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These conflicting interpretations as to how positive and enduring political 

change might be effected in Myanmar obviously led to differences as to the 

appropriate policies for foreign governments to assume toward the current mili

tary government. The first view argued that the governments should not take 

actions to assist the present regime in any way because only unremitting econo

mic pressure would force the military to abandon power. Therefore, the current 

policies of the European Community, Japan and the United States to withhold 

aid and trade assistance was to be endorsed while the growing trade ties of My

anmar with China, South Korea and South East Asian states was to be deplored. 

The alternative view argued that the military was unlikely to give up power until 

it felt that its financial and personal interests were protected and that sanctions 

would have relatively little effect. Until the economy was sufficiently complex for 

a web of domestic and international links and institutions to have developed, as 

in Thailand and Indonesia, the military would feel constrained from handing over 

significant amounts of power. However, some initial movement could be encou

raged through dialogue.

The seminar received on the final day a statement of the policy of the go

vernment toward the current situation, noting that power would not be passed to 

a civilian government until 1) a new constitution had been written, 2) this had 

been approved by the people, including all the ethnic minorities, and 3) a strong 

government was formed. Many felt that this programme was merely meant to 

delay a transition and really held no promise of progress.

A fruitful discussion of the economic condition of the country progressed with 

the political issues. Comparative lessons were drawn from the situation of Indo

nesia in the mid-1960s and the Indonesian reforms of that period were held out 

as an alternative for Myanmar. All of the participants hoped that more govern

ments and individuals would give informed consideration to the problems of 

Myanmar and a future seminar, perhaps held in the country, was proposed. It is 

expected that the papers presented at the seminar will be published.

Robert H. Taylor

Indien und China: okonomische und okologische Probleme der Modernisierung 

in den neunziger Jahren
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In der entwicklungspolitischen Debatte der sechziger und siebziger Jahre wurden 

China und Indien als gegensatzliche "Modelie" wirtschaftlicher und gesellschaftli- 

cher Entwicklung gehandelt: Dem erratischen Rhythmus internationaler Politik 

folgend, wurde nach dem indisch-chinesischen Krieg 1962 Indien von den USA 

zunachst zur bedrohten "asiatischen Demokratie" erklart. Nicht zufallig wurde im 

Zuge der amerikanisch-chinesischen Annaherung zu Beginn der siebziger Jahre 

dann das "chinesische Modell" als Alternative zum (indischen) Verelendungs- 

wachstum entdeckt. Lange Zeit gait als unbestritten, daB die Dritte Welt in der 

einen oder anderen Form "von China lernen" kbnne. Erst der entwicklungspoliti- 

sche Katzenjammer der achtziger Jahre brachte die Modelldiskussion zum 

Stillstand und lieB die "schrecklichen Vereinfacher" verstummen: Die indische 

und chinesische Realitat lieB sich eben weder auf die Slums von Kalkutta noch
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auf die Pekinger Vorzeigekommime "Griin in alien vier Jahreszeiten" reduzieren. 

Zu Beginn der neunziger Jahre laBt sich niichtern festhalten, daB China und 

Indien immer noch zu den armsten Entwicklungslandem (gemessen am BSP pro 

Kopf) und zugleich zu den grbBten Industrienationen der Welt (gemessen am 

absoluten Produktionsvolumen) gehdren. Mehr als ein Drittel der Weltbevbl- 

kerung sind Inder oder Chinesen. Beide Lander sehen sich einer Kombination

alter und neuer Probleme gegenuber: Bevblkerungswachstum, Industrialisierung 

und Armut haben Umweltprobleme erzeugt, die zunehmend die naturhchen 

Lebensgrundlagen der Bevolkerung bedrohen. Der Preis des Fortschritts steigt.

Wie man in Indien und China den neuen Herausforderungen begegnet, war 

Thema eines Seminars im Ostkolleg vom 22. bis 26.Oktober 1990. Einfiihrenden 

Vortragen in die historischen und politischen Rahmenbedingungen der Moderni- 

sierung (Prof. Rothermund, Dr. Machetzki) folgten ausfiihrliche Darstellungen 

der Umweltkrise (Dirk Betke, Stefan Paulus) und der Bevblkerungsproblematik 

(Prof. Scharping, Prof. Bronger). Unter der Fragestellung "Neue Prioritaten?" 

wurden von Dr. Rieger und Prof. Louven wirtschafts- und gesellschaftspolitische 

Strategien in den beiden Staaten analysiert. Dr. Bleischwitz vom Institut fur 

Europaische Umweltpolitik in Bonn informierte abschlieBend uber die Rolle 

Chinas und Indiens in einer zukiinftigen mternationalen Umwelt- und Klimapoli- 

tik. Als Fazit laBt sich festhalten, daB alien historisch-kulturellen und politi

schen Unterschieden zum Trotz der klassische (imitative) Modernise erungsweg 

in beiden Landern an eine kritische Schwelle gelangt zu sein scheint, die eine 

grundsatzliche bkologische Neuorientierung der Wirtschafts- und Gesellschafts- 

politik notwendig macht. In der Diskussion mit Prof. Rothermund und Dr. 

Machetzki wurde iibereinstimmend auf die Notwendigkeit von regionalen Pro- 

blemlosungen und die Starkung von foderativen Strukturen hingewiesen. Die 

fiskalische Uberzentralisierung fiihre im Fall Indiens - so Rothermund - zur 

absoluten Verelendung der bffentlichen Haushalte etwa in Bombay und Kalkut- 

ta. Die Anspriiche der Zentrakegierung gefahrdeten zunehmend die fbderati- 

ven Strukturen in Indien. Auch China werde sich, so Machetzki, der Erkenntnis

nicht verschlieBen kbnnen, daB der diversizierten und ungleichzeitigen Realitat 

des Landes unterschiedliche Entwicklungsstrategien fur die einzelnen Regionen 

entsprechen miiBten.

Auch in den Beitragen zur Umweltkrise und zu den Instrumenten der Um

weltpolitik zeigten sich weitgehende Gemeinsamkeiten: In beiden Landern spitzt

sich die Umweltkrise zu; sie kann als "armuts-" und "entwicklungsbedingte" 

Ressourcenkrise (Paulus)1 oder als Kombination von "traditionellen" (Entwal- 

dung, Bodenerosion, Verwiistung) und "modernen" Umweltschaden (Wasser-, 

Boden- und Luftverschmutzung) bezeichnet werden (Betke)2. Sowohl in Indien 

als auch in China - so die R.eferenten ubereinstimmend - kann die Umweltzer-

stbrung nicht ausschlieBlich auf den wachsenden Umweltverbrauch dur ch die 

Verdoppelung der Bevolkerung in den letzten vierzig Jahren zuruckgefiihrt 

werden: ausschlaggebend sei vielmehr der auBerst ressourcen- und umweltinten- 

sive IndustrialisierungsprozeB. In beiden Landern herrscht und herrschte Ton- 

nenideologie statt Effizienz. Von einer Entkoppelung von Wirtschaftswachstum 

und Umweltbelastung, wie sie in den Industriestaaten des Nordens gehmgen ist, 

kann keine Rede sein. Umweltpolitik ist als nachsorgende Reparaturinstanz nicht 

in die allgemeine Wirtschaftspolitik integriert, obwohl ein erhebliches Potential 

zur Energieeinsparung (Knappheitspreise) existiert und Vorschlage fur eine
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bkologisch orientierte Strukturpolitik auf dem Tisch liegen. Anders als in Indien 

gebe es in China, so Betke, keine Mbglichkeiten, Umweltskandale in einer freien 

Presse darzustellen, Umweltinformationen wiirden, wie in sozialistischen Lan- 

dern ublich, als internes Material behandelt. Umweltgruppen und NGOs batten 

im gegenwartigen politischen System Chinas keine Chance. Auch Prof. Bronger 

und Prof. Scharping machten deutlich, daB Bevblkerungspolitik allein vollig 

chancenlos ist, solange sie nicht eingebunden ist in wirtschafts-, gesundheits- und 

bildungspolitische MaBnahmen, die zielstrebig auf den demographischen Um- 

schwung hinarbeiten. In beiden Landern haben sich die mit staatlichen Zwangs- 

mitteln durchgefuhrten Kampagnen zur Geburtenkontrolle als ausgesprochen 

kontraproduktiv insbesondere bei der landlichen Bevblkerung erwiesen. Das 

weitere Wachstum der Bevblkerung Indiens auf 1,35 Mrd. resp. Chinas auf 1,5 

Mrd. Menschen im Jahr 2025 muB offensichtlich als fixe GrbBe eingeplant wer- 

den. Der Uberblick von Prof. Louven und Dr. Rieger uber die wirts chaftspoliti- 

schen Konzeptionen in China und Indien ergab erstaunliche Parallelen, was etwa 

den Ressourcentransfer von der Landwirtschaft in die Industrie, den mit dem 

sowjetischen Modell in den funfziger Jahren verbundenen Plantings- und Autar- 

kiegedanken und den im wesentlichen schwerindustriell gepragten Industrialisie- 

rungsprozeB angeht. Beide Wissenschaftler pladierten zu Recht fur eine starkere 

Liberalisierung und Deregulierung und wiesen auf die bkologische Wirksamkeit 

von marktwirtschaftlichen Mechanismen hin. Dennoch blieb die Frage offen, in 

welchem MaBe die klassischen wirtschaftspolitischen Empfehlungen fiir den 

Umbau von Plan- und Staatswirtschaften die bkologische Dimension mit beriick- 

sichtigen. Noch sind der von Indira Gandhi 1972 gepragte Satz, Armut sei der 

grbBte Umweltzerstbrer, und die Folgerung, Umweltschutz sei ein Luxusgut, 

unausgesprochenes Leitmotiv vieler bkonomischer Empfehlungen.

Der Beitrag von Bleischwitz machte abschlieBend deutlich, daB China und 

Indien schon jetzt als dritt- bzw. siebentgrbBte CO2-Emittenten weltweit im 

Zentrum eines neuen bkologischen Nord-Siid-Konflikts st ehen. Ihre vorausge- 

sagte Verdoppelung der CO--Emissionen bis zum Jahr 2005 wiirde alle Reduk- 

tionsbemiihungen der Industriestaaten nahezu erfolglos machen. Zunehmend 

riicken die Grenzen der bkologischen Tragfahigkeit der Erde in den Blick - 

weder Indien noch China werden ohne weiteres von ihrer bisherigen Kopie des 

(westlichen) energieintensiven Wachstumsmodells und der Maxim alnutzung aller 

Ressourcen abzubringen sein. Ein energiesparendes, umweltschonendes Wohl- 

standsmodell zu entwickeln und zu realisieren, bleibt eine globale Herausforde- 

rung fur Wissenschaft und Politik.

Anmerkungen
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