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4. Zusammenfassung

1.

Globalisierung der chi- 

nesischen Au&enpolitik

Chinas Aufeenpolitik hat seit Be- 

ginn der siebziger Jahre eine Glo

balisierung in doppelter Hinsicht 

erfahren: Da ist einmal die rein 

geographische Ausweitung der 

Beijinger Aufcenpolitik, die doch 

in den fiinfziger und friihen 

sechziger Jahren noch grofcten- 

teils auf Asien beschrankt war, 

nunmehr aber weltweit prasent 

ist. Da ist aber zweitens auch die 

Ausweitung der Thematik auf bei- 

nahe alle heute diskutierten 

"Grofeen Fragen der Zeit", wie 

Bevolkerungsexplosion, Energie- 

verknappung, Umweltverschlech- 

terung, Nahrungsmittelengpasse, 

zunehmende Unkontrollierbarkeit 

der Technologic, Abriistung und 

Neugestaltung der Weltwirtschaft 

- um nur einige dieser Themen 

beim Namen zu nennen.

China nimmt an der Diskussion 

dieser Menschheitsprobleme nicht 

nur im Rahmen der UNO teil, 

sondern veranstaltet einschlagige 

Konferenzen in zunehmendem MaKe 

innerhalb seines eigenen Territo- 

riums; schon heute ist die Volks

republik zu einem wichtigen Tra

ger internationaler Veranstaltun- 

gen geworden. Moglicherweise war 

es der "Club of Rome", der mit 

seiner Aktivitat die Chinesen hat 

aufhorchen und sie an ihre tradi- 

tionelle Rolle als Reich der Mitte 

hat erinnern lessen. Jedenfalls 

haufen sich dort heute die inter- 

nationalen Aktivitaten. So wurde 

beispielsweise von einer in Beijing 

abgehaltenen Konferenz asiati- 

scher Parlamentarier am 30.Okto- 

ber 1981 die "Beijinger Deklara- 

tion iiber Bevolkerung und Ent

wicklung" herausgegeben, die die 

Staaten im asiatischen Raum dazu 

aufruft, bis zum Jahr 2000 das 

Bevblkerungswachstum auf eine 

Zuwachsrate von 1% pro Jahr zu 

driicken. Eine weitere Konferenz 

im Oktober 1981 war das dreitagi- 

ge Seminar iiber den "Wandel der 

landlichen Umgebung", an dem 

Architekten, Umweltplaner und 

Wissenschaftler aus zahlreichen 

Landern des eurasiatischen Konti- 

nents teilnahmen. Des weiteren 

wurden Tagungen iiber Seefahrt/- 

Meeresrecht und Kommunikations- 

fragen etc. abgehalten (1) - 

manchmal in Beijing, manchmal in 

Shanghai.

Im September 1982 fand ein Inter

nationales Symposium iiber Erdbe- 

benwesen in Beijing statt (2). 

1983 tagte im April eine Siid-Siid- 

Konferenz in Beijing und zur 

gleichen Zeit - ebenfalls vier Ta- 

ge lang - eine Internationale 

Nord-Siid-Konferenz in Shanghai 

(5.4.83). Im November 1982 war 

in Beijing eine Konferenz iiber 

Bevolkerungskontrolle abgehalten 

worden (3). Im Mai 1982 tagte ei

ne UNO-Konferenz iiber "mensch- 

liche Umgebung" - ebenfalls in 

der Hauptstadt (4).

Seit ihrem Beitritt zur UNO 

(1971) nahm die Volksrepublik 

China an fast alien Grundsatzkon- 

ferenzen zu den anstehenden 

Menschheitsproblemen teil - und 

Stellung. Solche Konferenzen be- 

zogen sich z.B. auf die Umwelt 

(1972 in Stockholm), auf die Be-
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volkerungsexplosion (1974 in Bu- 

karest), auf die Ernahrungsfrage 

(1974 in Rom), auf die Frauen- 

emanzipation (1975 in Mexico), 

auf die Besiedlungspolitik (1976 in 

Vancouver), auf die Wasserver- 

sorgung (1977 in Mar del Plata), 

auf das Anwachsen der Wiisten 

(1977 in Nairobi), auf Gesund- 

heitsfragen (1978 in Alma 

Ata), auf internationalen Tech- 

nologietransfer (1979 in Wien), 

auf Abriistung (1979 und 1982), 

auf Handel und Entwicklung 

(UNCTAD V in Manila 1979 und 

UNCTAD VI in Belgrad 1983), auf 

internationales Seerecht (1973 bis 

1982) und was dergleichen Konfe- 

renzen und Fragen noch sein mb- 

gen.

Wie nun stellt sich die Fiihrung 

der VR China die Lbsung der 

wichtigsten Globalfragen in der 

Theorie vor, und wie ver halt sie 

sich dazu in der Praxis?

Die Frage sei nachfolgend an eini- 

gen der wichtigsten zur Diskus- 

sion stehenden Themenbereichen 

erlautert (5).

2.

Die "grofcen Fragen der

Zeit" im Visier der VR China

2.1.

Bevolkerungsexplosion

2.1.1.

Erscheinungsforaen; Su- 

che nach Ursachen und 

Therapien

Die "Bevolkerungsexplosion" ist 

heutzutage der Cantus firmus, 

der sich durch samtliche Diskus- 

sionen liber die Entwicklung der 

kiinftigen Welt und ihrer Probleme 

zieht. Ob Rohstoffversorgung, 

Arbeitsplatzbeschaffung, Indu- 

strialisierung, Ernahrung oder 

Okologie - uberall spielt die Dy- 

namik des Bevblkerungswachstums 

hinein. Zwischen 1963 und 1977 

nahm die Weltbevblkerung urn 21% 

zu: In den Industrielandern urn 

etwa 10%, in den Entwicklungslan- 

dern dagegen urn 28%. Bis 1985 

wird die Menschheit voraussicht- 

lich auf 5 Milliarden, bis zum 

Jahre 2000 auf rund 6,5 Milliarden 

und bis zum Jahre 2007 auf 7,7 

Milliarden angewachsen sein. Von 

den 7,7 Milliarden Menschen wer- 

den vermutlich 80% in den Ent- 

wicklungslandern leben.

Die Diskussion urn ein weltweit 

giiltiges Bevblkerungsprogramm 

reicht bis zum Jahre 1946 zurlick, 

als die UN Population Commission 

gegriindet wurde, und erreichte 

ihren Hohepunkt i.J. 1974 mit der 

UN-Weltbevblkerungskonferenz von 

Bukarest, bei der auch ein "Welt- 

bevblkerungs-Aktionsplan" ent- 

wickelt wurde, der das Ziel des 

Geburtenriickgangs dadurch zu 

verwirklichen empfiehlt, daft ei- 

nerseits die Lebenserwartung ge- 

steigert und andererseits die hohe 

Sterblichkeit bei Kindern und 

Mlittern in den Entwicklungslan- 

dern gesenkt wird. Dieses auf 

den ersten Blick widerspriichliche 

Programm geht von der Pramisse 

aus, daB die verminderten Uber- 

lebenschancen des Nachwuchses 

einerseits und die hohe Sterblich- 

keitsrate bei Erwachsenen ande

rerseits die beiden Hauptgriinde 

fur die hohe Fruchtbarkeit in den 

Entwicklungslandern seien. Die 

einzelnen Regierungen werden in 

dem Aktionsplan aufgefordert, bei 

ihrer Familienplanungspolitik auf 

internationale Organisationen zu- 

riickzugreifen, die uber langjahri- 

ge Erfahrungen verfiigten. So- 

dann werden die unterschiedlichen 

Techniken der Bevolkerungspla- 

nung ausgebreitet.

Bei der Konferenz waren vor allem 

drei Punkte umstritten, die sich 

auf folgende Thesen bringen las- 

sen:

- Schuld an der Bevolkerungsex- 

plosion sei nicht so sehr das Feh- 

len einer Familienplanung als viel- 

mehr die Nichtverwirklichung der 

Neuen Weltwirtschaftsordnung. 

Der Aktionsplan stelle zu einseitig 

auf demographische Gesichtspunk- 

te ab und zu wenig auf die welt- 

wirtschaftliche Gesamtordnung, 

die durch Imperialismus, Kolonia- 

lismus und Hegemonismus be- 

stimmt sei. Die Vorstellung einer 

Bevolkerungsexplosion sei eine 

von den Supermachten erfundene 

absurde Theorie, urn ihre Vor- 

herrschaft zu sichern (dies war 

u.a. die Stellungnahme der VR 

China) (6).

- Ursache fur die zu Bevolke- 

rungsexplosionen fiihrende "Riick- 

standigkeit" in den Entwicklungs

landern sei die Konsumexplosion 

in den nbrdlichen Landern. Die 

Industriestaaten sollten gefalligst 

ihre Ressourcenverschwendung 

einstellen. - Am Ende lauft auch 

dieser Ein wand darauf hinaus, 

Geburtenkontrolle lediglich als ei

ne Funktion der allgemeinen Welt

wirtschaftsordnung zu betrach- 

ten.

- Eine weitere Auffassung - z.B. 

die der deutschen Bundesregie- 

rung - ging dahin, daB die beste 

Bevblkerungspolitik allemale iden- 

tisch sei mit einer gelungenen Ge- 

sellschaftspolitik.

Ob nun das Fehlen einer Neuen 

Weltwirtschaftsordnung, die "Kon

sumexplosion" in den Industrie

landern oder aber das Defizit in 

der Gesellschaftspolitik fur die 

"Bevolkerungsexplosion" verant- 

wortlich gemacht wurde - fest 

steht jedenfalls, daB sich nahezu 

alle Vertreter darin einig waren, 

daB die Bevblkerungsfrage nicht 

nur als technisches Familienpla- 

nungsproblem, sondern als zen- 

trale Achse inmitten eines vielfal- 

tigen Speichenwerks gesehen wer

den musse.

2.1.2.

Die Stellungnahme Chi

nas: von der "Absurdi- 

tats"-These zur Mahner- 

rolle

Wie die VR China hier Stellung 

bezogen hat, wurde oben bereits 

erwahnt.

Diese Haltung war umso uberra- 

schender - und fur viele Staaten 

der Dritten Welt enttauschender 

- als China ja bereits seit 1954 

damit begonnen hatte, im eigenen 

Land eine systematische Familien- 

politik zu entwickeln, die strek- 

kenweise allerdings, vor allem urn 

die Zeit des GroSen Sprungs und 

der Kulturrevolution herum, im- 

mer wieder politischen Gegenbe- 

wegungen zum Opfer gefallen 

war.

Nach 1978 begann China seine Be- 

volkerungspolitik dann aber nicht 

nur innenpolitisch scharfer zu 

formulieren und mit griffigeren 

Sanktionen zu versehen, sondern 

auch auBenpolitisch mehr tech- 

nisch-administrative Aspekte der 

Familienplanung zu vertreten.

Es ist hier nicht der Ort, uber 

die chinesische Geburtenkontroll- 

politik Einzelheiten auszubreiten. 

Dies ist im Laufe der Jahre in 

CHINA aktuell haufig genug ge- 

schehen. Nur soviel sei erwahnt, 

daB China 1979 eine umfassende 

Familienplanungspolitik mit dem 

Ziel der "Ein-Kind-Familie" begon

nen hat. Wichtigste Mittel zur Er- 

reichung dieser Ziele sind Spat- 

heirat, Beratung, umfassende So- 

zialpolitik, Gratisverteilung von 

Verhiitungsmitteln, Zulassung der 

Abtreibung und Sanktionen im 

Fall von VerstoBen gegen die Ein- 

Kind-Regel.

Im September 1983 wird zum er

sten Mai eine Versammlung zur 

Auszeichnung "fortschrittlicher 

Personen und Kollektive in der 

Familienplanung" stattfinden. 

AuBerdem werden z.Zt. regionale 

Bevolkerungsplane ausgearbeitet, 

urn das Wachstum der chinesischen 

Bevblkerung mit der Entwicklung 

von Wirtschaft und Gesellschaft in 

Harmonie zu bringen, und 

schlieBlich wird voraussichtlich 

i.J. 1985 das "Familienplanungs- 

gesetz" und das "Schutzgesetz 

fiir Eugenik" erlassen.

Auf auBenpolitischem Gebiet ist
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China dariiber hinaus inzwischen 

auch zum Warner geworden: Qian 

Xinzhong, der Vorsitzende der 

staatlichen Familienplanungskom- 

mission, wies auf der III.Asia- 

tisch-Pazifischen Bevolkerungs- 

konferenz in Sri Lanka im Sep

tember 1982 darauf hin, dafe die 

Bevolkerung der Gesamtregion, 

die gegenwartig 2,5 Milliarden be

trage, bis zum Jahre 2015 auf 5 

Milliarden ansteigen werde, falls 

nicht ernsthaft Geburtenkontrolle 

gelibt werde. China selbst werde 

versuchen, seine Bevolkerung bis 

zur Jahrhundertwende bei 1,2 

Milliarden zu halten. Die jahrliche 

Zuwachsrate der Bevolkerung sol- 

le bis dahin unter 11 Millionen 

gedriickt werden. 1981 freilich 

habe die Zahl immer noch bei 14 

Millionen gelegen. Hauptadressat 

der KontroUbemiihungen miisse die 

bauerliche Bevolkerung sein. 

Hierbei komme es nicht nur auf 

Geburtenkontrolle im eigentlichen 

Sinn, sondern auf Verbesserung 

des gesamten sozialen Umfelds an. 

Die bauerlichen Produktionskollek- 

tive errichteten z.Zt. Pensionssy- 

steme und Altenheime. Aufgrund 

solcher Mafenahmen miisse dafiir 

gesorgt werden, dafe der alte 

Glaube, "Sbhne bedeuten Versi- 

cherung", durch die praktische 

Sozialpolitik ad absurdum gefiihrt 

werde (7).

2.1.3.

Zusannenarbeit mit UNO- 

Organisationen

China arbeitet inzwischen eng mit 

der World Health Organization zu- 

sammen (8), lafet Delegationen der 

"International Planned Parenthood 

Federation" die Volksrepublik be- 

reisen (9), richtet internationale 

Seminare uber Familienplanung 

aus (z.B. im Juni 1983 zusammen 

mit Japan) (10) und veranstaltet 

innerhalb seines Gebiets auch in

ternationale Konferenzen - z.B. 

die von der UNESCO initiierte 

Konferenz zur Bevolkerungskon- 

trolle in Asien, die im September 

1982 zwolf Tage lang in Shanghai 

tagte (11). Am 18.Marz 1983 er- 

hielt der oben erwahnte Qian Xin

zhong von der UNO-Vollversamm- 

lung den UNO-Bevolkerungspreis, 

der diesmal zum dritten Mai ver- 

geben wurde. Bei der Preisverlei- 

hung gab Qian bekannt, dafe die 

Bevolkerungszuwachsrate Chinas 

von 20 0/00 Anfang der fiinfziger 

Jahre auf 14,5 0/00 Ende der 

siebziger Jahre gesunken sei. Die 

durchschnittliche Lebenserwartung 

habe sich von 36 Jahren i.J. 1949 

auf 68 Jahre (1983) erhbht (12)

Bei einer internationalen Bevolke- 

rungsplanungskonferenz in London 

im Marz 1983 wurde Chinas Fami- 

lienplanungspolitik als vorbildlich 

bezeichnet (13).

Nach wie vor sieht die chinesische 

Regierung das Familienplanungs- 

problem zwar in die grofeen inter

nationalen Zusammenhange einge- 

bettet, doch verzichtet sie heute 

darauf, die Uberbevolkerungsfra- 

ge - ahnlich wie noch 1974 - als 

biofees Mittel zur Bildung antihe- 

gemonistischer Fronten zu benut- 

zen.

2.2.

Die Rohstoff-Frage

2.2.1.

Die Diskussion u« eine 

Weltrohstoffordnun g: 

Indexierung und Kartelle 

oder freie Marktwirt- 

schaft?

Interessanterweise hat sich China

- sieht man von der Familienkon- 

trollpolitik ab - in die Rohstoff- 

Frage "hineingekniet" wie in keine 

andere. Dies wurde besonders 

deutlich im Zusammenhang mit der 

UNO-Rohstoff-Sonderkonferenz, 

die im Mai 1974 in New York 

stattfand und zu der China die 

hochrangigste Delegation entsand- 

te, die bis dahin amerikanischen 

Boden betreten hatte. An der 

Spitze dieser Delegation stand 

kein geringerer als der damals 

gerade wieder an die Macht zu- 

riickgekehrte Deng Xiaoping, der 

bei dieser Gelegenheit nicht nur 

Chinas Grundsatze liber die Roh

stoff-Frage, sondern dariiber hin

aus auch die bisher vielleicht be- 

riihmteste aufeenpolitische Doktrin 

der Volksrepublik verkiindigte, 

namlich die sog. "Drei-Welten- 

Theorie" (14). Kein Zweifel, Chi

na glaubte damals (offensichtlich 

im Anschlufe an die OPEC-Erfolge 

von 1973), die alte Weltwirt- 

schaftsordnung mit Hilfe einer 

neuen Rohstoffpolitik aushebeln 

und gleichzeitig weltweite Vereinte 

Fronten gegen die beiden "Super- 

machte" aufbauen zu konnen.

Die Diskussion urn eine neue Welt- 

Rohstoffordnung geht bis in die 

fiinfziger Jahre zuriick, hat aber 

durch die "Olkrise" von 1973 eine 

besondere Aktualisierung erfah- 

ren, da der gewaltige Preisschub 

beim Rohbl einen Teil der Dritt- 

Welt-Lander, namlich die OPEC- 

Staaten, liber die Mafeen begiin- 

stigte, wahrend gleichzeitig ande

re Dritt-Welt-Lander in ihrem 

Wachstum ruckartig gebremst 

wurden. Davon waren auch solche 

nicht-dl-exportierende Lander be- 

troffen, die ansonsten mit Roh- 

stoffen gesegnet sind, die aber 

von nun an, wegen des Riick- 

gangs der allgemeinen Weltwirt- 

schaft, existenzgefahrdende Ge- 

winneinbufeen hinnehmen mufeten

- ein Verlust, der umso schlimmer 

zu ertragen ist, als Rohstoffe in 

der Regel die einzigen Exportgii- 

ter eines durchschnittlichen Ent- 

wicklungslandes sind.

Wie nun lafet sich das Auf und Ab 

der Rohstoffpreise beseitigen? 

Diese Stabilisierungsfrage spielt in 

der Nord-Siid-Diskussion die 

Schliisselrolle.

Theoretisch lassen sich hier vier 

Hauptmafenahmen denken, namlich

- die Errichtung von Rohstoff-

Stabilisierungspolstern,

- ferner die Kontingentierung von 

Exportquoten,

- des weiteren langfristige Ver- 

trage mit Abfederungscharak- 

ter, d.h. mit Festlegung von 

stabilisierungsfordernden Ab- 

nahme- und Lieferverpflichtun- 

gen

- und schliefelich die Bildung von 

Rohstoffkartellen auf seiten der 

Verkaufer.

Samtliche Mafenahmen sind mit er- 

heblichen Implikationen belastet:

- Die Anlage von Rohstoff-Stabili- 

sierungspolstern zieht, wie der 

EG-Agrarmarkt unriihmlicherweise 

zeigt, erstens eine riesige und 

kostspielige Rohstoffbiirokratie 

nach sich, wiirgt zweitens jeden 

Wettbewerb ab und eignet sich 

drittens nur fur lagerfahige - 

d.h. nicht verderbliche -Rohstof

fe.

- Bei der Kontingentierung 

schneiden sich am meisten die Er- 

zeugerlander selbst ins Fleisch, 

da hier ja nicht nur Export-, 

sondern auch Produktionskiirzun- 

gen erforderlich werden.

- Abfederungkontrakte schliefelich 

fiihren haufig am Marktbedarf der 

Industrielander vorbei und werden 

von diesen daher gescheut.

- Was schliefelich Kartelle anbe- 

langt, so waren eine Zeitlang 

zwar die 13 OPEC-Staaten hochst 

erfolgreich, wahrend Kartelle fur 

andere Rohstoffe, z.B. fur Hol

zer, Erze, Bauxit oder Jute, ins 

Leere stiefeen. Inzwischen zeigt 

aber selbst der Mifeerfolg der 

OPEC, wie zweifelhaft ein am 

Markt vorbeigehendes Wirtschafts- 

gebahren ist und wie der Stein, 

den ein solches Kartell hebt, am 

Ende auf seine eigenen Flifee zu- 

riickfallt.

Nachdem die Rohstoff-Frage lange 

Zeit vor dem GATT, der FAO und 

anderen UNO-Gremien ohne prak- 

tischen Erfolg diskutiert worden 

war, ging sie schliefelich auf die 

1964 gegriindete UNCTAD (die 

Welthandelskonferenz der UNO) 

liber, die seitdem zum eigentlichen 

Z entrum der internationalen Roh- 

stoffdiskussion geworden ist. Die 

UNCTAD war es auch, die 1974 

das "Integrierte Rohstoffpro-
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gramm" verabschiedete, welches 

alle bisherigen Diskussionsansatze 

zu einer einheitlichen Plattform 

zusammenschmiedete. Ziele des 

Programms sollten sein die Ver- 

ringerung der bisherigen Preis- 

schwankungen, des weiteren die 

Bindung der Rohstoffpreise an 

das Niveau der Industriepreise 

(sog. "Indexierung"), die beider- 

seitige Versorgungssicherheit und 

nicht zuletzt der Kampf gegen 

Protektionismus.

Hauptsachlich wurden fiinf MaR- 

nahmen zur Erreichung dieser 

Ziele vorgeschlagen, namlich, wie 

oben bereits erwahnt, die Anlage 

von Rohstoff-Stabilisierungspol- 

stern, die Einrichtung gemeinsa- 

mer Fonds zur Finanzierung der 

Vorratslager, multilaterale Kauf- 

und Lieferverpflichtungen zur 

Einhaltung der Preisgrenze, Di

ver sifizierung der Produktions- 

und Angebotsstrukturen der Ent

wicklungslander und kompensato- 

rische Finanzierungsmodalitaten 

zur Stabilisierung der Exporterlb- 

se.

Das integrierte Rohstoffprogramm 

liefe - dies war der UNCTAD 

durchaus bewufet - am Ende auf 

einen weltweiten Dirigismus hin- 

aus, der praktisch jede Markt- 

wirtschaft verdrangen mufcte. 

Kein Wunder, dafc es zwischen In

dustrie- und Entwicklungslandern 

zu schweren Meinungsverschie- 

denheiten kam, die sich vor allem 

auf drei Punkte konzentrierten, 

namlich die bereits erwahnte Ein

richtung von Stabilisierungspol- 

stern sowie von Finanzierungs- 

fonds (der EG-Agrarmarkt mit 

seinen Auswiichsen stand dabei in 

negativer Weise Pate!), ferner 

auf die Ma&nahmen zur Stabili

sierung (es kbnnen zwar Roh

stoffpreise, nicht aber Exporter- 

lose stabilisiert werden!) und 

schlieftlich vor allem auf die Inde

xierung, die nicht nur eine An- 

passung des Angebots an veran- 

derte Nachfragestrukturen ver- 

hindere, sondern auch die Substi- 

tutionskonkurrenz (Herstellung 

synthetischer statt "natiirlicher" 

Textilien) verstarke.

2.2.2.

Die Stellungnahme Chi

nas: vob " Antihegemonis- 

■U8* zun "Integrierten 

Rohstoffprogramm*

Stellungnahme der VR China: Bei 

der UNO-Rohstoff-Konferenz von 

1974 beschrankten sich die chi- 

nesischen Ausfiihrungen fast ganz 

auf das Thema des Antihegemonis- 

mus. Statt sich mit Fragen des 

Mifeverhaltnisses zwischen gestie- 

genen Industriepreisen und lau- 

fend sinkenden Rohstoffpreisen 

auseinandersetzen, statt auf Ein- 

zelpunkte, wie spezifische Ent- 

wicklungshilfebeitrage, Streichung 

von Belastungen (Zinsen etc.) 

und Sonderprogramme fur beson- 

ders riickstandige Lander, einzu- 

gehen, unterbreitete die chinesi- 

sche Delegation eine Analyse fur 

die Griinde der Armut und legte 

als Therapie ihr Drei-Welten-Mo- 

dell vor. Die eigentliche Ursache 

fiir Riickstandigkeit und Armut 

der Entwicklungslander liege in 

der Unterdriickung und Auspliin- 

derung durch Imperialismus, Ko- 

lonialismus und Neokolonialismus, 

wobei die beiden Supermachte eine 

fiihrende Rolle spielten. Unter 

dem Vorwand der "Hilfe" prakti- 

zierten sie systematische Auspliin- 

derung (15).

Das Rohstoff-Dilemma sei nichts 

anderes als ein Teilaspekt des 

allgemeinen Kampfes gegen die 

Armut, die ihrerseits durch Aus- 

beutung verursacht sei. Wozu also 

technische Details fiber das Roh- 

stoff-Dilemma ausbreiten!? Zuerst 

einmal miisse die politische und 

wirtschaftliche Unabhangigkeit er- 

rungen werden. Hierbei sei an die 

Solidaritat aller betroffenen Lan

der appelliert! (16)

China war zu dieser Zeit - wie 

andere sozialistische Staaten - ein 

Vertreter der "Imperialismustheo- 

rie": Ursache fiir die Armut und 

Konflikte in der Welt, vor allem 

der Dritten Welt, sind nicht etwa 

eingebaute gesellschaftliche Brem- 

sen oder selbsterzeugte Konflikte 

in den einzelnen Landern, son

dern vielmehr hegemonistische 

("imperialistische", "sozialimpe- 

rialistische" etc.) Eingriffe. Die 

Konflikte kommen also nicht von 

innen, sondern von au6en, wes- 

halb in erster Linie weltweit eine 

antihegemonistische Abwehrstrate- 

gie zu entwickeln ist. Wichtigste 

Elemente dieser Defensivpolitik ist 

einmal Verteidigungsbereitschaft 

(der Einzelstaaten und der Regio- 

nen) und zweitens die Bildung 

antihegemonistischer Fronten zur 

maximalen Isolierung des Gegners. 

Solche Fronten kdnnen entweder 

innerstaatlicher Natur sein (Eini- 

gung der verschiedenen Fraktio- 

nen zur gemeinsamen Abwehr) 

oder regionalen Charakters (z.B. 

OAU, Siidostasiatische Gemein- 

schaft, Siidasiatische Gemein- 

schaft, Andengemeinschaft, Grofc- 

arabische Gemeinschaft, EG, 

Westafrikanische Union etc.), fer

ner intraregionaler Natur (z.B. 

NATO, ANZUS) oder aber 

schlie&lich globalen Gefiiges, wo

bei die UNO oder aber die Block- 

freien-Konferenz zumindest Ad- 

hoc-Ansatze bietet, die in ein

zelnen Fragen (z.B. Abriistung, 

Kampf um ein gemeinsames Mee- 

resbodenrecht etc.) zu aktuali- 

sieren ist.

Seit den Reformbeschltissen klingt 

das chinesische Urteil wesentlich 

differenzierter, wenngleich auch 

jetzt noch eine pauschalistische 

Tendenz festzustellen ist: Die 

Schaffung einer Neuen Weltwirt- 

schaftsordnung wird zwar nach 

wie vor in den Vordergrund ge- 

stellt, doch finden inzwischen 

auch gewisse Spezifizierungen 

statt. Beispielsweise fordert China 

die "voile Anwendung" des "inte

grierten Rohstoffprogramms" und 

setzt sich fiir die "Stabilisierung 

der Rohstoffpreise" sowie fiir eine 

gerechte Lbsung der "Frage des 

Exporteinkommens" ein (17).

Nach allgemeinen Erkenntnissen 

diirfe der Schuldendienst eines 

Landes nicht 20% seiner Export- 

einkommen iibersteigen. Inzwi

schen jedoch liege der Schulden

dienst einiger afrikanischer Lan

der bei 40%, derjenige der latein- 

amerikanischen Staaten sogar bei 

60%. Argentinien, Mexico, Ecua

dor, Brasilien und Chile hatten 

1982 sogar fiber 100% aufbringen 

miissen - ein Argernis, das nur 

durch energische Umschuldungs- 

mafenahmen aus dem Welt ge- 

schafft werden kbnne. Hinzu kom- 

me noch ein anderes: Die Export- 

preise fiir Rohmaterialien und Pri- 

marprodukte (mit Ausnahme von 

01) seien zwischen 1980 und 1982 

auf dem Weltmarkt um durch- 

schnittlich 35% gefallen. Dadurch 

seien die Schulden der Entwick

lungslander, die 1979 noch bei 

40,2 Mrd.$ lagen, im Zeitraum 

1981/82 auf 100 Mrd. angestiegen. 

Der Ruf nach Einhaltung des in

tegrierten Rohstoffprogramms 

werde damit noch dringlicher

(18) .

Die Industriestaaten miifeten in 

Zukunft auch mehr Entwicklungs- 

hilfe leisten. Die V.UNCTAD-Kon- 

ferenz von 1979 habe beschlossen, 

daE> ein Entwicklungshilfeanteil 

von 0,7% am BSP der einzelnen 

Entwicklungslander als Entwick- 

lungshilfesatz angemessen ware. 

Die in Betracht kommenden 17 In- 

dustrielander hatten jedoch 1980 

nur 0,33%, 1981 sogar nurmehr 

0,32% erbracht. Zur gleichen Zeit 

seien die amerikanischen Leistun- 

gen von 0,27% auf 0,2% gesunken

(19) .

Bei der VI.UNCTAD-Konferenz in 

Belgrad (6.-30.Juni 1983) wies 

der chinesische Vertreter ferner 

darauf hin, daft der Schliissel zur 

Lbsung (u.a. der Rohstoffproble- 

me) in der "Beschleunigung der 

wirtschaftlichen Entwicklung der 

Entwicklungslander" liege (20). 

Kein Wort mehr von Imperialismus 

und Hegemonismus. Der chinesi

sche Vertreter appellierte an die 

Vernunft der Industriestaaten: 

30% der von den ent wick elten
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Landern erzeugten Produkte gin

gen in die Entwicklungsliinder: 

Die Abhangigkeit von Nord und 

Siid werde damit augenfallig!

Der Akzent der chinesischen Aus- 

fiihrungen hat sich zwischen 1974 

und 1983 also deutlich vom "Anti- 

hegemonismus und Antiimperia- 

lismus" weg und hin zu wirt- 

schaftsgerechten Ansatzen be- 

wegt, wobei allerdings Marktlb- 

sungen ausgeschlossen und diri- 

gistische Mafenahmen gefordert 

werden!

2.2.3.

Welche Entwicklungsstra- 

tegie fiir welches Dritt- 

Welt-Land?

Was die Entwicklungsstrategien 

anbelangt, so hiillte sich China 

bei seinen aufeenpolitischen Erkla- 

rungen wahrend der siebziger 

Jahre in Schweigen.

Seit den Reformbeschliissen von 

1978 hat sich diese Haltung jedoch 

geandert. Theoretisch gibt es 

eine ganze Reihe von Mbglichkei- 

ten: Ein Land kann beispielsweise 

weniger importieren Oder weniger 

exportieren, mehr importieren 

Oder mehr exportieren wollen. Im 

ersteren Fall wird in der Wissen- 

schaft von einer ’’Strategic der 

Importsubstitutionen" gesprochen, 

im zweiten Fall hei&t es ''Export

substitution" und im vierten Fall 

"Exportfbrderung".

Weitere Entwicklungsalternativen 

hangen mit Prioritatssetzungen 

zusammen: Schwer- Oder Leichtin- 

dustrie? Kapitalintensive oder ar- 

beitsintensive Industrie? Industrie 

oder Landwirtschaft?

Aus dieser Fiille von Varianten 

werden in der chinesischen Lite- 

ratur im allgemeinen fiinf "Stra- 

tegien" hervorgehoben, namlich 

die der Importsubstitution, des 

Exportersatzes, der Prioritat der 

Schwerindustrie, der "Prioritat 

der Leichtindustrie und Landwirt

schaft" sowie des "Exports von 

Primarprodukten" (21).

Die Volksrepublik kennt hier auch 

kein Allheilmittel. Jedes Land 

miisse vielmehr seine Strategie 

den konkreten autochthonen Be

dingungen anpassen. China mu6 

es wissen; denn es hat seit 1949 

mit nicht weniger als drei der 

oben genannten Strategien experi- 

mentiert, namlich mit der "Priori

tat der Schwerindustrie" (1953- 

57), mit der "Strategie des Im

portersatzes" (vor allem wahrend 

der Kulturrevolution) und - seit 

Beginn der Reformen - mit der 

"Strategie der vorrangigen Ent

wicklung von Leichtindustrie und 

Landwirtschaft".

Zu keiner Zeit jedoch hat China 

die Strategie des vorrangigen 

"Exports von Primarprodukten" 

betrieben, wie sie fiir die meisten 

Entwicklungslander seit Jahren 

unumganglich zu sein pflegt. Chi

na betrachtet diese Politik als 

kritisch, da Volkswirtschaften, 

die ausschliefelich Primarprodukte 

anzubieten haben, bei den Terms 

of Trade allemale zu kurz kamen.

Im Gegensatz zu friiher bestehen 

auf chinesischer Seite keine welt- 

anschaulichen Vorbehalte mehr. 

Jede Strategie wird vielmehr 

Z weck-Mittel-orientiert betrach

tet.

Nicht zuletzt auch warnt China 

vor "vorgefertigten Modellen". 

Empfehlenswert sei weder das 

Vorbild der kapitalistischen Lan

der noch eine Entwicklungspolitik 

der "einseitigen Entwicklung der 

Schwerindustrie und der allseiti- 

gen Verstaatlichung", mit dem die 

Sowjetunion bei den Entwicklungs- 

landern "hausieren gehe" (22).

Nicht uninteressant ist der neue 

Mafestab, mit dem China die Taug- 

lichkeit einer Entwicklungsstrate- 

gie bewertet. Wbrtlich: "Hauptkri- 

terium fiir den Erfolg einer Ent

wicklungs strategie ist vor allem 

die... Hebung des Lebensstan- 

dards." (23)

2.3.

Der Hunger in der Welt

2.3.1.

Hunger, Unterernihrung 

und Suche nach den 

Schuldigen

Seit dem Ende des 2.Weltkriegs 

zeigte sich eine zunehmende Dis- 

krepanz zwischen Getreideproduk- 

tionszuwachs auf der einen und 

Bevblkerungsexplosion auf der 

anderen Seite. Der Zuwachs in 

der Nahrungsmittelproduktion in- 

nerhalb der Dritten Welt grenzt 

zwar fast an ein Wunder, insofern 

zwischen 1963 und 1977 ein 

Sprung urn nicht weniger als +48% 

erfolgt ist. In der gleichen Zeit 

wuchs die Bevblkerung jedoch urn 

44% mit. Wahrend Produktionszu- 

wachse immer schwerer zu errei- 

chen sind und langsam an Gren- 

zen stolen, geht das Bevolke- 

rungswachstum einstweilen fast 

noch ungebrochen weiter -mogli- 

cherweise bis zum Ende der er- 

sten Halfte des 21.Jhdts. Was die 

Getreideproduktion anbelangt, so 

stieg sie zwischen 1955 und 1970 

jahrlich um 3,1%, zwischen 1970 

und 1980 um jahrlich 2,7% und 

zeigt seitdem eine weiter sinkende 

Tendenz. Nach FAO-Statistiken 

gab es unter den 128 Entwick- 

lungslandern in den sechziger 

Jahren 56 Lander, deren Getrei

deproduktion mit dem Bevolke- 

rungswachstum nicht Schritt hal- 

ten konnte. In den siebziger Jah

ren zahlten hierzu bereits 69 Lan

der. Die Weltbank schatzt, daft 

rund 800 Millionen Menschen in 

den Dritt-Welt-Landern hungern 

oder unterernahrt sind.

Gleichzeitig wurden zahlreiche 

Lander von Getreideexporteuren, 

die sie einst waren, zu Importeu- 

ren. Anfang der sechziger Jahre 

mufcten durchschnittlich 20 Mio.t 

importiert werden, 1981/82 waren 

es bereits 90 Mio.t.

Die beiden Hauptfragen, die sich 

aus dieser Situation ergeben, 

lauten: Was sind die Ursachen 

und welche Konsequenzen kbnnen 

daraus gezogen werden?

Als mogliche Ursachen kbnnen 

entweder "Imperialismus"-Argu- 

mente oder aber autochthone De- 

terminanten oder beides zusammen 

genannt werden.

Beide Komplexe waren Gegenstand 

der Welternahrungskonferenz, die 

von der FAO im November 1974 in 

Rom veranstaltet wurde.

Als Ursachen kamen damals zahl

reiche diverse Einzelfaktoren in 

die Diskussion, z.B. Klima- 

schwankungen, Erhbhung der 01- 

preise (die "Grune Revolution" 

erfordere erhbhte Kunstdiingerga- 

ben, die ja auf Olbasis beruhen), 

Mangel an landwirtschaftlicher Mo- 

dernisierung, Bevblkerungsexplo- 

sion, fehlende Landreform, man- 

gelnde Eigenanstrengungen der 

betroffenen Lander, Unterschat- 

zung von Produktionsanreizen, 

mangelnde Beratung und Ausbil- 

dung, unzureichende Marktorgani- 

sation und Preisgestaltung, "Teu- 

felskreis" von Arbeitslosigkeit, 

geringem Einkommen, Unterernah- 

rung, geringer Belastbarkeit, Ar

beitslosigkeit etc.

Als Strategien wurden -dement- 

sprechend - Familienplanung, 

Entwicklung von Kleinbetrieben 

mit Effizienz und Beschaftigungs- 

effekt, behutsamer Umgang mit 

der "Griinen Revolution" (24), 

Verbesserung der Marktstruktu- 

ren, bessere Agrarforschung, an- 

gepa&te Agroindustrie, geeignete- 

res Pflanzengut etc., aber auch 

Durchfiihrung einer Landreform 

und Verwirklichung der Neuen 

Weltwirtschaftsordnung gefordert 

(25).

2.3.2.

Die Stellungnahme Chi

nas: von Antihegenonis- 

nus/Inperialisnus zur 

"Modernisierung" der 

Landwirtschaft

Was die Atiologie des Hungerpro

blems anbelangt, so schob der
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chinesische Vertreter damals alle 

von seinen Kollegen aus anderen 

Landern vorgetragenen Griinde 

beiseite und wollte nur eine ein- 

zige gelten lassen, namlich die 

"Auspliinderung und Kontrolle der 

Entwicklungslander durch Kolo- 

nialismus, Imperialismus und die 

Supermachte" (26). Man schaue 

doch auf China: Obwohl die Be- 

volkerung dort urn 300 Millionen 

Menschen angewachsen sei, gebe 

es doch keine Ernahrungsschwie- 

rigkeiten, da das chinesische Volk 

unter Fiihrung des Vorsitzenden 

Mao die Ernahrungsfrage mit der 

Formel "Revolution plus Produk- 

tion" geldst habe. Es gebe in 

China keinen malthusianischen 

Wettlauf zwischen Bevolkerungs- 

und Nahrungsmittelzuwachs. Be- 

zeichnend die damalige Wortwahl: 

In der Ansprache des chinesi- 

schen Delegierten kam das Wort 

"Hegemonie" fiinfmal, "Auspliinde

rung" achtmal, "Kolonialismus" 

elfmal, "Imperialismus" achtzehn- 

mal und "Supermachte" neunzehn- 

mal vor (27).

Als Therapie empfahl der chine

sische Vertreter erstens eine 

Neue Weltwirtschaftsordnung und 

zweitens die Nachahmung des chi- 

nesischen Vorbilds: In China sei 

das feudalistische System durch 

eine Landreform beseitigt und so- 

dann die Vergenossenschaftlichung 

durchgefiihrt worden. Die Land- 

wlrtschaft diene als Basis, die In

dustrie als fiihrender Faktor. Je- 

des Kollektiv verfiige heute in 

China liber eigene Getreidereser- 

ven. China fiihre zwar auch Wei- 

zen ein, doch verkaufe es 

gleichzeitig Reis, das den doppel- 

ten Preis auf dem Weltmarkt er- 

ziele. Import und Export hielten 

sich ungefahr die Waage (28). Ein 

dritter Rat Chinas bestand darin, 

daft die Supermachte die militari- 

schen Ausgaben senken und mehr 

fur die Nahrungsmittelproduktion 

tun sollten (29).

Heute hat sich auch hier der Ton 

und die Argumentationsweise 

grundlegend verandert. Statt 

einseitig die Imperialismus-Theorie 

zur Erklarung aller Negativphano- 

mene heranzuziehen, geht die chi

nesische Argumentation differen- 

zierend vor. Ursache fur die 

Nahrungsmittelknappheit "in der 

Nachkriegszeit" seien vor allem 

drei Griinde, namlich erstens die 

"Fesselung der Produktionsver- 

haltnisse durch Feudalismus bzw. 

Halbfeudalismus". Hochgradige 

Konzentration des Bodenbesitzes, 

aufcerst zersplitterte Bewirtschaf- 

tung und "bliihende" Pachtver- 

haltnisse seien die Folge miftlun- 

gener Oder gar nicht erst ver- 

suchter Bodenreformen. Zweitens 

wirken auch "Ausbeutung und 

Auspliinderung durch den Impe

rialismus" negativ. Die alte Welt

wirtschaftsordnung bestehe leider 

nach wie vor weiter und sei durch 

drei Merkmale gekennzeichnet, 

namlich erstens durch ungerechte 

Terms of Trade im gegenseitigen 

Austausch, ferner durch eine 

"unverniinftige internationale Ar- 

beitsteilung", die vor allem darin 

zutage trete, da6 die Entwick

lungslander (!) als Hauptnah- 

rungsgetreideproduzenten fun- 

gierten, wahrend die Entwick- 

lungslander gezwungen seien, In- 

dustriepflanzen fiir die Industrie- 

lander herzustellen, und schliefc- 

lich durch gravierende Gefalle- 

stufen im Nahrungsmittelver- 

brauch.

Als dritte Ursache neben "Feuda

lismus" und "Imperialismus" wird 

noch die falsche Entwicklungs- 

strategie zahlreicher Dritt-Welt- 

Lander genannt. Kaufig hatten sie 

einfach das westliche Oder aber 

das sowjetische Entwicklungsmo- 

dell kopiert, ohne auf die Beson- 

derheiten ihrer eigenen Lander 

Riicksicht zu nehmen. Die land- 

wirtschaftlichen Anbauflachen 

seien infolge dieser verfehlten 

Politik zusammengeschrumpft, und 

fiir die Landwirtschaft seien keine 

Investitionsmittel mehr iibrig ge- 

blieben. Gleichzeitig habe eine 

iiberstiirzte Industrialisierung zur 

unma&igen Aufblahung von Stad- 

ten gefiihrt.

Als Strategic gegen den heutigen 

Mi6 stand empfiehlt China eine 

Neuordnung der wirtschaftlichen 

Prioritaten. An allererster Stelle 

miisse in Zukunft die Selbstver- 

sorgung mit Getreide stehen. 

Jegliche Entwicklungsstrategie ha

be von der Landwirtschaft auszu- 

gehen und wieder zu ihr zuriick- 

zukehren. Ganz zu Recht hatten 

die lateinamerikanischen Lander 

die achtziger Jahre zum "Zeitalter 

der Landwirtschaft" erklart. Die 

Selbstversorgung solle nicht nur 

im nationalen, sondern auch - wo 

moglich - im regionalen Rahmen 

stattfinden. So hatten z.B. lo- 

benswerterweise 13 Lander des 

Nahen Ostens und Afrikas eine 

Vereinbarung liber die Urbarma- 

chung brachliegender Gebiete im 

Sudan getroffen, in der Hoff- 

nung, dafe der Sudan eines Tages 

zur "Kornkammer der arabischen 

Welt" wird.

Wie aber lafet sich diese prioritare 

Getreideselbstversorgung in Ent- 

wicklungslandern erreichen, die 

sich durch riesige Bevblkerungs- 

zahlen, durch das Ubergewicht an 

Kleinbauern und durch Mangel an 

Ackerland und Geldmitteln aus- 

zeichnen?

Offensichtlich kommt es hier we- 

der auf Kapital- noch auf Ar- 

beitsintensitat an, sondern viel- 

mehr auf Technik und wissen- 

schaftliche Kenntnisse an. In Zu

kunft soil Wert auf bessere Be- 

wasserung (Mehrzwecknutzung 

von Wasserlaufen, Konzentration 

auf kleinere Flachen), Umgestal- 

tung der Agrartechnik, Einsatz 

von Diingemitteln, Verbreitung 

ertragreicher Saatsorten und Di- 

versifizierung gelegt werden.

Soweit die technische Seite. Eine 

ganz besonders wichtige Rolle 

spielt ferner aber auch - wie im- 

mer im chinesischen Kontext - die 

Entwicklung des Menschen: Hier 

miisse zum einen auf Familienpla- 

nung und zum anderen auf Ver- 

besserung der agrartechnischen 

Ausbildung geachtet werden.

Grundsatzlich sei das Ernah- 

rungsproblem aus eigener Kraft 

zu Ibsen; doch werde dadurch 

Entwicklungshilfe keineswegs aus- 

geschlossen - im Gegenteil: Anzu- 

streben sei auch im Nahrungsmit- 

telbereich eine neue internationale 

Ordnung. Die Industrielander wa- 

ren gut beraten, wenn sie nicht 

nur Getreide, Geldmittel und 

Technik zur Verfiigung stellten, 

sondern auch einen internationalen 

Getreidereservefonds mitfinan- 

zierten (30).

Bezeichnenderweise wird die 

Landreform heute nicht mehr in 

den Mittelpunkt der chinesischen 

Empfehlungen gestellt. Glaubt man 

nach den Erfahrungen mit dem 

"bauerlichen Verantwortungs- und 

Haushaltsquotensystem" die Bo- 

denreform nicht mehr nbtig zu 

haben? Die Frage ist wohl zu ver- 

neinen. Offensichtlich geht man 

auf chinesischer Seite davon aus, 

da& Landreform ein so selbstver- 

standlicher Bestandteil jeder 

neuen Landwirtschaftsstruktur 

sei, da& man sie gar nicht erst 

besonders hervorzuheben

braucht. Ganz offensichtlich stam- 

men ja die meisten Elemente, die 

China den Landern der Dritten 

Welt empfiehlt, aus dem autoch- 

thonen Erfahrungsschatz, so z.B. 

die Bevorzugung der kleinbauer- 

lichen Struktur, die vorgeschla- 

gene Mechanisierungs-, Bewasse- 

rungs- und Diversifizierungsma&- 

nahmen, die Betonung der Agrar- 

forschung, die landwirtschaftliche 

Prioritat - und nicht zuletzt die 

Notwendigkeit einer Familienpla- 

nung.

2.3.3.

Zusannenarbeit mit UNO- 

Or ganisationen

China la6t sich inzwischen in ei- 

nigen Bereichen durch UNO-Orga- 

nisationen unterstiitzen. Im Mai 

1983 beispielsweise ratifizierte das 

World Food Programme (WFP) zwei 

Hilfsprogramme, namlich fiir die
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Milchwirtschaft in sechs Stadten 

(Beijing, Shanghai, Tianjin, Wu

han, Nanjing und Xi'an) sowie fiir 

ein Landwirtschaftsprojekt in der 

Provinz Hebei. Die Gesamtsumme 

fiir beide Programme betragt 

66,58 Mio.US$ (31).

Bereits friiher hat das WFP China 

Nahrungsmittelhilfe fiir 103 Mio.$ 

im Rahmen zweier Dringlichkeits- 

programme sowie weiterer 16 Ent- 

wicklungsprojekte gewahrt. Vier 

dieser Projekte sind inzwischen 

abgeschlossen.

Bereits am 6.November 1982 hatte 

China mit dem WFP und der FAO 

Protokolle zur Entwicklung der 

Forst- und Fischereiwirtschaft 

unterzeichnet (32).

Am 7.Mai 1983 eroffnete die FAO 

ein Biiro in der chinesischen 

Hauptstadt (33).

Auch mit dem UN-Kinderhilfsfonds 

(UNICEF) arbeitet China eng zu- 

sammen. Am 12.August 1982 kam 

es zwischen beiden zur Unter- 

zeichnung eines Zusammenarbeits- 

plans fiir die Zeit 1982 bis 1984, 

wonach UNICEF der Volksrepublik 

20 Mio.US$ fiir die Entwicklung 

von vorschulischer Erziehung, 

Volksschulerziehung und Kinder- 

forschung etc. einraumt (34). 

Schon 1981 war ein ahnliches Ab- 

kommen unterzeichnet worden.

2.4.

Industrialisierung

2.4.1.

Industrielle "Harmoni- 

sierung" zwischen Indu

strie- und Entwicklungs

landern: Alternativen 

und Probleme

Die Fragestellungen der Indu- 

strialisierungsproblematik lassen 

sich im wesentlichen auf drei 

Gruppen reduzieren.

Da ist zunachst die Strategie- 

Wahl: Sollen Importsubstitution 

Oder Exportfbrderung, Schwerin- 

dustrie Oder Leichtindustrie, ein 

kapitalintensiver oder ein ar- 

beitsintensiver Weg, klassisch- 

westliche oder alternativ-"landli- 

che" Industrialisierung, Industrie 

oder Landwirtschaft bevorzugt 

werden? (Naheres dazu oben 

2.2.3.)

Welche Hauptziele sollen zweitens 

die Industrialisierungspolitik be- 

stimmen: Wachstum, Beschafti- 

gung, Wahrungs stability t oder 

A uB> enhandels gleichgewicht? Unter 

diesen Zielen des klassischen "ma- 

gischen Vierecks" diirfte fiir die 

Entwicklungslander im allgemeinen 

das Beschaftigungsziel am erwa- 

genswertesten sein.

Drittens gibt es eine Reihe von 

kontroversen Problemen, die vor 

allem die UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organiza

tion) beschaftigen:

- Wie lafct sich der Anspruch der 

Entwicklungslander nach einem 

Anteil von 25% an der Weltproduk- 

tion realisieren (bisher kommen 

diese Lander nur fiir 7% auf)?

- Ist es sinnvoll, daft die Ent- 

wicklungslander sich untereinan- 

der urn die Absatzmarkte fiir ihre 

Halb- und Fertigwarenexporte in 

den Industrielandern "balgen" - 

und daft sie vielleicht gar noch 

Aufteilungsabmachungen treffen? 

Wie kbnnen die Industrielander 

dazu veranla&t werden, ihre eige- 

nen Industrien so umzustrukturie- 

ren, dafe auch fiir die Industrie

lander Produktionsspielraum frei 

wird? (In der Bundesrepublik 

macht sich das "Nachdrangen" von 

Entwicklungslanderindustrien vor 

allem in solchen Sektoren bemerk- 

bar, die rohstoffabhangig sind 

und die iiberdies arbeitsintensiv 

produzieren, so z.B. im Textil-, 

Leder-, Papierverarbeitungs- und 

Feinkeramikbereich etc.)

- Welche Industrielanderbetriebe 

sollen in Entwicklungslander ver- 

lagert werden? Nach einer Studie 

des Miinchner IFO-Instituts ware 

beispielsweise - immer vom Selbst- 

kostenpreis her gesehen - Niger 

der beste Standort fiir die Her- 

stellung von Lederbekleidung; 

Kamerun andererseits empfiehlt 

sich als umsatztrachtigster Platz 

fiir die Herstellung von mehrpoli- 

gen Schaltvorrichtungen (35).

- Sollten schlieSlich weltweite 

Ma6nahmen getroffen werden, die 

die Herstellung synthetischer 

Substitutionsprodukte zugunsten 

wettbewerbsfahiger Naturprodukte 

aus Entwicklungslandern ein- 

schranken/ unterbinden?

Weitere Fragen beziehen sich auf 

die Harmonisierung von Indu- 

strialisierungsplanen im regionalen 

Rahmen, auf die Ausbildung von 

Fachkraften, auf Technologie- 

transfer sowie auf die Entwicklung 

angepa&ter Technologien in den 

Entwicklungslandern, auf Infor- 

mationsaustausch, auf den Ausbau 

industrieller Forschung und die 

Forderung von Kleinindustrien.

2.4.2.

Stellungnahne der VR 

China: von Kolonisie- 

rungsarguwent zur Forde

rung nach Technologie- 

transfer

Die erste gro&e internationale 

Stellungnahme zur Industrialisie- 

rungsproblematik gab China bei 

der 2.Vollversammlung der UNIDO 

(UN-Organisation fiir industrielle 

Entwicklung) ab, die vom 2. bis 

27.Marz 1975 in Lima tagte. Chen 

Muhua, heutige Aufcenhandelsmini- 

sterin, die damals Delegationslei- 

terin war, bezeichnete die sog. 

"Industrialisierungshilfe" westli- 

cher Lander als verkappte wirt- 

schaftliche Kolonisierung. Die ka- 

pitalistischen Staaten, vor allem 

aber die beiden Supermachte, be- 

nutzten die "Hilfe" lediglich als 

Mittel der Pliinderung. Sie stie&en 

Uberschufe waren durch Dumping 

ab, monopolisierten die Markte 

der Entwicklungslander, manipu- 

lierten die Preise, tauschten die 

Waren zu ungleichen Bedingungen 

aus und drosselten die nationalen 

Industrien anderer Lander. Kurz- 

um, die chinesische Delegation 

betrieb Politisierung statt Sach- 

diskussion (36).

Die Entwicklungslander waren gut 

beraten, wenn sie sich zu einer 

Politik des "Gehens auf eigenen 

Beinen" entschldssen und wenn 

sie, wie beispielsweise die VR 

China, beim Aufbau ihrer Wirt- 

schaft die Reihenfolge Landwirt

schaft - Leichtindustrie -Schwer- 

industrie einhielten.

Auch hier hat sich das chinesi

sche Verhalten inzwischen grund- 

legend geandert (37): Seit 1979 

arbeitet China immer enger mit 

den Industriestaaten zusammen 

und hat ihnen in Form der Ein- 

richtung von wirtschaftlichen 

Sonderzonen sowie des Erlasses 

eines Joint-Venture-Gesetzes 

(samt Nachfolgebestimmungen) so- 

gar eine Einladung zu verstarkter 

Zusammenarbeit zukommen las

sen.

Allerdings hat sich China bisher 

nicht offen dazu bekannt, die - 

so umstrittenen - UNIDO-Forde- 

rungen nach einem Anteil der 

Entwicklungslander von 25% an 

der Weltproduktion und nach dem 

Verbot der Herstellung syntheti

scher Substitutionsprodukte zu 

unterschreiben. Indirekt freilich 

folgt es einer Reihe von UNIDO- 

Vorstellungen, indem es bei

spielsweise hbhere Marktanteile an 

den Importen der Industrielander 

fordert - wobei es allerdings 

hauptsachlich an seine eigenen 

Anteile denkt. Exemplarisch hier- 

fur steht vor allem der Textilbe- 

reich. Ferner fordert China mehr 

Technologietransfer an die Ent- 

wicklungslander und wiirde es 

aufeerdem begriifeen, wenn die In

dustrielander einen Teil ihrer 

Fertigungsstatten in Form von 

Joint Ventures nach China verla- 

gerten. Freilich steht einer sol

chen Transplantation ein Para

graph des Joint-Venture-Gesetzes 

von 1979 im Wege, der verlangt, 

da& nur modernste Technologic
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willkommen sei. Ob freilich Lander 

wie Japan, die Bundesrepublik 

oder Frankreich besonders be- 

geistert waren, die Produktion 

von Giitern modernster Provenienz

- z.B. im Bereich der Elektronik

- nach China zu verlegen, statt 

sie im eigenen Land zu betrei- 

ben!?

China nahm 1979 an der UNCSTD 

(UN Conference on Science and 

Technology for Development) 1979 

in Wien teil, deren Ziel darin be- 

stand, die wissenschaftlichen und 

technischen Kapazitaten der Ent

wicklungslander zu erweitern und 

damit auch die Chancen fur die 

Errichtung einer Neuen Weltwirt- 

schaftsordnung zu verbessern. 

Ausgangspunkt war wiederum die 

Herausforderung des Wissen- 

schafts- und Technologiemonopols 

der Industrielander, das nicht 

langer hingenommen werden kbn- 

ne. Die Entwicklungslander diirf- 

ten, wie der chinesische Vertreter 

ausfiihrte, nicht einfach erwar- 

ten, daft die Industrielander 

freiwillig Technologietransfer be- 

trieben und ihr Monopol aus lau- 

ter Freundlichkeit so einfach auf- 

gaben. Vielmehr miifcten die Ent

wicklungslander sich primar auf 

ihre eigene Kraft verlassen und 

den soziokulturellen Humus fur 

technologische Neuansatze aufbe- 

reiten. Dazu gehbrten u.a. die 

Popularisierung der Technologie- 

erziehung, die Ausbildung von 

Fachleuten, die Errichtung einer 

wissenschaftlichen und techni

schen Infrastruktur und die Erar- 

beitung von Entwicklungsplanen. 

Auch der Siid-Sud-Zusammenar- 

beit komme hier - als einer Form 

kollektiver Selbsthilfe - eine 

wichtige Rolle zu. U.a. forderte 

China - an der Seite der Entwick

lungslander - eine Oberbehbrde, 

die sich der Verbreitung von Wis- 

senschaft und Technologic in den 

Entwicklungslandern annehmen 

soil (zumindest in Form eines 

"Intergovernmental Committee") 

(38).

In der Praxis hat China inzwi- 

schen intensive Kontakte mit den 

auf UNO-Konferenzen so haufig 

geschmahten Landern des Nordens 

separat aufgenommen und ver- 

sucht, auf dem Wege fiber impor- 

tierte Pilotmuster sowie durch Ak- 

tivierung von Joint Ventures ei- 

nen Technologietransfer eigenen 

Strickmusters zu organisieren.

Auch mit der UNO sucht China 

"klarzukommen". In Shenyang 

entstand z.B. unter Mithilfe der 

UNO ein Zentrum fur die Erfor- 

schung von Pestiziden. China be- 

teiligte sich an dem Projekt mit 

3,4 Mio.US$, die UNO mit 

960.000 US$ (39). (Ausfiihrungen 

zum Technologietransfer zwischen 

den Dritt-Welt-Landern finden 

sich unter 3.2.2.)

2.4.3.

"Landliche Industriali

sierung"

Noch ein anderes Industrialisie- 

rungsthema spielt im Zusammen? 

hang mit der VR China eine 

wichtige Rolle, namlich das der 

landlichen Industrialisierung. Die 

Volksrepublik gilt sogar als einer 

der Protagonisten dieser "alter- 

nativen" Industrialisierungsstra- 

tegie, die in den Jahren 1958/59, 

also wahrend des Gro&en Sprungs 

nach vorn, ihren Hohepunkt fand 

und die sich nicht nur im Aufbau 

"normaler" landlicher Industrien 

wie Textilien, Tbpferwaren, Le

der, Bekleidung, Mbbel und Holz- 

waren, sondern auch in der Er

richtung von "Volkshochbfen" nie- 

derschlug.

Inzwischen freilich ist deutlich 

geworden, daK die "Strategic der 

landlichen Industrialisierung" in 

China einige empfindliche Riick- 

schlage erfahren hat: Zum einen 

geht das Land ja auf "zwei Bei- 

nen" und betont neben der 

Kleinindustrie auch die Schwerin- 

dustrie. Gleichzeitig wurde aus 

den Enthiillungen von 1979 ff. 

deutlich, da6 nahezu drei Jahr- 

zehnte lang eine Politik des "Un- 

gleichgewichts" zwischen den 

einzelnen Industriesektoren zu- 

gunsten der Schwerindustrie in 

Kauf genommen wurde. China ist 

deshalb nicht nur ein Vorreiter 

der Dorf strategic, sondern es 

hat, so paradox dies klingen mag, 

in diesem Bereich vor allem einen 

riesigen Nachholbedarf, der im 

Interesse des Abbaus stadtischer 

Arbeitslosigkeit so bald wie mog- 

lich gedeckt werden muf>. Erst 

die Reformer haben aus dieser 

Erkenntnis die Konsequenzen ge- 

zogen.

2.5.

Umweltschutz

2.5.1.

Okonomie Oder Okologie?

Spatestens seit der UNO-Umwelt- 

konferenz, die vom 5. bis 16.Juni 

1972 in Stockholm unter dem Motto 

"Raumschiff Erde" und "Only one 

earth" stattfand, ist die Zentral- 

aussage der Pessimisten unter den 

Okologen ins allgemeine Bewufet- 

sein gedrungen, da& namlich die 

moderne_ Industriegesellschaft 

uber die Zerstbrung der Okologie 

ihren eigenen Untergang produ- 

ziert: Die Energiereserven gehen 

zu Ende, Luft und Wasser ver- 

schmutzen, die Atmosphare wird 

gefahrlich aufgeheizt, Schall- und 

Reiziiberflutungen sorgen fiir 

psychische Umweltverschmutzung 

und die Bevblkerungsexplosion 

tut ein iibriges, urn die Spirale 

von Ursache und Wirkung im 

dkologischen Selbstvernichtungs- 

prozek zu beschleunigen.

Umweltverschmutzung auftert sich 

in den Entwicklungslandern haufig 

anders als in den Industriestaa- 

ten: Ist hier wachsende Luft- und 

Wasserverschmutzung, thermische 

Pollution und Uberflutung mit al

ien moglichen krankheitsfbrdern- 

den Reizen gemeint, so stehen 

dort hauptsachlich Probleme wie 

Monokulturen mit ihren disfunk- 

tionalen Folgen, Bevolkerungsex- 

plosion und Gro6stadt-"Verslu- 

mung" im Vordergrund.

Bei der Stockholmer Konferenz 

riickten sechs Themenkreise in 

den Vordergrund, namlich die 

Siedlungsgestaltung, die Art und 

Weise der Rohstoffausbeutung, die 

Schadstoffkontrolle, die Umwelt- 

spezialistenausbildung, das Ver- 

haltnis von Wachstum und Umwelt 

sowie die Internationalitat der 

U mweltproblematik.

Am umstrittensten war der hier 

genannte fiinfte Punkt, namlich 

das Verhaltnis von "Wachstum und 

Umwelt".

Zahlreiche Dritt-Welt-Lander wa

ren bei diesem hier auftauchen 

Zielkonflikt durchaus bereit, Um- 

weltschaden in Kauf zu nehmen, 

wenn dadurch die Entwicklung 

ihrer Industrie und ihrer Land- 

wirtschaft vorangetrieben wiirde.

2.5.2.

Die Stellungnahme Chi

nas 1972: von der Um- 

veltverschmutzung durch 

Aggression zur Aktion 

Geneinsinn

An der Stockholmer Umweltkonfe- 

renz von 1972 nahm die Volksre

publik mit einer Delegation teil, 

die nicht weniger als 31 Mann um- 

fa&te. Delegationsleiter war ein 

"Mann der Industrie", namlich der 

spatere Metallurgieminister und 

damalige stellvertretende Minister 

fiir Brennstoffe und chemische 

Industrie, Tang Ke.

Tang stellte zwar einige techni- 

sche Gesichtspunkte heraus (jedes 

Land miisse in seinen eigenen 

Grenzen die Verunreinigung der 

Umwelt durch Abgase, Abwasser 

und Abfalle verhiiten und durch 

patriotische Massenbewegungen 

fiir Hygiene und Aufforstung 

seinen Beitrag leisten). Im iibri- 

gen stellten die Chinesen jedoch 

auch bei diesem Thema fast aus- 

schlie&lich die politischen Aspekte 

in den Vordergrund. Umweltscha- 

digung sei hauptsachlich das Er- 

gebnis einer imperialistischen Po

litik der Pliinderung, der Aggres

sion und des Krieges. Eine der 

wichtigsten Umweltverschmutzun-
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gen sei der amerikanische Krieg 

in Indochina.

Verunreinigungen durch die jun- 

gen Industrien der Entwicklungs

lander fielen demgegeniiber kaum 

ins Gewicht. Jedes Land der 

Dritten Welt miisse das Recht zum 

Aufbau einer nationalen Wirtschaft 

und modernen Industrie haben. 

Umweltriicksichten hatten sich 

diesem Ziel unterzuordnen. Die 

Aufbauinteressen der Entwick- 

lungslander diirften nicht von den 

Gro&en unter dem Vorwand des 

Umweltschutzes unterminiert wer- 

den.

China betrieb mit dieser "Politi- 

sierung des Umweltbewufctseins" - 

wieder einmal - die Politik der 

Vereinten Fronten mit den Ent- 

wicklungslandern - ein Versuch, 

der ihm weitgehend gelang. Al- 

lerdings hatten die meisten Lan

der der Dritten Welt wenig Ver- 

standnis dafiir, da& China den 

Punkt 21 der Umwelt-Deklaration, 

namlich das Verbot "fortgesetzter 

Waffentests, insbesondere von 

Versuchen mit Massenvernich- 

tungsmitteln", nicht beachten 

wollte, wobei die Notwendigkeit 

der Selbstverteidigung als Be- 

griindung herangezogen wurde 

(40).

2.5.3.

"Aktion Ge«einsinn" = 

Fanilienplanung + spar- 

saner Rohstoffverbrauch 

+ "Begrunung"

Seit Beginn des Reformkurses hat 

China auch in puncto Umwelt- 

schutz seinen aufcenpolitischen 

Kundgebungsstil geandert.

Bezeichnend dafiir die Erklarun- 

gen bei der im April/Mai 1982 in 

Nairobi abgehaltenen 5.Sitzung 

der UN-Kommission fur menschli- 

che Siedlungen (UN Commission on 

Human Settlements), bei der u.a. 

ein Zehn-Jahres-Resumee liber die 

Auswirkungen der Stockholm-Be- 

schliisse gezogen wurde. Auch 

jetzt wies die chinesische Vertre- 

tung zwar darauf hin, da6 es sich 

bei der Umweltverschmutzung 

nicht urn ein isoliertes, lokales, 

sondern urn ein umgreifendes so- 

ziobkonomisches Phanomen handle. 

Auch diesmal wollte China nicht 

darauf verzichten, auf den Zu- 

sammenhang zwischen der "unge- 

rechten und irrationalen" gegen- 

wartigen Weltwirtschaftsordnung 

und der Umweltverschmutzung in 

zahlreichen Entwicklungslandern 

zu verweisen (41).

Nach dieser kurzen "Politisierung" 

des Themas kamen die Ausfiihrun- 

gen der Delegation jedoch schnell 

zur Sache und wurden hbchst 

konkret. Wichtig im Rahmen des 

Umweltschutzes sei einmal eine re

solute Familienplanungspolitik, 

ferner eine gesunde Forstwirt- 

schaft (die Waldflache sei sogar 

ein Grundindikator fur eine solide 

okologische Umwelt), des weiteren 

schonender Umgang mit den Res- 

sourcen, Verwendung von organi- 

schen Diingern und von umwelt- 

freundlichen Schadlingsbekamp- 

fungsmitteln sowie - last not least 

- wirkliche Abriistung (42). An 

anderer Stelle wird betont, da6 in 

den letzten zwanzig Jahren welt- 

weit uber ein Viertel der Wald- 

decke verlorengegangen sei. Im 

gleichen Zeitraum seien 11 Mio. ha 

an tropischen Waldern zerstort 

worden. Bis zur Jahrtausendwen- 

de wurden es weitere 12% sein. 

Die Folge dieser Abholzung seien 

Erosions- und Desertifikationser- 

scheinungen (43).

An anderer Stelle weist der chi

nesische Vertreter darauf hin, 

da6 es "unmoralisch" sei, Ver- 

schmutzungen auf den Nachbarn 

abzuwalzen. Was den sauren Re

gen anbelange, so miisse das Pro

blem an der Wurzel angegangen 

werden; Entschwefelungsanlagen 

seien daher auf die Dauer unver- 

zichtbar.

Des weiteren solle der Energiebe- 

darf nicht nur durch einseitige 

Verbrennung von Kohle oder 01, 

sondern durch Einsatz von na- 

tiirlichen Mitteln gestillt werden, 

wie sie vor allem auf dem Lande 

verfiigbar seien. Solarenergie, 

Biogas, Windkraft, kleine wasser- 

getriebene Anlagen und die An- 

pflanzung von schnellwachsenden 

Brennholzwaldern ergaben zusam- 

mengenommen ein weites Biindel 

von Energiesubstituten, die zu- 

gleich umweltschonend sind. Hier 

konne China auf reiche eigene Er- 

fahrungen verweisen (44).

Auch fur Fra gen der Stadtplanung 

beginnt sich China in wachsendem 

Ma&e zu interessieren. U.a. nahm 

es an einer achttagigen UN-Kon- 

ferenz uber stadtische Probleme im 

Juni 1982 in Yokohama/Japan teil. 

Dort wurde eine Erklarung her- 

ausgegeben, da6 iiberbevblkerte 

und schlecht finanzierte Stadte 

nach Mbglichkeit dezentralisiert 

werden und daft dariiber hinaus 

die Unterschiede zwischen Stadt 

und Land eingeebnet werden mii&- 

ten (45). China, auf dessen Ter- 

ritorium immerhin 15 Millionen- 

stadt« und 43 Stadte mit fiber 

500.000 Einwohner existieren, 

wei6 aus eigener Erfahrung, wel- 

che Umweltbelastungen solche Me- 

tropolen mit sich bringen. Mit Be- 

sorgnis wird festgestellt, da& die 

Stadtbevolkerung in den Entwick

lungslandern sich wahrend der 

nachsten zwanzig Jahre verdop- 

peln und dann am Ende rund 

zwei Milliarden Menschen umfassen 

wird - mit alien negativen Aus

wirkungen wie Slums, Squatter- 

vierteln, mangelhaften Infrastruk- 

tur- und Gesundheitseinrichtun- 

gen u.dgl. (46)

Chinas Therapievorstellungen sind 

einstweilen noch schwankend: Auf 

der einen Seite verkiindet es, daB> 

die Umweltprobleme mit der Gene- 

se einer Neuen Weltwirtschafts

ordnung ein Ende fanden (47), 

auf der anderen Seite werden in 

durchaus affirmativer Weise Erkla- 

rungen aus Nairobi kommentiert, 

denen zufolge bessere "soziale 

Bedingungen" (z.B. im Siedlungs- 

wesen) "einer Verbesserung der 

wirtschaftlichen Verhaltnisse nicht 

automatisch auf dem Fu6e folgen". 

Vielmehr miisse an das Umweltpro- 

blem mit einem integrierten Pro- 

gramm herangegangen werden, 

das sich urn einen Ausgleich zwi

schen sozialen wirtschaftlichen 

und physikalischen Faktoren zu 

bemiihen habe (48).

Nach chinesischer Auffassung hat 

der bei der Stockholmer Konfe- 

renz von 1972 verkiindete Umwelt- 

schutzgedanke inzwischen weltweit 

geziindet (49) - u.a. in China 

selbst: Dort ist inzwischen ein 

Umweltschutzgesetz sowie neuer- 

dings auch ein Gesetz fiber mari- 

timen Umweltschutz (vom l.Marz 

1983) ergangen. China zeigt sich 

iiberdies an der Umweltbewegung 

in anderen Teilen der Welt, vor 

allem in Westeuropa, interessiert 

(50).

2.5.4.

Keine "alternative 

Gesellschaft*

Der Traum von einer "alternativen 

Gesellschaft" mit "sanfter Techno

logic" findet in China dagegen 

nur begrenzt Verstandnis. Die 

oben erwahnten Energiesubstitute 

werden eher als Not- denn als 

Patentlosung verstanden. Sie 

entlasten die nach wie vor prio- 

ritar behandelte Gro&industrie von 

landlichen Anforderungen! Uber- 

haupt lafet sich die Beobachtung 

machen, da& in keinem der "kon- 

fuzianischen Nachfolgestaaten" 

sei es nun in Japan, Hongkong, 

den beiden Koreas, Singapur oder 

Taiwan - "Anti-growth-Parteien" 

Chancen haben, sich Gehor zu 

verschaffen. Man hat dort iiberall 

fast blind auf "Fortschritt" ge- 

schaltet und schenkt okologischen 

Einwanden nur wenig Beachtung. 

Soweit "sanfte Technik" in China 

Anwendung findet, ist es, wie 

gesagt, nur eine Verlegenheitslo- 

sung, die man im Rahmenwerk der 

Simultanitatsstrategie als "zweites 

Bein'' eben mitnimmt.
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2.6.

Die Neuaufteilung der 

Erde: das internationale 

Seerecht

2.6.1.

Aites und neues Seerecht

Bei der Ausarbeitung der neuen 

Seerechtskonvention, die 1982 

verabschiedet wurde, hat China 

seinen bisher wohl grofeten 

Triumph erlebt, insofern es ein 

HbchstmaB an Egoismus mit einem 

Maximum an demonstriertem Ge- 

meinsinn unter einem Dach zu 

vereinen wu&te. Es konnte fast 

all seine Vorstellungen im Hinblick 

auf die anliegenden Meere (Bo-, 

Gelbes, Ostchinesisches und Siid- 

chinesisches Meer) durchsetzen 

und gleichzeitig Gro&ziigigkeit in 

alien Fragen demonstrieren, die 

jenseits dieser Bereiche liegen. 

Die Volkszeitung bejubelt die neue 

Seekonvention als einen Sieg der 

Lander der Dritten Welt, zu denen 

auch China gehdre (51), und 

vollfiihrt damit die grofee umar- 

mende Geste.

Die Problematik der Meerespolitik 

ist Folge einer Fiille von Neuent- 

wicklungen, die sich seit dem En- 

de des 2.Weltkriegs ergeben ha- 

ben. Die alten, bis auf Hugo 

Grotius zuriickgehenden Tradi- 

tionen waren immer obsoleter ge- 

worden, sei es nun die (durch 

die Reichweite der Artillerie des 

17.Jhdts. bedingte) Drei-Meilen- 

Zone, sei es der alte Grundsatz 

von der Freiheit der Meere Oder 

aber die Pramisse, da& der Fisch- 

reichtum unbegrenzt sei.

Die Revolution des Schiffbaus, die 

Versechsfachung der Tonnagen 

innerhalb der letzten vierzig Jah- 

re, die Verschmutzungsanfallig- 

keit durch Grofctankerunfalle, die 

zunehmende militarische Konkur- 

renz mit immer raffinierter wer- 

denden Geraten (atomgetriebenen 

U-Booten, militarischen Installa- 

tionen unter dem Meeresspiegel), 

die Uberfischung ganzer Ozeane 

im Gefolge eines riicksichtslosen 

Konkurrenzkampfes, die Auffin- 

dung riesiger Bodenschatze (vor 

allem Manganknollen) auf dem 

Tiefseeboden und die Entwicklung 

technologischer Mbglichkeiten, 

solche Vorrate auch noch kosten- 

giinstig zu erschliefeen - all dies 

sind neue Herausforderungen, auf 

die es zeitgemafce Antworten zu 

geben gilt. Eine Zeitlang bestand 

die Gefahr einer Totalaufteilung 

der Meeresboden zwischen einigen 

Kiistenstaaten - dies auf Kosten 

Dutzender von Staaten der Dritten 

Welt, die seit den fiinfziger und 

sechziger Jahren neu entstanden 

waren. Diese "jungen" Staaten 

waren es denn auch, die mit ihrem 

Protest die Diskussion urn ein 

neues Seerecht ins Rollen brach- 

ten.

Bisher haben drei UNO-Seerechts- 

konferenzen stattgefunden. Die 

erste (1958) verabschiedete vier 

Konventionen, namlich liber Ter

ritorialgewasser, liber die Hohe 

See, liber den Kontinentalschelf 

und liber die Erhaltung der Mee- 

resressourcen. Die zweite Konfe- 

renz, 1960 ebenfalls in Genf ab- 

gehalten, blieb ohne spektakulare 

Erfolge. Die Lander der Dritten 

Welt machten geltend, dafe die Er- 

gebnisse dieser beiden ersten 

Konferenzen vor allem den Indu- 

striestaaten zugute gekommen 

seien. Dies sei unhaltbar. Neue 

Bestimmungen seien unumgang- 

lich. Forderungen dieser Art 

flihrten schlie61ich zur dritten 

Seerechtskonferenz, die acht Jah- 

re lang, namlich von 1973 bis 

1982, tagte und die damit zur 

grofeten, langsten und teuersten 

Konferenz der Menschheitsge- 

schichte iiberhaupt wurde. Am 

30.April 1982 kam es dann end- 

giiltig zur Verabschiedung einer 

aus 320 Artikeln bestehenden See

rechtskonvention, der neun Anne

xe und fiinf Resolutionen ange- 

hangt sind. Zwischen dem 6. und 

lO.Dezember 1982 fand die Rati- 

fizierungszeremonie in Jamaica 

statt. Das Stimmenverhaltnis lau- 

tete 130:4:17. Die vier Nein-Stim- 

men kamen von Israel, der Tiir- 

kei, Venezuela und den USA. 

Stimmenthaltung iibten die meisten 

west- und osteuropaischen Staa

ten, unter ihnen die Bundesrepu- 

blik, die DDR und die UdSSR. 

China stimmte fiir die Konvention 

und schlug sich damit auf die 

Seite der Mehrheit - der quanti- 

tativen Mehrheit wohlgemerkt; 

denn die beiden Supermachte so- 

wie die wichtigsten Industriestaa- 

ten blieben abseits: Die 4 plus 17 

Staaten bestreiten namlich liber 

60% des Beitragsaufkommens der 

UNO, das ja grb&tenteils auch die 

in der Seerechtskonvention be- 

stimmte Tiefseebehorde finanzieren 

soli. Fielen diese 60% aus, so wa

re die Verwirklichung der Kon

vention gefahrdet.

Wichtigste Probleme, die es zu 

entscheiden gait, waren die Breite 

der Territorialgewasser, die freie 

Durchfahrt, die Breite der Wirt- 

schaftszonen, die Ausdehnung des 

Festlandsockels, die Regelung der 

"Bohen See" und das Verfahren 

bei Streitigkeiten. Auch die Mo- 

dalitaten der Abgrenzung zwi

schen Nachbarstaaten, der Zugang 

von Binnenlandern zum Meer, die 

Meeresforschung und der maritime 

Umweltschutz bedurften praziserer 

rechtlicher Ausformungen.

Am Ende kamen bei den jahrelan- 

gen Beratungen Ergebnisse her- 

aus, die vor allem den Langkii- 

stenstaaten, u.a. der VR China, 

niitzlich waren.

- Die Territorialgewasser, also die 

Hoheitszonen der Kiistenstaaten, 

erstrecken sich auch kiinftig auf 

12 sm - dies war bereits bei der 

zweiten Seerechtskonferenz von 

1960 festgelegt worden. Die 

friedliche Durchfahrt ("innocent 

passage") soli in diesen Gewas- 

sern grundsatzlich gewahrt wer- 

den.

- Exklusive Wirtschaftszonen: Je- 

des Kiistenland hat au&erdem sou- 

verane Rechte auf Gewasser bis 

zu 200 sm von seinen Kiisten aus. 

Hier ist es alleiniger Inhaber der 

Fischerei- und Rohstoffausbeu- 

tungsrechte; auch hat der be- 

treffende Kiistenstaat bestimmte 

Rechte uber wissenschaftliche 

Meeresforschung, Schutz und Er

haltung der Meeresumwelt.

Mit Einfiihrung der 200-Seemeilen- 

Zone, die wohl das wichtigste Er- 

gebnis der dritten Seerechtskon

ferenz ist, werden die Rohstoffe 

in Hbhe von vermutlich 40% von 

vornherein von einigen Staaten 

vereinnahmt, deren einziges Ver- 

dienst an diesem "Zugewinn" darin 

besteht, dafc sie zufallig eine 

giinstige Kiistenlage aufweisen. 

Die USA haben bei der Seerechts

konferenz wenigstens noch inso

fern mit offenem Visier gekampft, 

als sie - ganz unverbliimt - nicht 

nur die 200-Seemeilen-Exklusivzo- 

ne beanspruchten, sondern dar- 

iiber hinaus auch noch - und 

zwar wegen ihrer technischen 

Mbglichkeiten - individuelle Zu- 

griffsrechte auf Rohstoffe im Be- 

reich der Hohen See forderten. 

China dagegen, das diese techno- 

logischen Mbglichkeiten noch lange 

nicht besitzt, hat zwar ebenfalls 

"voll zugelangt", gleichzeitig aber 

die schbnen Worte vom "gemeinsa- 

men Erbe der Menschheit" dau- 

ernd im Munde gefiihrt ("common 

heritage of mankind"). Nationaler 

Egoismus und vollmundiger Inter- 

nationalismus sind hier eine 

hbchst merkwurdige Verbindung 

eingegangen.

- Der Festlandsockel kann sich 

sogar noch liber die 200-Seemei- 

len-Grenze hinaus erstrecken und 

darf "unter besonderen Umstan- 

den" maximal sogar bis zu 350 sm 

von der kiiste weg reichen. Die 

Kiistenlander haben das alleinige 

Recht auf die im Bereich dieses 

"Kontinentalschelfs" liegenden Na- 

turressourcen (Meeresbergbau), 

vor allem auf die hier besonders 

haufig anzutreffenden 01- und 

Gasvorkommen. Kein Wunder, daS 

die Probleme des Kontinental

schelfs die chinesischen Vblker- 

rechtler haufig beschaftigen 

(52).

- Binnenlander haben das Recht 

auf Zugang zu den Meeren.



CHINA aktuell -436- Juli 1983

- Freie Durchfahrt (innocent 

passage): In und uber alien Ge- 

wassern au&erhalb der nationalen 

12-Seemeilen-Zone bestehen freie 

Navigations- und Uberflugrechte 

fiir kommerzielle und militarische 

Schiffe und Flugzeuge. Die rund 

120 internationalen Meerengen, die 

vor allem im Nordwestpazifik (40 

Meerengen), Ostpazifik (16 Meer

engen), Siidwestpazifik (28 Meer

engen) und im Indik (2 Meeren

gen) liegen (die restlichen 23 

Meerengen gehdren zur Karibi- 

schen See, zum Nordatlantik und 

zum Mittelmeer), rechnen nach 

der neuen Konvention nicht zu 

den Territorialgewassern, sind 

also frei durchfahrbar - auch 

wenn sie schmaler als 12 sm 

sind.

- Fiir Streitigkeiten wird ein 

neuer Internationaler Gerichtshof 

fiir Seerecht geschaffen, der 

seinen Sitz kiinftig wahrscheinlich 

in Hamburg bekommen wird.

- Schlie&lich bestimmt die Kon

vention, daft aller Meeresboden, 

der aufterhalb der Territorialge- 

wasser, Wirtschaftszonen und 

Festlandsockel liegt, internationa

les Gebiet sei, das - als sog. 

"gemeinsames Erbe der Mensch- 

heit" - durch eine internationale 

Meeresbodenbehorde iiberwacht 

werden soil. Den Bedenken der 

Industriestaaten, da6 hier eine 

superteure und superdirigistische 

Neobiirokratie entstehen konnte, 

die am Ende durch die Beitrage 

der Industrielander zu finanzieren 

ware, halten die Dritt-Welt-Staa- 

ten entgegen, da& diese Behorde 

der angemessene Preis fiir die im 

Gegenzug konzedierte globale Be- 

wegungsfreiheit von Handelsflotten 

und Seestreitkrafte der Indu

strielander sei.

Der Abbau der kartoffelgro6en 

Manganknollen ("Nodules") soli in 

einem sog. "Parallelsystem" von 

Privatunternehmen aus den ver- 

schiedenen Staaten und einem 

seebehordeneigenen "Unterneh- 

men", dem sog. "Enterprise", 

erfolgen. Die Konvention sieht 

Gebiihren, Steuern, Produktions- 

plafonds, einen obligators ch en 

Technologietransfer und die Um- 

verteilung von abgeschopften Er- 

tragen durch einen speziellen 

Fonds vor. Einzelheiten sind erst 

noch auszuarbeiten.

2.6.2.

Die Stellungnahme Chi

nas: vom "Kanpf gegen 

die Hegemonie zur See* 

(53) zur Wahrung des 

eigenen Vorteils

Schon seit Beginn der dritten 

Seerechtskonferenz hatte sich die 

VR China fiir eine Hochseebehdr- 

de und fiir die Wahrung der In

teressen der Dritt-Welt-Lander 

stark gemacht - soweit dies nicht 

ihre eigenen Anspriiche auf die 

dem chinesischen Festland vorge- 

lagerten Meere in Gefahr brachte. 

China wandte sich gegen den 

Grundsatz der Meeresfreiheit und 

pladierte fiir ein System der - wie 

man es nennen konnte -"verplan- 

ten Meere". Das Volkerrecht sollte 

im Interesse der Entwicklungslan

der eine neue Wende erfahren: 

Herrschte noch bis zur Schwelle 

der Neuzeit die Praxis vor, das 

Meer Oder ganze Meeresteile als 

Eigentum bestimmter Staaten an- 

zusehen (z.B. nach dem briti- 

schen "Kingdom of the Four 

Seas"), so setzte sich seit dem 

17.Jhdt. (Hugo Grotius, "Mare 

liberum", 1609, contra John 

Selden, "Mare clausum", 1618/35) 

der Grundsatz durch, da6 die 

Meere aufcerhalb jeglicher Staats- 

hoheitsgewalt stiinden, also res 

nullius seien.

Wiirden sich die mit den Dritt- 

Welt-Vorstellungen gleichlaufenden 

chinesischen Forderungen durch- 

setzen, so waren - dies war schon 

damals klar - die Meere, die ja 

immerhin 70% der Erdoberflache 

bedecken, in Zukunft res commu

nis aller Volker der Welt, an de- 

ren Schicksal samtliche Staaten, 

ob gro& oder klein, mitzubestim- 

men hatten.

China praktizierte schon damals 

meisterhaft seine Vereinte-Fron- 

ten-Politik. Gerade bei der See

rechtskonferenz trat der spezifi- 

sche "Arbeitsstil" der Volksrepu- 

blik besonders holzschnittartig 

klar hervor, namlich in Form des 

Prinzips der sog. "Massenlinie" 

sowie der "Kritik und Verurtei- 

lung".

Der Fiihrungsstil der "Massenli

nie" gebietet es, die Meinung je- 

des Staates, und sei er auch noch 

so unbedeutend, "zu sammeln, zu 

konzentrieren und sie wieder in 

die Massen" (d.h. hier also die 

Gemeinschaft der Staaten, vor al

lem der Dritten Welt) hineinzutra- 

gen.

Was die "Arbeitsmethode der Kri

tik und Verurteilung" anbelangt, 

so achtete China stets darauf, 

da& in alien Fragen die beiden 

Supermachte, und hier wiederum 

die Sowjetunion, "demaskiert" 

wurden. Beide hielten starr an 

den Genfer Konventionen von 1958 

fest, die ja ausschliefelich den In- 

dustriemachten dienten. Fiir die

ses Dritt-Welt-feindliche Verhalten 

sollten sie ihre Quittung erhalten! 

(54)

Diesen "Arbeitsstil" hat China 

iiber die Jahre hinweg beibehal- 

ten, wenn im Laufe der Zeit seine 

Argumente auch immer mehr 

technisch-sachlichen Charakter 

annahmen. Am Ende setzte es 

seine Vorstellung in fast alien 

Fragen, Territorialgewasser 

Wirtschaftszonen - Festlandsockel

Internationale Meeresbehorde 

etc, durch. Es gehorte damit zu 

den gro6en Gewinnern ebenso wie 

zu den grofeen Verteidigern der 

Dritt-Welt-Rechte!

Freilich war China auch jetzt mit 

dem Erreichten noch nicht ganz 

zufrieden:

Auf der einen Seite sei das inter

nationale Meeresbodenregime immer 

noch zu grofcziigig und privile- 

giere die industriestaatlichen Un- 

ternehmen durch eine Fulle von 

Vorzugsrechten. Es miisse noch 

weiter klargestellt werden, dafc 

die Zustandigkeiten der neu zu 

schaffenden Meeresbehorde nicht 

durch Extravertrage zwischen den 

Industriestaaten (sog. "Miniver- 

trage") umgangen wurden (55). 

Mit diesen Ausfiihrungen wandte 

sich China an sein Publikum aus 

der Dritten Welt und bedeutete 

diesem nebenbei auch, daft ein 

Stuck der Neuen Internationalen 

Wirtschaftsordnung auf dem Um- 

weg iiber die Meeresbehorden - 

also gleichsam durch die Hintertiir

- eingefiihrt worden sei.

Auf der anderen Seite brachte es 

aber noch einige Kritiken vor, die 

eigene - chinesische - Interessen 

tangierten:

- Die neuen Bestimmungen iiber 

"Freie Durchfahrt" gin gen nicht 

streng genug mit Kriegsschiffen 

ins Gericht und nahmen auf die 

Forderung einiger industrieller 

Gro&machte unangemessen viel 

Riicksicht.

- Auch bei der Definition des 

"Kontinentalschelfs" und bei den 

Bestimmungen iiber die Abgren- 

zung exklusiver Wirtschaftszonen 

sowie der Kontinentalschelfe zwi

schen einander gegeniiberliegen- 

den oder benachbarten Staaten 

gebe es noch Unzulanglichkeiten 

(56). Der chinesische Vertreter 

spielt hier offensichtlich darauf 

an, dafe das neue Seerecht die 

Maximalanspriiche Chinas, vor al

lem auf das Siidchinesische Meer, 

das ja nach den Beijinger Vor- 

stellungen bis zum Zengmu-Riff 

vor der Kiiste Malaysias reicht, 

nicht geniigend ab sichere.

Hier ist in der Tat ein kritischer 

Punkt angesprochen. Man braucht 

kein Prophet zu sein, urn voraus- 

zusehen, da& die Auseinanderset- 

zungen urn Anteile am Siidchinesi- 

schen Meer noch lange nicht be- 

endet sind, sondern zwischen den 

Hauptpartizipanten, namlich Chi-
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na, den Philippinen, Vietnam und 

Indonesien, noch lange weiterge- 

hen diirften. Mit ihrem - durch 

historische Argumente begriinde- 

ten - Zu griff auf rund 80% des 

Siidchinesischen Meers hat sich 

die Volksrepublik vor allem von 

seiten Vietnams "Expansionismus"- 

Vorwiirfe eingehandelt. Die Pole- 

mik gegen die chinesischen See- 

grenzen-Anspriiche gehbrt mit zu 

den Schliisselelementen der anti- 

chinesischen Propaganda Viet

nams.

1974 hatte China gefordert, da& 

"alle Kiistenlander berechtigt 

sind, in verniinftiger Weise uber 

die Grenzen ihrer Territorialge- 

wasser und ihrer Hoheitsrechte zu 

entscheiden, und zwar sowohl 

aufgrund ihrer geographischen 

Bedingungen wie auch mit Riick- 

sicht auf die Notwendigkeit ihrer 

Sicherheit und ihrer nationalen 

Interessen sowie angesichts des 

Erfordernisses, da& Lander, die 

an demselben Meer gelegen sind, 

die Grenze zwischen ihren Ho- 

heitsgewassern auf der Grundlage 

der Gleichberechtigung und Ge- 

genseitigkeit festlegen sollen"

(57) . Weder die Philippinen noch 

Indonesien oder Vietnam halten 

den chinesischen Anspruch fur 

"verniinftig".

China andererseits argumentiert in 

solchen Territorialgewasser-Fragen 

gern mit Festlandsockel-Argumen- 

ten. Bei einem internationalen Se

minar liber die "Sedimentation des 

Kontinentalschelfs" in Hangzhou 

machte der chinesische Vertreter 

beispielsweise deutlich, daft das 

Ostchinesische Meer zu einem 

grofeen Teil vom Changjiang mit 

Sedimenten aufgeflillt worden sei

(58) .

2.7.

tlberriistung

2.7.1.

Sind Abrustungsdiskus- 

sionen uberhaupt sinn- 

voll?

Die Abriistung ist ein altes The- 

ma, das die UNO schon seit dem 

Ende des 2.Weltkriegs beschaf- 

tigt, und das von Anfang an im 

Zentrum der Diskussionen der 

Weltorganisation gestanden hat. 

China nimmt seit seinem UNO- 

Beitritt i.J. 1971 engagiert an 

dieser Diskussion teil.

Die wichtigsten Fragen, urn die 

sich der Meinungsbildungsprozefc 

dreht, lassen sich etwa folgender- 

mafcen skizzieren:

- Was ist das Wesen des Kriegs? 

Ist er vermeidbar oder unver- 

meidbar? Und sind, je nach Ant

wort auf diese Frage, Abrii- 

stungsdiskussionen uberhaupt 

sinnvoll?

- Hat die Abriistung lokale (z.B. 

nuklearfreie Zonen) oder aber 

grundsatzlich globale Dimensio- 

nen? Sind Teilabriistungen sinn

voll oder niitzt nur eine Totalab- 

riistung? Welchen Stellenwert hat 

ein Anwendungsverzicht (z.B. fur 

ABC-Waffen)? Soil sich die Abrii- 

stung nur auf atomare oder auch 

auf konventionelle Waffen bezie- 

hen? Welche Zusammenhange be- 

stehen zwischen Entwicklungshilfe 

und Riistung? Wo liegen die Gren

zen fiir eine Uberwachung von 

Abriistungsmafenahmen? U.dgl.

2.7.2.

Die Stellungnahme Chi

nas: von Maxinalforde- 

rungen zum Gradualismus

Die VR China hat ihre Abrii- 

stungsvorschlage im Laufe der 

Jahre immer wieder abgewandelt. 

Die ersten systematischen Erkla- 

rungen zu diesem Thema erfolgten 

i.J. 1963/64; das zweite Gesamt- 

abriistungskonzept wurde 1979 

und eine modifizierte Fassung des 

Konzepts i.J. 1982 vorgelegt. 

Noch in den sechziger Jahren 

hielt China den Weltkrieg fiir un- 

vermeidbar: Er sei eine notwendi- 

ge Konsequenz des Antagonismus 

zwischen beiden Supermachten. 

Der Charakter des Krieges werde 

auch durch die Atombombe nicht 

verandert: Der Krieg bleibe qua- 

litativ stets derselbe, weil er sich 

zwischen verschiedenen Klassen 

vollziehe. Die geistige, nicht die 

physische Atombombe gebe am En

de den Ausschlag; ferner sei die 

Vermeidung von Kriegen auch 

nicht unbedingt wiinschenswert: 

Verteidigungskriege seien stets 

"gerecht" und miifcten deshalb ge- 

fiihrt werden. (Der Falkland- 

Krieg z.B. war nach chinesischen 

Auffassung "im wesentlichen ge

gen den Kolonialismus gerichtet" 

und insofern "gerecht". In Indo

china unterstiitzte Beijing Vietnam 

so lange, wie es einen "gerechten 

Krieg gegen die amerikanische 

Aggression" fiihrte. Heute fiihre 

Vietnam in Kambodscha einen "un- 

gerechten" Krieg.) (59) Und 

schliefelich seien Friedensbewe- 

gungen alien Art wertlos.

In all diesen vier Punkten hat 

China inzwischen, d.h. seit 1979, 

seine Meinung geandert. Zwar 

halt Beijing die SALT-Runde fiir 

blo6en "Entspannungs-Hokuspo- 

kus" (60). Hinter dem Schleier 

der "Abriistung" finde, wie die 

bisherigen drei Runden gezeigt 

hatten, lediglich eine umso dyna- 

mischere Aufriistung statt, u.a. 

verlagerten die Sowjets z.Zt. SS- 

20 nach Asien (61). Trotzdem 

bejaht China inzwischen die seit 

1982 laufenden Verhandlungen zur 

Verminderung strategischer Waffen 

(START). Offensichtlich mi&t man 

dieser neuen Runde inzwischen 

doch "Vermeidbarkeits"-Wirkungen 

zu! Auch die Atombombe gilt in

zwischen nicht mehr als "Papier

tiger", sondern - wie kritische 

offizielle Beitrage zu den poten- 

tiell verheerenden Auswirkungen 

von Nuklearwaffen zeigen - als 

"echter Tiger". Ferner erscheint 

die Vermeidung von Kriegen 

wiinschbar: China braucht im Zei- 

chen seiner Modernisierung eine 

"friedliche internationale Umwelt" 

und hat inzwischen auch damit 

aufgehbrt, Guerillabewegungen in 

anderen Landern zu unterstiit- 

zen.

Seit 1982 findet Beijing auch lo- 

bende Worte fiir die Friedensbe- 

wegung in verschiedenen Lan

dern: Sie seien keineswegs in al

ien ihren Schattierungen "pazi- 

fistisch", sondern deckten ein 

vielfaltiges Spektrum ab und er- 

wiesen sich u.a. auch als "antihe- 

gemonistische" Kraft (62).

1982 gab China seine "Sechs zu 

beachtenden Grundprinzipien und 

vier zu ergreifenden Mafenahmen" 

bekannt. Die "Sechs Prinzipien" 

fordern: enge Verbindung von 

Abriistungs- und Friedensma&nah- 

men; vorrangige Abriistung der 

Supermachtsarsenale; gleichzeitige 

Abriistung von nuklearen und 

konventionellen Waffen; Abriistung 

darf die Sicherheit nicht schma- 

lern; strenge Uberwachungsmafc- 

nahmen; gleichberechtigte Teil- 

nahme aller Staaten an der Abrii- 

stungsdiskussion.

Vier Ma&nahmen werden vorge- 

schla gen, namlich:

- feierliches Versprechen, nicht 

als erster Kernwaffen einzuset- 

zen; 50%ige Reduktion der Kern- 

waffenarsenale als erster Schritt; 

Versprechen samtlicher Staaten, 

gegen andere keine konventionel

len Waffen einzusetzen; Verbot 

von B- und C-Waffen (63).

Vergleicht man die Abriistungs- 

vorschlage, wie sie China im 

Zeitraum von zwanzig Jahren 

(1963-1982) vorgebracht hat, so 

lassen sich folgende Verschiebun- 

gen und Konstanten erkennen.

Verschiebungen:

- Von Maximalforderungen (To- 

talzerstbrung der Waffen, Total- 

verbot, Gipfelkonferenz aller Lan

der) zum Gradualismus (50%-Re- 

duktions-Formel);

- von der Ostdimension zur Ein- 

bettung in das Nord-Siid-Rahmen- 

werk (eingesparte Riistungsmillio- 

nen sollten in die Entwicklungs

hilfe gehen) (1982 wurden 

700 Mrd.US$ fiir Riistung ausge- 

geben, fiir Entwicklungshilfe da- 

gegen nur 3% dieser Summe);
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- von der Denuklearisierung zur 

allgemeinen Abriistung;

- vom allgemeinen Verbot nu- 

klearer Installationen zu einer 

differenzierteren Betrachtungswei- 

se (insofern namlich die zivile 

Nuklearforschung von dem allge

meinen Verbot ausgenommen wer- 

den miisse).

Die Konstanten: Gleichgeblieben 

sind demgegeniiber

- die Forderung nach Demokrati- 

sierung der Abriistungsberatun- 

gen (u.a. Aufwertung der UNO- 

Generalversammlung);

- und weiterhin die regionale 

Komponente. China fordert nach 

wie vor Friedens- und nuklear- 

freie Zonen in den verschiedenen 

Teilen der Welt, u.a. im Indik, im 

Himalaya-Gebiet, im Anden-Be- 

reich usw. (64). Leider seien 

regionale Kriege seit dem Ende 

des 2.Weltkriegs an der Tages- 

ordnung gewesen, so in Korea, 

Indochina, Afrika, in Nahost und 

Lateinamerika.

Auch hier hat also eine Entpoliti- 

sierung der chinesischen Diskus- 

sionsbeitrage stattgefunden.

Auch heute allerdings liegt nach 

chinesischer Auffassung die Ursa- 

che der Kriegsgefahr im Streben 

der beiden Supermachte nach 

Kontrolle uber die ganze Welt. Sie 

suchten ihre Einflufespharen zu 

vergrofcern und unterstiitzten da- 

her im Interesse eigenen Machtge- 

winns regionale Kriege - man 

denke an Afghanistan, Libanon, 

Argentinien (65).

Die Grundlinie der Au&enpolitik 

Chinas besteht daher in zwei 

Zielsetzungen: Bewahrung des

Friedens und Kampf gegen den 

Hegemonismus (66). Der Kampf 

fur Abriistung sei heutzutage - 

angesichts des Aufkommens der 

Dritten Welt - zu einem Hauptket- 

tenglied des internationalen Anti- 

hegemonismus geworden (67).

Der chinesische Abriistungsappell 

richtet sich freilich nur an die 

anderen. China selbst denkt vor- 

erst gar nicht daran, die Ent

wicklung und "Modernisierung" 

des eigenen Militarapparats zu- 

riickzuschrauben, wobei als 

Rechtfertigung Verteidigungsar- 

gumente angefiihrt werden. China 

riistet nicht auf, urn am Ende ab- 

zuriisten (diese Pathologie des 

Riistungswettlaufs ist dem heuti- 

gen chinesischen Denken ganz 

und gar fremd), sondern urn das 

Nuklearmonopol zu brechen und 

naher zum Potential der beiden 

Supermachte aufzuschlie6en. Die 

Volksrepublik werde allerdings nie

- so die haufig zu horende Be- 

teuerung - zu einer "Supermacht" 

werden.

2.8.

Arbeitslosigkeit

2.8.1.

Hausgemacht oder I«pe- 

rialismus-verursucht?

Arbeitslosigkeit ist seit einigen 

Jahren zur Gei6el der Industrie- 

lander geworden; in den Entwick- 

lungslandern war sie es - neben 

vielen anderen Problemen - schon 

lange. Angesichts der Bevolke- 

rungsexplosion in den Dritt-Welt- 

Landern ist die Arbeitslosigkeit 

dort im wesentlichen identisch mit 

Jugendarbeitslosigkeit.

Die Ursachen sind vielfaltiger Na- 

tur: teils exogener Herkunft, 

("Imperialismus-Theorie”), teils 

"hausgemacht" - sei es, daft die 

Bevblkerung zu schnell wuchs, 

da6 eine falsche Entwicklungs- 

strategie (blinde Nachahmung des 

Westens in Form der Bevorzugung 

kapitalintensiver Sektoren) ge- 

wahlt wurde, daft aus ideologi- 

schen Griinden ganze Wirt- 

schaftssektoren (z.B. das Privat- 

unternehmertum oder der Dienst- 

leistungssektor) erstickt wurden 

oder daft in Mifeachtung des ge- 

sunden Menschenverstands (Ent

wicklung "kommt ja nicht in Ki- 

sten") die fur Modernisierungsan- 

satze jeglicher Art unentbehrliche 

Ausbildung unterblieb.

Die Therapieansatze haben diesen 

vielfaltigen Ursachen Rechnung zu 

tragen und miissen daher notwen- 

digerweise hbchst komplex ausfal- 

len.

Jede Strategie hat - bei Entwick- 

lungslandern nicht weiter verwun- 

derlich - zunachst eine interna

tionale Komponente. Ein Teil der 

von den Dritt-Welt-Landern gefor- 

derten Neuen Weltwirtschaftsord- 

nung impliziert ja auch eine neue 

internationale Arbeitsteilung; wie 

anders sonst soil der neue Indu- 

striesektor den Menschen in den 

Entwicklungslandern Arbeit und 

Brot geben? Wie anders soil das 

Ziel der UNIDO, dafc die Entwick

lungslander bis zum Jahre 2000 

insgesamt 25% der Weltindustrie- 

produktion erbringen, realisiert 

werden!? Vier Schlagworte tau- 

chen in diesem Zusammenhang 

auf, namlich "Verlagerung von 

Industrielanderbetrieben in Ent

wicklungslander" bei gleichzeitiger 

Strukturanpassung der Industrie- 

lander; Beseitigung der Zoll- 

schranken und des "Protektionis- 

mus" der Industrielander gegen- 

iiber Industrieprodukten der Ent

wicklungslander; Verhinderung 

von "Brain-drain" und schliefelich 

Abbau der "Verdrangungsindu- 

strialisierung" (eine solche liegt 

z.B. vor, wenn Plastiksandalen- 

Fabriken mit geringem Beschafti- 

gungseffekt die arbeitsintensive 

Herstellung der traditionellen Le- 

dersandalen unwirtschaftlich ma- 

chen).

Was die Strategien gegen Ar

beitslosigkeit im nationalen Rah- 

men anbelangt, so setzen sie zu

nachst einmal Einigkeit uber die 

Zielsetzung einer neuen Arbeits- 

politik voraus: Soil also m.a.W. 

das Wachstum, die Beschaftigung 

Oder aber die Befriedigung der 

Grundbediirfnisse im Vordergrund 

stehen?

Geht es einer Regierung nur urn 

Wachstum, so wird sie im Zweifel 

modernste westliche Technologie 

anschaffen und gleichzeitig Ar

beitslosigkeit als notwendiges 

Ubel in Kauf nehmen. Ist es ihr 

umgekehrt hauptsachlich urn Ar- 

beitsbeschaffung zu tun, so mufc 

ihr theoretisch jedes Mittel recht 

sein, das Beschaftigungsmoglich- 

keiten bringt, notfalls auch ein 

staatlicher Arbeitsdienst. Ist sie 

aber iiberwiegend urn die Befrie

digung der Grundbediirfnisse be- 

sorgt, so sind Mafenahmen zu 

treffen, die nicht nur sicherstel- 

len, daft die materiellen "Grund- 

bediirfnisse", wie Ernahrung, Un- 

terkunft, Bekleidung und Basis- 

infrastruktur, bereitgestellt, son

dern dafe auch die "immateriellen" 

Bediirfnisse befriedigt werden, 

die etwa darin bestehen, daft die 

Arbeitskrafte an ihrem ange- 

stammten Platz (in der Regel also 

im Dorf) bleiben und dort die 

"Modernisierung" partizipativ mit- 

gestalten kbnnen. Landliche Indu- 

strialisierung, "Attraktivierung" 

des Dorfes und Verhinderung der 

Landflucht werden dann im Vor

dergrund stehen. Die konkreten 

Mafenahmen haben sich an diesen 

Grundzielen auszurichten. Bei der 

Arbeitsbeschaffungs- und bei der 

Grundbediirfnis-Strategie ist also 

eher in den Menschen als in Ma- 

schinen, eher in das Dorf als in 

die Stadte und eher in arbeitsef- 

fektive als in kapitaleffektive An- 

lagen zu investieren. Gleichzeitig 

ist der Akzent auf die Herstellung 

lebenswichtiger Giiter zu legen.

2.8.2.

Die Stellungnahme Chi

nas: neue internationale 

Arbeitsteilung?

Auf der internationalen Biihne hat 

China - anders als bei den Roh- 

stoff-, Abriistungs- oder Meeres- 

boden-Fragen - zum Problem der 

Arbeitslosigkeit kaum Stellung ge- 

nommen.

Dies hing u.a. damit zusammen, 

daft die Volksrepublik jahrelang 

die ILO (International Labour 

Organization) boykottierte. Erst
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im Juni 1983 nahm zum ersten Mai 

eine chinesische Delegation an 

einer der regularen ILO-Versamm- 

lungen teil, wobei sie nicht nur 

die Grundziige der chinesischen 

Arbeitsbeschaffungspolitik erlau- 

terte, sondern auch der Hoffnung 

Ausdruck gab, daB die ILO in 

Zukunft eine aktivere Rolle im 

Nord-Siid-Dialog und bei der 

Siid-Siid-Kooperation - m.a.W. 

also auch bei der Schaffung einer 

Neuen Weltwirtschaftsordnung 

spiele (68). (Den Chinesen war 

die Eingliederung in die ILO u.a. 

dadurch erleichtert worden, daB 

alle bis Anfang 1982 ausstehenden 

ILO-Beitragszahlungen gestrichen 

wurden.)

Da China - anders als bei den 

oben bereits behandelten "Weltfra- 

gen" - in friiheren Jahren nicht 

mit dezidierten Erklarungen her- 

vorgetreten ist, brauchte es jetzt 

auch keine Selbstkorrektur zu 

iiben, sondern konnte auf die 

reformerische Praxis im eigenen 

Lande verweisen, die wohl auch 

diesmal stillschweigend als modell- 

haft betrachtet wird.

Dem Autor ist keine offizielle For- 

derung Chinas nach Schaffung 

einer "neuen internationalen Ar- 

beitsteilung" bekannt; doch er- 

gibt sich ein solches Postulat ei- 

gentlich ganz logisch aus dem 

sonst von China bei jeder Gele- 

genheit vorgebrachten Bekenntnis 

zur "Neuen Weltwirtschaftsord

nung". Konsequent im Sinne der 

Neuen Weltwirtschaftsordnung so- 

wie im Sinne der Vereinten-Fron- 

ten-Politik Chinas ware es auch, 

wenn die Volksrepublik die 25%- 

Formel (Industrieanteil der Dritt- 

Welt-Lander bis zum Jahre 2000) 

und die Forderungen gegen Ver- 

drangungsindustrialisierung, ge

gen Brain-drain sowie fur die 

Umverlagerung von Industrielan- 

derbetrieben in Entwicklungslan- 

der aufgriffe. Gegen den "Pro- 

tektionismus" der Industrielander 

zieht China ohnehin bei jeder Ge- 

legenheit zu Felde.

China muB sich entgegenhalten 

lassen, daB seine nationale Ar

beitsbeschaffungspolitik nicht 

ganz eindeutig ist. Die Ambiva- 

lenz beginnt bereits bei der Ziel- 

setzung: Die GroBindustrie-Biiro- 

kratie setzt auf Wachstum des 

Schwerindustriesektors und auf 

modernste Technologic, die in der 

Regel ja nicht gerade beschafti- 

gungsfreundlich ist. Die Reformer 

andererseits, die ihren Kurs beim 

3.Plenum des XI.ZK im Dezember 

1978 haben durchdriicken konnen, 

bekennen sich zwar ebenfalls zur 

"Modernisierung", wollen den 

Schwerpunkt aber auf Landwirt- 

schaft und Leichtindustrie - also 

mehr auf unmittelbare Bediirfnis- 

befriedigung - legen. Die einen 

folgen also mehr dem Wachstums-, 

die anderen mehr dem Grundbe- 

diirfnisziel.

Dasselbe Tauziehen herrscht im 

Bereich der Arbeitsbeschaffungs- 

maBnahmen. Um zu verdeutlichen, 

was hier im einzelnen gemeint ist, 

seien die wichtigsten Unterschiede 

zwischen der Arbeitsbeschaf

fungspolitik der Kulturrevolution 

und jener des Reformkurses 

skizziert:

Wahrend der Kulturrevolution 

sollte nur ein staatlicher und ein 

kollektiver Sektor erlaubt sein, 

wahrend die Reformer staatliche, 

kollektive und private Unterneh- 

men nebeneinander zum Zuge 

kommen lassen wollen - mit ent- 

sprechenden Folgen fur die Ent- 

stehung von Arbeitsplatzen.

Die Kulturrevolution sorgte ferner 

fiir ein Absterben des Dienstlei- 

stungssektors, dessen Bedeutung 

fiir die Arbeitsplatzpolitik nun 

gerade von den Reformern er- 

kannt worden ist und systematisch 

gefdrdert wird.

Wahrend der Kulturrevolution 

wurden Arbeitsplatze von Staats 

wegen zugewiesen, wahrend die

ses Monopol heute durch die 

Moglichkeit, selbst einen Betrieb 

zu griinden Oder Personal dort 

anzustellen, durchbrochen wird.

Wahrend der Kulturrevolution 

wurde stadtische Arbeitslosigkeit 

haufig dadurch "beseitigt", daB 

Schulabsolventen zu Millionen auf 

die Dbrfer entsandt wurden; die 

Reformer bevorzugen demgegen- 

iiber nicht den Umzug, sondern 

das "Umsatteln", indem sie einer- 

seits ein differenzierteres Ar- 

beitsstellenangebot zulassen und 

andererseits die Berufsschulaus- 

bildung fdrdern.

SchlieBlich wurde wahrend der 

Kulturrevolution kaum Familienpla- 

nung getrieben, wahrend heute 

die Ein-Kind-Familie zur offiziellen 

Politik erhoben worden ist.

Tendenziell neigt die GroBindu- 

strie-Biirokratie dazu, die Prakti- 

ken der Kulturrevolution in mo- 

difizierter Form zu iibernehmen - 

immer abgesehen von der Fami- 

lienplanungspolitik, liber deren 

Notwendigkeit es heute keinen 

ernsthaften intrafraktionalen

Streit mehr gibt.

2.9.

Die Frauen-Frage

2.9.1.

Unterschiedliche Formu- 

lierungen der Frauen- 

Frage

Staaten mogen hochentwickelt oder 

unterentwickelt, "kapitalistisch" 

oder sozialistisch, "aufgeklart" 

oder religids-traditionsorientiert 

sein: Am Ende verbindet sie alle 

ein handfestes Patriarchat, das 

geschlechtsspezifische Auswirkun- 

gen auf die Rollenerwartungen, 

die Arbeitsteilung und die Moral- 

anschauungen hat.

Die Forderung nach Gleichbe- 

rechtigung ist so alt wie die 

UNO, ja wurde bereits in den 

zwanziger Jahren von verschiede- 

nen internationalen und regionalen 

Frauenkommissionen erhoben. Vor 

der UNO hat sich die Diskussion 

der Frauenrechtskommission von 

den politischen auf die Rechte im 

Sozial- und Bildungsbereich ver- 

schoben. Im Weltaktionsplan der 

UNO, der die "Frauendekade" 

1975 bis 1985 umfaBt, sind u.a. 

eine Senkung des Analphabetis- 

mus, eine Ausdehnung der Be- 

rufsausbildung, gleiche Einschu- 

lungsquote auf Primarebene, 

gleichberechtigungsfbrdernde in- 

frastrukturelle Einrichtungen in 

den landlichen Gebieten, steigen- 

de Berufsmoglichkeiten fiir 

Frauen, Sicherung des passiven 

und aktiven Wahlrechts und wach- 

sende Teilnahme der Frauen am 

politischen EntscheidungsprozeS 

gefordert.

Allerdings wird die "Frauen-Fra

ge", zu der ja die hier genannten 

Einzelaspekte u.a. gehoren, in

ternational nicht immer in gleicher 

Weise gestellt. Vielmehr finden 

sich verschiedene Akzentsetzun- 

gen, ja nachdem, welche Gesell- 

schaftsordnung im Hintergrund 

steht:

- Die Vertreterinnen der westli

chen Industriestaaten sehen die 

Frauen-Frage im wesentlichen als 

ein Problem der Gleichberechti- 

gung mit dem Mann.

- Fiir sozialistische Lander dage- 

gen ist die Frauen-Frage ein Pro

blem des Friedens, der vom ka- 

pitalistischen Lager bedroht ist. 

Gabe es keine Kriegsgefahr, be- 

stiinde auch keine Frauen-Frage.

- In der Dritten Welt schlieBlich 

besteht die Tendenz, die Frauen- 

Frage als akzessorisch zu der 

durch die heutige Weltwirt

schaftsordnung verursachten Un- 

terentwicklung zu betrachten. Mit 

Errichtung einer Neuen Weltwirt

schaftsordnung loste sich m.a.W. 

auch die Frauen-Frage in Nichts 

auf.

Nach der "westlichen" Konzeption 

ist die Frauen-Frage also durch 

gesellschaftsimmanente Determi- 

nanten, nach den beiden anderen 

Auffassungen dagegen auBen-ver- 

ursacht.
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2.9.2.

Die offizielle (und 

theoretische) Stellung- 

nahme der Volksrepublik 

zur Frauen-Frage

In der Theorie gehbrt China zu 

den grofeen Verfechtern der 

Gleichberechtigung. Schon Mao 

Zedong forderte in den drei&iger 

Jahren "den halben Himmel fur 

die Frauen" - dies in einer Ge

sellschaft, die seit uber 2.000 

Jahren patriarchalisch struktu- 

riert war wie kaum eine andere in 

der Welt.

Auch auf samtlichen internationa- 

len Versammlungen hat sich die 

Volksrepublik voll hinter die 

emanzipatorischen Forderungen 

gestellt. Die (vom 14. bis 3O.Juli 

1980 in Kopenhagen abgehaltene) 

UNO-Weltkonferenz iiber die "De- 

kade der Frauen" (1976-1985) 

verabschiedete das oben bereits 

erwahnte Aktionsprogramm mit den 

drei Hauptzielen des Jahrzehnts 

("Gleichberechtigung, Entwicklung 

und Frieden") sowie mit dem Ruf 

nach "Beschaftigung, Gesund- 

heitsschutz und Erziehung" -alles 

Forderungen, die von der chine- 

sischen Delegation voll unter- 

schrieben wurden. Bei dieser 

Konferenz folgte die Volksrepublik 

China aber ebenso wie schon 1975 

bei der entsprechenden Versamm- 

lung in Mexico und bei einer Son- 

dersitzung der UNO in Wien 

(5.Marz 1983) dem oben erwahnten 

sozialistischen Forderungstyp. 

Auch fiir das offizielle Beijing ist 

die Frauen-Frage also letztlich 

eine Folgeerscheinung von "Impe- 

rialismus, Kolonialismus, Hegemo- 

nismus, Expansion und Aggression 

und dient gleichzeitig dem Welt- 

frieden" (69). China unterzeich- 

nete auch, ohne mit der Wimper 

zu zucken, die "Deklaration von 

Mexico 1975", die als Haupthin- 

dernisse fiir die Verwirklichung 

der Gleichberechtigung u.a. "Ko

lonialismus und Neokolonialismus, 

fremde Landbesetzung, Apartheid, 

rassische Diskriminierung, man- 

gelnde Anerkennung nationaler 

Souveranitat und Zionismus" im 

"Hindernisse"-Katalog aufzahlt! 

Hauptbestandteil der Rede Kang 

Keqing, der Leiterin der chinesi- 

schen Delegation auf der UNO- 

Weltkonferenz der Frauen i.J. 

1980, war eine Passage, in der 

Zionismus und Apartheid-Politik 

sowie die Kambodscha-Politik der 

Sowjetunion und Vietnams ge- 

geifcelt werden (70). Bei der 

UNO-Sonderkonferenz in Wien 

wies die chinesische Vertreterin 

auf die "unfairen und irrationalen 

inter nationalen Wirt s chaf tsbezie- 

hungen" hin, die "ernsthaft die 

Eingliederung der Frauen in die 

Entwicklung" behinderten. Des- 

halb miisse im Interesse der 

Gleichberechtigung der Frauen ein 

entschiedener "Kampf gegen Impe- 

rialismus, Hegemonismus, Kolo

nialismus und Rassismus sowie fiir 

die Erhaltung des Weltfriedens" 

gefiihrt werden (71).

2.9.3.

Die chinesische Frauen- 

politik in der Praxis

Kein Zweifel, die chinesische Frau 

hat seit 1949 einen weiten Weg 

zuriickgelegt. 1980 gab es in Chi

na 4,7 Millionen Frauenkader, 

dies waren 26% der Gesamtzahl 

aller Kader und mehr als 14mal so 

viel wie 1951 (72). 34% aller Ar- 

beiter und Angestellten waren 

i.J. 1981 Frauen (insgesamt 34 

Millionen). Frauen stellten ferner 

31,6% der insgesamt 5,29 Millionen 

Wissenschaftler und Techniker; 

ferner gab es 3.500 aufeerordent- 

liche und ordentliche Professorin- 

nen sowie iiber 100.000 weibliche 

Ingenieure und Dozentinnen 

(73).

Dies sind offizielle Angaben, die 

nicht naher substantiiert wurden 

und deren Details daher nicht 

iiberpriifbar sind.

Verifizierbar dagegen sind die 

Positionen der Frauen in Spitzen- 

gremien des Entscheidungsprozes- 

ses.

Von 1922 bis heute (d.h. ein- 

schliefclich der im September 1982 

vom XII .Parteikongrefe gewahlten 

Fiihrungsmannschaft) lassen sich 

insgesamt 935 ZK-Funktionare 

feststellen, unter denen sich nur 

82 Frauen (= 9%) befanden (74). 

Einige der einflufereichsten 

Frauen, die in mehreren ZKs 

hintereinander prasent waren, wie 

Jiang Qing, Deng Yingchao und 

Cai Chang, waren die Ehefrauen 

von Mao Zedong, Zhou Enlai bzw. 

Li Fuchun, verdankten ihre Posi

tion also im wesentlichen den po- 

litisch iiberragenden Eheman- 

nern.

1983 sind die Spitzenpositionen 

folgenderma&en besetzt: Im

28kbpfigen Politburo (25 Vollmit- 

glieder, 3 Kandidaten) befinden 

sich zwei Frauen, darunter eine 

Kandidatin. Ins 348kdpfige ZK 

(210 Vollmitglieder, 138 Kandida

ten) sind elf Frauen als Vollmit

glieder und dreizehn als Kandida

ten gewahlt worden. Im elfkopfi- 

gen Sekretariat der Partei (9 

Vollmitglieder, 2 Kandidaten) be- 

findet sich eine Frau, und zwar 

als Kandidatin. In den vier Ab- 

teilungen des Sekretariats lassen 

sich nur zwei Frauenspitzenposi- 

tionen ausmachen, namlich in der 

Abteilung fiir Internationale Be- 

ziehungen sowie in der Abteilung 

fiir Parteiorganisation. In den 

beiden anderen wichtigen Kommis- 

sionen, namlich fiir Militar und 

fiir Inspektionswesen, hat iiber- 

haupt keine Frau Eingang gefun- 

den. Auch im Militarbereich haben 

die Frauen keinen Einflu6. Samt- 

liche Spitzenpositionen der Pro- 

vinzregierungen und -parteiaus- 

schiisse sind ausschlieklich Man- 

nern vorbehalten. Von den 34 

Ministern sind nur drei Frauen: 

Sie stehen den Ministerien fiir 

wirtschaftliche Beziehungen mit 

dem Ausland und Au6enhandel, 

fiir Textilindustrie und fiir Was- 

serwirtschafts- und Elektrizitats- 

wesen vor. Von den acht Staats- 

kommissionen ist iiberhaupt keine 

mit einer Frau besetzt. An der 

Spitze des Staatsrats (1 Minister- 

prasident und 4 Stellvertreter) 

ist ebenfalls keine Frau, und un

ter den zehn "Staatsraten" nur 

eine einzige.

Sicherlich, es gibt (und gab) in 

der Volksrepublik au&erordentlich 

einflufereiche Frauenfiihrerinnen 

wie Song Qingling (die Ehefrau 

Sun Yatsens), He Xiangning, Cai 

Chang, Kang Keqing und Chen 

Muhua; doch diese sind in der 

mannerbestimmten Gesellschaft 

Chinas die Ausnahme.

Auch bei den Bildungschancen 

und im Arbeitsbewertungssystem 

gibt es in China immer noch ein 

erhebliches Gefalle zwischen den 

Geschlechtern. Besonders dis- 

kriminierend ist die Behandlung 

der weiblichen Sauglinge, die - 

als Reaktion auf die offizielle Ein- 

Kind-Familie - in den vergangenen 

Jahren zu Zehntausenden von ih- 

ren Eltern ermordet worden. Hier 

ist ein diisteres Kapitel ange- 

schnitten, das iiber den Stand 

des Gleichberechtigungsdenkens in 

China (vor allem im landlichen 

Bereich) mehr aussagt als jede 

noch so schon gefarbte "Frauen- 

statistik" oder aber auf interna- 

tionalen Foren abgegebene Erkla- 

rung.

3.

Das Allheilmittel:

Schaffung einer "Neuen 

Weltwirtschaftsordnung" 

und die Sud-Sud-Koopera- 

tion

3.1.

Der Schlusselbegriff: 

die "Neue Weltwirt- 

schaftsordnung*

Die "Deklaration" iiber die Errich- 

tung einer NWWO sowie das "Ak

tionsprogramm zur Errichtung 

einer NWWO wurden 1974 bei der 

damaligen UNO-Rohstoff-Konferenz 

verabschiedet (abgedruckt in 

C.a., Juni 1974, S.380-384).

China hat sich diesen Programmen 

voll angeschlossen und ihre 

Prinzipien bei den verschiedenen 

UNO- (vor allem UNCTAD-)Ta-
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gungen immer wieder von neuem 

unterstrichen. Da die NWWO 

letztlich Voraussetzung fur die 

Heilung nahezu aller Probleme der 

Dritten Welt ist (ein Automatismus 

wird, wie oben erwahnt, heute 

allerdings nicht mehr unterstellt), 

sind hier die wichtigsten Merkmale 

dieser "Ordnung" nochmals zu re- 

kapitulieren.

Da sind zunachst die Pramissen: 

Interdependenz aller Mitglieder 

der Weltgemeinschaft sowie alar- 

mierende Ungleichgewichte zwi- 

schen den "Industrielandern des 

Nordens" und den "Entwicklungs

landern des Siidens", welch letz- 

tere manchmal entweder als 

"Dritte Welt" angesprochen Oder 

aber in Dritte und Vierte Welt 

unterteilt werden (so u.a. auch 

neuerdings durch China). (75)

Als "Prinzipien" der NWWO werden 

sodann aufgefiihrt: Gleichheit, 

umfassende Kooperation, umfas- 

sende Partizipation aller Lander 

an der Losung der globalen Pro

bleme, Souveranitat jedes Landes, 

Unterstiitzung von Befreiungsbe- 

wegungen, Kontrolle der "Multi"- 

Aktivitaten, Entwicklungshilfe, 

faire Beziehungen zwischen Roh- 

stoff- und Fertigwarenpreisen, 

Zusammenarbeit auf den Gebieten 

der Wirtschaft, des Handels, der 

Finanzen, der Technik usw.

Nach chinesischer Auffassung sind 

es vier Hauptpostulate, die im 

Mittelpunkt der NWWO stehen, 

namlich

- Im Bereich der Nahrungsmittel 

und der Landwirtschaft ist einer- 

seits der Nahrungsmittelbedarf zu 

decken und gleichzeitig dafiir zu 

sorgen, da& die betreffenden 

Volkswirtschaften zu Selbstver- 

sorgern werden.

- Im Energiebereich sollen die 

Entwicklungslander bei den Olim- 

porten bevorzugt und gleichzeitig 

darin unterstiitzt werden, eigene 

Energiequellen zu entwickeln.

- Im Bereich des Handels gehe es 

darum, den Protektionismus der 

entwickelten Partnerlander zu be- 

seitigen, bessere Terms of trade 

fur Primarprodukte zu schaffen, 

die Entwicklungslander bei der 

Verarbeitung ihrer Primarproduk

te zu unterstiitzen und ihre Ex- 

porteinkommen zu stabilisieren.

- Im Wahrungs- und Finanzbereich 

mil6ten die Modalitaten und Rtick- 

zahlungsfristen revidiert und den 

Entwicklungslandern ein Mitspra- 

cherecht an den internationalen 

Finanzorganisationen eingeraumt 

werden.

Es geht also m.a.W. um die Re

form der Produktions-, Konsum- 

und Handelsstrukturen der Welt- 

wirtschaft sowie um die Beseiti- 

gung der Machtlosigkeit der Ent

wicklungslander in den interna

tionalen Wirtschaftsangelegenheiten 

durch ihre Beteiligung am Ent- 

scheidungsprozefc (76).

Bei der V.UNCTAD-Konferenz hat 

China noch folgende Forderungen 

hinzugefiigt:

- Aufhebung der protektionisti- 

schen Ma&nahmen der Indu- 

strielander gegen Fertigwaren 

und Halbfabrikate der Entwick

lungslander. (Ubrigens halt 

China auch nichts mehr von 

"umgekehrtem Protektionismus" 

in Form drastischer Nationali- 

sierungen, wie sie z.B. in der 

VR Kongo praktiziert worden 

sei; da habe sich Zaire mit 

seiner "Politik der offenen Tiir" 

weitaus besser geschlagen.) 

(77)

- Schaffung eines integrierten 

Rohstoffprogramms und eines 

gemeinsamen Fonds, durch den 

die Rohstofferlbse bei einem 

eventuellen Preisverfall gestiitzt 

werden kbnnen;

- Kampf gegen die standigen 

Schwankungen auf dem inter

nationalen Wahrungsmarkt, der 

u.a. zur Krisenabwalzung auf 

die Entwicklungslander fiihre;

- Ausarbeitung fur Verkehrsre- 

geln im Rahmen des internatio

nalen Technologietransfers und

- kollektive Selbsthilfe der Ent- 

wicklungslander (78).

Gerade mit dem letzteren Punkt 

ist ein Komplex angesprochen, 

der Anfang der achtziger Jahre 

immer mehr in die Diskussion ge- 

kommen ist und der im April 1983 

zur Abhaltung der ersten Siid- 

Siid-Konferenz in Beijing fiihrte 

(unten 3.2.).

Ein Teilproblem der NWWO-Dis- 

kussionen ist der Schuldenberg 

von 700 Mrd.US$, der 1983 auf 

der Dritten Welt lastet.

Die Industrielander weigerten sich 

leider, Paketlosungen im Bereich 

der Umschuldung vorzunehmen, 

und suchten stattdessen nach je- 

weils separaten Umschuldungsver- 

einbarungen; sie wollten das in

ternationale Finanz- und Wah- 

rungssystem, das in den vierziger 

Jahren errichtet wurde, nicht 

fiber Bord werfen und betonten 

das Freihandelssystem (79). Dies 

sei kurzsichtig gehandelt: "Es ist 

falsch, das Huhn zu tbten, um 

die Eier zu bekommen, und den 

Weiher auszutrocknen, um die 

Fische zu fangen" (80). Gingen 

nicht 30% der Industrielanderpro- 

dukte in die Dritte Welt!? (81)

Die Industrielander sollten also 

gefalligst die Schulden teilweise 

erlassen, 0,7% ihres BSP an Ent

wicklungshilfe leisten, ihre Markte 

fur Dritt-Welt-Produkte bffnen, 

die Importpreise fur Primarpro

dukte erhbhen, die Zinssatze sen- 

ken und die Devisenmarkte stabi

lisieren (82).

3.2.

Die neu hinzugekommene 

Dimension bei der Losung 

■grower Fragen": "kol

lektive Autarkic" (83) 

im Rahmen der Sud-Sud- 

Z u sam mens rbeit

Lange Zeit wurde die Neue Welt- 

wirtschaftsordnung fast aus- 

schlieSlich im Koordinatennetz der 

Nord-Siid-Diskussion gesehen. 

Dies hat sich inzwischen gean- 

dert. Man ist in der Dritten Welt 

zu der Erkenntnis gekommen, da6 

der "Siiden" sich nicht einfach 

passiv auf die Unterstiitzung des 

Nordens verlassen, sondern da6 

er in erster Linie seine eigenen 

menschlichen und wirtschaftlichen 

Ressourcen mobilisieren soli. 

Nord-Sud-Verhandlungen und 

Sud-Siid-Zusammenarbeit werden 

heute als zwei Seiten ein und 

derselben Medaille gewertet. Der 

erste Nord-Siid-Dialog begann 

1975 in Paris, der erste Sud-Siid- 

Dialog 1983 in Beijing.

Einer der Vorkampfer der 

Selbsthilfe im Siid-Sud-Rahmen ist 

die VR China. Beijing hat sich 

von seinem Kooperationsoptimismus 

auch dadurch nicht abschrecken 

lassen, daft die Dritte Welt am 

Ende alles andere als eine Einheit 

ist; ihr ideologisches Spektrum 

reicht vom antikommunistischen 

Pakistan bis zum kommunistischen 

Vietnam, umfa&t Lander, die mit- 

einander Krieg fiihren, bezieht 

Blocke mit ein, die sich feindlich 

gegeniiberstehen und bezieht 

nicht nur das reichste, sondern 

auch das armste Land der Welt 

mit ein.

3.2.1.

"Sud-Sud-1" in Beijing

Die chinesische Fiihrung, der das 

Vereinte-Fronten-Prinzip nach 

jahrzehntelanger Ubung in Fleisch 

und Blut iibergegangen ist, la&t 

sich durch solche Differenzen 

nicht entmutigen. Es war deshalb 

auch kein Zufall, da6 die erste 

Siid-Sud-Konferenz (die "Siid- 

Siid-1") ausgerechnet in Beijing 

stattgefunden hat, und zwar im 

April 1983. Dabei wurde Koopera

tion auf alien Ebenen, vom Han

del uber den Technologietransfer 

bishin zur gemeinsamen Rohstoff-, 

Energie- und Landwirtschaftspo- 

litik gefordert (84). Die "Siid- 

Siid-1" sei der Anfang institutio- 

nalisierter Konsultationen zwischen 

den Entwicklungslandern (85). In 

Zukunft wollten die Staaten der
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Dritten Welt gemeinsam um ein 

neues Weltwahrungssystem (86), 

um ein neues Welthandelssystem 

(87) und um eine neue interna

tionale Wirtschaftsordnung (88) 

kampfen. Es wurde auch vorge- 

schlagen, daB Lander, wie China, 

Indien und Brasilien, untereinan- 

der Investitionen tatigen (89). 

Die Dritte Welt solle nach Moglich- 

keit auch fur ihr eigenes Nah- 

rungsmittelreservesystem sorgen 

(90). SchlieBlich solle durch ge- 

meinsame Bemiihungen der Ent

wicklungslander der Nord-Sfid- 

Dialog wieder flott gemacht wer- 

den (91). Autarkic und Annahme 

von Entwicklungshilfe schldssen 

einander nicht aus. Es sei notig, 

"nationale, subregionale und re

gionale Institutionen zu griinden, 

um mit ihrer Hilfe das Konzept 

der kollektiven Autarkic fur die 

Dritte Welt zu verwirklichen" 

(92).

3.2.2.

Formen der Sud-Sud- 

Kooperation

Die Siid-Siid-Zusammenarbeit miis- 

se in bilateraler, multilateraler, 

regionaler und iiberregionaler 

Form versucht werden. Denkbar 

seien der Abbau von Zolltarifen, 

wie ihn die ASEAN und 18 ost- 

und siidafrikanische Lander bis- 

her vorexerziert hatten. Die ver- 

schiedenen rohstoffproduzierenden 

Lander sollten sich nach ahnlichen 

Mustern organisieren wie die 

OPEC.

Ollander sollten ihre Einnahmen in 

Wahrungs- und Finanzorganisa- 

tionen einbringen, die anderen 

Landern der Dritten Welt mit 

zinsfreien oder niedrig verzinsli- 

chen Anleihen zur Verfiigung ste- 

hen. In den letzten Jahren habe 

sich diese Praxis gliicklicherweise 

bereits eingespielt. So seien z.B. 

Anleihen an 41 afrikanische Lan

der in Hbhe von jahrlich rund 

740 Mio.US$ vergeben worden.

Auch die Bildung von Joint 

Ventures zwischen Landern der 

Dritten Welt sei zu empfehlen - 

als Beispiel werden Manufaktur- 

Gemeinschaftsvertrage zwischen 

Malaysia und einigen blproduzie- 

renden Landern im Golfgebiet ge- 

nannt (93).

Die chinesische Regierung zahlt im 

allgemeinen vier Formen einer 

moglichen Sud-Siid-Kooperation 

auf, namlich die Zusammenarbeit 

im Handel, in Wahrungs- und Fi- 

nanzbereichen, im Arbeitskrafte- 

sektor und bei der technischen 

Zusammenarbeit (94). Andere - 

beispielsweise von der ASEAN-Ge- 

meinschaft praktizierte - Formen 

der Zusammenarbeit werden in 

diesem Zusammenhang nicht auf- 

gezahlt.

Was China mit "Zusammenarbeit" 

konkret meint, la St sich in Zahlen 

ausdrficken:

- Handelskooperation: 1981 machte 

der AuBenhandel zwischen China 

und den Landern der Dritten Welt 

9,2 Mrd.US$ aus und bestritt 23% 

des GesamtauBenhandels der 

Volksrepublik.

- Technische Zusammenarbeit: Bis 

Ende 1981 erstellte China 1.317 

Aufbauprojekte in 76 Entwick

lungslandern, wovon 987 bereits 

ihrer Bestimmung iibergeben wor

den sind. Insgesamt wurden in 

diese Staaten 180.000 Spezialisten 

und Facharbeiter geschickt. 

AuBerdem entsandte China seit 

1963 Sanitatsgruppen in 41 

asiatische und afrikanische Staa

ten. Uber 6.200 Mediziner und 

Krankenpfleger standen insgesamt 

im Einsatz (95). AuBerdem arbei- 

tete China zwischen 1972 und 1978 

als Geberland mit mehreren UNO- 

Organisationen zusammen, z.B. 

mit dem UNDP (UN Development 

Programme), der UNIDO (UN 

Industrial Development Organiza

tion) und anderen UNO-Unteror- 

ganisationen. Seit 1974 leistete 

China unter dem Patronat des 

UNDP technische Zusammenarbeit 

mit anderen Dritt-Welt-Landern 

bei Projekten fur SuBwasser- 

Fischzucht, Biogas, Akupunktur, 

Seidenraupenzucht, integrierte 

Dorfentwicklung, elementaren Ge- 

sundheitsschutz, Verkehr und 

Transport, kleine Wasserkraftsta- 

tionen, Technologic fur Dieselmo- 

toren und ErschlieBung von 

Grundwasser. Zwischen 1971 und

1981 wurden rund 1.400 Exper- 

ten, Techniker und Verwaltungs- 

krafte aus anderen Entwicklungs

landern in 92 technische Zusam- 

menarbeitsprogramme auf chinesi- 

schem Territorium eingeschaltet.

1982 hielt China - in Zusammenar

beit mit der UNO - acht Ausbil- 

dungskurse fur insgesamt 150 

Personen auf dem Gebiet der SfiB- 

wasser-Fischzucht ab. Von 1979 

bis 1981 kamen - gefdrdert von 

der UNO - Techniker aus uber 

fiinfzig Landern nach China, um 

die dortigen Biogasanlagen zu 

studieren. In Zusammenarbeit mit 

dem UNDP errichtete China seit 

1981 sieben regionale Forschungs- 

und Ausbildungszentren fiir Pro- 

jekte wie SiiBwasser-Fischzucht, 

kleine Wasserkraftstationen, ele

mentaren Gesundheitsschutz, Sei

denraupenzucht, Akupunktur und 

Biogas. In diesen, in China gele- 

genen Zentren werden Fachkrafte 

aus Entwicklungslandern ausgebil- 

det (96).

Die chinesische Entwicklungshilfe 

war erstmals 1977 in den Entwick- 

lungsprozeB der UNO einbezogen 

worden, und zwar fiber die UN 

Organization for Industrial 

Development. Damals kam ein Ver- 

trag zwischen UNIDEP und China 

fiber den Bau einer Reparatur- 

werkstatt fiir Landmaschinen in 

der Stadt Sikasso/Mali zustande. 

Bis dahin hatte China seine Ent

wicklungshilfe stets nur bilateral 

vergeben. Der erste Schritt zur 

"Multilateralisierung" war damit 

gemacht (97).

Am 20.April 1983 kamen Experten 

aus dem asiatisch-pazifischen 

Raum in Beijing zusammen, um im 

Rahmen eines "Asien-Seminars 

fiber die Analyse von Technolo- 

gietransfermoglichkeiten" zu dis- 

kutieren (98).

Im Rahmen des Technologietrans- 

fers hat China seit 1981 seine Im- 

portpolitik geandert: Es stellte 

den Import von groBen und mit- 

telgroBen Komplettanlagen im we- 

sentlichen ein (vor allem soweit 

sie die Stahlproduktion betrafen) 

und konzentrierte sich von nun 

an auf Schlfisselprojekte, vor al

lem im Bereich des Energie-, des 

Baumaterialien- und des Trans- 

portsektors - der "schwachen 

Kettenglieder" also. Prioritat wur

de ferner dem Import von Tech- 

nologien und Anlagen eingeraumt, 

die der Steigerung der Exportka- 

pazitat Chinas dienen. Man will 

sich bemiihen, fortgeschrittene 

auslandische Technologie so 

schnell wie moglich im eigenen 

Land bekanntzumachen und zu 

"popularisieren" (99).

- Kooperation im Arbeitskraftebe- 

reich leistet China im Rahmen der 

bereits erwahnten Entsendung von 

Ausbildungspersonal.

- Was schlieBlich die Zusammenar

beit im Finanzsektor anbelangt, so 

ist China hier weniger Geber als 

vielmehr Nehmer. Als vorbildlich 

wird die Kreditgewahrung durch 

Kuwait bezeichnet, das Teile sei

ner Petro-Dollar-Gewinne in den 

"Kuwait-Fonds fiir Arabische 

Wirtschaftsentwicklung" (KFAED) 

eingebracht hat. Die KFAED wur

de i.J. 1961 mit einem Griin- 

dungskapital von 150 Mio.US$ zu- 

nachst nur fiir arabische Entwick- 

lungsprojekte initiiert. 1980 war 

das Kapital bereits auf 7 Mrd.US$ 

gestiegen. Der KFAED hat inzwi- 

schen 53 Entwicklungslandern 

(nunmehr auch aus dem nicht- 

arabischen Bereich) insgesamt 186 

Kredite eingeraumt. 13 asiatische 

Lander erhielten 24% der Kredite. 

Seit 1981 arbeitet Kuwait wirt- 

schaftlich auch mit China zusam

men. Der KFAED hat der VR Chi

na inzwischen Aufbaukredite ein

geraumt, fiir die Zinsen zwischen 

0,5 und 5% zu zahlen sind.

China betrachtet diese Politik als
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mustergiiltig im Rahmen der "Siid- 

Siid-Zusammenarbeit". Als vor- 

bildlich gilt auch die Bereitschaft 

der OPEC-Mitglieder, 1,44% ihres 

BSP fur Wirtschaftshilfe bereitzu- 

stellen, wahrend die Industrielan- 

der hierfiir i.J. 1982 nur 0,34% 

aufgebracht hatten.

4.

Zusammenfassung

Seit 1971 hat sich die Volksrepu- 

blik China an fast samtlichen von 

der UNO veranstalteten Grund- 

satzdiskussionen uber die "grofeen 

Fragen der Zeit" beteiligt und da- 

bei Analysen sowie Therapievor- 

schlage vorgelegt, die inzwischen 

- seit Verkiindung der Reformbe- 

schliisse in der Volksrepublik - 

erheblich korrigiert werden mufc- 

ten. Dies ist vor allem bei seinen 

fruheren Stellungnahmen zum 

Weltbevolkerungs problem, zum 

Hunger in der Welt, zum Umwelt- 

schutz, zur Rohstoffsicherung, 

zur Abriistung und zur Indu- 

strialisierungsproblematik der 

Fall. Lediglich die Positionen zum 

Seerecht und zum Gleichberechti- 

gungskomplex konnten iiber die 

Jahre im wesentlichen unveran- 

dert beibehalten werden. Die Pro- 

blematik der Arbeitslosigkeit wur- 

de dagegen erst in jiingster Zeit 

offiziell aufgegriffen (friiher an- 

geblich keine Arbeitslosigkeit).

Die friihen Stellungnahmen waren 

durch radikale Einseitigkeit ge- 

kennzeichnet. Als Wurzel aller 

Ubel - von der Aufriistung iiber 

den Hunger bis hin zur Frauen- 

unterdriickung - galten Imperia- 

lismus, Kolonialismus und vor al

lem Hegemonismus. Als Therapien 

wurden deshalb konsequenter An- 

tihegemonismus, Antiimperialis- 

mus, Antikolonialismus, Antiapart

heid etc. gefordert. Alle Probleme 

wurden im wesentlichen auf "zwei 

Linien" reduziert - eine richtige 

und eine falsche - die holz- 

schnittartig scharf hervortraten. 

Neutrale, mittlere Positionen stan- 

den nicht zur Diskussion. Gefor

dert wurde beispielsweise auf dem 

Gebiet der Abriistung die restlose 

(nicht etwa graduelle) Vernich- 

tung aller Kernwaffen und die 

Aufhebung samtlicher Basen im 

Ausland. Mit dieser Politik des 

Alles oder Nichts glaubte China 

seinem Ziel, vor allem die Sowjet- 

union zu bekampfen, optimal ge- 

niigen zu konnen.

Seit Verkiindung der Neuen 

Weltwirtschaftsordnung durch die 

UNO i.J. 1974 begann China, das 

Fehlen einer NWWO fur alle Ubel 

verant wortlich zu machen. Folge 

dieser atiologischen Akzentver- 

schiebung war - auch diesmal 

wieder konsequent - der Ruf nach 

Schaffung der NWWO. Dieser For- 

derung lag die Pramisse zugrun- 

de, dafe die NWWO automatisch die 

Losung aller grofeen Probleme 

nach sich ziehen wiirde.

Auf die Phase der "Politisierung", 

die zwischendurch vom Glauben an 

den "Automatismus" der NWWO 

abgelost wurde, folgte schliefelich 

ein differenzierteres Herangehen 

an die Ursachen - und Therapie- 

analyse. Imperialismus und Hege

monismus galten zwar nach wie 

vor als Mitverursacher von Hun

ger, Unfrieden, Arbeitslosigkeit 

etc., doch wurden daneben noch 

zusatzliche Auslbser identifiziert, 

namlich erstens der fortbestehen- 

de "Feudalismus", der sich im 

Ausbleiben von Landreformen, in 

sozialer Ungerechtigkeit und in 

Ungleichgewichten aller Art mani- 

festierte, und zweitens falsche 

Entwicklungsstrategien der ein- 

zelnen Regierungen. Auch die 

Strategien mufeten dementspre- 

chend zumindest dreigefachert 

werden: Kampf gegen Hegemonis

mus und fur die NWWO, Vorgehen 

gegen feudalistische Uberreste im 

eigenen Lande und Fundamental- 

korrektur der bisherigen Wirt- 

schafts- und Sozialpolitik.

Die grofeen Fragen der Zeit wur

den m.a.W. jetzt nicht mehr po- 

litisiert, sondern immer mehr 

sachlich durchrontgt und in dif- 

ferenzierter Weise auf Ursachen 

und Therapien hin analysiert.

Einige der von China vorgeschla- 

genen Strategien stammen fast 

Detail fiir Detail aus der jiingsten 

Alltagspraxis des chinesischen 

Gesellschaftslaboratoriums. Dies 

gilt vor allem fiir die Familienpla- 

nungs-, Hungerbekampfungs-, 

Arbeitsbeschaffungs- und Indu- 

strialisierungsprogramme. Andere 

wiederum sind nur fiir den inter- 

nationalen Konsum bestimmt, fin- 

den in der Praxis zu Hause dage

gen kaum Niederschlag, so z.B. 

die Abriistungsvorstellungen.

Wieder andere Fragen wurden ins- 

geheim hochst egoistisch geldst 

(man denke an die chinesischen 

Erfolge bei der Kodifizierung des 

neuen Seerechts), ihre Ergebnisse 

aber dann nach aufeen hin als Ge- 

meinschaftstat geriihmt.

Samtlichen chinesischen Vorstel- 

lungen ist - trotz solcher Diffe- 

renzierungen - am Ende gemein- 

sam, dafe sie nach wie vor die 

Gefahren von Imperialismus und 

Hegemonismus herausstreichen, 

daft sie des weiteren von der Un- 

entbehrlichkeit einer NWWO aus- 

gehen, der allerdings neuerdings 

kein Losungs-Automatismus mehr 

angedichtet wird, und dafe sie 

schliefelich so formuliert und 

praktiziert werden, dafe am Ende 

allemale Vereinte Fronten heraus- 

kommen, durch die China die je- 

weiligen Hauptgegner (’'Hegemo

nismus, Imperialismus, Neokolo- 

nialismus") "maximal isolieren" 

kann.

In neuerer Zeit wird von China - 

als einem "Land der Dritten Welt" 

und als Verbiindetem der 120 

Mitgliedsstaaten der "Gruppe 77" 

- noch ein weiterer Aspekt be- 

tont: Der Nord-Siid-Dialog sei 

namlich durch eine Siid-Siid-Zu- 

sammenarbeit zu erganzen. Der 

Weg miisse von der einzelstaatli- 

chen Autarkie (die als solche 

ganz gewife nach wie vor zu emp- 

fehlen sei) oder aber vom Ver- 

trauen auf die Hilfe des Nordens 

hinfiihren zu einer "solidarischen 

Autarkie der Dritten Welt".

Was die Methoden anbelangt, so 

redet China in der Re gel dirigi- 

stischen Losungen das Wort und 

mifetraut dem "Markt", der ja an- 

gesichts der gegebenen Verhalt- 

nisse nur zu weiteren Nord-Siid- 

Verzerrungen fiihre. Dirigistische 

Losungen sind z.B. die Preisinde- 

xierung fiir Rohstoffe, die Er- 

richtung einer Internationalen 

Hochseebehbrde, die Etablierung 

einer Technologietransfer-Kommis- 

sion, der Aufbau von gemeinsamen 

Finanzierungsinstitutionen u.dgl.

Wenn es um Fragen der Siid-Siid- 

Zusammenarbeit geht, bringt Chi

na hochst erwagenswerte Vor- 

schlage und zeigt auch in seiner 

praktischen Politik zukunfts- 

trachtige Ansatze. Geht es dage

gen um Nord-Siid-Fragen, so lafet 

sich China auch heute noch nicht 

ganz davon abhalten, die Weltge- 

meinschaft als Belehrungsforum 

und als Frontenbildungsplattform 

zu betrachten. Trotz aller Sach- 

bezogenheit, durch die sich chi- 

nesische Stellungnahmen zu den 

"grofeen Fragen" auszuzeichnen 

beginnen, ist hier lediglich ein 

erster Schritt weg von der "Po

litisierung" getan.
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