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DIE AKTIVE HANDELSBILANZ DER VR CHINA: 

“IMPERIALISMUS AUS NOT”?

Riidiger Machetzki

AnlaRlich der diesjahrigen Cantoner Friihjahrsmesse 

bestatogte die chinesische Nachrichtenagentur, wie schon 

in den Jahren zuvor, daR das "Wachstum der chinesischen 

Industrie und Landwirtschaft kraftig" sei und daR "Chi

nas AuRenhandel bluhe". (1) Allein der beiderseitige Handel 

mit Japan hat 1973 die Grenze von zwei Mrd. USS iiber- 

schritten und scheint 1974 in einer mindest ebenso hohen 

GroRenordnung zu verlaufen. (2) Ahnliche Entwicklungen 

lassen sich im Handel mit anderen westlichen Industrie- 

staaten verzeichnen. Unter diesen Umstanden scheint es 

angebracht zu sein, einige Ausfiihrungen zu den Besonder- 

heiten des chinesischen AuRenhandels und seiner Handels- 

bilanz zu machen.

Die ideologisch-politischen Leitprinzipien des chinesischen 

AuRenhandels weisen zwei entscheidende Allgemeinkrite- 

rien auf. Zum einen soli der AuRenhandel (AH) Bestand- 

teil der ubergeordneten AuRenpolitik sein. Das heiRt, er 

soil der Starkung der sozialistischen und "antiimperiali- 

stischen" Krafte in der Welt dienen. Zum anderen wird 

der AH als ein Hilfsinstrument “zur Entwicklung der 

Wirtschaft und zur Sicherung der Versorgung" in China 

selbst gesehen. Konkret soil diese Tatsache bedeuten, daR 

die sozialistischen Entwicklungsbediirfnisse des Landes 

den Ablaut des AH bestimmen und nicht "kommerzielle" 

Interessen. Unter diesen Gesichtspunkten wird es verstand- 

lich, wenn der AH organisatorisch und planerisch als ein 

zentral-staatliches Monopol erfaRt worden ist. Eine rein 

"kommerzielle" Verselbstandigung des Warenaustauschs 

soil von vorneherein durch das Diktat der "Politik" blok- 

kiert werden.

An und fur sich ist diese politische Rollenzuteilung eines 

staatlich kontrollierten AH keineswegs ganzlich neu oder 

einzigartig. Sie laRt sich vielmehr durch die Forderungen 

der marxistisch-leninistischen Ideologic erklaren. Schwerer 

zu entscheiden ist die Frage, inwieweit sich ein gewisser- 

maRen "primitives" MiRtrauen gegen die "Verderbtheit" 

alien Handels schlechthin mit ideologischen Positionen 

mischt. Insbesondere unter den bauerlichen "Maoisten" 

der KPCh scheint dieser urspriingliche Drang nach der 

Reinheit des arbeitsamen Lebens bisweilen anzuklingen. 

Der Handel - im Gegensatz zur "tugendhaften" Arbeit - 

wird eher notgedrungen geduldet. Diese Motive sind nicht 

neu. Sie haben die moralische Tradition Chinas seit jeher 

bestimmt und auch in den religiosen Bewegungen des 

europaischen Mittelalters eine tragende Rolle gespielt. 

Problematisch wird eine solche Haltung jedoch in einem 

politischen Gemeinwesen, das auf dem Wege der Industri- 

alisierung ist und dessen Wirtschaftsleben wesentlich auf 

Guteraustausch und -zufluR angewiesen ist. Ein GroRteil 

der fur die Entwicklungsplanung verantwortlichen Krafte 

in Staat und Partei messen dem AH daher auch eine ent

scheidende Transmissionsfunktion zu. Er ist ein mehr oder 

weniger technisches Instrument zur Verbesserung der 

Produktionsbedingungen Chinas und zur Schaffung von 

Investitionskapital.

Ein solches Spektrum "anarchischer" Unterschwelligkei- 

ten, ideologischer Empfindungen, entwicklungsorientier- 

ter Auffassungen und staatswirtschaftlicher Erwagungen 

laRt sich nur muhsam innerhalb einer Partei zusammen- 

fassen. Selbst die organisatorisch-politische Klammer des 

zentral-staatlichen Monopols bietet keine ausreichende 

Haltbarkeit, wie u.a. auch am chronologischen Auf und 

Ab des chinesischen AuRenhandels bis zur Kulturrevolu- 

tion festzustellen ist. Es soil daher an Hand der statisti- 

schen Aufstellungen seit der Kulturrevolution unter- 

sucht werden, welche der oben angesprochenen Krafte 

im Gegenspiel der AH-Politik starker vorherrschen und 

den Verlauf des AH bestimmt haben.

Die internationalistischen Aspekte der ideologischen AH- 

Prinzipien erfordern eine "gegenseitige Hilfe" und einen 

Austausch von Giitern zum "beiderseitigen Nutzen", um 

die innere Entwicklung und den Aufbau der Produktions- 

sphare zu sichern. Die Praxis der chinesischen Entwick- 

lungspolitik hat bisher, vereinfacht gesagt, zwei verschiede- 

ne Grundschemata herausgearbeitet, die einander erganzen 

sollen. Zum einen wird davon ausgegangen, daR sich die 

Landwirtschaft zusammen mit einer arbeitskraftintensiven 

und produktionsvielfaltigen Lokalindustrie weitgehend 

bodenstandig vorantreibt. Zum anderen ist die zentral- 

staatliche Ebene darauf konzentriert, einen kapitalinten- 

siven, technologisch strukturierten Sektor moderner 

GroRproduktion aufzubauen. Innerhalb dieses zweiten 

Bereiches kommt dem AH eine entscheidende Versor- 

gungsfunktion zu. Diese Tatsache laRt sich nicht zuletzt 

durch eine Aufschliisselung der Importzusammensetzung 

des chinesischen AH belegen. So beliefen sich allein die 

fur den Import kompletter Fabrikationsanlagen abge- 

schlossenen Vertrage 1971 - 1973 - hauptsachlich che- 

mische und metallindustrielle Fabriken — auf rund zwei 

Mrd USS .(3) Diese Zahl entspricht in etwa einem Viertel 

des gesamten chinesischen Importvolumens fur den glei- 

chen Zeitraum und mehr als einem Drittel aller Einfuhren 

aus westlichen Landern. In diesem Zusammenhang ist es 

erwahnenswert, daR sich die VR China 1973 erstmals 

bereit erklarte, Importe auf der Basis mittelfristiger Kre- 

dite zu finanzieren. Sie kaufte insgesamt acht Fabriken 

aus Japan im Wert von rund 300 Mio USS , die zu sechs 

Prozent verzinst sind. (4) Abgesehen von diesem Fall 

ist es eines der grundlegenden Kennzeichen der chinesi

schen AH-Politik (gewesen), Kreditverfahren hochstens 

in der kurzfristigen Form sogenannter "deferred pay

ments" zu beanspruchen. Der Stolz auf die internationale 

"Schuldenfreiheit" sowie die Betonung der nationalen 

Selbstandigkeit und Unabhangigkeit als Leitmotive dec
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chinesischen AH-Politik sind hinreichend bekannt. Die 

Tatsache, daR man bereit gewesen ist, von diesen Prinzi- 

pien abzuweichen, macht offensichtlich, wie schwierig es 

ist, die Entwicklungsanforderungen des modern-iindustrjeL 

len Sektors und die politischen Markierungen miteinander 

zu vereinbaren. Wenn unter diesen Umstanden bedeutende 

Krafte der Partei und des Staates bereit sind, die "autarken" 

Leitprinzipien zu Gunsten der wirtschaftlichen Opportuni

st beg renzt zu beugen, fragt sich, wie stark das sehr viel 

weniger substantielle internationalistische Moment der 

"gegenseiten Hilfe" im chinesischen AH gelitten hat. Diese 

Frage stellt sich umso mehr, als China seine Handelsbilanz 

seit der Kulturrevolution aktiv zu halten wuBte, wie die 

folgende Tabelle beweist.

CHINA: HANDELSBILANZ 1969-72

((aufgerundet auf 5 Mio USS ) (5)

Jahr Gesamt Export Import Bilanz

1969 3860 2030 1830 +200

1970 4220 2050 2170 -120

1971 4720 2415 2305 +110

1972 5830 3055 2775 +280

Zwar liegen fur 1973 noch keine endgiiltigen Gesamtzahlen 

vor, aber die vorlaufigen Angaben weisen darauf hin, daR 

sich die aktive Bilanz eindeutig fortgesetzt hat. Anders als 

die Gesamtiibersicht der Handelsbilanz stellt sich die Teil- 

bilanz aus Importen und Exporten mit den westlichen 

Industrielandern dar. Sie laRt erkennen, daR China (noch) 

nicht in der Lage ist, seine industriellen Importbedurfnisse 

durch ein entsprechendes Exportvolumen direkt auszuglei- 

chen. Das andauernde Passivum muR folglich durch den AH 

in anderen Bereichen aktiv gestaltet werden.

CHINA: HANDELSBILANZ 1969-72 MIT WESTLICHEN 

INDUSTRIELANDERN EINSCHL. JAPAN

(aufgerundet auf 5 Mio USS ) (6)

Jahr Gesamt Export Import Bilanz

1969 1930 685 1245 -560

1970 2230 675 1555 -880

1971 2240 810 1430 -620

1972 2735 1065 1670 -605

Den vorlaufigen Zahlen gemaB hat sich diese passive Teil- 

bilanz im AuRenhandel mit den westlichum Staaten auch 

1973 nicht wesentlich verandert. Eine grundlegende Kor- 

rektur des Import-Exportverhaltnisses diirfte wahrend der 

nachsten Jahre auch kaum zu erwarten sein.

Aus diesen Griinden sind es vor allem drei Wege, die die 

VR China bis heute beschritten hat, um ihrer Probleme im 

Westhandel Herr zu werden. Zum ersten handelt es sich um 

das Einfuhr-Ausfuhrverfahren von Weizen und Reis. Wesent- 

licher jedoch ist zweitens der AH mit der Dritten Welt, in 

der Chinas Exporte wegen ihrer Qualitat und Bedarfsgerech- 

tigkeit durchaus konkurrenzfahig sind. Drittens verbleibt 

noch der Handel mit Hong Kong - Macao.

Der Weizen-Reishandel folgte ursprunglich dem Gebot der 

Not. Der allgemeine wirtschaftliche Riickschlag wahrend 

der "drei bitteren Jahre” 1960 - 62 hatte auch die Land- 

wirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Land war 

von akuten Mangelerscheinungen betroffen und muRte sub

stantielle Mengen an Weizen notgedrungen einfiihren. Seit 

1964-65 jedoch hatte sich die agrarische Situation weit- 

gehend normalisiert. Dennoch behielt die VR China den 

Import von Weizen^roRenteils bei. Auch wahrend der 

letzten Jahre 1970-73 machte der Weizen einen Anteil 

von rund 13-16 Prozent der Gesamteinfuhren aus. Es 

handelte sich um jeweils rund drei bis fiinf Millionen Ton- 

nen im Wert von 200-300 Mio USS , die vor allem aus Ka- 

nada und Australian importiert wurden. Seit 1974 sind die 

USA als ein wichtiges Lieferland hinzugekommen. Diese 

Weizenimporte verwendet China heute teilweise als grund- 

legendes Austauschnahrungsmittel, um einen Teil seiner 

eigenen Reisproduktion fur den Export freizusetzen. Als 

drittgroRter Reisexporteur der Welt gewinnt das Land 

zugleich auRenpolitische und wirtschaftliche Vorteile. Die 

Kapazitat der chinesischen Industrie ist nicht ausreichend, 

um den eigenen Bedarf an Rohgummi synthetisch zu dek- 

ken. China importiert daher Weizen, um u.a. Reis nach 

Sri Lanka (Ceylon) exportieren zu konnen und Gummi im 

Austausch zu erwerben. Der sogenannte "barter trade” 

zwischen China und Sri Lanka ist seit langem einer der 

Garanten des "besonderen Verhaltnisses zwischen beiden 

Landern”. Aus Griinden der innerceylonesischen Stabili

ty war die VR China sogar bereit, die linkskommunisti- 

sche Aufstandsbewegung Sri Lankas von 1971 zu verur- 

teilen und diese Verurteilung durch Waffenhilfe ihditekt 

zu demonstrieren. SchlieRIich ergibt sich noch ein wei- 

terer politischer Aspekt des Weizen-Reishandels. Durch 

seine Reisexporte bestimmt China das Gefiige des Welt- 

reismarktes mit. Es erzielt nicht nur kommerzielle Gewin- 

ne wegen des im Verhaltnis zum Weizen hohen Reisprei- 

ses, sondern es vermag auch den EinfluB der groBen Reis- 

produzenten und politischen Kontrapole Siidostasiens — 

Thailand, Indonesien, Philippinen — zuriickzudrangen.

Aber trotz all dieser Erwagungen stellt der Weizen-Reis

handel nur eine HilfsgroBe im Gesamtrahmen des chine

sischen Handelsbilanzausgleichs dar. Einer der beiden 

groBen Bereich, in denen die VR China ihr AH-Passivum 

gegeniiber den westlichen Industrienationen auffangt, 

ist der Handel mit den Landern Asiens, Afrikas und (be- 

grenzt) Lateinamerikas. Eine tabellarische Ubersicht der 

letzten Jahre verdeutlicht diesen Zusammenhang.

CHINA: HANDEL MIT NICHTKOMMUNISTISCHEN 

ENTWICKLUNGSLANDERN 1969-72 

(aufgerundet auf 5 Mio USS ) (7)

Jahr Gesamt Export Import Bilanz

1969 805 515 290 +225

1970 790 525 265 +260

1971 945 575 370 +205

1972 1295 715 580 +135

Die vorlaufigen Angaben fur 1973 weisen ebenfalls auf 

ein beachtliches Aktivverhaltnis des chinesischen AH mit 

der Dritten Welt hin, und Berichte uber das Anwachsen 

chinesischer Waren auf den afrikanischen Markten lassen
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fur die Zukunft eine grundlegend ahnliche Situation 

erwarten.(8) Hier zeigt sich deutlich, daB die VR China 

ihrem eigenen Auftrag zur gegenseitigen Hilfe nur unvol- 

lendet gerecht wird. Vielmehr scheint auch sie den Weg 

zu gehen, den andere Staaten vor ihr gegangen sind. Sie 

kann ihre Bilanz mit den Industrielandern nicht aktiv ge- 

stalten. Folglich sucht sie dort Abhilfe, wo es ihr die ei- 

gene handelswirtschaftliche Stellung erlaubt, namlich in 

der Dritten Welt. Unter zynischen Vorzeichen konnte man 

bemerken, daB es der VR China darum zu tun ist, ihre 

revolutionare Weltanalyse durch eine weitere "Verelen- 

dung” der Dritten Welt zur selbstvollziehenden Prophe- 

zeiung zu machen. Sachlich gesehen ist das AuBenhandels- 

verhalten Chinas umso befremdlicher, als die chinesischen 

Fuhrer der Sowjetunion ein ahnliches Verhalten als "Im- 

perialismus" und "Ausbeutertum" anlasten. Nun soil an 

dieser Stelle kein ideologisches Siindenregister der Volks- 

republik aufgestellt werden, zumal die absoluten Zahlen 

des Handelsbilanziiberschusses mit der Dritten Welt ver- 

haltnismaBig gering sind und bisher nur zu einem notge- 

drungenen Ausgleich der eigenen Verluste dienen. Sieht 

man die UberschuBzahlen jedoch relativ zum Gesamtum- 

fang des Entwicklungslanderhandels der VR China, so 

ergeben sich Prozentzahlen von elf bis siebenundzwanzig 

Prozent. Diese prozentualen GroBenordnungen miissen 

viele der sogenannten "imperialistischen" Staaten mit 

Neid erfullen. Darf unter diesen Umstanden die Frage ge- 

stellt werden, ob China in seiner AH-Politik einen "lm- 

perialismus aus Not” duldet? Dieser Verdacht scheint in- 

sofern nicht vollig abwegig zu sein, als es sich bei dem zwei- 

ten groBen Gewinnbereich des chinesischen AH um Hong 

Kong, eine Kolonie auf chinesischem Boden, handelt.

DaB die VR China bereit ist, den ideologischen Dorn im 

eigenen Fleisch noch langere Zeit zu ertragen, hat nicht 

zulettt der Stellvertretende Ministerprasident Teng Hsiao- 

p'ing wahrend des Heath-Besuchs im Mai dieses Jahres 

bestatigt. Er sprach von "ungeklarten Fragen" zwischen 

beiden Landern, die jedoch "nicht dringlich" waren und 

zu einem entsprechenden Zeitpunkt "freundschaftlich ge- 

klart” werden konnten. Die Griinde dieses politischen 

GroBmutes ergeben sich aus der auBenwirtschaftlichen Be- 

deutung Hong Kongs fur China; denn durch den Entwick- 

lungslenderhandel allein laBt sich die passive Handelsbi- 

lanz mit dem Westen nicht ausgleichen. Wahrend der

1) C.a., Juni 1974, 0 59.

2) C.a., Juni 1974, U 60 + 61.

3) US Government, People's Republic of China: Inter

national Trade Handbook, Oktober 1973, S. 6. 

(fortan: Handbook)

4) Handbook, S. 7.

letzten Jahre wurde dort etwa ein Viertel bis ein Drittel 

des Passivums aufgefangen. Mehr als die Halfte des Aus- 

gleichs hat der chinesische Hong Kong-Handel zu iiberneh- 

men, wie die folgende Tabelle verdeutlicht.

CHINA: HANDEL MIT HONG KONG 1970-72 

(aufgerundet auf 5 Mio USS (9)

Jahr Gesamt Export Import Bilanz

1970 375 370 5 +365

1971 450 445 5 +440

1972 530 525 5 +520

Hong Kong ist somit hinter Japan - seit 1973 rund zwei 

Milliarden USS - nicht nur der zweitgroBte AH-Partner 

der VR China. Es stellt zudem die fast ausschlieBliche De- 

visenerwerbsquelle Chinas dar. Bereits 1970 uberschrit- 

ten die Nettogewinne in konvertierbarer Wahrung die 600 

Millionen USS - Grenze. Seither sind sie weiter gewachsen. 

Ein Teil dieser Gewinne ergibt sich aus den gewaltigen Ex- 

portiiberschiissen. Ein anderer Teil aber wird direkt durch 

Banken, Geschafte und Investitionen der VR China in 

Hong Kong gewonnen. SchlieBlich sollten die Uberwei- 

sungen der Ubersee- und Hong Kong-Chinesen an Verwand- 

te in China nicht ubersehen werden.

Das Fazit all dieser Darlegungen scheint es zu sein, daB die 

VR China ihrem weltpolitischen Anspruch im Rahmen 

des eigenen AH nur sehr bedingt gerecht wird. Wie auch 

andere Staaten ist sie darum bemuht, keine auBenwirt

schaftlichen Verluste hinnehmen zu mussen. Die Zwange 

der eigenen wirtschaftlichen Anforderungen setzen den 

politischen Vorstellungen ideologisch betonter Krafte 

in Partei und Staat definitive Grenzen. Offensichtlich 

sind es die gegenwartigen Verantwortlichen der "ersten 

Fuhrungslinie" mode geworden, in der AuBenwirtschaft 

eine hohe ideologisch-moralische Qualitat zu bewahren, 

die das ohnehin sehr muhselige und schwiertge Geschaft 

des AH zu einem "Don Quichotteschen" Unterfangen 

machen konnten. Ob sich dieses Bild zukiinftig einmal 

andert, hangt nicht zuletzt von den internen macht- und 

richtungspolitischen Auseinandersetzungen in der KPCh 

ab und von der Frage, inwieweit eventuelle "ideologische " 

Fuhrer ihre Grundsatze in der taglichen politischen Verant- 

wortung beibehalten konnen.

5) Handbook, S. 9 und US Government, People's Re

public of China: An Economic Assessment, Mai 1972, 

S. 343 (fortan: Assessment).

6) Handbook, S. 10 und Assessment, S. 350.

7) Handbook, S. 10 und Assessment, S. 350.

8) C.a., Marz 1974, 0 39.

9) Handbook, S. 10.


