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Vorbemerkung:

Ein Ende 1973 in der PRu (Nr.45, S.6-9) erschienener Grundsatz- 

artikel mit dem Thema “Wie hat Volkschina das Ernahrungs- 

problem geldst? ” gibt Anlafi zu einigen systematischen Betrachtungen 

uber eine Frage, die der chinesischen Volkswirtschaft angesichts 

der wachsenden Bevolkerung schon zu Beginn der achtziger Jahre 

erhebliches Kopfzerbrechen bereiten diirfte.

WIE LOST CHINA DAS ERNAHRUNGSPROBLEM ?

Oskar Weggel

I. Welche Aufgaben stehen bis 1980 vor 

der chinesischen Ernahrungswirtschaft?

Die chinesische Bevolkerung, die etwa 25% der Weltbevol- 

kerung ausmacht, muB sich fur ihre Ernahrung mit 8% der 

gesamten Anbauflache der Welt begnugen. Hinzu kommt, 

daB China trotz seiner Industrialisierung nach wie vor ein 

Agrarland geblieben ist, da etwa 650-680 Mio. Menschen 

(89-85%), die in rd. 76.000 Volkskommunen organisiert 

sind, auch in den siebziger Jahren noch in der Landwirt- 

schaft arbeiten, Mit der landwirtschaftlichen Lei- 

stung, die China erbringt, steht es als Agrarstaat hinter den 

USA an zweiter Stelle (flachenmaBig ist es hinter der So

wjetunion und Canada das drittgroBte Land der Erde).

Wie wird dieses Land angesichts seiner wachsenden Bevol- 

kerung mit den Ernahrungsproblemen fertig - prazise ge- 

fragt: Wieviel mehr an Getreide wird China aufgrund sei

nes Bevolkerungszuwachses bis 1980 bendtigen, und wird 

es imstande sein, diesen steigenden Bediirfnissen gerecht 

zu werden?

Aussagen hie ruber waren lange Zeit wegen fehlenden sta- 

tistischen Zahlenmaterials ein gewagtes Unternehmen. Nur 

bis 1958 lagen ursprunglich offizielle statistische Zahlen 

vor (1).
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Mehrere "Grain Watchers" versuchten sich vor allem in 

der "zahlenlosen" Zwischenzeit mit Berechnungen des 

chinesischen GetreideausstoBes, die jeweils recht verschie- 

den ausfielen. Bezeichnend fur die Differenz sind etwa 

Schatzungen, bezogen auf das Jahr 1965, deren hochste 

bei 258 lag (2), wahrend die niedrigste Schatzung auf 185 

Mio. t kam (3); neben diesen Extremen gab es auch "Zwi- 

schen"-Ergebnisse (200, 241, 193 Mio. t) (4).

Zu erwahnen ist noch, daB die 1971 neu herausgegebene 

offizielle Zahl die meisten Beobachter kaum befriedigt, 

soi’.dcrn eher weiter zu Zweifeln und Nachrechnungen ver- 

anlaBt hat. Im groBen und ganzen aber deckt sich der in 

friiheren offiziellen Zahlenangaben angelegte Trend mit 

den neueren Ergebnissen (5).

Nach diesem Ausflug in statistische Bereiche hier also noch- 

mals die Frage: Wieviel mehr an Getreide wird China auf

grund seines Menschenzuwachses bis 1980 bendtigen, und 

wird es imstande sein, diesen steigenden Bediirfnissen ge

recht zu werden?

Die Uberlegungen haben hier vom Stande des Jahres 1970 

auszugehen, fur das einigermaBen zuverlassige Zahlen vor- 

liegen (6).

a) Die Getreideernte lag damals nach Angaben von Premier

minister Chou En-lai (im Gesprach mit Edgar Snow) bei 

240 Mio. t (7).

Bei solchen Mengenangaben muB man wissen, daB die 

Getreideproduktion nach chinesischen MaBstaben sich 

aus der friihen Reisernte (in den siidlichen Provinzen), 

ferner der Sommerernte (Weizen, Gerste u.a. Getreide- 

sorten) und schlieBIich der Reisernte im Herbst zusam- 

mensetzt. Zur "Getreide"-produktion werden ferner 

auch Mais, Hirse und SuBkartoffeln gerechnet. Etwa die 

Halfte dieser "Getreide"-produktion besteht aus Reis, 

der vornehmlich siidlich des Yangtse angebaut wird.

b) Fur die Bevolkerungszahl andererseits waren keine ver- 

laBlichen Angaben verfiigbar. John S. Aird, der mit einer 

Maximum-Minimum-Schatzung arbeitet, hat errechnet, 

daB die Zahl 1970 zwischen 793 Mio. (Minimum) und 

845 Mio. (Maximum) lag (8). Legt man diese Minimum- 

Maximum-Relation auf kg pro Kopf nieder, so ergibt 

sich fur 1970 ein Volumen von 300 kg bzw. von 280 kg 

Getreide pro Kopf.

Welches sind nun die Anforderungen fur das Jahr 1980? 

Auch hier sei wiederum die Minimum-Maximum-Schatzung 

von Aird zugrundegelegt, die von einer Bevolkerungszahl 

- i.J. 1980 - von 955 Mio. (Minimum) bzw. von 1,027 Mrd. 

(Maximum) ausgeht. Soli der Standard von 1970 gehalten 

werden, so miiBten nunmehr 286 Mio. t (Minimum) bzw. 

287 Mio. t (Maximum) produziert werden. Falls die 1,027 

Mrd. Menschen mit 300 kg pro Kopf versorgt werden sol- 

len, ware im Jahre 1980 sogar eine Steigerung der Gesamt- 

getreideproduktion auf 308 Mio. t erforderlich.
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Daraus ergibt sich, daB die Getreideproduktion zwischen 

1970 und 1980, je nach den Anforderungen, um jahrlich 

4,6 bzw. 4,7 bzw. - wenn man 300 kg pro Kopf anstrebt 

- sogar um 6,8 Mio. t gesteigert werden miiBte.-

Sind die seit dem Basisjahr 1970 erzielten Ernteergebnisse 

diesen Anforderungen gerecht geworden?

Die Zahlen fur 1971 lauten 246 Mio. (9), fur 1972 240 

Mio. t (10) und fur 1973 auf eine Menge, die - It. Hsinhua 

(11) "hoher lag als die Rekordproduktion” von 250 Mio. 

t im Jahr 1971. Nahere Angaben fehlen hier allerdings vor- 

erst noch.

Nach den oben skizzierteh Minimalerfordernissen hatte 

die Produktion zwischen 1970 und 1973 um 13,8 Mio. t 

steigen miissen. Statt dessen hat sie sich nur um etwas uber 

10 Mio. t erweitert, so daB sich ein Fehlbestand von rd.

3,5 Mio. t ergibt. Nicht zuletzt aus diesem Grunde fuhrt 

China nach wie vor erhebliche Mengen Getreide aus Cana

da, den USA, Australien und neuerdings auch Argentinien 

ein. 1973/94 wird das Land aus den USA allein sogar funf- 

mal mehr Getreide einfiihren als 1972/73.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die chinesische Landwirt- 

schaft also noch nicht ganz darauf vorbereitet, den Anfor

derungen des Jahres 1980 auch auf dem Gebiet der Getrei

deproduktion zu genugen. Hierbei sollte allerdings nicht 

ubersehen werden, daB die chinesische Volkswirtschaft 

es vorzieht, statt Getreide Reis und Baumwolle anzupflan- 

zen, also Produkte, die auf dem Weltmarkt den zweifachen 

bzw. den fiinffachen Devisenertrag des Weizens erbringen. 

Mit diesem Erlds kann dann wiederum Weizen aufgekauft 

werden, der von der chinesischen Bevolkerung konsumiert 

wird.

Auch liegt die chinesische Landwirtschaft nicht besonders 

gut im Rennen, wenn man sie am entsprechenden okono- 

mischen Sektor anderer Entwicklungslander miBt - und 

zwar einmal im Erdteil-Vergleich:

Tabelle 1, Indices fur die Nahrungsmittelproduk- 

tion in den Entwicklungslandern (1952-1971)

(1952-56 = 100)

y,

China
Latein- 
amcrika Nahost F emost

** a r i ***
Ainka

1945-52
*

93 87 81 87 86

1955 105 102 100 103 101

1956 110 109 110 107 106

1957 111 111 114 107 105

1958 151 116 119 112 108

1959 163 115 121 118 111

1960 90 117 122 122 117

1961 98 124 123 127 114

1962 105 126 133 129 121

1963 111 132 136 132 124

1964 120 137 137 136 126

1965 120 141 141 135 127

1966 — 142 146 135 128

1967 139 151 152 141 132

1968 — 153 157 149 136

1969 — 158 161 156 138

1970 145 166 160 163 142

1971 148 165 165 165 147

nur fiir 1952, ohne VRCh u.Japan, ohne S.-Afrika

Quelle: FAO, Monthly Bulletin of Agricultural Economics and 

Statistics, Vol. 21, January 1972, p.18

zum andern im innerasiatischen Vergleich

Tabelle 2, Indices fiir die Nahrungsmittelproduktion 

in asiatischen Landern

(1952-56 = 100)

1955 1971

Differenz- 

Anstieg

China 105 148 43

Burma 101 149 48

Ceylon 112 173 61

Indien 104 155 51

Indonesien 102 148 46

Japan 113 163 50

Siidkorea 115 196 81

Malaysia 105 246 141

Pakistan 98 159 61

Philippinen 100 193 93

Taiwan 100 193 93

Thailand 104 220 116

Quelle: FAO, Monthly Bulletin of Agricultural Economics and 

Statistics, Vol.21, January 1972, p.20.

Diese Tabellen zeigen, daft der Anstieg der Nahrungsmittel

produktion Chinas seit 1955 dem Zuwachs Afrikas ent- 

spricht, gleichzeitig aber etwas niedriger liegt als die Zunahme 

in Lateinamerika, Nahost und "Fernost” (Definition: vgl. 

Tabelle I). In Asien liegt China - zusammen mit Indonesien 

und Birma - am Ende des Geleitzuges.

Auch in diesem Rahmen wird deutlich, daft China noch ge- 

waltige Anstrengungen unternehmen muB, wenn es seine 

wachsende Bevolkerung auch in Zukunft ernahren will.

II. Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen 

Aufgaben?

China, das bevolkerungsreichste Staatswesen der Welt, ist 

flachenmaBig (nach der Sowjetunion und Canada) das dritt- 

groBte Land und (nach den USA) der zweitgroBte Agrar- 

staat. Diese GroBenordnungen nehmen sich freilich ganz anders 

aus, wenn man sie in Relation zur Bevolkerung setzt: Mit nur 

8% der Weltanbauflache hat das Land - dies sei nochmals be- 

tont! - fiir die Ernahrung von rd. 25% der Weltbevolkerung 

aufzukommen. Schlimmer noch: Die Anbauflache von 1,6 

Mio. ha (12) hat sich seit 1959 nicht wesentlich erweitert, 

obwohl die Bevolkerung in der Zwischenzeit um etwa 150 Mio. 

Menschen "explodiert" ist. Zu allem UberfluB hat die Land

wirtschaft auch noch die Investitionen in Industrie und Ver- 

kehr zu finanzieren. Da sich diese Schere noch weiter zu schlie- 

Ben droht, verbleiben der Regierung theoretisch nur drei Mog- 

lichkeiten:

1) NeulanderschlieBung. Zur Neulandgewinnung i.w.S.. die 

ja darauf abzielt, China "griin zu machen", gehort auch die 

Aufforstung.

2) Intensivierung der Produktion durch bessere Bodenbear- 

beitung und noch bessere Diingung, letzten Endes also Siche- 

rung landwirtschaftlicher Hochleistungsflachen.

3) Substition des fehlenden Getreides durch andere Anbau- 

produkte, die auf dem Weltmarkt hohere Erldse erzielen und 

damit als Devisenbestande fiir den Ankauf des Getreidefehl- 

bestandes im Wege des AuBenhandels dienen.
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Zu 1): LanderschlieRung ist kostspielig und erfordert ho- 

he Investitionen. Gleichwohl hat die chinesische Fuhrung 

ihre Notwendigkeit immer wieder betont:

In seinem grundlegenden Referat "Zur Frage des genossen- 

schaftlichen Zusammenschlusses in der Landwirtschaft" 

vom 31. Juli 1955 vor dem ZK der KP Chinas empfahl 

Mao Tse-tung, daR zunRahmen des GroRen Sprungs eine 

"ausgedehnte ErschlieRung von Neuland samt Umsiedlung 

von Menschen in die Neulandgebiete gehort. Sie muR vom 

Staat organisiert werden und unter Anwendung von Ma- 

schinen erfolgen (im Verlauf von 3 Fiinfjahresplanen sollen 

400-500 Mio. mu Neuland erschlossen werden"(13).

Diese Zahlen waren keineswegs utopisch. Immerhin war es 

ja wahrend des 1. Funfjahresplanes (1953-1957) gelungen, 

nicht weniger als 40% des Getreidezuwachses auf das Kon- 

to von LanderschlieRungsmaRnahmen gehen zu lassen, wah

rend die restlichen 60% durch bessere Dtingung erzielt wur- 

den (14). Gleichwohl sollte sich wahrend der nachsten Jah- 

re zeigen, daR die von Mao angegebenen GroRenordnungen 

wie viele der wahrend des "GroRen Sprungs nach vorn" be- 

kanntgegebenen Zahlen letztlich mehr als psychologische 

Ermutigung denn als reale Kontrollwerte gedacht waren. 

In der Tat lieR die Neulandgewinnung in den nachsten Jah- 

ren viel zu wiinschen iibrig: Vor allem sind ihr angesichts 

der geographischen Ungunst Chinas (Gebirge, Wiisten, Hd- 

henlagen) naturliche Grenzen gesetzt. Hierzu einige Nach- 

richten liber Neulandgewinnung: In der Autonomen Region 

Kuangsi wurde z.B. die Forderung aufgestellt, daR jede Pro- 

duktionsmannschaft pro Jahr 8-10 mu Land hinzugewin- 

nen musse (15). An anderer Stelle wird gemeldet, daR Ein- 

heiten der Volksbefreiungsarmee dazu ubergegangen seien, 

durch groRraumige Deichbauten Seen zu verkleinern und 

dadurch Land zu gewinnen (16). Unter anderem beispiels- 

weise haben Soldaten des Nanking-Wehrbereichs den Chang- 

hsi-See auf diese Weise weitgehend in Ackerland umgewan- 

delt (17). An anderer Stelle ist wiederum davon die Rede, 

daR "uralte Wiiste in fruchtbares Land verwandelt" wur- 

de(18).

Eine gewisse Rolle bei der Neulandgewinnung hat auch die 

Terrassierung von Hiigeln gespielt, wie sie beispielsweise in 

der Produktionsbrigade von Tachai so effektiv durchge- 

fuhrt wurde, daR Tachai - neben seiner politischen Vorbild- 

lichkeit - auch zu einer Art Modell fur den "Volkskrieg ge- 

gen die Natur” wurde.

Die chinesischen Bauern, die seit Urzeiten zu den tuchtig- 

sten der Welt gehdren, verstehen es, jeden Quadratmeter 

fruchtbarer Erde zu nutzen. Diese Fahigkeit wurde iibrigens 

auch noch verstarkt durch den "Achtpunkteplan fur die 

Landwirtschaft", in dem Tiefpfliigen, bessere Diingung, Be- 

wasserung, Verwendung hochstehender Saaten, enges 

Pflanzen, Pflanzenschutz, Verbesserung der Arbeitsgerate 

und bessere Methoden der Bepflanzungsplanung empfohlen 

werden. Gleichwohl scheinen die aus solchen Bemiihungen 

resultierenden Erfolge nicht mehr als Tropfen auf dem hei- 

Ren Stein zu sein. Wahrend die chinesischen Nachrichten- 

medien mit Erfolgsberichten aus dem landwirtschaftlichen 

Bereich sonst gewiR nicht sparsam sind, finden sich zum 

Thema Landgewinnung im allgemeinen nur gedampfte Kom- 

mentare. Pessimistische Schatzungen westlicher Beobachter 

gehen davon aus, daR dem vorhandenen Odland iiberhaupt 

nur noch 3% "kultivierbares Ackergebiet" abgewonnen wer

den kbnne (19). Auch wenn im Zusammenhang mit der 

Landgewinnung immer wieder von der Autarkic der einzel- 

nen Einheiten die Rede ist (20), fallen die Kosten doch so 

hoch aus, daR es kurzfristig okonomischer ist, die Anstren- 

gungen auf Intensivierung bereits bestellten Landes zu kon- 

zentrieren.

Zu_2)j_ Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion: 

Weiterhin wird es notig sein, die Landwirtschaft noch star

ker als bisher zu mechanisieren und die chemische sowie 

die Diingemittelproduktion zu steigern. Sowohl Importe 

als auch die weitere Entwicklung lokaler Diingemittelfabri- 

ken werden hier eine wichtige Rolle spielen. Einen wesent- 

lichen Beitrag haben auch die landliche Elektrifizierung, 

die Ausstattung mit Pumpen und die GroRprojekte der 

Wasserspeicherung zu|eisten. Die chinesische Fuhrung glaubt, 

diese Probleme nur auf kollektivem Wege losen zu konnen. 

Der sozialistische Weg wird also weiter beschritten werden: 

Er soil von den Genossenschaften uber die Volkskommu- 

nen und das Volkseigentum schlieRlich hinfuhren zu einem 

eigentumslosen Zustand, in dem jeder aus eigenem, dem 

Kollektiv frei verantwortlichen EntschluR die ndtigen Lei- 

stungen vollbringt.

Wie steht es zunachst um die Bodenqualitat?

1959 wurden 500 Mio. mu (= 31% der Ackerflache) als Bo

den erster Qualitat, 46 mu (= 40%) als Boden zweiter Quali

tat und 470 mu (= 29%) als Boden schlechter Qualitat ausge- 

wiesen (21). 1,6 Mio. mu, also dieselbe Menge wie die des 

Ackerbodens, waren im ubrigen von Wiiste bedeckt (22).

a) Intensivierung durch Mechanisierung

Es gibt also noch zahlreiche Mbglichkeiten, die Boden

qualitat zu verbessern. Freilich sind auch hierbei die 

Schwierigkeiten erheblich: Um beispielsweise von den 

rd. 100.000 im Jahre 1964 vorhandenen Traktoren auf 

die fur die Vollmechanisierung bendtigte Stiickzahl von 

1,1 Mio. (23) zu kommen, brauchte China bei einer Zu- 

wachsrate von jahrlich 10% nicht weniger als rd. 80 Jahre 

(auszugehen ist hierbei von der Forderung, daR auf 670 

ha Ackerland 7 Traktoren a 15 PS treffen).

Nur eine Radikalkur kann hier Abhilfe schaffen. Kein 

Wunder, daR gerade die Frage der Mechanisierung zu 

einem der Hauptstreitpunkte zwischen Mao Tse-tung und 

Liu Shao-ch'i wurde. Wahrend Liu Shao-ch'i forderte, 

daR der genossenschaftliche ZusammenschluR erst erfol

gen solle, nachdem die Basis (vor allem in Form fortent- 

wickelter Produktionsmittel) geschaffen sei, forderte 

Mao gerade umgekehrt, daR zuerst der genossenschaftliche 

ZusammenschluR erfolgen und erst dann die Mechanisie- 

rungswelle anlaufen solle. Industrie und Landwirtschaft, 

sozialistische In dustrialisierung und sozialistische Umge- 

staltung der Landwirtschaft diirften unter keinen Umstan- 

den isoliert behandelt werden, sondern muRten beide 

gleichzeitig vorangetrieben werden (24).

Die "Linie des Vorsitzenden" begann sich hierbei im we- 

sentlichen mit der Massenbewegung des GroRen Sprunges 

durchzusetzen, die - wie betont wurde - eigentlich erst die
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Voraussetzung fur eine Mechanisierung im groReren 

Stile schuf (VergroRerung der Arbeitsflachen, Mbglich- 

keiten fur die rationellere Einsetzung der Arbeitskraf- 

te, Kollektiv-Projekte groRen Stils, wie FluRregulierun- 

gen, Kanale, Bewasserungssysteme etc.).

b) Intensivierung durch bessere Diingung

Neben der Mechanisierung bereitet die Frage der 

Schaffung chemischen Diingers Kopfzerbrechen. Nach 

den Angaben Chou En-lais gegenuber Edgar Snow im 

Jahre 1970 wuchs Chinas Dungerproduktion von 1,6 

Mio. t im Jahre 1957 auf 14 Mio. t im Jahre 1970. Es 

wurde jedoch bereits 1957 festgestellt, daft Chinas Mi- 

nimumbedarf bei 30 Mio. t liegt (25). Man versuchte 

seit 1958, im Zuge der landwirtschaftlichen Industria- 

lisierung in den Volkskommunen und Produktionsbri- 

gaden mittlere, kleine und kleinste Dungemittelfabri- 

ken zu erstellen, konnte damit aber, wie die obigen 

Zahlen beweisen, den wahren Bedarf Chinas noch lan- 

ge nicht decken. Das Land ist deshalb nach wie vor 

auf Einfuhren aus Japan angewiesen, die wertvolle De- 

visen kosten.

An Kunstdiinger werden heute durchschnittlich 20-30 

kg Stickstoff pro ha eingesetzt. Diese kunstliche Dun- 

gung wird erganzt durch traditionelle Methoden: Von 

jeher wurde auf dem chinesischen Bauernhof jedes Ex- 

krement und jeder Abfall sorgfaltig gesammelt und zu 

organischem Diinger verarbeitet. Unter anderem be- 

steht sogar fur den einzelnen Bauern die Moglichkeit, 

Dung und Jauche an die Produktionsmannschaften zu 

verkaufen.

Bei der Herstellung organischen Diingers spielt die 

Schweinehaltung eine groRe Rolle. Wie es heiRt, ist je

des Schwein "eine kleine Fabrik fur organisch-chemi- 

schen Diinger". Deshalb auch die Forderung "eine Per

son ein Schwein, ein Schwein ein mu".

Gerade im Jahre 1973 ist China verstarkt dazu iiberge- 

gangen, komplette Diingemittel-Fabrikanlagen im Aus- 

land zu kaufen und in zunehmenden MaRe westliche 

Technologie zu iibernehmen. Aus Japan und anderen 

westlichen Landern (Holland!) hat es komplette Kunst- 

diingerfabriken gekauft. Auch die Beschaffung petro- 

chemischer Fabriken, vor allem aus den USA und Ja

pan, ist beabsichtigt.

Angesichts solch umfangreicher Anschaffungen ist Chi

na inzwischen stillschweigend dazu iibergegangen, Kre- 

dite anzunehmen, auch wenn nie verbal von "Krediten" 

die Rede ist. Dies laRt sich besonders deutlich beobach- 

ten im Zusammenhaang mit der aus Frankreich zu lie- 

fernden Ammoniak- und Harnstoffanlage, fur die der 

Kaufpreis Liber eine Periode von 5 Jahren nach schliis- 

selfertiger Ablieferung zu einem Zinssatz von 6% zu- 

riickzuzahlen ist (dazu C.a. 1974, April U 74).

Innerhalb der Parteifiihrung scheint diese Beschaffungs- 

praxis nicht ganz unumstritten zu sein; denn immer 

wieder tauchen in den Zeitungen Warnungen vor der 

"Anbetung fremder Dinge" auf, wobei gleichzeitig die 

alte Tugend der Selbsthilfe hervorgehoben wird. Dieser 

alte Widerspruch zwischen Selbstversorgung und "iiber- 

zogenem Technologie-lmport ist allerdings keine neue 

Problematik!

c) Intensivierung durch Gelandebereinigung 

Bodenverbesserung erfolgt nicht nur durch Bearbeitung 

mit effektiveren Geraten und Diinger, sondern auch 

durch Terrainbegradigung, Terrassierung und Be-bzw. 

Entwasserung, also durch Erstellung wetterunabhangi- 

ger landwirtschaftlicher Hochleistungsflachen. 

Meldungen uber Bodenverbesserungen dieser Art spiel- 

ten auch wahrend der Winterperiode von 1972 auf 1973 

einewichtige Rolle: In Fukien, Yunnan, Kiangsi und 

Kuangsi sind groRangelegte Vorhaben in dieser Richtung 

durchgefiihrt worden. Einige Beispiele: Die Provinz Fu

kien habe z.B. Ende 1972 Ameliorisationsarbeiten auf 

nicht weniger als 28.000 ha Land niedrigen Ertrages 

durchgefiihrt. AuRerdem wurden 1.700 ha Neuland ur- 

bar gemacht und kunstliche Bewasserung fur 3.400 ha 

erstmals eingefiihrt. SchlieRlich wurden noch 3000 neue 

Bodenverbesserungsvorhaben in Angriff genommen. In 

der Provinz Yunnan seien gleichzeitig 1,36 Mio. Bauern 

mit ahnlichen Arbeiten befaRt gewesen. Terrassenfelder 

wurden dort auf 9200 ha angelegt und 1900 ha erstmals 

kiinstlich bewassert. Uber 9000 neue Bodenverbesse

rungsvorhaben wurden in Angriff genommen (26). 

Daneben spielen Wasserbauregelungsarbeiten eine bedeut- 

same Rolle:

DaR es hier trotz alter FluRregulierungen, Terrassierungs- 

projekte und Drainagearbeiten immer noch groRe Proble- 

me gibt, hat das Jahr 1972 bewiesen: Die nordchinesi- 

sche Ebene und die LoRgebiete sowie die slid westchi ne- 

sische Provinz Yiinnan hatten damals eine groRe Diirre 

zu verzeichnen. Sie wurde von den Chinesen als die 

schlimmste der letzten 50 Jahre bezeichnet.

Gleichzeitig drohte in Siidchina eine Uberschwemmung, 

vor allem in den Provinzen Hunan, Hupei, Xiangsi, Sze

chuan und in Kuangtung (27). Eilig veranstaltete Telefon- 

konferenzen, schnelle Beschaffung von Quellpumpen 

und Masseneinsatze konnten hier nur Randerfolge erzie- 

len. Gleichwohl konnten die Chinesen darauf verweisen, 

daR 1920, als in der Provinz Hopei eine ahnliche Trocken- 

heitskatastrophe herrschte, unzahlige Menschen hatten 

sterben mussen, wahrend diesmal - angesichts der Mobi- 

lisierungserfolge im Neuen China - die Katastrophe kaum 

jemand mit dem Leben habe bezahlen mussen (28).

Die beste Politik freilich ist auch hier Vorbeugung. Irri- 

gationsprojekte stehen deshalb auf der Tagesordnung je

der Provinz, und zwar in kleinem wie auch in groRem 

Umfang. Fur beides einige Beispiele:

In der Provinz Kuangsi wurde der Nachdruck auf Was- 

serbau-und Regulierungsarbeiten gelegt, durch die bis- 

her 20.000 ha Ackerland kiinstlich bewassert werden 

konnten. Auch wurden bis Anfang 1973 5000 kleine 

Staubecken fertiggestelIt und 50 kleine Wasserkraftwer- 

ke gebaut (29).

Bei den groRen Bewasserungsprojekten standen die Aus- 

besserung des Kaiserkanals (dazu ausfiihrlich C.a. 1972/ 

11-U55), die "Zahmung des Gelben Flusses" (C.a. 

1972/11-U56) und des Huai-Flusses (C.a. 1973/2-U57)
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im Vordergrund. Vor allem in der Region des Huai- 

Flusses hatte es seit dem 14. Jh. alle einhundert Jah- 

re durchschnittlich 70 Hochwasser und 50 Diirren ge- 

geben. Durch den Bau von Stauseen, durch das An- 

pflanzeri von Dammschutzbaumen, durch die Anlage 

von Kanalen und vor allem durch umfassende MaBnah- 

men gegen die Erosion konnte das Huai-Gebiet in 

eine wetterunabhangige Hochertragsflache verwandelt 

werden.

Anbaugeographisch ist es ferner eines der wichtigsten 

Ziele, auch solche Provinzen, die noch vor Jahren 

teilweise mit Reis aus anderen Gebieten versorgt wer

den muBten, wie Hopei, Shantung, Honan, Kiangsi 

und Anhui zu Reisselbstversorgern zu machen. Bei an

deren Regionen, die auch mit bestem Willen nicht 

autark werden konnen, soil doch wenigstens Neuland 

hinzukommen. Dies ist besonders im westlichen Grenz- 

gebiet Sinkiang, der trockensten Region Chinas, der 

Fall. Seit 1950 sind hier 730.000 ha Land neu erschlos- 

sen worden. Die Getreideproduktion soli sich in dieser 

Zeitspanne um das Dreieinhalbfache erhoht haben. 

Ursachlich dafiir war vor allem die Erstellung von 393 

Wasserreservoirs und 80.000 Bewasserungskanalen, die 

zusammen immerhin eine Gesamtlange von 130.000 

km ausmachen.

All diese AmeliorationsmaBnahmen stieBen freilich 

auf landwirtschaftsgeographische Gegebenheiten, die 

nicht so ohne weiteres zu andern sind, auch nicht durch 

einen entschiedenen "Volkskrieg gegen die Natur":

schon von altersher landwirtschaftlich best el It, wahrend 

nur ungefahr 15% der Flache sudlich des Yangtse Acker

land sind (Gebirgel).

Karte 2 Weizen und Sojabohnen:

■\y

r

Chinas 9,6 Mio. qkm groBes Gebiet wird namlich nur 

etwa zu 36% fur landwirtschaftliche Zwecke genutzt: 

11% der Gesamtflache stehen unter dem Pflug, 20,5% 

dienen als Weideland und 5,1% sind mit Wald bestan- 

den.

Auch sind die kultivierten Flachen recht ungleichmaBig 

uber das Land verteilt. Ungefahr ein Drittel des Landes 

zwischen dem Yangtse und der GroBen Mauer wird 

Intensivierung durch bessere Anbausorten

Des weiteren versuchen Forschungszentren laufend, 

neue Reissorten zu entwickeln. Dabei ist man von dem 

sogenannten "Wunderreis" abgekommen, der vor Jah

ren aus Ubersee eingefiihrt worden war. Wie Hsinhua 

betont, ist das genaue Dosieren von Bewasserung und 

Diingung bei diesen Sortjen zu schwierig, zumal kaum

MMH. BAtUV, MIUCT 

AMP IWWT KJTATOO

Karte 1 Reis:

Karte 3 Mais, Gerste, Hirse und SiiBkartoffeln:
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vorherzusehen ist, ob der Bedarf an Diingemitteln in 

niichster Zukunft immer gedeckt werden kann. Vor 

allem der in Zusammenarbeit mit Japan bisher gelie- 

ferte Stickstoff wird kaum in dem bendtigten MaRe 

verfiigbar sein; denn aufgrund der Erddlknappheit ist 

Japan 1974 nur zur Lieferung von 2,5 Mio. t (= 1 Mio. 

t weniger als im Vorjahr) in der Lage.

e) Intensivierung durch Indust ialisierung

Naheres zur Kommuneindustrie und zur Aufgabe der 

In dustrie, der Landwirtschaft zu dienen, vgl. in C.a. 

73/3, S.122 ff., insbesondere 125 f.).

f) Intensivierung durch Ausrottung der "Fiinf Plagen und 

der Vier Seuchen", mit anderen Worten also, durch 

Anderung der "biologischen Umwelt":

Die "Fiinf Plagen” Oder Krankheiten, die seit alters- 

her der bauerlichen Bevolkerung Chinas zugesetzt ha- 

ben, waren Malaria und vier Wiirmerkrankheiten.

Vor allem die Schistosomiasis war weit in China ver- 

breitet und hatte noch in den vierziger Jahren etwa 

10 Mio. Menschen in Siidchina befallen. Der Parasit 

wird angeblich iibertragen durch eine Waschwasser- 

schnecke, die die inneren Organe zerfriRt. Um sie aus- 

zurotten, gait es vor allem, Sumpfflachen, unhygieni- 

sche Graben und andere NaRstellen zu beseitigen - 

ein Vorgang, der nur durch groRe Massenaktionen er- 

reicht werden konnte. Seit den sechziger Jahren ist 

die Schistosomiasis in China im wesentlichen ausge- 

rottet worden.

Auch die Malaria hatte vor 1949 etwa 5% der chine- 

sischen Bevolkerung befallen, ist heute aber praktisch 

auf null zuriickgegangen. Nach offiziellen Angaben 

litten noch 1959 30 Mio. Chinesen unter der einen 

oder der anderen der vier Erscheinungsformen dieser 

Krankheit.

Pest, Cholera und Pocken sind dank der getroffenen 

hygienischen MaRnahmen und der durchgefiihrten 

Impfungen praktisch verschwunden.

Das Trachom, das Stdrungen der Sehfahigkeit bis hin 

zur Blindheit verursacht, fordert nach wie vor viele 

Opfer.

Alle Feldziige im Dienste der Gesundheit sind durch- 

trankt von politischer Motivation. Im Interesse der an

deren spudct man nicht mehr aus, wirft keinen Abfall 

mehr weg und stellt sich nicht mehr zur Prostitution.

Auch Syphilis und andere Geschlechtskrankheiten sind 

infolge dieser Lebensfiihrung weitgehend zuriickgegan- 

gen. "Das neue China ist aseptisch, anstandig, gleich- 

formig und puritanisch" (30).

Andere Kampagnen muBten gefiihrt werden gegen die 

"Vier Seuchen", namlich Fliegen, Moskitos, Ratten 

und Sperlinge. Kampagnen gegen diese "Seuchen" lie

fen vor allem wahrend der fiinfziger Jahre unter ein- 

leuchtenden Parolen; zum Beispiel: "Eine Ratte ist 

gleich 9 kg Getreide", "Die halbe Weizen- und Reisern- 

te von Hunan und Kirin fiillt Sperlingsmagen".

In diesen Bereich gehdren auch die Aktivitaten der

"barfiiRigen Arzte", der Volkspharmazie und der Volks- 

medizin. u.a. die Akupunktur, also jener weite Bereich 

der medizinischen Vorbeugung und Heilung, der hier nur 

erwahnt, auf den aber nicht detailliert eingegangen wer

den kann.

Zu_3: Substitutionspolitik

SchlieRlich wird China mit seiner seit Jahren bewahrten 

Praxis fortfahren, Reis zu exportieren, der auf dem Welt- 

markt den doppelten Preis des Weizens erzielt (31) und 

mit dem man dann die Getreideliicke ausgleichen kann.

Damit ist z.T. bereits die Frage beantwortet, warum China 

Weizen in so hohem Umfange importiert. Allein im Ernte- 

jahr 1972/73 hat es ja aus den USA 640.000 t Weizen be- 

zogen und im Juli 1973 dort weitere 1,9 Mio. t Weizen be- 

stellt. AuRerdem wurden Kontrakte mit Canadaund Austra

lian uber insgesamt 1,5 Mio. t fur 1973/74 abgeschlossen. 

Alles in allem hat China 1972/73 rd. 6 Mio. t Weizen ein- 

gefiihrt. Andererseits wurden 1972 3 Mio. t Reis exportiert.

Aus Griinden der Systematik soil hier gleichwohl nochmals 

die Frage erhoben werden, warum dieser Substitutionshandel 

in so hohem Umfange gebraucht wird: Drei Argumente 

sind dafiir in der westlichen Literatur vorgebracht worden:

a) Das Notargument: Bei den Weizenimporten gehe es vor- 

rangig darum,Nahrungsmittelengpasse und landwirtschaft- 

liche Krisenperioden auszugleichen (32). Mah, der diese 

These verficht, bezieht sich bei seiner Argumentation al- 

lerdings auf die friihen sechziger Jahre, die in der Tat alien 

AnlaR zur "Liickenfiiller"-Politik gaben. Wie aber, so muR 

man die Gegenfrage stellen, erklart es sich, daR China seit 

geraumer Zeit trotz der immer wieder betonten Tatsache, 

daR seit zwolf Jahren hervorragende Ernten erzielt worden 

seien, die alte Weizenimportpraxis uneingeschrankt fort- 

setzt? Offensichtlich reichen hier "Luckenfuller"-Argumen- 

te kaum aus, um eine so zum System gewordene Politik

zu erklaren.

b) Betont Mah die Mangel imj^odu_ktionssektor als ent- 

scheidendes Antriebsmoment fur erhohte Weizeneinfuhren, 

so macht Audrey Donnithorne (33) dafiir eher Pjstrjbut[ons- 

liicken verantwortlich. Donnithorne meint, daR die hohen 

Inlandstransportkosten die Zentrale mehr zu Weizenimpor

ten aus dem Ausland als aus fernliegenden chinesischen 

Provinzen veranlassen.

Angesichts des laufend verbesserten Verkehrsnetzes in Chi

na (vgl. u.a. das Verkehrs-Thema im vorliegenden Heft) ist 

dieses Argument wohl eher fur die friihen Jahre der VR Chi

na zutreffend als fur alle Zeit.

Zweites Argument: Nach dem GroRen Sprung habe die 

Zentralregierung zunehmend die Kontrolle uber die Provin

zen verloren, so daR sie heute geradezu gezwungen sei, Wei

zen aus dem Ausland zu beziehen, da ja die Provinzen im 

wesentlichen nur mehr fur ihren eigenen Bedarf planten.

(Auch diese Gedankenfiihrung stellt wiederum nur auf jene 

Zeitraume ab, in denen die Herrschaft der Zentrale uber 

die Provinzen besonders schwach ist. Bekanntlich kommt 

es aber im Verhaltnis zwischen Zentrale und Provinzen im

mer wieder zu Schwankungen (34), so daR der Hinweis auf
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Zeiten nachlassender Kontrolle keineswegs die inzwischen 

permanent gewordene Weizenimportpolitik zu begriinden 

vermag.

c) Unter diesen Umstanden diirfte das Preisargument nach 

wie vor die treffendste Erklarung fur die Pekinger Import- 

Motivationen sein, ohne daB freilich die Not- und Distribu- 

tionsargumente vollig unterschlagen werden dijrften. Be- 

zeichnend fur die offizielle chinesische Haltung ist z.B. fol- 

gende Erklarung eines chinesischen AuBenhandelsfunktio- 

nars: "Durch Import von Weizen und Export von Reis und 

Sojabohnen etc. konnen wir mehr fremde Devisen einneh- 

men" (35).

Wie sehr die chinesische Fuhrung darauf aus ist, auch in 

Zukunft mbglichst hohe Mengen Reis auszufuhren - und 

dafur letzten Endes wieder Weizen zu beziehen, laBtsich aus 

der langfristig angelegten Landwirtschaftspolitik Chinas er- 

sehen , die vor allem den Reisanbau begunstigt und dies mit 

beachtlichem Erfolg.

Welchen Anteil China z.B. am Reisanbau der ganzen Welt 

hat, geht aus einer Schatzung des Londoner Commonwealth- 

Sekretariats hervor, nach der die Weltproduktion an Roh- 

reis (Paddy) in der Saison 1971/72 rd. 294 Mio. t betrug. 

Davon erzeugte China allein 102,0 Mio. t, gefolgt von In- 

dien (62,4), Indonesien (21,6) und Bangla Desh (15,4) (36).

Auch innerhalb der nationalen Landwirtschaft nimmt der 

Reis einen uberragenden Stellenwert ein:

Im Durchschnitt der letzten Jahre ergeben sich folgende 

"Getreide''-Produktionszahlen (37):

bebautes 

Land 

%

gesamte Nahrungs 

mittelproduktion 

%

Reis 26,59 45,64

Weizen 22,30 13,52

andere (Mais, Sorgho 51,01 40,84

Hirse)

Wie aus dieser Ubersicht hervorgeht, macht Reis fast die 

Halfte der chinesischen Getreideproduktion aus, obwohl 

er kaum ein Drittel des kultivierten Landes beansprucht. 

Diese hohe Ausbeute hangt nicht nur damit zusammen, 

daB der Reis an und fur sich ein auBerst ergiebiges Anbau- 

produkt ist, sondern auch mit der Tatsache, daB haufig 

zwei und mehr Ernten pro Jahr moglich sind.

Ganz im Sinne der okonomischen "Zweibeinigkeit" wird 

freilich auch der Weizenanbau nicht ganz vernachlassigt, 

zumal sich ja viele Boden fur Reisanbau nicht eignen. Ober- 

haupt sind Reis und Weizen die beiden wichtigsten Produk- 

te, weshalb ja das "Getreide" (Begriff oben (1))zum "Haupt- 

kettenglied" der landwirtschaftlichen Produktion erklart 

wurde. Nach den beiden wichtigsten Erzeugnissen laBt sich 

China wirtschaftsgeographisch in zwei Hauptagrarzonen 

gliedern, wobei die Trennlinie, grob gesprochen, etwa ent

lang des 34. Breitengrades verlauft: Nordlich dieser Linie 

liegen die kalten, trockenen Winterweizenprovinzen, siid- 

lich davon die feucht-warmen Reisprovinzen. Freilich gibt 

es in jeder dieser Regionen auch Einsprengsel der jeweils an- 

deren ''Getreide”-Art (Karten 1-3).

All diese AmeliorationsmaBnahmen stoBen freilich auf land- 

wirtschaftsgeographische Gegebenheiten, die nicht so ohne 

weiteres zu andern sind, auch nicht durch einen entschiede- 

nen "Volkskrieg gegen die Natur":

Chinas 9,6 Mio qkm groBes Gebiet wird namlich nur etwa 

zu 36% fur landwirtschaftliche Zwecke genutzt: 11% der 

Gesamtflache stehen unter dem Pflug, 20,5% dienen als Wei- 

deland und 5,1% sind mit Wald bestanden.

Auch sind die kultivierten Flachen recht ungleichmaBig uber 

das Land verteilt.’ Ungefahr ein Drittel des Landes zwischen 

dem Yangtse und der GroBen Mauer wird schon von alters- 

her landwirtschaftlich bestellt, wahrend nur ungefahr 15% 

der Flache sudlich des Yangtse Ackerland sind (Gebirge!)

III. Argumente fur eine neue Landwirtschafts- 

und Ernahrungspolitik

Die bei anderen Entwicklungslandern oft so problematische 

- oben (1) bereits angeschnittene-Frage, wie die Schere zwi

schen wachsender Bevolkerung und abnehmendem Boden- 

ertrag geschlossen werden kann, bereitet den Chinesen, wenn 

man ihren Verlautbarungen folgt, kein Kopfzerbrechen. 

Mehrere Argumente werden hier angebracht.

1) Das Reform-Argument

Seit uber 20 Jahren habe in China die Zunahme der Nahrungs- 

mittelproduktion den Bevolkerungszuwachs iibertroffen.

Die durchschnittliche Wachstumsrate der Bevolkerung betra

ge pro Jahr an die 2%, die durchschnittliche Zuwachsrate in 

der Getreideproduktion aber annahernd 4%. In den vergan- 

genen 10 Jahren, d.h. zwischen 1962 und 1972, seien es pro 

Jahr sogar etwa 5% gewesen. Diese Steigerung werde auch 

in Zukunft beibehalten, wahrend man die Bevolkerung durch 

entsprechende Kontrollen in ihrem Wachstum niedrighalten 

wolle. Der Hauptgrund fur eine weitere Potenzierung der 

Selbstversorgung sei die Tatsache, daB infolge der sozialisti- 

schen Umwandlung der Produktionsmittel auBerordentlich 

rationelle Verfahrensweisen in Gang gesetzt wiirden. Im al- 

ten China seien 70-80% des Bodens in den Dorfern in den 

Handen der Gutsbesitzer und der Reichen Bauern gewesen, 

die nur 10% der Landbevolkerung ausmachten, wahrend die 

restlichen 90% der Bevolkerung weniger als 30% des Bodens 

besaBen. Wahrend der Bodenreform wurden die Landereien 

der Grundherren beschlagnahmt und etwa 47 Mio. ha Boden 

sowie zahllose Zugtiere und Gerate unter die iibrigen 300 Mio. 

landlosen und landarmen Bauern verteilt. Dadurch wurde 

das System der feudalen Ausbeutung durch die Grundbesit- 

zer restlos beseitigt. Die Produktion begann sich von nun an 

schnell zu entwickeln. Aber auch nach der Bodenreform gab 

es im Dorf immer noch zersplitterte bauerliche Kleinwirt- 

schaft, und die Produktion war auBerst unstabil. Sofort ging 

man dazu uber, nach und nach landwirtschaftliche Genossen- 

schaften und schlieBlich die Volkskommunen zu errichten. 

Der Erfolg stellte sich schnell ein: Die Produktion an Getrei

de erreichte 1957 185 Mio. t - war also gegenuber 1952, dem 

Jahr vor dem genossenschaftlichen ZusammenschluB in der 

Landwirtschaft um nicht weniger als 20% gestiegen!

Mit dem Beginn der Politik der Drei Roten Banner wurden
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zwei Prinzipien etabliert, die auch heute noch gelten, nam- 

lich der Grundsatz "daB die Landwirtschaft als Grundlage 

und die Industrie als fuhrender Faktor betrachtet werden", 

sowie das Prinzip, daB "mit dem Getreide als Hauptketten- 

glied eine allseitige Entwicklung gewahrleistet wiirde". In 

der Produktion iiberhaupt also erhielt die Landwirtschaft 

den ersten Rang. Innerhalb der Landwirtschaft aber steht 

wiederum die "Getreide''-Produktion an erster Stelle. Die 

Argumentation fur diese MaBnahme lautete im allgemeinen 

folgendermaBen: Das Getreide ist das wichtigste fur die Le- 

benshaltung des Volkes: alles hangt vom Getreide ab: Indu

strie, Landwirtschaft, Handel und Bildungswesen. Weiter: 

Die Geldmittel fur den Aufbau der sozialistischen Industrie 

kommen in China aus der Akkumulation in der industriel- 

len und landwirtschaftlichen Produktion, die Agrarproduk- 

te und Produkte des Nebengewerbes kommen fast ausschlieB- 

lich von der Landwirtschaft, und die industriellen Produk

te werden vor allem auf dem Inlandsmarkt abgesetzt. Aus 

diesem Grund kann nur durch die Entwicklung der Land

wirtschaft die Entwicklung der Industrie gefordert werden 

(38).

2) Das Anti-Malthus-Argument

Um diesen Optimismus auch ideologisch zu unterbauen, 

hat die chinesische Regierung wiederholte Male die Lehre 

der "Malthusianer" angegriffen. Die Lehre des englischen 

Bevolkerungstheoretikers Malthus lief ja bekanntlich darauf 

hinaus, daB mit steigendem Wohlstand sich die Bevolkerung 

vermehre. Sobaid aber dieser VermehrungsprozeB einsetze, 

werde das Guterangebot wieder knapp, wodurch auch der 

Wohlstand wieder zusammenschrumpfe. Im Gefolge dieses 

Schrumpfungsprozesses wiirde nun auch der Nachwuchs 

wieder reduziert. Verringere sich nun der Nachwuchs, so 

sinke auch die Nachfrage nach Giitern, so daB sich langsam 

wieder Wohlstandstendenzen zeigen. Bevolkerungswachstum 

und Giiterzuwachs stehen also immer in enger Interdepen- 

denz. Die Armut perpetuiert sich sozusagen.

Gegen diese Theorie hat China zuletzt bei der 29. Tagung 

der UNO-Wirtschaftskommission fur Asien und den Fernen 

Osten (ECAFE) in Bangkok Stellung genommen. Der chine

sische Vertreter fiihrte hierzu aus: "Trotz des relativ raschen 

Bevolkerungswachstums seit der Griindung der VR China 

war die Zuwachsrate in der Produktion bei weitem groBer. 

In den vergangenen 24 Jahren hat unsere Bevolkerungszahl 

von rund 500 Mio. auf uber 700 Mio. zugenommen, d.h, 

einen Ziwachs von mehr als 50% zu verzeichnen. Die Ge

treideproduktion stieg aber in dem gleichen Zeitraum von 

110 auf 240 Mio. t, was mehr als eine Verdoppelung bedeu- 

tet. Der AusstoB an Kleiderstoffen u.a. Produkten in der 

Leichtindustrie ist inzwischen um einige Male groBer, manch- 

mal sogar um das -zigfache, und die Produktion der Schwer- 

industrie hat eine noch beachtenswertere Steigerung erlebt. 

Die durchschnittliche jahrliche Zuwachsrate der Bevolkerung 

liegt seit Griindung der VR China bei ungefahr 2%, wahrend 

die durchschnittliche jahrliche Zuwachsrate in der Getreide- 

produktion beinahe 4% erreicht. In den vergangenen 10 Jah

ren stieg letztere sogar auf etwa 5%. AuBerdem macht die 

gegenwartige Anbauflache Chinas mit rd. 100 Mio. ha nur 

ein wenig mehr als ein Zehntel der gesamten Grundflache

des Landes aus. Auch ist der Pro-Hektar-Ertrag an Getrei

de noch nicht hoch und das Niveau der Mechanisierung in 

der Getreideproduktion sehr niedrig. Von welcher Seite man 

es auch betrachtet, in Chinas Getreideproduktion steckt 

noch ein riesiges Potential. Sie wird in Zukunft nicht allzu 

langsam wachsen. . Manche Malthusianer haben geschwa-

felt, daB, wenn die Bevolkerung zu groB sei, das Nahrungspro- 

blem nie geldst werden konne, daB zu viele Menschen den 

Fortschritt der Gesellschaft verhindern wiirden usw. usf.

Die Fakten haben diesen Unsinn griindlich widerlegt."(39) 

Die delikate Balance zwischen Nahrung und Bevolkerung 

laBt sich durch Mobilisierung der Massen immer wieder her- 

stellen.

An einer anderen Stelle heiBt es: "Aus unserer eigenen Er- 

fahrung wissen wir, daB es irrig, ja falsch,ist zu behaupten, 

daB die Oberbevolkerung die Hauptursache der Armut und 

Riickstandigkeit der Entwicklungslander Asiens, Afrikas 

und Lateinamerikas sei und daB die Bevolkerungspolitik fur 

die Losung des Problems der Armut und Riickstandigkeit 

entscheidend ist. Es ist offensichtlich, daB das neue China 

mehr Bevolkerung hat als das alte China. Aber das Land ist 

nicht etwa armer, sondern reicher geworden. Es ist ganz 

klar, daB sich eine Nation von Armut und Riickstandigkeit 

befreien und stark und bliihend werden kann, wenn sie das 

Joch abschiittelt, das ihr international vom Imperialismus, 

Kolonialismus, Neokolonialismus - vor allem aber von den 

Supermachten - und im Inland vom Feudalismus und biiro- 

kratischen Kapitalismus auf den Nacken gepreBt wurde, 

wenn sie also die nationale Unabhangigkeit erringt, die Bo- 

denreform griindlich durchfiihrt und die nationale Wirtschaft 

unabhangig entwickelt" (40).

Die hier angesprochene systematische Bevolkerungspolitik 

soil im vorliegenden Zusammenhang nicht ausfiihrlicher er- 

lautert werden (Naheres dazu u.a. in C.a. 1972/5-0 44, 

1972/8-0 44, 1972/10-037, 1973/11-0 27, 1974/1- 0 31).

3) Das Argument der PlanmaBigkeit

Ernahrungskrisen konnen nach offizieller Auffassung auch 

deshalb nicht so leicht in China um sich greifen, da fiir eine 

systematische Versorgung der Nahrungsmittel gesorgt wird. 

1953 schaffte der Staat den freien Getreidemarkt ab und be- 

gann mit dem planmaBigen Ankauf des Getreides und der 

planmaBigen Verteilung. Die gesamte Getreideversorgung un- 

tersteht heute m.a.W. nicht mehr dem Gesetz von Angebot 

und Nachfrage, sondern wird durch die Kontrolle des Staates 

so weit wie moglich den Bediirfnissen der Bevolkerung ange- 

paBt. Preisspekulation, Horten von Getreide u.a. Machen- 

schaften, die noch bis 1973 eine nicht unerhebliche Rolle 

gespielt hatten und die auch in Landern der Dritten Welt im

mer wieder zu frappanten Ungerechtigkeiten fiihren (man 

denke an die Reishortungs- und -verteuerungsmaBnahmen 

wahrend der philippinischen Flutkatastrophe im Jahre 1972) 

sind angesichts der heutigen Praxis in China also weitgehend 

ausgeschaltet. Die Planung des Handels verlangt sowohl beim 

Ankauf wie beim Verkauf systematisches Vorgehen:

- Beim Kauf: Nachdem die Untereinheiten der einzelnen 

Volkskommunen ihr "Steuergetreide" entrichtet, genug Ge

treide fiir die Aussaat, das Futter usw. sowie fiir die Ernahrung
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ihrer Mitglieder beiseitegelegt haben, kauft der Staat den 

Rest als UberschuBgetreide auf. Die Menge ist von Jahr zu 

Jahr verschieden: Bei hoheren Ernten wird mehr, bei 

schlechten Ernten weniger angekauft.

- Verkauf: Die Bevolkerung der Stadte sowie der industri- 

ellen und Bergbaugebiete, aber auch die Bevolkerung von 

landwirtschaftlichen Einheiten, die eine MiBernte erlitten 

haben, mussen von diesen staatlich institutionalisierten 

Handelsorganen versorgt werden.

Der Handel, von dem hier immer die Rede ist, soil das Bin- 

deglied zwischen landwirtschaftlichen Produktionskollek- 

tiven und dem Staat bilden und verteilt sich auf einen 

staatlichen und einen genossenschaftlichen Sektor. Die 

Hauptrolle spielt der staatliche Handelssektor, der rd.80% 

des Grofihandels und etwa 60% des Einzelhandels kontrol- 

liert. Seine Organe sind die Handelsgesellschaften, die einer- 

seits die Produkte der In dustriegesellschaften und anderer- 

seits die der Landwirtschaftskollektive aufkaufen und sie 

sodann der jeweiligen Nachfrage entsprechend weiterver- 

teilen. Sowohl die Produktion der Fabriken als auch die 

der landwirtschaftlichen Einheiten wird aufgrund von Ver- 

tragen an die GroBhandelszentren verkauft, die Menge, 

Qualitat, Preise und Liefertermine im voraus veranschlagen.

Flankierend neben den staatlichen tritt der genossenschaft- 

liche Sektor. Er konstituiert sich aus Aufkaufs- und Ver- 

kaufsgenossenschaften, deren Zahl mit rd. 3000 nicht zu 

hoch angegeben ist. Konzentriert sich der staatliche Han

delssektor vor allem auf die Industrie, so hat es der genos- 

senschaftliche Sektor iiberwiegend mit landwirtschaftlichen 

Produkten zu tun. Aufgabe der Kauf- und Verkaufsgenossen- 

schaften ist es, die Agrarproduktion der jeweiligen Produk- 

tionsgruppe auf Rechnung des Staates zu kaufen und wei- 

terzuverauBern. Die Genossenschaft schlieBt zu diesem 

Zweck Vertrage mit den einzelnen Produktionsmannschaf- 

ten, sammelt und lagert die gekauften Produkte und ver

kauft sie sodann an die GroBhandelszentren des staatlichen 

Sektors mit einem ihre Kosten deckenden Aufschlag weiter. 

Umgekehrt besorgt die Genossenschaft samtliche fiir die 

landwirtschaftlichen Produktionseinheiten wesentlichen 

Produkte der Industrie, wie Werkzeuge, Dungemittel und 

Insektiziden. SchlieBlich verwalten die Genossenschaften 

die Laden des Einzelhandels, in denen die Mitglieder der 

Kommunen ihren Konsum decken kbnnen. Diese Genossen

schaften sind ihrem Ursprung und ihrer Organisationsstruk- 

tur nach also eine "kollektive" Einrichtung; als Vertreterin 

der GroBhandelsstation dagegen sind sie "staatliche" Insti- 

tutionen; sie tragen also mit anderen Worten Doppelcharak- 

ter (41).

Aufgrund dieser Handelsstruktur, die nicht liber den Mecha- 

nismus von Angebot und Nachfrage, sondern liber eine in- 

stitutionalisierte Planung zustandekommt, war es in den 

letzten Jahren auch moglich, stabile Getreidepreise zu hal- 

ten. Schon im Marz 1950, also ein halbes Jahr nach der Griin- 

dung der VR China hatte die neue Regierung die Preise fiir 

Hauptnahrungsmittel, die nach den langen Jahren des Krie- 

ges gegen die Japaner und vor allem auch wahrend der letz

ten Jahre der Kuomintang-Zeit zerriittet worden waren, wie- 

der einigermaBen unter Kontrolle gebracht. 1953 wurde 

dann, wie bereits erwahnt, der freie Getreidemarkt abge- 

schafft und der Ubergang zum planmaBigen Ankauf und 

zur planmaBigen Verteilung des Getreides vollzogen. Die 

Preise der wichtigsten Marktgetreide Chinas (als "Getreide" 

gilt - wie erwahnt - nicht nur Weizen, Gerste etc., sondern 

auch Reis!) sind seit 1953 praktisch unverandert. Ein kg 

Weizenmehl kostet heute 0,15 Yiian und 1 kg Reis 0,30 

Yuan (0,78 Yuan ist z.Zt. etwa eine DM).

Die Stabilitat der Preise wird nicht zuletzt dadurch gewahrt, 

daB ein eventueller Negativsaldo zwischen Ankaufs- und 

Verkaufspreis sowie die Transport- und Lagerkosten vom 

Staat gedeckt werden.

Noch eine Bermerkung zur PlanmaBigkeit:

Um den Wachstumspfad der landwirtschaftlichen Produktion 

den wachsenden Bedurfnissen anzupassen, wurde im Jahre 

1955 ein "Zwolfjahresprogramm fiir die nationale Landwirt- 

schaftsentwicklung" entworfen, das 1960 die Zustimmung 

des Nationalen Volkskongresses erlangte. In diesem Programm 

wurden Ziele fiir jede einzelne Produktionssorte bis 1967 

aufgestellt. An Nahrungsgetreide sollten 400 catties pro mu 

in Nordchina (ndl. des Huangho), 500 catties in Zentralchi- 

na (zwischen Huangho und Huaiho) und 800 catties in Siid- 

china (sudlich des Huai) erzielt werden (42). Als Program- 

mierungszeitraum galten die Jahre 1956-1967, doch erinner- 

te man sich auch 1969 noch an diese Vorstellungen. Zahlrei- 

che Provinzen gaben damals bekannt, daB sie das "Programm- 

ziel" erreicht hatten (43).

4) Das Argument der richtigen Motivation

Was die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produk

tion anbelangt, so gibt es - neben der Mechanisierung und 

der Ameliorisierung des Bodens durch bessere Dlingung 

noch die Moglichkeit, die Motivationslage der landwirtschaft

lichen Bevolkerung zu verbessern. Hierfiir bieten sich prinzi- 

piell zwei Wege an:

a) Moralische Appelle, "fiir das Volk" - und nicht etwa fiir 

sich selbst - zu arbeiten, die eigenen Anspriiche bei der Vertei

lung zuriickzustellen und auf diese Weise mitzuhelfen , die 

Akkumulationsraten Schneller zu steigern.

b) Materielle Anreize in folgenden Formen:

aa) Erhohung der staatlichen Ankaufspreise fiir Getreide 

(bei gleichzeitiger Stabilisierung der Verbraucherpreise 

mittels staatlicher Subventionen);

bb) Senkung der Agrarsteuern

Die offentliche Hand verfolgt in China eine Politik niedri- 

ger Landwirtschaftssteuern. Auch bei Ertragssteigerungen 

bleiben die Steuern gleich. Soweit Volkskommunen Oder Pro- 

duktionsbrigaden durch Naturkatastrophen in Mitleidenschaft 

gezogen werden, verzichtet der Staat sogar auf Landwirtschafts

steuern. Aufgrund dieser Politik sinkt der Anteil der Agrar

steuern an den staatlichen Einnahmen aus der Landwirtschaft 

standig: Betrug er 1953 noch 12%, so war er 1970 auf 6% ge- 

fallen (44).

cc) Zulassung von privatem Nebenerwerb

Der Stellenwert des Nebengewerbes in der seit Mitte 1971 

herrschenden Landwirtschaftspolitik wird von JMJP (45) fol- 

gendermaBen wiedergegeben: "Die Nebengewerbe sind sowohl 

der Wirtschaft der Kollektive als auch der Wirtschaft des Staa-
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tes zugehdrig und sind beide deren Hilfskraft. Im Rah- 

men der von den Handelsbehorden aufgekauften Erzeug- 

nisse der landwirtschaftlichen Nebengewerbe sind Produk- 

te aus den Nebengewerben der privaten Haushalte bis zu 

einem Viertel beteiligt. Auf manchen Sektoren, so z.B. 

bei Schweinen, Geflugel, Eiern, machen Produkte dieser 

Art sogar den GroRteil dieser Aufkaufe aus. Eine energi- 

sche Fdrderung sinnvoller Nebengewerbe der privaten 

Haushalte ist fur den Staat, fur die Kollektive und fur den 

Einzelnen von Vorteil. . und entspricht der politischen

Linie der Partei. Nur darf ein solches Nebengewerbe nicht 

auf Kosten der Produktion des Kollektivs sowie seiner 

Rohstoffe und Ressourcen erfolgen". Wahrend der Kultur- 

revolution hatte eine solche Haltung ubrigens noch als 

"Okonomismus” gegolten!

dd) Materielle Garantien

wie z.B. die "Vier Fixierungen" oder die "Drei Ver

trage und eine Belohnung"

Nach dem von Liu Shao-ch'i befurworteten und wahrend 

der Kulturrevolution scharf kritisierten staatlichen Garan- 

tieversprechen der Vier Fixierungen verfiigte jede PM uber 

eine genau festgesetzte Anzahl von Arbeitskraften, von 

Zugtieren, von Arbeitsgeraten und hatte ferner ihre Produk- 

tionspflichten auf einer jeweils prazis fixierten Anbaufla- 

che zu erledigen. Unter dem Titel "Drei Vertrage und eine 

Belohnung” wurden Vertrage uber die Produktion (Art und 

Menge der anzubauenden Friichte etc.), liber die einzelnen 

Arbeitsleistungen (Diingerbeschaffung, Dienst in Kranken- 

stationen, Werkstatten etc.),liber finanzielle Angelegenhei- 

ten (z.B. Hohe der von den Brigaden an die PM auszuzah- 

lenden Betrage) geschlossen und exakt berechnete Pramien 

fur die Obererfiillung des staatlich vorbereiteten Planes ge- 

wahrt Soweit nicht die geleistete Arbeit, sondern das MaR 

der manifestierten politischen Gesinnung ("revolutionare 

Begeisterung") bei der Entlohnung eine Rolle spielt, wer- 

den gem Modellbauer (wahrend der Kulturrevolution "Mo- 

dellsoldaten” ( fa )) ausgewahlt, die als Schritt-

macher von Versammlung zu Versammlung dienen sollen. 

Die anderen Bauern waren aufgerufen, ihre eigenen Leistun- 

gen stets an diesen "Modellen” zu messen und zu versuchen, 

bei der nachsten Versammlung nun ihrerseits mit diesem 

Pradikat bedacht zu werden. Mit Hilfe solcher "sozialisti- 

scher Wettbewerbe” soil auch die politische Gesinnung ge- 

lautert werden. Gute Dienste leisten hierbei Kampagnen 

zur Steigerung der Produktion und zur Sparsamkeit, zur 

wirtschaftlichen Betriebsfiihrung, Hebung der Arbeitspro- 

duktivitat und Senkung aller Selbstkosten.

ee) Gewahrung von Darlehen durch die Volksbank

Die Volksbank hat ihre Amter liberall im Lande, u.a. 

in jedem Bezirk und Kreis, in Fabriken, Bergwerken und 

Gemeinden. Die Aufgaben dieser Banken lassen sich in drei 

Hauptkategorien zusammenfassen: Kredit, Verrechnung 

Bargeld. Die Volksbank besitzt mit ihren Unterorganisatio- 

nen ein Monopol fur samtliche Kredite. Fiir Darlehen sind 

niedrige Zinsen zu zahlen (im Rahmen der Landwirtschaft: 

0,18-o,36%) (Naheres dazu in C.a. 1973/7-U 35).

ff) Bereitstellung staatlicher Mittel, verlorene Zu- 

schlisse fiir landwirtschaftliche Projekte, vor allem au( 

dem Infrastruktursektor: Die vom Staat von 1953 bis 1971 

zur Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion be- 

reitgestellten Mi ttel sind nach offiziellen An gaben (46) 

um 23,4% hoher gewesen als die landwirtschaftlichen Steuer- 

abgaben in der gleichen Periode. Solche Mi ttel werden 

vor allem fur Wasserbauprojekte und ahnliche GroRunter- 

nehmungen zur Verfligung gestellt.

gg) Erhohung der staatlichen Aufkaufpreise fur land

wirtschaftliche Erzeugnisse oder Senkung der Verkaufs- 

preise industrieller Produkte fiir die Landwirtschaft - oder 

beides zugleich: Diese landwirtschaftsfreundliche Politik 

hat den landlichen Volkskommunen seit Beginn der Kultur

revolution einen Gewinn von 11 Mrd. Yuan eingebracht (47).

hh) Vergessen sollte man in diesem Zusammenhang 

auch nicht die gesamtwirtschaftlichen MaRnahmen wie die 

Stabilhaltung der Preise, die ja Voraussetzung fiir privates 

Sparen sind. Im Rahmen der Inflationsbekampfung wird 

das gesamte Geldvolumen zum Warenvolumen nach PI an- 

gesichtspunkten in ein genaues Bezugsverhaltnis gebracht. 

Selbst im AuRenhandel achtet man darauf, daR nur Plange- 

sichtspunkte, nicht aber die Weltpreise das heimische Niveau 

beeinflussen. Das chinesische Finanzsystem ignoriert also 

weitgehend die Fluktuationen auf dem Weltmarkt und be- 

schrankt zugleich das Bareinkommen der chinesischen Be- 

volkerung auf ein Minimum. Auf diese Weise konnte das 

Wort "Inflation", das noch Mitte der vierziger Jahre in Chi

na einen so schrecklichen Klang hatte, heute beinahe in Ver- 

gessenheit geraten (48).
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