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Entwicklung von Luftstrahltriebwerken 

entsprechende Mittel zur Verfiigung 

gestellt habe. In der zu dem Ministe- 

rium gehorenden Zhongshan-Akademie 

fur Wissenschaften, die 6.000-7.000 

Mitarbeiter hat und sich mit der Luft- 

fahrtforschung beschaftigt, nahere man 

sich auf diesem Gebiet einem techni- 

schen Durchbruch. Doch gab er ande- 

rerseits zu, da& es noch einige Zeit 

und mindestens 1 Mrd.US$ bendtige, 

bis die Insel eigene Diisenkampfflug- 

zeuge produzieren kbnne (LHB,

20.2.82) . Am 2.Marz versicherte Song 

vor demselben Haus, dafc Taiwan nach 

zehn Jahren Kampfflugzeuge eigener 

Konstruktion und Produktion haben 

werde. Bei der gemeinsamen Produktion 

vom Typ F-5-E mit der US-Firma 

Northrop seien zur Zeit bereits 50% der 

Einzelteile in Taiwan hergestellt. Von 

auslandischen Experten habe die vor 

drei Jahren von Taiwan selbst kon- 

struierte und hergestellte Trainingsma- 

schine vom Typ XAT bereits grofce 

Anerkennung erhalten (LHB, 3.3.82).

Am ll.Januar hat Washington beschlos- 

sen, Taiwan weiter mit defensiven Waf- 

fen, einschlie&lich der genannten 

Kampfflugzeuge vom Typ F-5-E, aufzu- 

riisten. Allerdings wurde Taiwans 

Wunsch nach noch moderneren US-Ma- 

schinen wie FX oder F-16 nicht erfiillt 

(vgl. Yu-Hsi Nieh, "Washingtons 

Schattenboxen - Seine Politik der Waf- 

fenlieferung an Taiwan”, C.a., Januar 

1982, S.26 ff.). Dariiber hat Taiwans 

Ministerprasident Sun am 19.Februar 

1982 vor dem Gesetzgebungsyuan seine 

tiefe Enttauschung zum Ausdruck ge- 

bracht. Andererseits begrii&te er 

aber, da& die US-Regierung zum Wohle 

der taiwanesischen Bevblkerung die 

Politik der Fortfiihrung der Waffenlie- 

ferungen an Taiwan nicht grundsatzlich 

geandert hatte (LHB, 20.2.82). In ei- 

ner Antwort auf einen Brief von 30 

US-Senatoren hat das Wei&e Haus das 

US-Versprechen fur Taiwan (Waffen- 

lieferung) bekraftigt (LHB, 25.2.82). 

Au&erdem hat man es in Taiwan positiv 

bewertet, dafc sich President Reagan 

am 27.2.1982 bei einem Jahrestreffen 

von konservativen Politikern der USA 

mit den halbamtlichen Vertretern Tai

wans in Washington, Cai Weiping, zehn 

Minuten lang unterhalten hat (ZYRB,

28.2.82) . Sonst hat der Vertreter von 

Taiwan kaum Gelegenheit gehabt, mit 

dem US-Au&enminister zu sprechen. 

Seitens Beijings hat die offizielle Pres- 

seagentur XNA am 2.3.1982 anla&lich 

des lO.Jahrestages der Unterzeichnung 

des Shanghaier Kommuniques zwischen 

Nixon und Zhou Enlai vor einer Herab- 

setzung der diplomatischen Beziehun- 

gen zwischen der VR China und den 

USA gewarnt, wenn die USA ihre Waf- 

fenlieferung an Taiwan unbefristet 

fortsetzen wiirden.
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Die Konferenz uber Sud-Siid-

beziehungen: Keinerlei kon-

krete Beitrage - auch nicht 
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Gliederung:

1. Die l.d.c.-Konferenz vom Septem

ber 1981

2. Die Nord-Siid-Konferenz von Can

cun

3. Die Siid-Sud-Konferenz von 

Neu-Delhi

a) Mbglichkeiten der Siid-Siid-Koope- 

ration: Theorie und Praxis bei 

den ASEAN-Landern

b) Der Mangel an Konkretheit bei 

der Neu-Delhi-Konferenz uber die 

Siid-Sud-Zusammenarbeit

c) Ein chinesischer Beitrag? Andere 

konkrete Anregungen?

4. Eine versaumte Gelegenheit

Einige internationale Konferenzen hat- 

ten in den letzten Monaten mit der 

Problematik der Entwicklungslander zu 

tun. Hier sind besonders zu nennen 

die Konferenz uber die "am wenigsten 

entwickelten Lander” (least developed 

countries, Abkiirzung ’’l.d.c.”) in 

Paris im September 1981, sodann die 

Nord-Siid-Konferenz von Cancun im 

Oktober 1981 und zuletzt die ’’Siid- 

Sud-Konferenz” bei den sog. ’’New 

Delhi Consultations” vom 22. bis 

24.Februar 1982.

Veranla&t waren all diese Zusammen- 

kiinfte mehr oder weniger durch einen 

BeschluS der 34.Sitzung der UNO- 

Vollversammlung im Herbst 1979, die 

auf Abhaltung einer Nord-Siid-Konfe

renz gerichet war und an deren Ende 

das Treffen von Cancun stand, das 

jedoch, wie es auch in Neu-Delhi hie&, 

wegen der reservierten Haltung der 

USA zu keinem substantiellen Ergebnis 

fiihrte (1).

1. Die 1-d.c.-Konferenz vom 

September 1981

Dieses zweiwochige, von der UNO ver- 

anstaltete Treffen in Paris suchte nach 

einem neuen Aktionsprogramm zugun- 

sten der l.d.c. wahrend der achtziger 

Jahre.

Die wesentlichen Vorschlage dazu wa

ren von der ’’Gruppe der 77” entwor- 

fen und durch Konsultationen mit noch 

anderen Staaten immer wieder iiberar- 

beitet worden. Das Programm verlangt 

vor allem von den industrialisierten 

Landern mehr finanzielle und techno- 

logische Hilfe zugunsten der l.d.c., 

ferner giinstigere reale Austauschver- 

haltnisse (terms of trade), bevorzugte 

B ehandlung (preferential treatment) 

fiir Waren aus l.d.c. etc. Als l.d.c. 

werden insgesamt 31 Lander (mit 270 

Millionen Menschen, also 7,5% der Welt- 

bevblkerung) eingestuft. Naheres iiber 

die Kriterien dieser Lander und ihre 

sechs wichtigsten Probleme ist in der 

August-Nummer von CHINA aktuell (2) 

nachzulesen.

2. Die Nord-Siid-Konferenz 

von Cancun

Diese Veranstaltung, die vom 22. bis 

23.Oktober 1981 dauerte und von der 

UNO getragen war, fbrderte zahlreiche 

Vorschlage zutage, u.a. den Fiinf- 

Punkte-Vorschlag des chinesischen 

Ministerprasidenten Zhao Ziyang (3). 

Zhao stellte fest, da& es in der heuti- 

gen Welt zwei gro&e Probleme gebe, 

die miteinander verzahnt seien, namlich 

die Bewahrung des Weltfriedens und 

die Fbrderung der Entwicklung. Die 

Verschlechterung der Wirtschaft in ge- 

wissen Entwicklungslandern und die 

Spannungen in den Nord-Siid-Bezie- 

hungen erhbhten die Chancen fiir ”He- 

gemonisten”, ihre Aggressions- und 

Expansions politik voranzutreiben. Bei 

den Nord-Siid-Beziehungen handle es 

sich also nicht nur urn eine wirt- 

schaftliche, sondern auch urn eine po- 

litische Frage, die den Frieden und die 

Sicherheit der Welt betreffe. Dem He- 

gemonismus konne m.a.W. durch eine 

sinnvolle Gestaltung der Nord-Siid-Be- 

ziehungen und durch eine Neue Inter

nationale Wirtschaftsordnung der Wind 

aus den Segeln genommen werden. 

Schon damals wollten die Chinesen 

wahrhaben, da& die Nichtteilnahme der 

Sowjetunion an der Konferenz von 

Cancun einerseits und die Ablehnung 

einer Neuen Weltwirtschaftsordnung 

durch die USA andererseits ein Beweis 

fiir diese Hegemoniebehauptung seien 

(4).

Eine Ablehnung grundlegender Refor- 

men miisse die Konflikte noch weiter 

wachsen lassen. 24% der Weltbevolke- 

rung (das sind die Einwohner der ent

wickelten Lander) verfiigten heute 

fiber 80% des Bruttoproduktionswerts 

der kapitalistischen Welt, wahrend die 

Entwicklungslander mit ihrem 76%igen 

Anteil an der Weltbevolkerung nur 20% 

des Bruttoproduktionswerts besa&en. 

Noch krasser werde dieses Mi&ver- 

haltnis, wenn man nur die Entwick- 

lungslander mit niedrigem Einkommen 

heranziehe, die 46% der Weltbevolke- 

rung ausmachten, aber nur 4% des 

Bruttoproduktionswerts zur Verfiigung 

hatten.

Ursache der Ungleichheit seien zwar 

nicht mehr die alten kolonialistischen 

Strukturen, die inzwischen - Gott sei 

Dank - iiberwunden seien, wohl aber 

das Fortbestehen der alten internatio- 

nalen Arbeitsteilung, die von den ent

wickelten Landern immer 

rechterhalten wiirde, und 

iiber die multinationalen 

z.T. iiber den Au&enhandel, 

iiber die 

Entwicklungslandern 

der Entwicklungslander wird immer 

grb&er. Nach IMF-Statistiken beliefen 

sich die langfristigen Schulden der 

nicht-E rddl-exportierenden Ent wick

lungslander 1973 noch auf 97,3 Mrd. 

US$, 1981 aber bereits auf 425 Mrd. 

US$. ’’Hauptsachliche” Glaubiger seien 

hier die Industriestaaten (5). Die ge- 

waltigen Olrechnungen, die sich gerade 

auch auf den Haushalt von Entwick

lungslandern niederschlagen und die 

z.T. auch die durch Industrielander 

gewahrten Entwicklungsgelder wieder

noch auf- 

zwar z.T. 

Konzerne, 

z.T. auch 

Direktinvestitionen in den 

Die Schuldenlast 

wird
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absorbieren, werden in diesem Zusam- 

menhang nicht genannt: Die OPEC- 

Lander und ihre Politik sind fur China 

tabu!

Am Vorabend der Cancun-Konferenz 

hatte der Gastgeber, Mexicos President 

Portillo, sich einige Vorstellungen der 

Nord-Siid-Kommission Willy Brandts 

zueigen gemacht und folgende Forde- 

rungen erhoben:

- die Anhebung der staatlichen Ent- 

wicklungshilfe der Industrielander auf 

0,7% des BSP bis 1985 und auf 1% bis 

zum Jahr 2000;

- internationale Abkommen zur Siche- 

rung der Energieversorgung und zur 

Schaffung alternativer Energiequellen;

- Schaffung eines Nahrungsmittelfonds 

fur die l.d.c.-Lander;

- Handelserleichterungen nur Produkte 

aus den "Siid"-Staaten;

- mehr Mitentscheidungsrechte der 

Dritten Welt in der Weltbank und beim

IMF.

China macht vor allem die USA dafiir 

verantwortlich, da& solche Forderungen 

sich nicht einmal im Ansatz durchset- 

zen konnten. Nach Meinung der USA 

seien die Forderungen der Entwick

lungslander nach Herabsetzung der 

Handelsschranken, der Erhohung ihrer 

Warenpreise, der Aufstockung der Ent- 

wicklungshilfe und der Reform des In- 

ternationalen Wahrungsfonds "unreali- 

stisch und wertlos". Eine Entwick- 

lungshilfequote von 0,7% des BSP der 

Industrienationen laufe auf eine ’’inter

nationale Steuer ohne organisatorische 

Struktur” hinaus. Eine Erhohung des 

Stimmenanteils der Entwicklungslander 

in den internationalen Wirtschaftsorga- 

nen bedeute letztlich "mehr Stimmrecht 

ohne hbhere Beitrage". Die amerikani- 

sche Formel laute "trade not aid". Zu 

diesem Zwecke sollten die Ent wick

lungslander "ermutigt werden, Mafcnah- 

men zur Beschrankung auslandischer 

Investitionen aufzuheben". Die USA 

betrachteten die Entwicklungslander als 

Almosenempfanger und als Volkerschaf- 

ten, die "kostenlos zu Mittag essen 

mochten".

Die USA verga&en wohl, da& die Ent

wicklungslander nicht nur Jahrhunder- 

te hindurch kolonial ausgepre&t worden 

seien, sondern da& beispielsweise auch 

das Aufbliihen der Industrienationen in 

den sechziger Jahren mit Hilfe billiger 

Brenn- und Rohstoffe vonstatten ge- 

gangen sei, die die Entwicklungslander 

geliefert hatten. Ferner iibersahen sie, 

da& die jahrlichen Profite aus Direktin- 

vestitionen und Kreditzinsen, die die 

Industriestaaten von den Entwicklungs- 

landern erhalten, doppelt so hoch seien 

wie die jahrliche offizielle Entwick- 

lungshilfe, die von ihnen gegeben 

wiirde - ganz abgesehen davon, da& 

diese "offizielle Entwicklungshilfe" z.T. 

aus Exportkrediten besteht. Konnten 

die USA im ubrigen nicht begreifen, 

da& 75% des von den Industrielandern 

benotigten Ols aus Entwicklungslandern 

und 60% der wichtigsten landwirt- 

schaftlichen und Bergbauprodukte 

ebenfalls von dort her stammten? 

Selbst die USA, die mit Ressourcen 

gesegnet seien, bestritten 40% ihres 

Olbedarfs durch Importe. Von 13 indu- 

striellen Basisrohstoffen, die in Ameri- 

ka verbraucht wiirden, miisse fiber die 

Halfte importiert werden. Was die Wa- 

renabsatzmarkte anbelange, so steige 

der Anteil der Entwicklungslander an 

den Gesamtexporten der Industriestaa

ten: so z.B. zwischen 1971 und 1979 

zugunsten der USA von 29,6% auf 

33,8%, zugunsten der EG von 14,2% 

auf 21% und zugunsten Japans von 

40,9% auf 45% (6).

Schnitten sich die USA nicht am Ende 

in die eigene Hand, wenn sie mit der 

torichten Ablehnung einer Neuen 

Weltwirtschaftsordnung und vor allem 

der Vorschlage der Brandt-Kommission 

fortfiihrten?

Aus chinesischer Sicht hatte es in 

Cancun eigentlich keinen Sieger da 

Oder dort, sondern nur einen gemein- 

samen Sieg aller Beteiligten im Interes- 

se der gemeinsamen Weltwirtschaft ge- 

ben durfen. Doch wie die Dinge nun 

einmal liefen, brachte auch dieses 

grofce Treffen der Regierungschefs 

kaum konkrete Ergebnisse.

Unter diesen Umstanden blieb nichts 

anderes iibrig, als eine Sud-Siid-Kon- 

ferenz anzuberaumen, bei der sich we- 

nigstens die EntwicklungslSnder un- 

tereinander auf neue Kooperationsfor- 

men einigen sollten.

3. Die Sud-Sud-Konferenz 

von Neu-Delhi

In der iiberkommenen Wirtschaftsstruk- 

tur vollzieht sich der wirtschaftliche 

Austausch immer noch in der Regel 

zwischen den Staaten der Dritten Welt 

auf der einen und den Industriestaaten 

auf der anderen Seite, obgleich es 

doch aufgrund geographischer Nahe, 

kultureller und sprachlicher Verwandt- 

schaft und gleichgelagerter Probleme 

der Wirtschaftsentwicklung eigentlich 

viel naher lage, die wirtschaftliche 

Integration und Kooperation zwischen 

den "Siid"-Staaten einer Oder mehrerer 

Regionen zu entwickeln. Vor allem die 

ASEAN-Staaten sind hier mit gutem 

Beispiel vorangegangen, wenngleich 

zuzugeben ist, da& auch zwischen 

diesen fiinf - meist rohstoffreichen - 

Wirtschaftseinheiten die Probleme noch 

lange nicht gelbst sind.

a) Moglichkeiten der Sud- 

Slid-Kooperation: Theorie 

und Praxis bei den 

ASEAN-Landern

Theoretisch ist eine Zusammenarbeit 

zwischen Siid-Sud-Landern auf vier 

Ebenen denkbar - beim Handel, bei 

der Produktion, bei der Schaffung 

regionaler Multis und im aufcenwirt- 

schaftlichen Bereich.

- Beim Handel kommen drei Instrumen- 

te in Betracht, namlich gegenseitiger 

Zollabbau, gemeinsamer Au&enzoll und 

Abstimmung beim Rohstoffverkauf. Zu 

einer Zollunion nach dem Vorbild der 

EG haben es die ASEAN-Staaten zwar 

noch nicht gebracht, wohl aber zur 

Senkung oder Aufhebung von Zollen 

auf bestimmte Warengruppen im intra- 

regionalen Handel durch Abschlufe von 

PTA-Abkommen (Preferential Trading 

Agreements: Einraumung von gegen- 

seitigen Handelsvorrechten). Was die 

Abstimmung hinsichtlich der Rohstoff- 

verkaufe anbelangt, so einigen sich die 

ASEAN-Lander hier in erster Linie 

nicht multilateral, sondern bilateral mit 

ihren wichtigsten Abnehmern (z*B. 

Kautschuk-Abkommen zwischen Malaysia 

und Japan etc.); zu einem Rohstoff- 

produzenten-Kartell und zu einem ge

meinsamen Rohstoffmarketing haben es 

die ASEAN-Staaten bisher noch hicht 

gebracht.

- Zusammenarbeit in der Produktions- 

arbeit kommt eigentlich nur bei ihdu- 

striellen, kaum also bei landwirt- 

schaftlichen Produkten in Betracht. 

Soweit fiir den Export produziert wird, 

lassen sich gemeinsame "Sonderwirt- 

schaftszonen" errichten. In der Prkxis 

sind hier allerdings im ASEAN-Bereich 

vorerst nur nationale, noch nicht je- 

doch gemeinsame Regionalprojekte ent- 

standen. Die Zusammenarbeit bei der 

binnenwirtschaftsorieniierten Indu- 

strialisierung 1st in zweifacher Weise 

denkbar, namlich durch Erridhtung 

zentraler Industriekomplexe Oder aber 

durch die Vereinbarung einer -dezen- 

tralisierten - sog. "Komplementarpro- 

duktion” in den verschiedenen Lab-4 

dern. Hochst ehrgeizig versucht sich 

die ASEAN seit 1976 an beiden Mbg- 

lichkeiten:

Einerseits wird namlich z.Zt. in jedem 

der fiinf Mitgliedstaaten jeweils ein 

Gro&projekt errichtet, das auch ge- 

meinsam zu finanzieren ist (z.B. ein 

Stickstoffwerk in Indonesien etc.), an- 

dererseits werden Erganzungsproduk- 

tionsvorhaben auf privatwirtsch&ftli- 

cher Ebene gefbrdert. Im Rahmen die- 

ser sog* "AIC (ASEAN Industrial Com

plementation  )-Vereinbarun gen" soil 

z.B. ein Land die Produktion von Die- 

selmotoren, das andere von Baumate- 

rialien, Biiromaschinen oder Chemika- 

lien und ein weiteres Land von Plastik- 

materialien, Trockenbatterien etc. 

iibernehmen* Diese "Arbeitsteilung0 

setzt freilich prazise Abstimmung und 

au&erdem eine Zuriickstellung nationa- 

ler Egoismen voraus. Schon ist es hier 

zu ersten Schwierigkeiten gekommen, 

nachdem beispielsweise Indonesien die 

Herstellung von Dieselmotoren nicht - 

wie urspriinglich vereinbkrt - allein 

der Industrie von Singapur iiberlas- 

sen, sondern hier selbst mitmischen 

Will.

- Der dritte theoretisch denkbare Weg, 

namlich die Bildung von multinationalen 

Gesellschaften im ASEAN-Bereich, TsT 

bisher kaum beschritten worden. 

Denkbar waren z.B. gemeinsame Toch- 

terbildungen, die Schaffung neuer Un- 

ternehmen, die Verschmelzung bereits 

bestehender Unternehmen, die Heraus- 

bildung von Holding-Gesellschaften 

etc.

- Eine vierte Ebene der Sud-Siid~Zu- 

sammenarbeit schlieftlich ware ein Zu- 

sammenrucken auf kultureHem und 

wahrungspolitischem Gebiet (z.B. die 

Griindung einer gemeinsamen ASEAN 

Finance Corporation oder gar einer 

Wahrungsunion), der Aufbau gemeinsa

mer Dienstleistungsbetriebe (Reederei- 

en, Tourismuseinnchtungen, Flugge- 

sellschaften etc.), gemeinsame Zentren 

fiir Technologieforschung, fiir meteo- 

rologische Beobachtungen etc.

b) Der Mangel an Konkret- 

beit bei der Neu-Delhi- 

Konferenz fiber die Sud- 

Sud-Zusaamenarbeit

Haben schon die ASEAN-Staaten trotz 

ihres Rohstoffreichtums und ihreS (an 

der ubrigen Dritten Welt gemessen) 

hochrangighn Ausbildungssystems erst 

bescheidene Anfangserfolge erzielen
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kbnnen, so hinken andere Staaten der 

Dritten Welt hier noch viel weiter hin- 

terher. Auch das ProblembewuStsein 

und die Beschaftigung mit konkreten 

Formen der Siid-Siid-Kooperation er- 

scheint nicht gerade hochentwickelt.

Die dreitagige Konferenz von Neu- 

Delhi hat keinen konkreten Vorschlag 

in dem Sinne etwa, wie oben im Zusam- 

menhang mit der ASEAN exemplifiziert, 

hervorgebracht. Vielmehr scheinen die 

Besprechungen, soweit dies aus den 

verfiigbaren Dokumenten hervorgeht, 

mehr Oder weniger bei Rhetorik ste- 

hengeblieben zu sein. Zwar wurden 

einige Vorschlage eingebracht, wie der 

indische Neun-Punkte- und der chine- 

sische Fiinf-Punkte-Plan, doch handel- 

te es sich bei diesen Vorschlagen urn 

abstrakte Richtlinien, mit denen kaum 

etwas anzufangen ist.

Indiens "Neun-Punkte-Programm", das 

von Xinhua (7) beifallig aufgenommen 

wurde, lauft z.B. auf folgendes hin- 

aus: 1. Ubereinkommen zum sofortigen 

Beginn giobaler Verhandlungen, 2. er- 

hbhte Nahrungsmittelproduktion in den 

Entwicklungslandern, 3. Unterbrechung 

des gegenwartig so einseitigen Flusses 

der Hilfeleistungen von den entwickel- 

ten zu den unterentwickelten Landern,

4. Starkung der multilateralen Zusam-

menarbeit, 5. Bereitstellung von Fi- 

nanzen zur Entwicklung von Energie- 

ressourcen in den Entwicklungslan

dern, 6. schnelle Verwirklichung von 

Planen und regionalen Arrangements 

zur Erleichterung der finanziellen ha

sten, die durch den gestiegenen 01- 

preis entstanden sind, 7. Schaffung 

von finanziellen Mitteln zur Aufrecht- 

erhaltung der Zahlungsfahigkeit olim- 

portierender Entwicklungslander,

8. Aufhebung protektionistischer Ma&- 

nahmen, 9. Entwicklung von Solidaritat 

und kollektiver Autarkic der Entwick

lungslander.

Der chinesische Fiinf-Punkte-Plan (8) 

schlagt vor: 1. Entwicklung eigen- 

standiger nationaler Wirtschaften und 

Starkung der kollektiven Autarkic nach 

den Grundsatzen der Gleichheit und 

des gegenseitigen Nutzens, 2. Beriick- 

sichtigung der Besonderheiten der 

einzelnen Entwicklungslander bei der 

Siid-Siid-Zusammenarbeit, 3. prakti- 

sche Ma&nahmen zur Erreichung der 

Autarkic, 4. regionale, interregionale 

und globale Wirtschaftszusammenarbeit,

5. die Sud-Siid-Zusammenarbeit soli 

dazu beitragen, die Einheit der Ent

wicklungslander zu starken und sie in 

eine giinstige Verhandlungsposition ge- 

geniiber den entwickelten Landern zu 

bringen, so dafc am Ende eine Neue 

Internationale Wirtschaftsordnung her- 

auskommt.

China betrachte die Siid-Siid-Zusam- 

menarbeit und die Nord-Siid-Verhand

lungen als zwei Seiten derselben Miin- 

ze. Es fiihle sich mit den Landern der 

Dritten Welt solidarisch, da es ja 

selbst zur Dritten Welt gehdre. Die 

Siid-Siid-Beziehungen umfa&ten zwei 

Komponenten, namlich die wirtschaftli- 

che und technische Zusammenarbeit 

zwischen den Entwicklungslandern und 

den standigen Dialog zur Koordinierung 

ihrer gegenseitigen Beziehungen.

All diese Aussagen klingen schon, 

bieten jedoch kaum konkrete Anhalts- 

punkte, was kurzfristig zu tun sei. 

Der Vergleich mit den oben erwahnten 

Regionalisierungsma&nahmen der ASEAN 

macht dies besonders deutlich. Ferner 

zeigten sich die Teilnehmer, unter ih- 

nen auch China, wieder einmal wenig 

geneigt, fiber Fehler im eigenen Haus 

nachzudenken und vielleicht auch ein

mal ein wenig heilsame Selbstkritik zu 

iiben; vielmehr wurde in den Verlaut- 

barungen wie eh und je die Schuld 

letztlich der bestehenden Weltwirt- 

schaftsordnung in die Schuhe gescho- 

ben (9). Ganz gewifc ist diese Ordnung 

eine wichtige Ursache, doch ebenso 

sicher darf man auch davon ausgehen, 

da& die Entwicklungslander durch ihr 

eigenes Verhalten eine Reihe von Ne- 

benursachen gestiftet haben. Dies wird 

besonders deutlich in einem Untersu- 

chungsbericht des indischen Birla In

stitute of Scientific Research, der im 

Juli 1981 veroffentlicht wurde. Das In- 

stitut geht davon aus, da& die in den 

vergangenen drei&ig Jahren an Indien 

vergebene Entwicklungshilfe in Hbhe 

von 250 Mrd. Rupien (nach jetzigem 

Kurs etwa 71 Mrd.DM) dem Land 

letztlich "mehr geschadet als genutzt" 

habe, da sie die Verzerrungen und 

Stdrungen der indischen Wirtschaft 

nicht etwa beseitigt, sondern sie eher 

noch gefordert habe. Vor allem habe 

Indien die driickendsten Probleme sei

ner Wirtschaft nicht in den Griff be- 

kommen: Immer noch vermehre sich die 

Bevolkerung in beangstigendem Tempo, 

es fehle an Leistungswillen und Unter- 

nehmergeist und die Verwaltung sei 

biirokratisch und bremserisch. Die an 

Indien vergebene Entwicklungshilfe sei 

regelrecht "zur Faile" geworden. Es 

gehe dem Land heute wie einem Siichti- 

gen, der nach immer mehr und immer 

starkeren Mitteln verlange, urn den 

Folgen seiner Sucht zu entgehen. In

dien habe u.a. haufig arbeitssparende 

Technologien aus den Industrielandern 

eingefiihrt, statt auf die arbeitsinten- 

sive Kleinindustrie zuriickzugreifen, es 

habe seine Exporte nicht rasch genug 

steigern kbnnen und miisse daher die 

fehlenden Devisen durch noch mehr 

Auslandshilfe wettmachen. Indien habe 

es vorgezogen, sich von auslandischen 

Unterstiitzungsgeldern abhangig zu 

machen, statt auf Selbsthilfe zu setzen 

und habe sich eine regelrechte "Hilfs- 

psychose" zugelegt. Entwicklungspro- 

jekte wurden fast nur noch danach be- 

urteilt, ob fiir sie auslandische Hilfs- 

gelder locker zu machen seien Oder 

nicht. Au&erdem hatten sich die 

Gleichgewichte verzerrt: Indien baue 

zwar Atomreaktoren, Satelliten und 

Diisenjager, doch seien 200.000 von 

insgesamt 576.000 Dbrfern immer noch 

ohne Strom und Trinkwasser. Rund 

200 Millionen Menschen fanden keine 

Arbeit.

Das Entscheidende an dem Birla-Be- 

richt besteht darin, daft hier erstmals 

nicht nur den reichen Industrienatio- 

nen die Leviten gelesen werden, son

dern dafe sich hier Angehbrige der 

Dritten Welt an die eigene Brust klop- 

fen.

Uberfliissig zu erwfchnen, dafc Eigento- 

re auf der Konferenz von Neu-Delhi 

nicht zur Kenntnis genommen wurden; 

zumindest lassen die Dokumente und 

Verlautbarungen nicht auf eine solche 

selbstkritische Diskussion schlie&en.

c) Ein chinesischer Bei- 

trag? Andere konkrete 

Anregnngen?

China hat durch seine Entwicklungs

hilfe in Form von Kleinbetrieben (Sa- 

gewerken, Papierherstellungsbetrieben,  

Textilanlagen etc.), Stra&enbauten, 

Arzteteams und Reprasentativbauten 

(Stadions, TanSam-Eisenbahn) zwar 

praktische Modelie vorexerziert; doch 

fehlt diesen Ansatzen noch jene Syste

matic wie sie etwa oben unter a) 

exemplifiziert wurde.

Einer der wenigen konkreten Vorschla

ge bei der Delhi-Konferenz ging nicht 

von China, sondern von Kuwait aus, 

das eine gemeinsame Investitionsbehbr- 

de der Golflander vorschlug, deren 

Aufgabe es sein solle, Joint Ventures 

zwischen Entwicklungslandern zu fi- 

nanzieren. Uberdies solle noch eine 

"Agriculture Coordinating Group" zur 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Landwirtschaft etabliert werden (10). 

Indira Gandhi schlug in ihrer Erbff- 

nungsrede uberdies eine "Technical 

Support Group" vor.

Immerhin scheinen sich die 45 Teilneh- 

merlander, - u.a. mit China - am Ende 

darin einig gewesen zu sein, da& 

"wirtschaftliche Autarkic der einzige 

Ausweg ist" (11). Ferner verstandigten 

sie sich auch dariiber, dafe das Neu- 

Delhi-Gesprach erst der Anfang fiir 

eine Reihe weiterer Siid-Siid-Konferen- 

zen sein kbnne. Nach dem Caracas-Ak- 

tionsprogramm mii&ten zehn weitere 

technische Treffen abgehalten werden, 

und zwar im Bereich der Finanzen, der 

Wissenschaft und Technologic, der Er- 

nahrung und Landwirtschaft, der Res- 

sourcenerneuerung, des Handels und 

der technischen Kooperation etc. (12)

In Neu-Delhi wurde uberdies -organi- 

satorisch unabhangig von der Siid- 

Siid-Konferenz - eine Vereinbarung 

von Expertengruppen aus verschiede- 

nen blockfreien Landern uber die 

Schaffung einer gemeinsamen Massen- 

kommunikations- und Informationsin- 

frastruktur vereinbart. Durch ein ge- 

meinsames Dokumentationszentrum, 

durch die Koproduktion von Filmen, 

durch die Einrichtung von Filmfest- 

spielen der Blockfreien Lander und 

durch Errichtung eigener Agenturen 

solle das gemeinsame Bewu&tsein und 

das informatorische Feedback gestarkt 

werden (13). Die Iswestija hatte Ver- 

suche solcher Art in einem anderen 

Zusammenhang als Versuch der Ent

wicklungslander bezeichnet, den "In- 

formationsimperialismus" zu durchbre- 

chen und "telekommunikativen Dikta- 

ten" der Industrielander zu entgehen. 

In der Tat handelt es sich hier urn 

einen der vielen (oben im Rahmen der 

ASEAN-Diskussion als Punkt vier er

wahnten) Schritte, die getan werden 

mii&ten, wenn die Sud-Siid-Lander 

wirklich mehr Aktionsfreiheit gewinnen 

und auf eigenen Beinen stehen wol- 

len.

Doch zuriick zu China: Die Regierung 

der Volksrepublik spendete bisher 

zwar noch jeder Regionalisierung eifrig 

Beifall, doch wird hierbei immer noch 

das politische (i.allg. antihegemonisti- 

sche) Element starker hervorgehoben 

als die praktische wirtschaftliche Zu

sammenarbeit. Dies ist bei der Bewer- 

tung der ASEAN oder einer potentiellen 

"Siidasiatischen Gemeinschaft" nicht 

anders als etwa bei dem Urteil uber 

die EG. In jiingster Zeit gab es in 

Afrika ein Beispiel fiir einen Zusam- 

menschlu&, der auch wirtschaftliche 

Auswirkungen haben diirfte, namlich
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den Senegambischen Bund, der durch 

Konfoderierung der beiden bisher 

selbstandigen Staaten Senegal und 

Gambia Ende 1981 zustande kam. Ir- 

gendwelche wirtschaftlichen Analysen 

anhand dieses Beispiels wurden von 

der chinesischen Presse nicht ange- 

stellt, obwohl sie auf dieses Thema 

haufig einging.

In einer langeren Analyse, die fur das 

Ausland gedacht war (14) preist Chi

na, was die Entwicklung der einzelnen 

Volkswirtschaften anbelangt, indirekt 

sein eigenes Modell an. Dies geschieht 

dadurch, daS einzelne afrikanische 

Staaten gelobt werden, die ahnliche 

Strukturreformen durchgefiihrt haben, 

wie die Volksrepublik selbst. Niger ha- 

be z.B. ein System der Verbindung 

von staatlicher Landwirtschaft mit 

Kleinbauernbetrieben eingefiihrt. Die 

Regierung von Niger schliere fiber 

landwirtschaftliche Organisationen Ver- 

trage mit den Bauern ab. Zaire habe 

beschlossen, seine Staatsfarmen in Pri- 

vatfarmen zu verwandeln. Mali ermuti- 

ge Einzelwirtschaften, mittelgro&e und 

kleine Farmen zu errichten, und habe 

die Griindung einer Landwirtschaftli- 

chen Entwicklungsbank bekanntgege- 

ben. Uberall wurden freie Getreide- 

markte eingerichtet und die Bauern er- 

mutigt, ihre Produktion zu steigern. 

Die Regierungen Somalias, Agyptens, 

Togos, Benins und anderer Lander ga- 

rantierten ’’verniinftige Preise" fur den 

Aufkauf von Getreide, und viele Lan

der hatten ihre ’’radikale Politik der* 

Nationalisierung” (sic!) geandert und 

ihr Wirtschaftssystem so ausgerichtet, 

da& der privaten Initiative bei gleich- 

zeitiger Entwicklung staatlicher* Auf- 

sichtsmechanismen weiter Raum bleibe. 

Gegenfiber dem Ausland gelte eine Po

litik der offenen Tur. Die Regierung 

Guineas habe nach und nach staatliche 

Unternehmen in Unternehmen mit Ei- 

genverantwortung (d.h. fiir Gewinn 

und Verlust) umgewandelt. 1981 habe 

die Regierung beschlossen, die meisten 

der unwirtschaftlich arbeitenden 

Staatsbetriebe zu schlie&en und private 

Geschafte wieder zuzulassen. Auch 

hatten verschiedene afrikanische Staa

ten damit aufgehort, Wirtschaftsunter- 

nehmen, die nicht den eigenen Staats- 

angehdrigen gehorten, kurzerhand zu 

beschlagnahmen. ’’Auslandischen Kapi- 

talisten” sei es neuerdings Wieder er- 

laubt, in den Bergbau, in industrielle 

und in kommerzielle Unternehmen zu 

investieren. Die tansanische Regierung 

habe materielle Pramien eingefiihrt, 

und in vielen Staaten arbeite man an 

der Rekonsolidierung der Institutionen 

durch Kampf gegen Mismanagement, 

Korruption, Schmuggel, Preistreiberei 

und Spekulation.

Im Grunde genommen berichtet China 

hier fiber sich selbst. All diese Vor- 

schlage sind freilich keine Beitrage zur 

Sfid-Siid-Kooperation, sondern schaffen 

dafiir alienfails die rudimentaPsten 

Voraussetzungen, insofern sie Finger- 

zeige fur die Rekonsolidierung von 

Volkswirtschaften im nationalen Rahmen 

geben.

Wahrend hier China auf der einen Seite 

den Eindruck erweckt, als erblicke es 

fiir Afrika Licht am Ende des langen 

dunklen Tunnels bisheriger okonomi- 

scher Erfolglosigkeit, tischt es in an- 

deren Afrika-Analysen Prognosen auf, 

die sich an Pessimismus wohl kaum 

noch iibertreffen lassen. In einer 

breitangelegten Studie von Li Qiling 

(15) werden vor allem vier Mangeler- 

scheinungen hervorgehoben, namlich

- erstens das langsame Entwicklungs- 

tempo niedriger Pro-Kopf-Nationalein- 

kommen der afrikanischen Staaten. 

Zwischen 1960 und 1975 hatten nur 

neun afrikanische Lander eine relativ 

hohe wirtschaftliche Wachstumsrate 

(zwischen 5,8 und 6,9% pro Jahr) er- 

reicht. Dabei habe es sich bezeichnen- 

derweise u.a. urn die vier blexpbrtie- 

renden Lander Algerien, Gabun, Li- 

byen und Nigeria gehandelt. Das Pro- 

Kopf-Nationaleinkommen ist nach Ahga- 

ben der Weltbank in diesen Landern 

bis 1977 immerhin auf 400 US$ ange- 

wachsen. Die anderen 22 afrikanischen 

Lander jedoch muSten sich zwischen 

1960 und 1975 mit einem durchschnitt- 

lichen wirtschaftlichen Jahreswachstum 

von nur 1,4% und mit einem Pro-Kopf- 

Nationaleinkommen zwischen 100 und 

300 US$ begniigen.

- Ferner werden niedriger Entwick- 

lungsstand der Industrie, Arbeitslosig- 

keit und Unterbeschaftigung hervorge

hoben. Nach den UNIDO-Kriterien gilt 

ein Land erst dann als industrialisiert, 

wenn seine Erzeugungsindustrie minde- 

stens 30% des gesamten Wertes der in- 

landischen Produktion erreicht. Heut- 

zutage lagen nur wenige Lander fiber 

diesen 10%, wobei es sich vor allem urn 

Produktionen im Bereich von Leicht-^ 

Nahrungsmittel und Textilindustrie 

handelt. Die rfickstandige Industrie 

habe Arbeitslosigkeit zur Folge - in 

manchen Landern bis zu 45% der ar- 

beitsfahigen Bevolkerung.

- Drittens bleibt die Getreideerzeugung

hinter dem Bevolkerungswachstum zu- 

riick: Wahrend die Bevolkerung laufend 

wachse (1975-1980: +2,7%), gehe die 

Getreideproduktion laufend zurfick 

(z.B. 1970-1977: +1,3%). Lag der

afrikanische Getreideproduktionsindex 

pro Kopf 1970 bei 100, so lauteten die 

Relationen spa ter 1972: 95, 1975: 91 

und 1977: 90.

In manchen Landern sei die Zuwachs- 

rate bereits fiber 3% gestiegen, in Ke- 

nia bis auf 3,9%. Schuld an dieser Be- 

volkerungsexplosion seien Friihheirat, 

Polygamie, Gro&familiendenken, fami- 

liares Sozialfiirsorgedenken* religiose 

Vorurteile gegen Familienplanung, Er- 

ziehungsmangel und Mangel an Gebur- 

tenkontrolle (16).

- Viertens steige das afrikanische Zah- 

lungsbilanzdefizit im internationalen 

Handel in erschreckendem Ausma&e. 

1965 hatten die Auslandsschulden der 

afrikanischen Lander 7 Mrd.US$, 1979 

bereits 42 Mrd. betragen. Die Lander 

mii&ten laufend neue Schulden machen, 

urn die alten zu bezahlen, ein Fiinftel 

ihres jahrlichen Exportvolumens flie&e 

in die Schuldentilgung. Auf diese Wei

se wachse gleichzeitig auch die Abhan- 

gigkeit der afrikanischen Lander von 

den kapitalistischen Staaten.

Man mufc zugeben, da& diese Analyse 

scharfsinnig vorgetragen wurde. Gera- 

de angesichts der Brisanz, zu der sich 

die Probleme zuspitzen, hatte man aber 

eigentlich von (jhina bei der Neu- 

Delhi-Konferenz konkretere Vorschlage 

erwarten durfen.

4. Eine versauote Gelegen- 

heit

Im Zusammenhang mit den ASEAN-Lan- 

dern wurde oben rund ein Dutzend von 

konkreten Moglichkeiten der Sfid-Sfid- 

Kooperation dargelegt. Hatten die 45 in 

Neu-Delhi versammelten Regierungen 

den einen Oder anderen dieser Wege 

einer Prfifung fur wert befunden, so 

konnte man wenigstens von einem be- 

ginnenden Kooperationsbewu&tsein 

sprechen, selbst wenn die Beteiligten 

dann am Ende von einer praktischen 

Umsetzung Abstand genommen hatten. 

Was den au&enstehenden Beobachter so 

nachdenklich macht, ist die Tatsache, 

da& praktisch nicht eine einzige der 

immerhin moglichen Kooperationsformen 

auch nur andiskutiert wurde. Waren 

die immerhin vier Dutzend beteiligten 

Lander der Dritten Welt nicht genii- 

gend vorbereitet Oder waren sie so 

vollig abgeneigt, konkrete Formen der 

Zusammenarbeit auch nur ins Auge zu 

fassen? Auch China mu& sich eine 

solche Frage gefallen lassen - jenes 

China, das heute mitten im Modernisie- 

rungsprozefc steht und ganz gewifc 

mehr an Kontakten rhit den Industrie- 

landern als mit Entwicklungsstaaten 

der Dritten Welt interessiert ist. Mit 

schonen Worten allein oder mit wohl- 

klingenden, aber letztlich doch unver

bindlichen Prinzipien in Form von 

’’ffinf” oder "neun Punkten” la&t sich 

eine Selbstorganisation der Lander der 

Dritten Welt wohl kaum verwirklichen.

Neu-Delhi ware eine Chance fiir die 

Dritte Welt gewesen, einmal nicht nur 

fiber ’’Kolonialismus und Neokolonia- 

lismus” zu klagen, sondern sich Ge- 

danken fiber kollektive Selbsthilfe und 

kollektive Autarkic zu machen. Diese 

Gelegenheit wurde aber nicht einmal in 

Ansatzen genutzt. Bleibt wieder nur 

die Hoffnung auf Anschlu&konferenzen, 

die teuer sind und am Ende vielleicht 

wieder nicht mehr hervorbringen als 

schone Erklarungen.
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