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AUSSENPOLITIK

NORDAMERIKA

(1)

Besuch des US-AuRenmini- 

sters in China

(siehe dazu das Thema im vorlie- 

genden Heft)

LATEINAMERIKA

(2) 

Lateinamerika i.J- 1982: 

Krisen und Lichtblicke 

1982 wurden die meisten latein- 

amerikanischen Lander von vier 

schweren Krisen heimgesucht, 

namlich einer sinkenden Wachs- 

tumsrate des Bruttoinlandspro- 

dukts, hohen Inflationsraten, Ar- 

beitslosigkeit und Auslandsschul- 

den.

Nach dem 2.Weltkrieg waren die 

einzelnen Volkswirtschaften ver- 

haltnismakig schnell gewachsen. 

Selbst wahrend der westlichen 

Wirtschaftsrezession (1976-80) lag 

die durchschnittliche Wachstums- 

rate in diesen Landern immer noch 

bei 5,2%. Sogar 1981 hatte es 

noch eine Steigerung gegeben, 

doch war die Zuwachsrate dann 

1982 auf +0,9% zuriickgegangen - 

ein beispielloser Riickschlag in 

den letzten vierzig Jahren.

Gleichzeitig stieg die Inflations- 

rate i.J. 1982 im Durchschnitt urn 

80% - ebenfalls ein Rekord in der 

Geschichte der lateinamerikani- 

schen Lander. In Argentinien, 

dem drittgrbkten Wirtschaftsland 

des Subkontinents, erreichte die 

Inflation sogar die exorbitante 

Rate von 209,7%.

Als Folge der ernsten Wirt

schaftsrezession muP>ten viele Fa- 

briken stillgelegt und Arbeiter 

entlassen werden. Die Arbeitslo- 

senrate in Santiago de Chile 

iiberstieg 1982 die 20-Prozent- 

Marke. In Argentinien waren die 

Industriekapazitaten nur noch zu 

50% ausgelastet und es gab dort 

1,5 Millionen Arbeitslose oder 

Teilzeitbeschaftigte.

Zu allem Ungliick haben sich in 

den letzten Jahren auch die Aus- 

landsschulden rapide erhbht. Hat

ten sie 1973 fiir den ganzen Sub- 

kontinent noch 43 Mrd.USS betra- 

gen, so waren sie 1982 auf 

300 Mrd.US$ hochgeschnellt, so 

daft 1982 allein fiir Zinsen an 

auslandische Banken 34 Mrd.USS 

bereitzustellen waren.

Die Wirtschaftskrise Lateinameri- 

kas i.J. 1982 hat aul?ere (aus

landische Investitionen und Kredi- 

te, Riickgang der Weltmarktnach- 

frage nach Primarprodukten, Pro- 

tektionismus anderer Lander), 

aber auch innere Ursachen 

(wirtschaftspolitische Fehlent- 

scheidungen, mangelndes Manage

ment etc.).

Einen Ausweg gibt es nach chi- 

nesischer Ansicht nur durch Aus- 

weitung der regionalen Koopera- 

tion, der gesamtglobalen Siid- 

Siid-Zusammenarbeit und der Er- 

richtung einer neuen Internatio- 

nalen Wirtschaftsordnung (XNA,

30.12.82).

Von Untergrundbewegungen, die 

auf diesem Humus gedeihen, ist in 

dem zusammenfassenden Bericht 

bezeichnenderweise nicht die Re

de. Heilende Wirkung wird nicht 

von Revolutionen, sondern von 

der Einheit zwischen den ver- 

schiedenen Staaten und Vblkern 

erwartet. Genugtuung auRert Chi

na in diesem Zusammenhang uber 

die "beispiellose Einheit der la- 

teinamerikanischen Lander", wie 

sie sich in der Falkland-Resolution 

gezeigt habe, die der 37.UNO- 

Vollversammlung im Herbst 1982 

vorgelegt wurde.

Noch einige weitere erfreuliche 

Entwicklungen i.J. 1981 zahlt die 

chinesische Berichterstattung 

auf:

- Da war zunachst die Aufnahme 

offizieller Parteibeziehungen zwi

schen der KPCh und der Sozia- 

listischen Einheitspartei Mexikos 

(XNA, 10.1.83). Die Begriindung 

von Parteibeziehungen mit nicht- 

kommunistischen Gruppierungen 

hatte Anfang 1981 mit der Sozia- 

listischen Partei Mitterrands be- 

gonnen.

Am 2.Januar 1983 nahm das 1981 

selbstandig gewordene Antigua 

und Barbados diplomatische Bezie- 

hungen mit China auf (XNA,

4.1.83) . Lateinamerika ist der 

letzte Kontinent, wo der "Konkur- 

rent" Taiwan noch eine Reihe von 

diplomatischen Kontakten halten 

konnte (Kommunique in XNA,

1.1.83) .

- Auch zu Kuba konnten beschei- 

dene Beziehungen aufrechterhalten 

werden. Am 5.Januar wurde in 

Beijing ein Handelsprotokoll fiir 

das Jahr 1983 unterzeichnet, wo- 

nach Kuba hauptsachlich Zucker, 

China dagegen im wesentlichen 

Reis, Textilprodukte, Mineralien 

und Industriewaren liefert (XNA,

6.1.83).

- Mitte November unterzeichneten 

China und Chile ein Abkommen 

fiber kulturellen Austausch fiir 

die Jahre 1983/84 (Radio Santiago 

in SWB, 25.11.82). Die seit dem 

Sturz Allendes begriindete, auf 

dem gemeinsamen "Antihegemonis- 

mus" beruhende Freundschaft 

zwischen den beiden so unter- 

schiedlichen Staaten besteht also 

auch in Zukunft weiter.

-we-

(3)

Caudilloismus, Militar- 

regime, "Demokratisie- 

rung” und der Latein- 

amerika-Besuch President 

Reagans

Vom 30.November bis 3.Dezember 

besuchte US-Prasident Reagan 

Brasilien, Kolumbien, Costa Rica 

und Honduras. Xinhua (XNA,

30.11.82) vermutete folgende drei 

Ziele hinter der Visite: Beseiti- 

gung der Mil?,stimmung, die wegen 

der amerikanischen Unterstiitzung 

Gro&britanniens im Falkland-Krieg 

entstanden war; Beratung iiber 

die wirtschaftlichen Schwierigkei- 

ten, die zwischen den USA und 

Lateinamerika inzwischen aufge- 

kommen sind (Ende 1982 beliefen 

sich die Schulden der lateiname- 

rikanischen Lander auf 300 Mrd. 

US$), und drittens Starkung aer 

zentralamerikanischen Front, urn 

auf diese Weise weitere kubani- 

sche und sowjetische Einbriiche zu 

verhindern und einer Wiederho- 

lung der sandinistischen Revolu

tion (Nicaragua 1979) in anderen 

Landern vorzubauen (XNA,

30.11.82) .

In diesen Zusammenhang gehbren 

"militarsoziologische" Uberle gun

gen, die chinesische Kommunika- 

tionsmittel von Zeit zu Zeit an- 

stellen: Kennzeichnend fiir zahl- 

reiche politische Systeme Latein- 

amerikas sei der Caudilloismus, 

eine Bewegung, die nach dem Un- 

abhangigkeitskrieg (1810-1826) 

entstanden war. Die Caudillos 

vertraten die Interessen der La- 

tifundienbesitzer und arbeiteten 

spater - nach dem l.Weltkrieg - 

zunehmend mit den Gro^machten 

zusammen, so dal?, die "Komprado- 

renbourgeoisie" zum zweiten Tra

ger dieser rechten Militarregime 

wurden, die mit ihrer Regie- 

rungspraxis Verfassungen, Parla- 

mente und Wahlen zur Farce 

machten und gleichzeitig alle lin- 

ken Bewegungen unterdriickten.
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Nach dem 2.Weltkrieg wurde ein 

Caudilloregime nach dem anderen 

gestiirzt, so dak Ende der fiinf- 

ziger Jahre nur noch drei Mili

tarregime iibrigblieben, namlich in 

Nicaragua, Guatemala und Para

guay.

Angesichts zunehmender Wirt- 

schaftskrisen und - Hand in Hand 

damit - aufkommender Volksbewe- 

gungen von links, setzten sich in 

den sechziger Jahren erneut Mili

tarregime an die Spitze mehrerer 

Staaten. Der Reigen wurde von 

den brasilianischen Militars i.J. 

1964 erbffnet. Bis zum Ende der 

siebziger Jahre sollten dann wei- 

tere lateinamerikanische Lander 

wieder unter Militarherrschaft ge- 

raten, namlich Brasilien, Argenti- 

nien, Chile, Bolivien, Uruguay, 

Paraguay, Surinam, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panama, 

Ecuador und Peru.

Die neuen Militarregime unter- 

schieden sich von den alten Cau

dillos durch eine Reihe von Be- 

sonderheiten: Sie schafften nam

lich nach dem Machtantritt die 

Parlamente nicht ab und lieken 

sogar - kontrollierte -Prasiden- 

tenwahlen zu. Einige gestatteten 

dariiber hinaus konkurrierende 

politische Parteien. Die Militarre- 

ffime gaben sich auch national und 

betrieben die Entwicklung der 

Wirtschaft. Einige verfolgten die 

freie Marktwirtschaft, andere 

(z.B. Peru) den Reformismus; 

aukenpolitisch betonten sie die 

nationale Unabhangigkeit, be- 

kampften fremde Kontrolle und 

Einmischung (weshalb es auch zu 

Reibungen mit den USA kam), 

forderten die Ausdehnung der 

Territorialgewasser auf 200 sm 

und verlangten die Errichtung 

einer Neuen Internationalen Wirt- 

schaftsordnung. (Die hier ge- 

nannten positiven Merkmale der 

neuen Militarregime gelten aller- 

dings, wie die chinesischen Kom- 

mentare hervorheben, nicht fiir 

die Miltarregierungen in Guatema

la, El Salvador, Honduras und 

Paraguay, die nach wie vor halb- 

feudalen und diktatorischen Cha- 

rakter triigen und noch dem Typ 

der traditionellen Militarherrschaft 

entsprachen.) Trotzdem kam es zu 

negativen Nebenwirkungen: re

pressive Politik im Inland, Unter- 

driickung oppositioneller Krafte, 

Verstarkung der wirtschaftlichen 

Ausbeutung, verscharfte Polari- 

sierung zwischen arm und reich, 

hohe Arbeitslosigkeit und Infla- 

tionsraten.

Da die "neuen Militarregime" die 

auftauchenden Wirtschafts- und 

Sozialprobleme nicht Ibsen konn- 

ten, gerieten sie schon Mitte der 

siebziger Jahre unter wachsenden 

Druck und sahen sich zu Zuge- 

standnissen in Form von Teilre- 

formen und "Demokratisierung" 

gezwungen.

Innere Ursachen fiir diese Re- 

formbereitschaft waren der Druck 

der notleidenden Arbeiter, vor 

allem aber die Herausentwicklung 

eines nationalen Kapitals und da

mit nationaler Bourgeoisien, die 

Reformen forderten, auf dak pri- 

vaten Kapitalismus Tur und Tor 

gebffnet wiirden. Die Griindung 

parlamentarischer Demokratien an- 

stelle der bisherigen Militarjuntas 

wurde damit immer vordringlicher. 

Im Oktober 1979 beispiels weise 

griindeten 22 biirgerliche politi

sche Parteien in 13 Landern La- 

teinamerikas den "Lateinamerika- 

nischen Kongrek der Nationalisti- 

schen, Demokratischen und Anti- 

imperialistischen Parteien" und 

einigten sich auf eine Plattform 

fiir den Kampf gegen die Militar- 

diktatur, fiir die Respektierung 

der Menschenrechte und der De

mokratie.

Aukere Ursachen waren der Druck 

der USA auf die Militarregime zur 

Anderung ihrer Herrschaftsfor- 

men, urn so den "Hinterhof" zu 

stabilisieren und die Sowjetunion 

sowie Kuba daran zu hindern, aus 

den sozialen Konflikten Kapital zu 

schlagen; als Ursache wirkte aber 

weiterhin das Beispiel zahlreicher 

nationaler demokratischer Bewe- 

gungen im Weltmakstab.

Im Zuge der nun anlaufenden 

"Demokratisierungs"-Bewegung 

iibergab ein Militarregime nach 

dem anderen die Macht an Zivil- 

regierungen. Es fing 1978 in Pa

nama, Ecuador und Peru an und 

setzte sich fort in Versprechun- 

gen anderer Regime (z.B. Brasi

lien, Argentinien, Honduras, El 

Salvador), bald konstitutionelle 

Regierungsformen herzustellen.

Allerdings findet diese "Demokra

tisierung" sehr schnell Schranken 

nach unten, da die demokrati

schen Maknahmen innerhalb des 

Kreises der Herrschenden statt- 

findet, zu denen nicht nur Mili

tars, sondern neuerdings auch 

einflukreiche Biirgerliche gehbren 

(Kommentar von Qin He in BRu 

1981, Nr.31, S.17 ff.).

In diesem Zusammenhang verfolgt 

China mit Interesse Wahlkam- 

pagnen, wie beispielsweise die in 

Brasilien (XNA, 12.11.82) und in 

Bolivien, wo sich die Militarjunta 

im September 1982 gezwungen 

sah, den Kongrek wieder einzu- 

setzen. Ursachlich dafiir sei u.a. 

der Kampf der bolivianischen Ar

beiter gewesen, die dem Protest 

und den Streikaufrufen des Zen- 

tralen Gewerkschaftsbundes ge- 

folgt seien und das Wirtschafts-

leben teilweise lahmgelegt hatten 

(BRu 1982, Nr.43, S.13 ff.;

XNA, 27.1.83). 1982 war aus chi- 

nesischer Sicht ein "Wahljahr fiir 

Lateinamerika", da die Bevblke- 

rung in nicht weniger als zehn 

Staaten zur Stimmabgabe aufgeru- 

fen wurde. Riickkehr zu "konsti- 

tutionellen Regierungsformen",

begrenzte Demokratisierung, 

"Ubergang zu Zivilregierungen", 

"Wahlen" - dies sind die Stich- 

worte, unter denen chinesische 

Kommentatoren die Entwicklungen 

in den letzten Jahren sehen. Be- 

zeichnenderweise werden in sol- 

chen Berichten revolutionare Ak- 

tivitaten kaum erwahnt. Selbst die 

sandinistische Revolution ist bei 

den Chinesen in Verruf geraten, 

seit die kubanischen Elemente 

dort zunehmen. Xinhua geht so

gar so weit, die Stbrung der Na- 

tionalwahlen durch Guerillas in El 

Salvador mit Stirnrunzeln zu kom- 

mentieren (XNA, 29.3.82).

-we-

AFRIKA UND NAHOST

(4)

Perspektiven zu Afrika: 

Ministerprasident Zhao 

Ziyang faRt seine Reise- 

eindriicke zusammen

Vom 19.Dezember 1982 bis 13.Ja- 

nuar 1983 besuchte der chinesi

sche Ministerprasident elf afrika- 

nische Lander (im einzelnen dazu 

Oskar Weggel, "Die Wiederannahe- 

rung an Afrika", C.a., Januar 

1983, S.40-48).

Am 16.Januar fakte er in Nairobi 

die Eindriicke seiner Tour zusam

men, wobei er seine Ausfiihrungen 

in drei Teile gliederte: Erstens 

Einschatzung des Besuchs, zwei- 

tens die afrikanische Situation, 

drittens die kiinftigen Beziehun- 

gen Chinas zu Afrika (XNA, 16. 

und 17.1.83).

Zu Punkt 1: Die Einschatzung der 

Visite: Vom ZK und Staatsrat der 

VR China seien ex ante drei Ziele 

fiir den Afrika-Besuch formuliert 

worden, namlich die Verbesserung 

des gegenseitigen Verstandnisses, 

die Fbrderung von Freundschaft 

und Zusammenarbeit und das Ler- 

nen von den afrikanischen Lan

dern. Diese (doch recht abstrakt 

formulierten) Ziele seien "er- 

reicht" worden. Auch habe man 

eine "gemeinsame Sprache" in ei

ner Reihe von Angelegenheiten 

finden kbnnen, die sich stich- 

wortartig folgendermaken formu- 

lieren lassen: 1. gemeinsamer 

Kampf gegen Imperialismus, Ko- 

lonialismus und Rassismus; 

2. Kampf gegen eine Beherr- 

schung der kleinen Lander durch 

die Grokmachte; 3. Wahrung des 

Weltfriedens; 4. Starkung der
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Einheit zwischen den Landern der 

Dritten Welt; 5. Reform der unge- 

rechten und unverniinftigen alten 

Internationalen Wirtschaftsord- 

nung; 6. Errichtung einer neuen 

Internationalen Wirtschaftsordnung 

bei gleichzeitiger Entwicklung der 

Siid-Sud-Zusammenarbeit durch 

praktische MaKnahmen und 

7. Entwicklung der gegenseitigen 

Beziehungen.

Auf der Grundlage dieser Gemein- 

samkeiten lie&en sich kiinftige Be- 

ziehungen weiterbauen.

Zu Punkt 2 (die Lage in Afrika): 

Afrika habe drei wichtige Aufga- 

ben, namlich 1. Unabhangigkeit, 

2. Einheit und 3. Entwicklung. 

Bei der Analyse der Lage in Afri

ka sei stets von diesen drei Kri- 

terien auszugehen.

Als i.J. 1955 die Asiatisch-Afrika- 

nische Konferenz tagte, gab es in 

Afrika nur wenige unabhangige 

Staaten. Heute seien es liber 

fiinfzig Lander. Nur die Volker 

Namibias und Siidafrikas warteten 

noch auf ihre Befreiung. Es sei 

verstandlich, daft es zwischen den 

afrikanischen Staaten immer noch 

einige von der Geschichte hinter- 

lassene Probleme gebe. Diese 

wiirden jedoch dadurch kompli- 

ziert, dal?> die Supermachte sich 

dauernd einmischten. Die 1963 ge- 

griindete Organisation fiir afrika- 

nische Einheit (OAU) sei in den 

vergangenen Jahren zwar immer 

wieder durch Kontroversen ge- 

sch wacht worden, doch sei der 

von fast alien afrikanischen 

Staatsmannern bekundete Wille zur 

Einheit am Ende doch entschei- 

dender als die gegenwartige Spal- 

tungsanfalligkeit. Die politische 

Unabhangigkeit miisse durch die 

wirtschaftliche Unabhangigkeit 

untermauert werden. Leider 

walzten immer wieder entwickelte 

Lander ihre Wirtschaftskrisen auf 

die afrikanischen Staaten ab. Die 

Reform der Internationalen Wirt

schaftsordnung und der Ausbau 

der Sud-Stid-Zusammenarbeit sei 

daher von strategischer Bedeu- 

tung. Alles in allem: "Die afrika

nischen Volker sind hochst fahige 

Volker und die Perspektiven fiir 

den Aufbau Afrikas sind herr- 

lich" (sic!).

Zu Punkt 3 (Zusammenarbeit zwi

schen China und Afrika): China 

und die Lander Afrikas unter- 

stiitzten sich gegenseitig. Afrika- 

nische Staaten beispielsweise hat- 

ten China bei der Wiederherstel- 

lung seiner UNO-Mitgliedschaft 

geholfen, China seinerseits wolle 

mit den afrikanischen Staaten auf 

der Grundlage der neu verkiinde- 

ten vier Prinzipien fiir die wirt- 

schaftlich-technische Zusammenar

beit kooperieren (dazu Naheres 

C.a., Januar 1983, U 5). Gegen- 

seitigkeit - so laute die Parole fiir 

eine giinstige multilaterale Bezie- 

hung. 

-we-

ALLGEMEINE GRUNDSATZE 

DER AUSSENPOLITIK

(5)

Volksdiplomatie

Die "Volksvereinigung fiir die 

Freundschaft mit dem Ausland" 

hielt im Januar 1983 Riickblick 

auf ihre Tatigkeit. Sie war 1954 

gegriindet worden und steht seit 

Jahren unter Leitung von Wang 

Bingnan, einem Funktionar, der 

friiher in Deutschland studiert 

hat.

Seit 1969, berichtete Wang, habe 

die Vereinigung liber 17.000 Be- 

sucher empfangen und Kontakte 

mit 134 Landern aufgenommen. Sie 

habe weiterhin mit liber 101 

Freundschaftsorganisationen in 68 

Landern Beziehungen errichtet 

und unterstiitze im iibrigen ver- 

schiedene Bewegungen in aller 

Welt bei ihrem Kampf urn nationale 

Befreiung.

Besuchergruppen nach China 

seien aus 123 Landern gekommen, 

und China habe seinerseits Dele- 

gationen in 72 Lander entsandt. 

Zwischen 1969 und 1982 habe die 

Vereinigung auch 34 Kiinstler- 

gruppen und Ausstellungsdelega- 

tionen betreut und habe ihrerseits 

chinesische Kiinstlergruppen in 97 

Lander entsandt.

Die Vereinigung ist auch zustan- 

dig fiir die Begriindung von Pa- 

tenschaften (besondere Ubersicht 

im vorliegenden Heft) (XNA, 

31.1.83). 

-we-

(6)

Die Chinesische Gesell

schaft fiir Internatio

nale Verstandigung

Die im September 1981 gegriindete 

CGFIV veranstaltete am 28.Januar 

1983 in Beijing ihre 2.Vorstands- 

sitzung, urn einen Riickblick auf 

das vergangene Jahr zu werfen 

und Plane fiir 1983 auszuarbeiten. 

Die Gesellschaft besteht aus Ver- 

tretern verschiedener chinesischer 

Organisationen und politischer 

Parteien und hat sich das Ziel ge- 

setzt, "das gegenseitige Ver- 

standnis und die Freundschaft 

zwischen China und anderen Lan

dern zu fordern und den Welt- 

frieden zu verteidigen". Zu diesem 

Zweck widme sich die Gesellschaft 

dem Besucheraustausch, der Or

ganisation von Foren und Vortra- 

gen, der Teilnahme an interna

tionalen Konferenzen, dem Aus- 

tausch von Publikationen etc. Bis 

Ende 1982 empfing die Gesell

schaft 56 Delegationen mit zusam- 

men 180 Personen, unter ihnen 

einige Fiihrer nationalistischer 

Parteien der Dritten Welt, Politi- 

ker der Zweiten Welt, Gelehrte, 

Spezialisten aus internationalen 

Organisationen, akademische Kbr- 

perschaften und Forschungsinsti- 

tutionen (XNA, 29.1.83).

Die Stellung der Gesellschaft im 

Rahmen der volksdiplomatischen 

Organisation ist nicht ganz ein- 

deutig. Hat sie die Funktion des 

"Instituts des chinesischen Volkes 

fiir auswartige Angelegenheiten" 

ubernommen? Das Volksinstitut 

war lange Zeit ein Organ, das fiir 

den Empfang wichtiger Persbnlich- 

keiten zustandig war, also Besu- 

cher betreute, die fiir das Staat- 

liche Reisebiiro Luxingshe bereits 

zu hochrangig waren. Hierzu ge- 

hbrten Parlamentarier der ver- 

schiedenen Parteien, ferner Mit- 

glieder von Parteien, die nicht im 

Parlament vertreten sind, und 

Wissenschaftler bzw. wissen- 

schaftliche Institutionen. Im Ge- 

gensatz zu seinem Namen betrieb 

das Institut keine Forschung. Es 

war eine Art chinesischer "Inter 

Nationes".

Auch das Verhaltnis zur Volks

vereinigung fiir die Freundschaft 

mit dem Ausland ist nicht so ein- 

deutig. Wahrscheinlich hat es die 

Vereinigung im allgemeinen mehr 

mit Freundschaftsgesellschaften zu 

tun, wahrend die "Gesellschaft" 

VIPs der verschiedenen Lander 

empfangt (XNA, 29.1.83). 

-we-

(7)

Stadte- und Provinz- 

partnerschaften - ein 

wichtiges Element der 

"personalistischen" 

Au&enpolitik Chinas

Nach einem Xinhua-Bericht (XNA, 

28.1.83) haben bisher 18 chine

sische Provinzen, regierungsun- 

mittelbare Stadte und Autonome 

Regionen mit entsprechenden 

Bundesstaaten, Kreisen und Stad- 

ten von 14 Landern nicht weniger 

als 89 Partnerschaften geschlos- 

sen. I.J. 1983 will China mit dem 

Ausland weitere 30 Partnerschaf

ten begriinden.

Seit die Partnerschaftsbewegung 

i.J. 1973 begann, haben 468 chi

nesische Delegationen das Ausland 

besucht und sind 775 auslandische 

Delegationen nach China gekommen 

- alles in allem 1.243 Gruppen 

und 16.641 Personen.

Die 14 oben erwahnten Lander 

sind Australien, Kanada, Kongo, 

Frankreich, Italien, Japan, die 

Demokratische Volksrepublik Ko

rea, die Niederlande, Neuseeland,
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die Philippinen, die Schweiz, die 

Bundesrepublik Deutschland, die 

USA und Jugoslawien.

Partnerschaften werden nach Mar

gate der "charakteristischen Ei- 

genschaften" jeder Stadt oder 

jeder Provinz begriindet. So ist 

beispielsweise Beijing mit Belgrad 

in Verbindung getreten - beides 

Hauptstadte ihrer Lander; Shang

hai begriindete Beziehungen mit 

Rotterdam - beides sind Hafen- 

stadte; Guangzhou mit Los Ange

les - beides Industrie- und Han- 

delszentren; Kunming mit Zurich 

- beides Stadte mit "touristischer 

Anziehungskraft"; Suzhou mit Ve- 

nedig - beides "Wasserstadte".

Der Austausch zwischen den Part- 

nern erfolgt in Form der Entsen

dung verschiedener Experten- 

gruppen, aber auch der Forde- 

rung des beiderseitigen Handels. 

So z.B. verarbeitet die Provinz 

Heilongjiang Lederprodukte aus 

Kuhhauten, die in Alberta/Kanada 

gekauft werden und verkauft die 

Fertigprodukte zuriick an Alber

ta. Die Kiistenprovinz Jiangsu ar- 

beitet mit der japanischen Aichi- 

Prafektur auf dem Gebiet der 

Hummer-, Aal- und Garnelenzucht 

zusammen.

Auch der Schuler- und Studen- 

tenaustausch findet zunehmend 

zwischen Partnereinheiten statt, 

ebenso der Besuch von Kultur- 

und Sportgruppen sowie die Ver- 

anstaltung von Ausstellungen.

Es ist bezeichnend, daft die Pa- 

tenschaftsbewegung zwischen den 

USA und China prachtig gedeiht, 

wahrend gleichzeitig die Bezie

hungen im Bereich der "groften 

Politik" sich abgekiihlt haben. 

-we-

INTERNAT1ONALE ORGANISA- 

TIONEN UND KONFERENZEN

(8)

China befiirwortet eine 

wirksamere Rolle der UNO

Seit die UNO-Charta am 24.Okto- 

ber 1945 in Kraft trat, hat sich 

die Weltorganisation in vielfacher 

Hinsicht geandert:

- Da ist einmal die Zahl der Mit- 

gliedslander, die sich von 51 auf 

inzwischen 157 erhoht hat, wobei 

die Lander der Dritten Welt jetzt 

mehr als zwei Drittel der Repra- 

sentanten stellen.

- Geandert (d.h. erweitert) hat 

sich dariiber hinaus das Zustan- 

digkeitsfeld. Ging es am Anfang 

im wesentlichen nur urn die Inter

nationale Sicherheit, so sind in

zwischen zahlreiche neue Tatig- 

keitsfelder hinzugekommen, wie 

z.B. Entwicklungsprogramme, Be- 

vblkerungsplanung, Umweltschutz, 

Beschaftigungsfragen, Entwick

lung des Handels, Nutzbarma- 

chung der Ressourcen, Ernah- 

rungsfragen, Wasserbau, Gesund- 

heitswesen, Meteorologie, Welt- 

raumfragen, Fliichtlings-, Kinder- 

Jugendlichen- und Altenfragen 

etc.

- Schlieftlich hat sich noch das 

Krafteverhaltnis grundlegend ver- 

andert. War die UNO -chinesi- 

scher Auffassung zufolge - in den 

fiinfziger und Anfang der sechzi- 

ger Jahre noch eine Art Abstim- 

mungswerkzeug weniger Groft- 

machte, so sehen sich die "Mani- 

pulatoren" von einst angesichts 

der uberwaltigenden Zahl der 

Dritten Welt zunehmend isoliert.

Trotz solcher Veranderungen ist 

die UNO aber immer noch ein ver- 

haltnismaftig machtloses Instru

ment. Dies wurde vor allem im 

Zusammenhang mit der Kambo- 

dscha-, der Afghanistan-, der 

Namibia-, der Libanon-, der Ab- 

riistungs- und der Weltwirt- 

schaftsfrage deutlich. Die in die

sen Bereichen gefaftten Resolu- 

tionen wurden von den Adressaten 

einfach nicht durchgefiihrt.

China sieht sich unter diesen Um- 

standen aufgefordert, an der 

Seite der Dritten Welt den Einfluft 

der UNO auf die Weltpolitik zu 

verstarken (RMRB, 23.10.82).

Eines der Mittel zur Starkung wa

re die Ausschaltung des Veto- 

rechts der Standigen Mitglieder 

des Sicherheitsrates bei gleich- 

zeitiger Starkung des Einflusses 

der Vollversammlung.

Mit Genugtuung kommentiert Xin

hua (XNA, 4.12.82) den Beschluft 

der UNO-Generalversammlung vom 

3.Dezember, der auf die Starkung 

der Rolle der UNO bei der Auf- 

rechterhaltung des internationalen 

Friedens und der Sicherheit hin- 

auslauft. Mit einer solchen Reso

lution freilich ist das Ziel einer 

generellen Starkung der UNO 

noch lange nicht erreicht!

-we- 

(9)

China verlangt eine neue 

■Weltinformationsordnung"

Bei einer Debatte des UNO-Komi- 

tees iiber Informationsfragen 

(22.-29.Oktober 1982) verlangte 

der chinesische Vertreter Xie Oi- 

mei die Einfiihrung einer neuen 

Weltinformationsordnung. Das ge- 

genwartige Ungleichgewicht zwi

schen den Agenturen aus wenigen 

Industrielandern und den Kommu- 

nikationsmitteln der Entwicklungs

lander sei ein Nachklang der "Ge- 

schichte imperialistischer Beherr- 

schung". Der Kampf gegen den 

"kulturellen Kolonialismus" sei 

also fortzusetzen. Das "UN De

partment of Public Information" 

solle Maftnahmen ergreifen, urn die 

Ungleichgewichte bei der Infor

mation und Kommunikation zu 

korrigieren, die sich z.B. auch in 

der Verwendung weniger Arbeits- 

sprachen bei der UNO reflektier- 

ten.

Bezeichnenderweise wurde hier 

nicht zur Selbstorganisation der 

Dritten Welt aufgerufen, sondern 

eine hauptsachlich von den Indu

strielandern finanzierte Einrich- 

tung - die UNO - als Adressat 

angegangen. Ob sich die chinesi

sche Vertretung der Widerspriich- 

lichkeit ihres Vorgehens bewuftt 

war! ?

-we-

INNENPOLITIK

(10)

Ye Jianying kandidiert 

nicht mehr fur den

VI.NVK

Der Vorsitzende des Standigen 

Ausschusses des Nationalen 

Volkskongresses, der 85jahrige 

Marschall Ye Jianying, wird dem 

kommenden VI.NVK nicht mehr 

angehbren und damit auch sein 

Amt als Vorsitzender des Standi

gen NVK-Ausschusses abgeben. 

Der gesundheitlich angeschlagene 

Marschall erklarte seinen Verzicht 

auf ein NVK-Mandat in einem am 

2. Marz 1983 verbffentlichten 

Schreiben an die Mitglieder des 

Standigen Ausschusses des NVK 

(XNA, 2.3.83). Seine politisch 

weitaus bedeutsameren Posten als 

Mitglied des Standigen Ausschus

ses des Politburos des ZK der 

KPCh und als stellvertretender 

Vorsitzender der ZK-Militarkom- 

mission wird Ye Jianying jedoch 

behalten.

-sch-

(11)

2.Plenartagung der 

Zentralen Disziplin- 

kontrollkommission

Die auf dem Xll.Parteitag neuge- 

wahlte Zentrale Disziplinkontroll- 

kommission (ZDK) trat vom 28.Ja- 

nuar bis zum 7.Februar 1983 zu 

ihrer 2. Plenartagung zusammen. 

An der Tagung nahmen 123 der 

132 ZDK-Mitglieder sowie 103 Fiih- 

rungskader der Disziplinkontroll- 

organe auf Provinzebene teil. 

Zentrales Thema der Tagung wa- 

ren die "Verbesserung des Ar- 

beitsstils der Partei" und die da

mit zusammenhangenden Aufgaben 

der Kommission i.J. 1983.

Die Teilnehmer beschaftigten sich 

zunachst mit verschiedenen Aus- 

fiihrungen von Deng Xiaoping und


