatzliche Erddlautarkie" 

Chinas ergingen zuerst unmittelbar nach Bekanntwerden 

der groBen Errungenschaft, dem Aufbau des angeblich in 

der Provinz Heilungkiang liegenden legendaren Tach'ing- 

Olkomplexes. Nach Anna Louise Strong begann bereits im 

September 1959 die erste Quelle von Tach'ing zu sprudeln. 

Da dies Datum kurz vor dem 10. Jahrestag der G rundung 

der chinesischen Volksregierung lag, gab man dem Olfeld 

den Namen "Tach'ing" (GroBe Feier). Die ErschlieBung im 

groBen Stil und die Inbetriebnahme der Raffinerieanlagen 

von Tach'ing erfolgte jedoch erst 1963 (17). Am 15.2.1964 

auBerte sich der chinesische Vorsitzende der Sino-Japani- 

schen Freundschaftsgesellschaft, Chao An-po, in Tokyo wie 

folgt: "China ist in der Lage, Rohol aus dem neu entwickel- 

ten Olfeld in seinem norddstlichen Gebiet an Japan zu lie

fern. In diesem Jahr konnen einige hundertausend Tonnen 

exportiert werden, im kommenden Jahr sogar uber 1 Mio.t 

(18). Dariiber hinaus erlieB der chinesische Parteivorsitzen- 

de Mao Tse-tung 1964 den Aufruf: "Lernt in der Industrie 

von Tach'ing” ( X~ JL 7?£ ) (19) - als Paral

lele zu dem Motto fur die Landwirtschaft "Lernt in der Land

wirtschaft von Tachai” ( 7^ -XjJ ).

Im Verlauf der Kulturrevolution litt auch die Olindustrie 

kurze Zeit - zwischen 1966 und 1967 - unter den Angriffen 

der Rotgardisten. Sowohl der Minister fur die Erdolindustrie 

als auch das Musterwerk Tach'ing wurden betroffen (20). 

Aber im Grunde wurde die weitere Entwicklung der chine

sischen Olindustrie dadurch wenig beeintrachtigt. Uber 

neue Erfolge in Tach'ing wird - mit groBen Wachstumsra- 

ten - Jahr fur Jahr berichtet. In einem Interview mit dem 

inzwischen verstorbenen amerikanischen Journalisten 

Edgar Snow gab Ministerprasident Chou En-lai u.a. auch 

die Produktionszahlen der chinesischen Rohdlfdrderung 

fur 1970 mit 20 Mio. t an. 1971 soil die Forderung sich 

auf 25,67 Mio.t belaufen haben (Hsinhua berichtete fur 

jenes Jahr von einer Wachstumsrate von 28,6 %)£21). An- 

fang Januar ds.Js. hat Ministerprasident Chou En-lai sei

nem japanischen Gast, AuBenminister Ohira, gegeniiber 

noch eine senstvtionelle Zahl erwahnt, daB namlich China 

1973 bereits 50 Mio. t Rohol gefbrdert habe (22). DaB die 

Amtsbezeichnung von Yu Ch'iu-li im letzten Jahr von 

"Minister fur Olindustrie” in "Vorsitzender der Kommis- 

sion fur Staatsplanung” geandert wurde (23),soli offenbar 

eine Belohnung fur seine Leistungen beim Aufbau der Ol

industrie sein. Fruher war Yu nur einer der zahlreichen 

stellvertretenden Vorsitzenden der Planungskommission 

gewesen.

Chinesische Roholforderung (in t)

1949 121 000 1954 789 000 1959 3 700 000

1950 200 000 1955 966 000 1960 5 500 000

1951 305 000 1956 1 163 000 1970 20 000 000

1952 436 000 1957 1 458 000 1971 25 670 000

1953 622 000 1958 2 264 000 1972 29 777 200

1973 50 000 000

* Fur die Jahre 1961-1969 gibt es weder amtliche noch 

halbamtliche Zahlenangaben. Die Angaben fur 1960 

sowie 1970-73 gehen auf halbamtliche Mitteilungen 

zurtick.

Kapazitat und Perspektiven der chinesischen 

Olindustrie

Wie oben gezeigt, waren lange Zeit hindurch keine offi- 

ziellen Statistiken liber die chinesische Rohdlfdrderung zu 

bekommen. Auch den amtlich oder halbamtlich bekannt- 

gegebenen Zahlen Pekings rndchte man nicht immer Glau- 

ben schenken. Noch schwieriger aber ist es, einen Uberblick 

liber die Reserven Chinas an Erdol zu gewinnen. Die Unter- 

suchungsarbeiten vor 1949 werden in der chinesischen Pres- 

se, z.B. der Peking Rundschau, wie folgt angeprangert: 

"Die vor der Befreiung in China tatigen auslandischen Geo

Iogen, die hier Erdblschlirfungen vornehmen, erklarten ka- 

tegorisch, daB es mehr kontinentale als Seesedimentgestei- 

ne habe, also nur wenige Erdblvorrate haben konnte, und 

daB keinerlei Perspektiven fur ihre ErschlieBung bestunden” 

(25). Immerhin haben aber die amerikanischen und chine

sischen Institutionen und GeoIogen damals schon gegen 

200 Mio. t Olvorrate unter dem chinesischen Boden ge- 

schatzt. Damit nahm China seinerzeit unter den olbesitzen- 

den Landern bereits die 8. Stelle ein. Dariiber hinaus ver- 

mutete man noch liber 800 Mio.t im Olschiefer enthalte- 

nes Mineralol. Insgesamt wurde vor 1950 mit etwa 1 Mrd.t 

Olreserven in China gerechnet (26).

Wie schon erwahnt, hat die neue Regierung nach der Grun

dung der VRCh einen groBen Teil ihres Kapitals in der Su- 

che nach Erdol investiert. 1953 gab der Direktor des
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Seminars fur Wirtschaftsgeographie an der Pekinger Volks- 

universitat, Sun Ching-chih, nach AbschluB der ersten Pha

se der Untersuchungen bekannt, daB es allein in den nord- 

westchinesischen Provinzen Kansu, Ch'inghai u.a. 1,7 Mrd.t 

Erddlreserven gebe (27). Dazu wurden die Vorrate an Roh- 

dl im Olschiefer von dem stellvertretenden Minister fur die 

Erdol Industrie in China auf 3-4 Mrd.t und 1959 sogar auf 

20 Mrd.t geschatzt (28). Der oben zitierte Artikel von PRu 

(10.11.64) berichtet: "Dutzende von Erddllagerstatten und 

Gasfelder </vurden in verschiedenen Teilen des Landes ent- 

deckt. Die Menge der festgestellten Erdolvorrate wuchs be- 

deutend an. Diese Untersuchungen haben bewiesen, daB 

China ausgesprochenen Reichtum an Erdolablagerungen hat. 

Die geologischen Bedingungen auf etwa der Halfte des ge- 

samten Territoriums Chinas werden als erdolhoffig bezeich- 

net. Das al les legt einen Beweis dafur ab, daB sich China 

vollkommen auf seine eigenen Ressourcen bei der Entwick 

lung der Erddlindustrie stiitzen kann”. (VgL die Karte am 

SchluB des Artikels).

Da China bis jetzt keine konkreten Gesamtzahlen uber seine 

Reserven an Erdol angegeben hat, stellt man in der Welt 

sehr unterschiedliche MutmaBungen an, die zwischen 2,7 

und 20 Mrd.t liegen. Dazu werden die Reserven vor der 

chinesischen Kiiste noch auf 50 Mrd.t geschatzt, d.i. mehr 

als im Nahen Osten I (29). Vom Gelben Meer bis zum Siid- 

chinesischen Meer liegt an Chinas Kiisten wahrscheinlich 

der groBte Reichtum an "schwarzem Gold” in der Welt. 

Ein canadischer Geologe, der China besuchte, meinte kiirz- 

lich, schon ein fliichtiger Blick auf Chinas Geologie zeige die 

Wahrscheinlichkeit groBer Olfelder - weit mehr als China 

gegenwartig zu meistern vermag (30).

Die zunehmenden Entdeckungen und ErschlieBungen von 

neuen Olfeldern sprechen nicht nur dafur, daB China Erddl

reserven besitzt, sondern auch dafur, daB diese Olvorrate sich 

iiber fast alle chinesischen Regionen erstrecken. Neben den 

schon friiher bekannten nordwest chinesischen Olfeldern wie 

Yiimen, Yench'ang, Karamai.und Tushantzu liegen die neu

en groBen Felder wie Tach'ing in Nordostchina, Shengli in 

Nordchina und Takang in Ostchina. Dazu sind in den siid- 

westchinesischen Provinzen wie Szechuan und Yunnan auch 

reiche Lager an Mineralol und Erdgas vorhanden. Die siidchi- 

nesische Provinz Kuangtung verfiigt in Maoming iiber reiche 

Olschiefer. Im Meer haben die Chinesen bereits an der Kuste 

des Pohai-Golfs, in der Nahe der Hafenstadt Tientsin, ange- 

fangen, Erdol zu fordern (31).

Dennoch ist die weitere Entwicklung der chinesischen Olin- 

dustrie nicht ganz problemlos. Vor allem der Transport stoBt 

auf groBe Schwierigkeiten. Die meisten nordwestchinesischen 

Olfelder liegen weit in den Wiistengebieten. Auch das Ol aus 

Tach'ing muB per Eisenbahn nach den Industriegebieten be- 

fordert werden. Eine Pipeline von Tach'ing bis Talien (Dairen) 

soil erst in diesem Friihjahr fertiggestellt werden (32). Doch 

halten deutsche Experten die Kapazitat der Leitung wegen 

des geringen Rohrdurchmessers von nur 60 cm und der Ver-t 

wendung geschweiBter statt nahtloser Rohre fur relativ ge- 

ring (33).

Zwar sind die Chinesen seit Jahren in der Lage, groBe Raffi- 

neriekomplexe wie Tach'ing an Ort und Stelle aufzubauen. 

Weitere Raffinerien werden in Nanking und Peking u.a. 

ebenfalls ohne auslandische Hilfe erstellt. Diese Tatigkeit 

kann jedoch zur Zeit mit der rapiden Steigerung der Roh- 

olforderung nicht Schritt halten. Daher mussen die Chine

sen immer noch petrochemische Anlagen im Ausland kau- 

fen. Im letzten Monat hat China zahlreiche Vertrage mit 

westeuropaischen Firmen unterzeichnet: Die Demag, Duis

burg, erhalt einen GroBauftrag im Werte von 31 Mio. DM fur 

die Lieferung von Raffinerie- und anderen Anlagen der Pe- 

trochemie wie z.B. Verdichtersatze (34). In Frankreich 

kauft die VRCh einen petrochemischen Komplex im Werte 

von 1,2 Mrd. NF (35), und aus Italien wird Peking eine An- 

lage fur die Produktion von Polypropylen einfuhren (36). 

Gleichzeitig hat China in Danemark acht Schiffe fur Ol- 

bohrungen (Wert: ca. 20 Mio. Dollar) bestellt (37).

Der einfachste Weg, die Entwicklung der chinesischen 0l- 

industrie rasch voranzutreiben,ware natiirlich eine techni- 

sche Zusammenarbeit mit den groBen auslandischen Olge- 

sellschaften. Das gilt insbesondere fur die Olgewinnung aus 

dem Schelfmeer. Die Amerikaner und vor allem die Japa- 

ner haben ihr Interesse bei den Chinesen bereits kundge- 

tan. Eine verstarkte Olforderung konnte die Kapazitat des 

chinesischen Warenaustausches mit dem Ausland erheblich 

vergroBern. Jedoch will Peking die Olvorrate wahrschein

lich auch fur die Zukunft seiner eigenen Industrie vorbe- 

halten. AuBerdem mochte sich Peking -aus den bitteren Er- 

fahrungen mit den Russen heraus - nicht wieder technisch 

vom Ausland abhangig machen, sondern die Industrialisie 

rung lieber aus eigener Kraft, langsam aber sicher voran- 

treiben.

Was die japanischen Ambitionen im Hinblick auf das chine 

sische Ol anbelangt, so sagte ein chinesischer kommunisti- 

scher Fiihrer in Hong Kong wahrend eines Interview mit 

der amerikanischen Zeitschrift "US News and World Re

port”: "Wir sind bereit, unsern Handel mit Japan auszu- 

bauen. Aber wir wissen, daB die Japaner die Russen gegen 

uns auszuspielen versuchen, indem sie ihnen groBartige Ge- 

schafte mit sibirischem Ol und Erdgas in Aussicht stellen, 

gleichzeitig jedoch hoffen, daB wir sie zu uns einladen, um 

unsere Olfelder zu entwickeln. Die Japaner halten dies fur 

erfolgreiche Diplomatie, aber diese Ansicht trifft, wie sie 

feststellen werden, nicht zu" (38).

Nieh
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