
>Agenda für den F r i eden« ) beide 1992 für eine A k t i v i e r u n g des Ge
neralstabsausschusses des Sicherheitsrats p l ä d i e r t e n , e r w ä h n e n die 
U n a b h ä n g i g e Arbei t sgruppe und die K o m m i s s i o n für W e l t o r d 
nungspo l i t ik diesen Vorsch lag schon n icht e inmal mehr. Statt dessen 
sprechen sich beide K o m m i s s i o n e n für Ad-hoc-S t ruk tu ren b e i m j e 
w e i l i g e n Befehl ü b e r U N - M i s s i o n e n aus. M a n kann davon ausgehen, 
d a ß auch die in den U S A nunmehr le idenschaft l ich vorgetragene A b 
lehnung, US-Soldaten unter U N - K o m m a n d o zu stellen, für diesen 
W a n d e l bes t immend war. 

Was nun die Argumenta t ions tak t ik betr i f f t , n icht zuletzt also die 
sprachliche F o r m , in der man für eine Refo rm der Vere in ten N a t i o 
nen p l ä d i e r t , so lassen sich auch hier interessante Parallelen zur U n 
a b h ä n g i g e n Arbei t sgruppe ziehen. W o h l als Reakt ion auf den ant i -
etatistischen Reflex in den U S A h e i ß t es da e twa bei der K o m m i s s i 
on für We l to rdnungspo l i t i k g le ich i m V o r w o r t der beiden K o - V o r 
sitzenden Carlsson und Ramphai beschwicht igend, der Ber ich t stelle 

»klar, daß Weltordnungspolitik bzw. Global Governance keine Weltregierung 
bedeutet. Hier darf es keine Mißverständnisse aufgrund der Ähnlichkeit der 
Begriffe geben. Wir schlagen keine Maßnahmen zur Schaffung einer Weltregie
rung vor .« 2 7 

Besonders eingehend setzt sich s c h l i e ß l i c h das >South Centre< mi t 
den besonders in den Vere in ig ten Staaten gehegten V o r u r t e i l e n ge
g e n ü b e r den U N und deren pol i t i scher Ins t rumenta l i s ierung ausein
ander - und greift dabei z u m T e i l auf die g le ichen Beispiele z u r ü c k 
w i e die U n a b h ä n g i g e Arbei t sgruppe . A u c h das >South Centre< be
tont, d a ß eine Kor rek tu r des verzerrten Bi ldes des Vere in ten Na t io 
nen Voraussetzung für jede ernsthafte Reformdebat te sei: 

»Wenn glaubwürdige und ernsthafte Reformvorschläge gemacht werden sol
len ... und eine vernünftige, sachliche Reformdebatte stattfinden soll, dann 
muß man die Vereinten Nationen ins richtige Licht setzen und ihre Arbeit und 
ihre Probleme auf eine objektivere Weise betrachten.« 2 8 

U n d dieses objekt ive L i c h t g i l t es vor a l l em auf die U N - p o l i t i s c h e 
Debatte in den U S A zu lenken, dar in s ind sich die U n a b h ä n g i g e A r 
beitsgruppe und das s t ä r k e r die Perspektive der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 
vertretende >South Centre< v o l l k o m m e n e in ig . 

Totgesagte leben länger 
Nach UNCTAD IX: eine gestraffte Organisation 

» B l a u p a u s e f ü r das 21. J a h r h u n d e r t « 

E i n V e r g l e i c h der verschiedenen Studien ergibt , d a ß in der Diskuss i 
on u m eine Refo rm der Vere in ten Nat ionen jenseits der pol i t i schen 
Interessen der Mi tg l ieds taa ten ein recht hohes M a ß an Ü b e r e i n s t i m 
m u n g besteht. B l i c k t man ü b e r die ve rwi r rende V i e l z a h l v o n E inze l 
empfehlungen h i n w e g , w i r d klar , d a ß weniger der kreat ive De ta i l 
vorschlag als v i e lmehr die stringente A r g u m e n t a t i o n für eine S t ä r 
k u n g der Vere in ten Na t ionen pol i t i sche W i r k u n g s k r a f t entfalten 
m u ß . Eine solche A r g u m e n t a t i o n kann j e w e i l s nur dann ü b e r z e u g e n , 
w e n n sie an den pol i t i schen Vors te l lungen ihres j e w e i l i g e n Z i e l p u 
b l i k u m s a n k n ü p f t . Ausgehend von der grundlegenden A n n a h m e , d a ß 
jede R e f o r m der Vere in ten Nat ionen der U n t e r s t ü t z u n g auch und vor 
a l l em durch die U S A bedarf, hat die U n a b h ä n g i g e Arbe i t sgruppe m i t 
B l i c k auf die dor t ige pol i t i sche Landschaft eine derartige A r g u m e n 
tat ion zu e n t w i c k e l n versucht - m i t der g le ichen G r u n d ü b e r z e u g u n g , 
aber doch viel le icht etwas verbindl icher als e twa das >South Cent re« . 
A u c h wenn die R e f o r m v o r s c h l ä g e ums ich t ig auf die pol i t i schen Ent
w i c k l u n g e n in w i c h t i g e n U N - M i t g l i e d s t a a t e n einzugehen v e r m ö g e n , 
k ö n n e n sie eines nicht leisten: den po l i t i schen W i l l e n zu Reformen 
zu ersetzen. U n d v ie l l e i ch t ist dieser pol i t i sche W i l l e in den V e r e i 
nigten Staaten doch leichter zu mobi l i s i e ren als e twa i n Deutschland. 
D i e amerikanische UN-Bot scha f t e r in Made le ine A l b r i g h t jedenfal ls 
l i eß erkennen, d a ß die U S A durchaus an Reformen interessiert sind. 
Der nicht zuletzt au f U S - I n i t i a t i v e eingerichteten, a l len U N - M i t g l i e 
dern offenstehenden Arbe i t sgruppe der Genera lversammlung zur 
S t ä r k u n g des Systems der Vere in ten Na t ionen p r ä s e n t i e r t e sie i m Fe
bruar e in Papier, das sich scharf von der Tabula- rasa-Pol i t ik des 
amerikanischen Kongresses abheb t . 2 9 Z w a r s ind die dar in enthalte
nen V o r s c h l ä g e i n ihrer D i m e n s i o n w e i t entfernt von den Empfeh 
lungen e twa der U n a b h ä n g i g e n Arbe i t sgruppe , i m m e r h i n aber haben 
die U S A dami t ihre g r u n d s ä t z l i c h e Bereitschaft s ignalisiert , » e i n e 
Blaupause für die Vere in ten Nat ionen für das 2 1 . Jahrhundert (zu) 
e n t w i c k e l n . « 3 0 

mit Zukunft KONRAD MELCHERS 

V o r der neunten Tagung der Handels- und En twick lungskonfe renz 
der Vere in ten Nat ionen ( U N C T A D I X ) 1 kursierte i m Genfer V ö l k e r 
bundpalast e in sarkastischer Spruch: D i e seit Jahresbeginn 1995 be
stehende Wel thandelsorganisa t ion ( W T O ) 2 marginal i s ie r t z w e i M i l 
l iarden Menschen - plus die 120 ; P r o f e s s i o n e l l e n « der U N C T A D . 
N a c h U N C T A D I X h i e ß es erleichtert : D i e 120 Stel len s ind gerettet. 
» W i r sind w i e d e r g e b o r e n « , meinte gar der G e n e r a l s e k r e t ä r der U N 
C T A D , Rubens Ricupero . A u c h K o n f e r e n z p r ä s i d e n t A l e c E r w i n , I n 
dustr ie- und Handelsminis ter des Gastgeberlandes S ü d a f r i k a , be
zeichnete das z w e i w ö c h i g e Tref fen v o n rund 2 500 Vert re tern der 
Regierungen der 188 M i t g l i e d s l ä n d e r , 3 internat ionalen Ins t i tu t ionen, 
Nichtregierungsorganisa t ionen ( N G O s ) und e inigen Du tzend Pres
seleuten v o m 27. A p r i l bis z u m 11 . M a i 1996 in M i d r a n d als » s e h r er
f o l g r e i c h « . 

Ungeliebt in die Krise 

Anges ich ts der Vorgeschichte der Tagung war für die U N C T A D das 
b l o ß e Ü b e r l e b e n t a t s ä c h l i c h schon ein E r f o l g . Denn ü b e r ih r hatten 

sich 1995 dunkle W o l k e n zusammengezogen. Dieses zwischenstaat
l iche Verhand lungs fo rum war den g r o ß e n west l ichen Industriestaa
ten i m m e r ein D o r n i m A u g e gewesen, sahen doch vie le E n t w i c k 
l u n g s l ä n d e r in i h m den Haupthebel , m i t d e m sie nach der pol i t i schen 
En tko lon i s i e rung die wi r t schaf t l i che Befre iung erreichen w o l l t e n . 
D i e I n d u s t r i e l ä n d e r lehnten die meisten i m Rahmen der U N C T A D 
verhandelten V o r s c h l ä g e ab, die we l twi r t scha f t l i chen Rahmenbedin
gungen zugunsten der r o h s t o f f a b h ä n g i g e n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r zu 
reformieren . Z u g e s t ä n d n i s s e wurden nur gemacht, u m zu ve rh in 
dern, d a ß sich die E n t w i c k l u n g s l ä n d e r nach dem V o r b i l d der O P E C 
s e l b s t ä n d i g organisieren oder d e m ö s t l i c h e n Wir t schaf t sb lock R G W 
a n s c h l i e ß e n w ü r d e n . 

A l s g r ö ß t e r E r f o l g der U N C T A D ragt das A l l g e m e i n e ( Z o I l - ) P r ä f e -
renzsystem heraus, das den E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n die M e i s t b e g ü n s t i 
gung (eines Te i l s ) ihrer Expor te in die I n d u s t r i e l ä n d e r g e w ä h r t , ohne 
d a ß sie den I n d u s t r i e l ä n d e r n die gleichen Bedingungen für deren Ex
porte zub i l l i gen m ü s s e n (sogenannte N i c h t r e z i p r o z i t ä t ) . Das w i c h 
tigste Reformpro jek t der U N C T A D , der Gemeinsame Fonds für 
Rohstoffe , wurde zwar M i t t e 1989 i n Kra f t gesetzt, g le ichze i t ig sorg-
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ten die I n d u s t r i e l ä n d e r aber da fü r , d a ß das i n t e g r i e r t e Rohstof fpro-
gramm< als no twendige Voraussetzung für das Funkt ion ie ren des 
Fonds nicht zustande k a m und alle schon bestehenden Rohstoffab
k o m m e n mi t Marktausgle ichs lagern , deren Finanzierung der Fonds 
g e w ä h r l e i s t e n sollte, abgeschafft wurden . 
M i t der Verschuldungskr ise und dem Abs tu rz der Rohstoffpreise in 
den achtziger Jahren sowie der Imp los ion des Ostblocks A n f a n g der 
neunziger Jahre zerrann auch die Verhandlungsmacht des S ü d e n s 
(Gruppe der 77, kurz : G-77) . So konnten die wes t l ichen Industr ie
l ä n d e r in der >Uruguay-Runde< der mul t i la te ra len Handelsverhand
lungen i m Rahmen des A l l g e m e i n e n Z o l l - und Handelsabkommens 
( G A T T ) 4 ihre A l t e rna t i ve z u m G-77-Projekt der >neuen internat iona
len Wir tschaf tsordnung* durchsetzen: die W e i t e r e n t w i c k l u n g des 
G A T T zur W T O . Neben der wei teren L ibera l i s i e rung des G ü t e r h a n 
dels wurden neue Bereiche w i e Dienst le is tungen (Gats) , geistiges 
E igen tum respektive Technologiet ransfer ( T r i p ) und Invest i t ionen 
( T r i m ) in die ver t rag l ich abgesicherte Handels l ibera l i s ierung einbe
zogen. D u r c h das W T O - V e r t r a g s w e r k w i r d das A l l g e m e i n e Z o l l p r ä 
ferenzsystem für die E n t w i c k l u n g s l ä n d e r wieder abgebaut. 
A u f der Ebene der nationalen Wi r t scha f t spo l i t i k wurde seit Beg inn 
der achtziger Jahre durch Strukturanpassungsprogramme von I M F 
und W e l t b a n k die a l lgemeine Wir t schaf t s l ibera l i s ie rung vorange
tr ieben: die wei tere Ö f f n u n g der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r für den interna
t ionalen Wet tbewerb und dami t ihre v e r s t ä r k t e We l tmark t in t eg ra t i on 
in der Arena und zu den Wet tbewerbsbedingungen der I n d u s t r i e l ä n 
der und ihrer transnationalen Unternehmen. 

A u f der U N C T A D V I I I 1992 i m ko lumbian i schen Cartagena 5 dreh
ten die I n d u s t r i e l ä n d e r den S p i e ß u m und setzten statt der w e l t w i r t 
schaftl ichen Rahmenbedingungen das T h e m a der >guten Regie
r u n g s f ü h r u n g * (good governance) au f die Tagesordnung, also die 
ordnungspol i t i schen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ent
w i c k l u n g s l ä n d e r n . Die Dr i t t e W e l t sollte von i h r em >Konfrontat ions-
kurs* in Sachen Wel twi r t schaf t so rdnung Absch ied nehmen und eine 
>neue Entwicklungspartnerschaft* eingehen; dazu wurde in der V e r 
p f l i ch tung von Cartagena* auch das Manda t der U N C T A D e r w e i 
ter t . 6 

Konsens ü b e r Demokra t i s i e rung und gute Regierungsweise herzu
stellen, war nicht schwer, hatten doch starke Demokra t i ebewegun
gen i m S ü d e n die meisten E inpar te i -Dik ta tu ren und M i l i t ä r r e g i m e 
der siebziger und achtziger Jahre a b g e l ö s t . Dennoch b l ieb die V e r 
p f l i ch tung von Cartagena* deklamator isch . Denn die I n d u s t r i e l ä n d e r 
lehnten einen kr i t i schen Diskurs ü b e r we l twi r t scha f t l i che >good go
vernance* ab. Ans te l le der a n g e k ü n d i g t e n >Friedensdividende< redu
zierten sie ihre En twick lungs le i s tungen und machten nur unzure i 
chende Z u g e s t ä n d n i s s e zur Ve r r i nge rung der e r d r ü c k e n d e n Schul 
denlast. Z u einer kr i t i schen Ref lex ion der nat ionalen Strukturanpas
sungsprogramme waren sie i m Rahmen der U N C T A D ebenfalls 
nicht bereit - d a f ü r seien s c h l i e ß l i c h I M F und W e l t b a n k z u s t ä n d i g . 
Seit der G r ü n d u n g der inzwischen nahezu universel len W T O sehen 
sie auch keinen Bedarf mehr für eine B e t ä t i g u n g der U N C T A D i m 
Themenfe ld Wel thande l und E n t w i c k l u n g . 

F ü r diese L i n i e lieferte die >Kommiss ion für Wel to rdnungspo l i t ik* 
( C o m m i s s i o n on Globa l Governance) unter dem gemeinsamen V o r 
sitz des ehemal igen schwedischen M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n I n g v a r C a r l s -
son und des f r ü h e r e n G e n e r a l s e k r e t ä r s des C o m m o n w e a l t h , des 
Guyaners Shridath Ramphai , w i c h t i g e S c h ü t z e n h i l f e . Ih r Ende 1994 
fert iggestel l ter B e r i c h t 7 empf ieh l t die A u f l ö s u n g der U N C T A D , der 
U N I D O und des Wir tschaf ts - und Sozialrats der Vere in ten Nat ionen 
( E C O S O C ) zugunsten eines >Rates für wir t schaf t l iche Sicherheit*. 
M i t dem erfolgre ichen A b s c h l u ß der Uruguay-Runde gebe es w e n i 
ger Bedar f für Konsensfindungsprozesse i m V o r f e l d von Verhand
lungen, w i r d argumentier t . Verhandlungen Uber Handel , e i n s c h l i e ß 
l i c h Vorve rhand lungen , f ielen unter das Mandat der W T O , die ande
ren En twick lungs themen unter das von I M F und Wel tbank . Ü b e r h o l t 

habe sich auch die Aufgabe der U N C T A D . die V e r h a n d l u n g s f ä h i g -
kei t der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r als Gruppe zu s t ä r k e n , da sich die G-77 
inzwischen ausdifferenziert hä t t e und die Verhandlungen nicht mehr 
i m Gruppenverfahren g e f ü h r t w ü r d e n . Selbst der n i e d e r l ä n d i s c h e 
E n t w i c k l u n g s m i n i s t e r Jan Pronk, in den achtziger Jahren stel lvertre
tender G e n e r a l s e k r e t ä r der U N C T A D , sprach sich für die Empfeh
lungen des Berichts aus. 
A u f der Gipfelkonferenz, der sieben f ü h r e n d e n Industriestaaten ( G - 7 ) 
i m kanadischen Ha l i f ax 1995 und i m V o r f e l d der 50. Orden t l i chen 
Tagung der UN-Gene ra lve r s ammlung warb der U S - A u ß e n m i n i s t e r 
m i t e inem M e m o r a n d u m für die A u f l ö s u n g von U N C T A D und 
U N I D O und die Zusammenfassung der En twick lungsorgan i sa t ionen 
des UN-Sys tems in z w e i E in r ich tungen , die bezeichnenderweise für 
>Nothilfe< ( re l ief ) respektive die Technische H i l f e z u s t ä n d i g sein 
so l l t en 8 - abseits der für w i c h t i g erachteten Ins t i tu t ionen auf dem 
Gebiet der Wir t schaf t , n ä m l i c h I M F , Wel tbankgruppe und W T O . 
E in weiteres Ind iz für die angestrebte Demontage der U N C T A D war 
das unter d e m ü t i g e n d e n U m s t ä n d e n erfolgte Ausscheiden ihres Ge
n e r a l s e k r e t ä r s Kenneth Dadzie , der bald darauf verstarb und für den 
zuerst nur kommissar i sch t ä t i g e Nachfo lger eingesetzt wurden . 

Uberlebenskampfeines UN-Organs 

Kenner glauben, d a ß die U N C T A D dieser Kampagne ihr Ü b e r l e b e n 
zu verdanken hat. Denn die m ü d e gewordene G-77 wurde w a c h 
g e r ü t t e l t . Ihr wurde schlagart ig deu t l i ch , d a ß eine >Reform< der U N 
nach den W ü n s c h e n der G-7 die v o l l s t ä n d i g e wir tschaf tspol i t i sche 
Entmachtung der Vere in ten Nat ionen zugunsten der Bre t ton-
Woods- Ins t i tu t ionen und der W T O bedeuten w ü r d e . Die Tatsache, 
d a ß die U N C T A D keine UN-Sonderorgan isa t ion ist, w i e es die Ent
w i c k l u n g s l ä n d e r u r s p r ü n g l i c h gefordert hatten, sondern ein Spezial -
organ der Genera lversammlung , w i r k t e sich nunmehr g ü n s t i g aus. 
Denn anders als e twa aus der U N I D O - dort vo l l zogen die U S A 
s c h l i e ß l i c h diesen Schri t t - kann aus der U N C T A D a l le in ein L a n d 
nicht austreten; es k ö n n t e nur die Vere in ten Nat ionen insgesamt ver
lassen. Das Budget der U N C T A D ist Bestandteil des UN-Hausha l t s . 
Die G-77 und die Bewegung der Blockf re ien unterstr ichen ihr Fest
halten an der U N C T A D m i t e inem i m November 1995 v e r ö f f e n t l i c h 
ten gemeinsamen Posi t ionspapier . 9 D ie Berufung des Brasi l ianers 
Rubens Ricupero z u m neuen U N C T A D - G e n e r a l s e k r e t ä r i m Herbst 
1995 signalisierte K o m p r o m i ß b e r e i t s c h a f t der I n d u s t r i e l ä n d e r . R i c u 
pero war als einer der V e r h a n d l u n g s f ü h r e r der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 
bei der Uruguay-Runde an deren e r fo lgre ichem A b s c h l u ß und der 
G r ü n d u n g der W T O m a ß g e b l i c h betei l igt gewesen. 
A u c h das Sekretariat der U N C T A D war r ü h r i g und en twicke l t e eine 
Ü b e r l e b e n s s t r a t e g i e . Beeindruckend sind besonders die unter dem 
S t i chwor t > F ö r d e r u n g der Handelseffizienz* en twicke l t en innova t i 
ven Projekte der c o m p u t e r g e s t ü t z t e n H a n d e l s f ö r d e r u n g und die A k 
t i v i t ä t e n der Technischen H i l f e , die das Sekretariat auf dieser G r u n d 
lage entfaltet hat. M i t dem r e v o l u t i o n ä r e n >Globalen N e t z w e r k von 
Handelspunkten* ( G T P N e t ) , das von d e m U N - S y m p o s i o n zur Han
delseff izienz (Un i t ed Nations Internat ional S y m p o s i u m on Trade Ef
f ic iency , U N I S T E ) i m Oktober 1994 i n C o l u m b u s / O h i o ins Leben 
gerufen wurde und an dem schon ü b e r 140 L ä n d e r mi t d e m n ä c h s t 
ü b e r 170 Handelspunkten te i lnehmen, k ö n n t e die U N C T A D eine 
w i r k l i c h neue Wel twi r t scha f t so rdnung auf den W e g br ingen. Denn 
die ü b e r die Handelspunkte e lek t ronisch vermi t te l ten und abge
wicke l t en H a n d e l s g e s c h ä f t e ( e i n s c h l i e ß l i c h der V e r t r a g s a b s c h l ü s s e 
ü b e r Lieferkredi te und Vers icherungen sowie mi t Transportunter
nehmen bis h in zur e lektronischen En tzo l lung) k ö n n e n zur Folge ha
ben, d a ß kleine und mit t lere Unternehmen, denen bisher die L o g i s t i k 
für eine Te i lnahme am Wel thande l fehlte, g e g e n ü b e r den transnatio
nalen Unternehmen sogar Kosten- und dami t Konkur renzvor te i l e be
k o m m e n . Der K o n z e n t r a t i o n s p r o z e ß in der Hand einiger wen ige r 
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G r o ß k o n z e r n e k ö n n t e sich zugunsten kleinerer Unternehmen u m 

kehren. Dies w ü r d e sich auch pos i t iv zugunsten der bisher i m W e l t 

handel zunehmend marginal is ier ten E n t w i c k l u n g s l ä n d e r und w i r t 

schaft l ich schwachen Regionen in den S c h w e l l e n l ä n d e r n auswir

ken. 
U m g e g e n ü b e r a r g w ö h n i s c h e n Delegat ionen den Sparwi l l en des 
U N C T A D  S e k r e t a r i a t s zu demonstr ieren, k ü n d i g t e Ricupero 
s c h l i e ß l i c h noch kurz vor Konferenzbeginn eine Straffung des Se

kretariats an, darunter die Ver r inge rung der Zahl der A b t e i l u n g e n der 
U N C T A D von neun auf vier. K l u g g e w ä h l t war aber vor a l l em das 
wirtschaf tspol i t i sche Haupt thema der U N C T A D I X : > F ö r d e r u n g von 
W a c h s t u m und nachhalt iger E n t w i c k l u n g in einer sich global is ieren

den und l iberalisierenden W e l t w i r t s c h a f t « . D a m i t g r i f f die U N C T A D 
nich t nur das zentrale wirtschaf tspol i t i sche T h e m a seit dem Ende des 
OstWestGegensatzes auf, sie demonstr ier te auch ihre Existenzbe

recht igung g e g e n ü b e r den Bre t ton Woods E in r i ch tungen und der 
W T O , für die in ih rem T a g e s g e s c h ä f t und auf G r u n d ihres j e w e i l s be

s c h r ä n k t e n Mandats die G e s a m t ü b e r s i c h t in wei te Ferne g e r ü c k t ist 
und die deshalb nicht in der Lage waren und sind, Uber ein solches 
T h e m a eine g r ü n d l i c h e Debatte zwischen allen Regierungen und un

ter Bete i l i gung der Zivi lgese l l schaf t zu f ü h r e n . A l s Hauptverant

w o r t l i c h e für globale Wir t scha f t spo l i t i k stehen sie d a r ü b e r hinaus 
unter e inem s t ä n d i g e n ideologischen Rechtfer t igungszwang, der zur 
B e s c h ö n i g u n g von I s t  Z u s t ä n d e n und Prognosen verlei tet . 

Loblied auf Globalisierung durch Liberalisierung 

Der pol i t i sche Druck ist al lerdings auch am U N C T A D  S e k r e t a r i a t 
nicht spurlos vorbeigegangen. Der am 2. Januar 1996 v e r ö f f e n t l i c h 

te Ber ich t des U N C T A D  G e n e r a l s e k r e t ä r s an die K o n f e r e n z 1 0 ist 
mehr darauf bedacht, eine Balance zwischen den Erwar tungen v o n 
G7 und G77 herzustellen, als eine p r ä g n a n t e Analyse vorzulegen 
und problemgerechte L ö s u n g s v o r s c h l ä g e zu e n t w i c k e l n . 
Zuerst w i r d i m Sinne der Erwar tungen vor a l l em der G7 ein eupho

r isch geratener Ü b e r b l i c k ü b e r die wel twe i t en M a ß n a h m e n zur W i r t 

schaftsl iberal isierung gegeben. »In der vergangenen Dekade war die 
Libera l i s i e rung das Markenze ichen der Wir t scha f t spo l i t i k in der 
ganzen W e l t « , w i r d festgestellt. Prakt isch alle Regierungen h ä t t e n 
deut l iche Schritte unte rnommen, die Rolle der privaten Unterneh

men auszuweiten, deren » u n g e h i n d e r t e s A g i e r e n « a l lgemein als » u n 

entbehr l ich für eine erfolgreiche W i r t s c h a f t s p o l i t i k « angesehen wer

de. A l s » S c h l ü s s e l von L i b e r a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n « seien a u s l ä n d i 

sche Direk t inves t i t ionen anerkannt. Dementsprechend ziel ten von 
373 zwischen 1991 und 1994 beschlossenen staatlichen M a ß n a h m e n 
368 auf eine Libera l i s ie rung des Regimes der a u s l ä n d i s c h e n Inves t i 

t ionen ab. Der sprunghafte Ans t i eg von a u s l ä n d i s c h e n >Por t fo l io In

ves t i t i onen« in E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n sei von M a ß n a h m e n begleitet, 
die noch ü b e r die Verpf l i ch tungen aus A r t i k e l V I I I des I M F  A b k o m 

mens hinausgingen (freier Transfer v o n Z i n s  und anderen Net toka

p i t a l e r t r ä g e n ) . So h ä t t e n Ende 1993 v o n einer A u s w a h l von 33 Ent

w i c k l u n g s  und T r a n s f o r m a t i o n s l ä n d e r n nur noch sieben B e s c h r ä n 

kungen der Kapi ta l repa t r i ie rung beibehalten. 
N o c h ü b e r s c h w e n g l i c h e r skizzier t der Ber ich t die Globa l i s i e rung . 
D i e al lgemeine Wirtschaf t s l ibera l i s ie rung habe dazu g e f ü h r t , d a ß 
Produzenten und Investoren sich zunehmend so verhie l ten, als ob die 
Wel twi r t s cha f t nur noch ein einziger M a r k t und ein Produkt ionsge

biet sei m i t regionalen und nationalen Subsektoren  an Stelle nat io

naler Ö k o n o m i e n , die durch Handel und I n v e s t i t i o n s f l ü s s e mite inan

der verbunden sind. In diesem Sinn beschreibt der Ber icht die w i r t 

schaftl iche S ü d  S ü d  K o o p e r a t i o n ( E C D C ) nicht mehr als M i t t e l e i 

g e n s t ä n d i g e r E n t w i c k l u n g , sondern als Inst rument der Globa l i s i e 

rung . 

Neben der Libera l i s i e rung als Hauptfaktor der Globa l i s i e rung be

nennt der Ber icht besonders die Bedeutung der T e l e k o m m u n i k a t i o n . 

Die ungleiche Welt 
Im Jahr 1994 lebten rund 5,6 Milliarden Menschen 
auf der Erde. 

Davon in reichen Ländern 
in Ländern ^ . 1 ^ Wirtschaftskraft 
mit mittlerem Е01Ш51Ш̂  Je Einwohner 
Einkommen HF» ъ / Ш щ t 

|24 170 $ 

Über die Hälfte der Menschheit Seht in bitterer Armut. Nach Berechnungen 
der Weltbank lebten im Jahre 1994 rund 3,2 Milliarden Mensehen (57 vH der 
Weltbevölkerung) in Ländern, in denen die Wirtschaftsleistung pro Kopf nur 
durchschnittlich 390 USDollar erreichte  kaum mehr als ein Dollar pro 
Tag. Während die armen Länder nur Uber knapp ein Zwanzigstel der Welt

Wirtschaftsleistung verfügen, kommt das reiche Sechstel auf fast vier Fünftel. 

Der drastische R ü c k g a n g der K o m m u n i k a t i o n s  und Transpor tko

sten und die dami t verbundene M ö g l i c h k e i t , Produktionsprozesse zu 
zerteilen und Uber die ganze W e l t zu zerstreuen, habe den Handel 
sprunghaft ausgeweitet, vorher nichthandelbare G ü t e r zu handelba

ren gemacht und » g e w a l t i g e M ö g l i c h k e i t e n für internat ionale F i 

n a n z f l ü s s e « geschaffen. N i c h t nur asiatische L ä n d e r ohne Verschu l 

dungskrise konnten davon prof i t ie ren , sondern auch wieder la te in

amerikanische G r o ß s c h u l d n e r , die ihre Wir t scha f t spo l i t i k ä n d e r t e n . 
Der A n t e i l der Auslands inves t i t ionen an der K a p i t a l b i l d u n g i n den 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n sei zwischen 1985 und 1992 von 2 auf 7 v H ge

stiegen  in g r ö ß e r e m M a ß e als in den I n d u s t r i e l ä n d e r n . Warnungen 
vor der z ü g e l l o s e n A u s w e i t u n g spekulat iver internat ionaler Finanz

s t r ö m e , die der >Handels und E n t w i c k l u n g s b e r i c h t « (Trade and De

velopment Report , T D R ) der U N C T A D in den letzten Jahren an

zeigte und dabei beispielsweise auch die zwei te M e x i k o  K r i s e vor 

aussagte, k ö n n e n in dem D o k u m e n t h ö c h s t e n s noch zwischen den 
Ze i l en gelesen werden, wenn z u m Beispie l v o m » V a g a b u n d i e r e n des 
K a p i t a l s « berichtet w i r d . 

A u f dieser L i n i e werden auch die Aufgaben des Staates bes t immt . Er 
m ü s s e i n erster L i n i e Bedingungen schaffen, die die Pr iva twir t schaf t 
b e g ü n s t i g e n . Entschieden zu b e k ä m p f e n sei eine staatliche P o l i t i k , 
die eine » R e n t e n  M e n t a l i t ä t « ku l t i v i e r e . D i e erfolgre ichen ostasiati

schen L ä n d e r h ä t t e n v o r g e f ü h r t , d a ß Regierungen Unternehmen för

dern k ö n n t e n , die m i t der in ternat ionalen Konkur renz mitzuha l ten 
v e r m ö g e n . 

A l s weitere vorrangige Aufgabe des Staates w i r d die In te rvent ion zu
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gunsten des Umwel t schutzes genannt. Erst danach fo lg t die staatli
che Aufgabe , u n e r w ü n s c h t e soziale Folgen der L ibe ra l i s i e rung und 
Globa l i s i e rung - die V e r a r m u n g v o n M i l l i o n e n Menschen - abzufe
dern. Dabe i w i r d dann k r i t i s ch festgestellt, d a ß die K ü r z u n g e n der 
staatlichen Sozialausgaben seit A n f a n g der achtziger Jahre sowoh l in 
den Industr ie- als auch besonders in den E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n das 
heutige N i v e a u der Sozial le is tungen unter das der siebziger Jahre ge
d r ü c k t habe. In deut l icher Distanz z u m Haupt thema der U N C T A D 
V I I I e r ö r t e r t der Ber ich t n ich t >good governance< i m Sinne von De
mokra t i s i e rung und Rechtsstaat l ichkeit . 

I m H i n b l i c k auf die A u s w i r k u n g e n der Uruguay-Runde werden zu
erst zahlreiche M ö g l i c h k e i t e n für die E n t w i c k l u n g s l ä n d e r aufge
zäh l t , ihre Handelspos i t ion zu verbessern. So werde der zol l f re ie Z u 
gang zu den g r o ß e n I n d u s t r i e l ä n d e r n von 20 auf 43 v H wachsen und 
der durchschni t t l iche Z o l l au f verarbeitete Produkte der E n t w i c k 
l u n g s l ä n d e r u m 30 v H fa l len . F r e i w i l l i g e E x p o r t b e s c h r ä n k u n g e n der 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r seien untersagt. D i e Ü b e r e i n k u n f t zu T e x t i l und 
Bek l e idung werde das für die E n t w i c k l u n g s l ä n d e r u n g ü n s t i g e M u l t i -
faserabkommen schri t tweise beenden. Das Regelsystem i m Agra r -
handel mache aus n i c h t - t a r i f ä r e n Barr ieren t a r i f ä re (>Tarifizierung<), 
für die eine Z o l l m i n d e r u n g u m 36 v H vorgesehen sei. Das heft ig u m 
strittene A b k o m m e n ü b e r den Hande l m i t Dienst le is tungen (Gats) 
werde den E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n v ie le V o r t e i l e bei der Internat iona-
l i s ie rung v o n Dienst le is tungen br ingen ( z u m Beispie l Z u g a n g zu 
neuen Management techniken) . 

Mängel und globale Risiken 

Das U N C T A D - S e k r e t a r i a t k o m m t al lerdings nicht u m h i n , dieses ge
fä l l i ge B i l d ein w e n i g zu t r ü b e n . I m m e r noch gebe es die Lis te der 
u n v e r ä n d e r t zu verzol lenden » e m p f i n d l i c h e n G ü t e r « m i t v ie len für 
die E n t w i c k l u n g s l ä n d e r e x p o r t t r ä c h t i g e n W a r e n (darunter Lederpro
dukte, Schuhe, G u m m i und R e i s e g ü t e r ) . D i e E U senke ihre hohen 
T e x t i l z ö l l e nur u m 20 v H g e g e n ü b e r einer durchschni t t l ichen Z o l l 
senkung von 40 v H . A u c h die >Zolleskalation< entsprechend dem 
U m f a n g der Wei te rvera rbe i tung v o n Rohstoffen bleibe für viele Pro
dukte prakt isch u n v e r ä n d e r t . D i e >Tarifizierung< bei Agra rp roduk ten 
habe zu sehr hohen A u s g a n g s z ö l l e n g e f ü h r t und dami t zu noch h ö h e 
ren H a n d e l s h ü r d e n für die landwir t schaf t l ichen Expor teure des S ü 
dens als die n i c h t - t a r i f ä r e n Hemmnisse zuvor ; >Ausnahmeregelun-
gen< für Impor tquo ten bl ieben zugelassen. 

W e i t e r w i r d k r i t i s ch vermerkt , d a ß der technische Fortschri t t bei 
Transpor t und K o m m u n i k a t i o n den K o n z e n t r a t i o n s p r o z e ß zugun
sten einiger weniger transnationaler Transpor tunternehmen be
schleunigt habe. A l l e r d i n g s seien die Kosten der K o m m u n i k a t i o n so 
n iedr ig geworden , d a ß Unternehmen der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r g r o ß e 
E n t w i c k l u n g s s p r ü n g e machen k ö n n t e n . 
Der insgesamt g ü n s t i g e n Beur te i lung der Ergebnisse der Uruguay-
Runde und der pos i t iven Tendenzen der Globa l i s i e rung durch L i b e 
ra l i s ierung und technischen For tschr i t t fo lg t e in Abschn i t t , der mehr 
den kr i t i schen Erwar tungen der G-77 und zahlreicher N G O s ent
spricht. Dre i >Herausforderungen< werden benannt: der Ver lus t auto
nomer Po l i t i k , F inanzr i s iken und das Problem der Marg ina l i s i e rung . 

• A u f Grund des Verlusts der Möglichkeit zu autonomer nationaler Wirt
schaftspolitik sei es heute nicht mehr möglich, dem Entwicklungsweg der 
ostasiatischen >Tigerstaaten< zu folgen, die ihre Exporterfolge durch staat
liche Hilfen erreichten und eine Strategie der selektiven Weltmarktinte
gration verfolgten (im Gegensatz zur pauschalen Liberalisierung durch die 
Strukturanpassungsprogramme von I M F und Weltbank). Zinsen könnten 
nicht mehr unabhängig vom internationalen Zinsniveau festgelegt werden, 
ohne größere Kapitalbewegungen in Gang zu setzen. Eine keynesianische 
Konjunktur- und Beschäftigungspolitik (Ankurbelung der Nachfrage 
durch staatliche Geldschöpfung) führe schnell zu Leistungsbilanzdefizi
ten. Währungsabwertungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und des 
Abflusses von Kaufkraft ins Ausland folge die Inflation auf dem Fuß. An
tiinflationäre Politik wiederum erhöhe die Arbeitslosigkeit. 

• Die Liberalisierung der internationalen Finanzmärkte habe nicht nur große 

Kapitalbewegungen zugunsten einiger Entwicklungsländer ermöglicht, 
sondern auch das Problem der >Unbeständigkeit< (volatility) als Folge ab
rupter Änderungen der Erwartungen ausländischer Investoren gebracht. 
Darüberhinaus müsse aus der Mexiko-Krise die Konsequenz gezogen wer
den, einen internationalen Kreditgeber für Notfälle (lender of last resort) zu 
schaffen, wovon der I M F noch weit entfernt sei. A u f die >Tobin-Steuer<, 
mit der die Bewegungen des internationalen Spekulationskapitals einge
schränkt werden könnten, wird nicht eingegangen. 

• Das Problem, durch die Globalisierung marginalisiert zu werden, trifft, so 
der Bericht, vor allem die ärmsten Länder (LDC). Bei ihnen hätten >Ange-
botsschwachen< (darunter geringe technologische Kapazitäten, Mangel an 
Know-how und Ausbildung, schlechte Infrastruktur und finanzielle Eng
pässe vor allem bei den Kleinproduzenten) durch die Globalisierung zuge
nommen und eine neue Dimension erreicht. Ihre Rohstoffabhängigkeit und 
Überschußproduktion nehme zu. Für ausländische Investitionen seien sie 
nicht interessant. Verschärfend komme die >Entwicklungshilfemüdigkeit< 
der >Geber< hinzu. Das Ziel, 0,15 vH des Sozialprodukts der Industrielän
der den LDC zur Verfügung zu stellen, rücke in immer weitere Ferne; 
gleichzeitig wachse die Schuldenlast. 

A u f eine vierte Herausforderung durch die Globa l i s i e rung und L i b e 
ra l is ierung geht der Ber ich t n ich t e in : die explosionsar t ige A u s w e i 
tung des Handels . F ü r die U N C T A D stellt die Tatsache, d a ß sich der 
Wel thande l in den letzten 25 Jahren fast alle zehn Jahre verdoppel t 
hat (die W e l t b e v ö l k e r u n g braucht dazu derzeit 50 Jahre), offensicht
l i c h ke in Prob lem, sondern einen E r f o l g dar. De r A n t e i l des W e l t 
handels am Wel t soz i a ip roduk t ist von 10 v H vor 25 Jahren auf 25 v H 
gewachsen - eine E n t w i c k l u n g , die von zunehmenden Verkehrs in 
farkten, M ü l l b e r g e n , M ü l l t o u r i s m u s und Tankerkatastrophen begle i 
tet w i r d . B e s c h ö n i g e n d h e i ß t es sogar, der » P r o z e ß der Globa l i s i e 
r u n g « werde » z u einer schnelleren Verb re i t ung relevanter U m w e l t 
schutztechnologien f ü h r e n . « Eine Arbe i t sg ruppe habe auch e rmi t 
telt , d a ß die >Umwel tkonkurrenz< - also die Aus lagerung v o n u m 
w e l t s c h ä d l i c h e n Produkt ionen in L ä n d e r m i t geringeren U m w e l t 
standards - ke in relevantes Problem sei. U n g ü n s t i g w i r k t e n sich da
gegen die Umwel ts tandards der I n d u s t r i e l ä n d e r auf die Expor tchan
cen der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r aus. 

I m A n s c h l u ß an den analyt ischen T e i l en twicke l t der Ber i ch t eine 
lange Lis te v o n Empfeh lungen . Dabe i w i r d a l lerdings die W i r k s a m 
ke i t der empfohlenen M a ß n a h m e n zur L ö s u n g der i m analyt ischen 
T e i l angezeigten Probleme n icht e r ö r t e r t . Dementsprechend bleibt 
die P r io r i t ä t der M a ß n a h m e n unklar . Zuerst w i r d h a u p t s ä c h l i c h an 
die I n d u s t r i e l ä n d e r appel l ier t , ihre Libera l i s ie rungsverpf l ich tungen 
aus der Uruguay-Runde des G A T T einzuhalten und für die L ä n d e r , 
bei denen hohe Anpassungskosten an die L ibe ra l i s i e rung und Globa
l i s ierung entstehen, für Er le ichterungen zu sorgen. Eine Forderung 
in diesem Zusammenhang ist, die Grenzen für Arbe i t smigran ten 
wieder s t ä r k e r zu ö f fnen . 

E i n herausragendes T h e m a ist u n v e r ä n d e r t die R o h s t o f f a b h ä n g i g k e i t 
vo r a l l em der L D C . Z w i s c h e n 1979/81 und 1991/93 s ind die realen 
Rohstoffpreise durchschni t t l i ch u m 5,2 v H pro Jahr gefal len, insge
samt also u m ü b e r zwe i D r i t t e l . A l s Ursache benennt die U N C T A D 
i n erster L i n i e das Ü b e r a n g e b o t der Produzenten, das n icht zuletzt 
durch die Schuldenlast b e w i r k t wurde , denn die Strukturanpassungs
programme verlangten, die Schulden aus Expor ten zu begleichen. I m 
Zuge dieser Programme wurden auch d ie d i r ig is t i schen V e r m a r k 
t u n g s b e h ö r d e n und Stabi l is ierungsfonds a u f g e l ö s t , die t rotz al ler 
M ä n g e l den Produzenten oft e in gewisses M a ß an Sicherheit gaben 
und dami t den Z w a n g zu N o t v e r k ä u f e n verr inger ten . A u f den alten 
T r a u m der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r v o m Integr ier ten Rohs to f fp rogramm 
geht der Ber ich t n icht mehr e in . Statt dessen w i r d das 1993 neu ver
einbarte K a k a o - A b k o m m e n als V o r b i l d herausgestellt, das du rch 
den Austausch von In fo rmat ionen und f r e i w i l l i g e Zusammenarbei t 
der Produzenten eine Fest igung des Mark tes erzielt habe. Ans te l l e 
des alten » d i r i g i s t i s c h e n « Konzepts der Marktausgle ichslager (buf
fer stocks) empf ieh l t die U N C T A D je tz t e in neues, » m a r k t g e r e c h 
t e s « Ins t rument i n der F o r m v o n k ü n s t l i c h e n » L a g e r h a u s q u i t t u n 
g e n « (warehouse receipts) , die - dem M o d e l l der T e r m i n g e s c h ä f t e 
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(futures) fo lgend - als handelbare Wertpapiere zur E r l ö s s t a b i l i s i e 
rung (hedging) verwendet werden sol len. E i n ganzes K a p i t e l w i d m e t 
der Ber ich t der F ö r d e r u n g von kleineren und mi t t l e ren Unterneh
men, das al lerdings ü b e r A l l g e m e i n p l ä t z e k a u m h inauskommt . K r i 
t isch festgestellt w i r d , d a ß sich die Strukturanpassungsprogramme 
entgegen ihren e r k l ä r t e n Z i e l en negativ vo r a l l em auf diese Unter
nehmen ausgewirk t h ä t t e n . 

Vor der Konferenz 

A u f Minis terebene trafen sich vo r der Konferenz nur die Regiona l 
gruppen der G-77. D i e la teinamerikanischen Staaten verabschiedeten 
am 23. Januar 1996 eine > E r k l ä r u n g von Caracas<, die asiatischen L ä n 
der der G-77 am 24. Januar ihre > S c h l u ß d o k u m e n t e v o n Amman < und 
die afr ikanischen L ä n d e r am 16. Februar eine > E r k l ä r u n g v o n A d d i s 
Abeba<. A l l e drei Deklara t ionen b e k r ä f t i g e n ein weitreichendes M a n 
dat der U N C T A D i m Sinne der G r ü n d u n g s r e s o l u t i o n von 1964: die 
s t ä n d i g e Ana lyse der E n t w i c k l u n g , der Trends und neuen R e a l i t ä t e n 
der Wel tw i r t s cha f t m i t e inem integr ier ten Ansatz , der die in ternat io

nale Zusammenarbe i t zugunsten der E n t w i c k l u n g f ö r d e r t ; Beratun
gen, Konsensb i ldung und Verhand lungen zwischen Regierungen; 
Technische Zusammenarbei t . B e i den Problemanalysen enthalten die 
D o k u m e n t e deut l iche Unterschiede. D i e la te inamerikanischen Regie
rungen beurtei len die Globa l i s i e rung und L ibe ra l i s i e rung pos i t iv , und 
zwar e i n s c h l i e ß l i c h der Strukturanpassungsprogramme. N e u r a l g i 
sche Punkte sind für sie besonders die Schuldenfrage und die Si tua t i 
on der L D C . D i e >Dokumente von Amman < betonen die R i s iken v o n 
Globa l i s i e rung und L ibera l i s i e rung , insbesondere die Marg ina l i s i e -
rung der L D C , den wachsenden Protekt ionismus der I n d u s t r i e l ä n d e r 
und die unzureichenden Schuldener le ichterungen. Sie fordern unter 
anderem g r ö ß e r e Bewegungsfre ihei t für Arbe i t smigran ten und K o m 
pensationszahlungen für die Ver l i e re r der Uruguay-Runde . D i e a f r i 
kanischen Regierungen e n t w i c k e l n ihre Posi t ionen aus der besonders 
schwier igen Lage des Kont inents . Sie fordern vor a l l em mehr Schul
dener le ichterung, auch bei den mul t i la te ra len Schulden, Kompensa
t ionen für die Eros ion v o n H a n d e l s p r ä f e r e n z e n , die E in r i ch tung eines 
Divers i f iz ie rungsfonds für afrikanische Rohstoffe, die E inha l tung 

Bei einem Arbeitsbesuch in Bonn im November 1991 erfuhr der damalige Stellvertretende Ministerpräsident Ägyptens, Boutros Boutros-Ghali, von seiner 
Nominierung zum sechsten Generalsekretär der Vereinten Nationen (vgl. VN 6/1991 S. 192); zum Zeitpunkt seines Aufenthalts in Bonn im Juni 1996 wurde 
seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekannt. Höhepunkt seines fünften Deutschland-Besuchs als UN-Generalsekretär vom 19. bis 22. Juni war am 
20. Juni die Übergabe des im Süden Bonns gelegenen >Hauses Carstanjen< an die Vereinten Nationen; es dient als Sitz des Freiwilligenprogramms der 
Vereinten Nationen (UNV), des Sekretariats der Klimarahmenkonvention und des Informationszentrums Bonn der Vereinten Nationen (UNIC). Bei der 
Flaggenhissung durch einen UN-Bediensteten zugegen waren (v.l.n.r.) Bundesumweltministerin Angela Merkel, der Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, Carl-Dieter Spranger, UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali und Bundesaußenminister Klaus Kinkel. 
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von Zahlungsverpf l i ch tungen b e i m G e m e i n s a m e n Fonds< und die 
L ibera l i s i e rung der Personenmigrat ion. 
D i e E u r o p ä i s c h e U n i o n g i n g m i t g r o ß e r Unlus t an die Vorbe re i t ung 
der U N C T A D I X . Sie wa r in die Lager von Falken ( m i t G r o ß b r i t a n 
nien an der Spitze) und von k o m p r o m i ß b e r e i t e n Tauben - vo r a l l em 
Frankre ich und die skandinavischen Staaten - gespalten. D a i m ana
lyt ischen T e i l die Vorbere i tungsdokumente des U N C T A D - S e k r e t a -
riats den Posi t ionen der I n d u s t r i e l ä n d e r vergleichsweise nahe ka
men, konzentr ier ten diese sich vo r a l l em auf das z u k ü n f t i g e Manda t 
und die Arbe i t s schwerpunkte beziehungsweise die K a p a z i t ä t des 
U N C T A D - S e k r e t a r i a t s . D i e Bundesregierung vertrat die Ex t r empo
s i t ion , die U N C T A D solle darauf b e s c h r ä n k t werden, den L D C zu 
helfen, die M ö g l i c h k e i t e n des W T O - R e g e l w e r k s besser zu nutzen. 
D i e Verhand lungs tak t ik besonders der U S A war, den E n t w u r f des 
A b s c h l u ß d o k u m e n t s m i t v ie len A l t e rna t i v fo rmu l i e rungen zu verse
hen, dami t bei den Verhandlungen in M i d l a n d ein m ö g l i c h s t g r o ß e r 
Spie l raum zur Durchsetzung ihrer Z ie le bestand. 
A u c h bei den N G O s ist das Interesse an der U N C T A D stark z u r ü c k 
gegangen. Eine E r k l ä r u n g deutscher N G O s , die ohne nennenswerte 
Konsu l t a t ion kurz vor B e g i n n der Konferenz v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e , " 
b l ieb sogar ein s i n g u l ä r e s Ereignis . In M i d l a n d versammelten sich 
noch vor o f f i z i e l l e m Konferenzbeginn Ver t re ter innen und Vert re ter 
von 80 N G O s h a u p t s ä c h l i c h aus A f r i k a . Besorgt zeigten sie sich ins
besondere ü b e r den Plan der I n d u s t r i e l ä n d e r , die wir tschaf tspol i t i sche 
A u t o n o m i e der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r durch ein >Multi laterales Inves t i -
t ionsabkommen< zu brechen, das a u s l ä n d i s c h e Invest i t ionen g e g e n ü 
ber i n l ä n d i s c h e n mindestens gleichstel l t . Sie p l ä d i e r t e n da fü r , d a ß sol
che w i c h t i g e n Themen i n der U N C T A D beraten werden, bevor sie in 
den WTO-Verhand lungsmechan i smus eingebracht w e r d e n . 1 2 

Welturaufführung in Midrand 

U m dem Desinteresse der M e d i e n an U N C T A D I X und besonders 
am V e r h a n d l u n g s p r o z e ß en tgegenzuwirken , gab sich die Konferenz
regie g r o ß e M ü h e , die Tagung m e d i e n w i r k s a m auszugestalten. 
Be i der E r ö f f n u n g s v e r a n s t a l t u n g wurde das Marg ina l i s i e rungspro-
b l e m herausgestellt: » d i e zwe i M i l l i a r d e n ausgeschlossener M e n 
s c h e n « als » H a u p t h e r a u s f o r d e r u n g am Vorabend des neuen Jahrtau
s e n d s « . 

Das U N C T A D - S e k r e t a r i a t sorgte dabei für eine bemerkenswerte 
W e l t u r a u f f ü h r u n g : Z u m ersten M a l bei einer U N - K o n f e r e n z ü b e r 
nahm ein pr ivater globaler Fernsehsender, C N N , die Regie und 
brachte es fe r t ig , d a ß unter der herausfordernden M o d e r a t i o n der 
C N N - J o u r n a l i s t i n K i t t y P i l g r i m fünf S t a a t s o b e r h ä u p t e r keine lang
w e i l i g e n Manuskr ip t e verlasen, sondern frei und lebendig redeten. 
Ü b e r a u s sachkundig zeigten sich dabei der schweizerische Bundes
p r ä s i d e n t Jean-Pascal Delamuraz - der einzige Vert re ter eines Indu
strielandes - und der tansanische P r ä s i d e n t Ben jamin M k a p a , der m i t 
seiner K r i t i k an den Strukturanpassungsprogrammen besonders von 
den N G O s starken Be i f a l l erhiel t . A l l e r d i n g s war es selbst C N N 
nicht gelungen, den Regierungschef eines G-7-Landes z u m M i t d i s 
kut ieren zu gewinnen , so d a ß die Verans ta l tung nur v o n C N N und in 
k le inen Ausschni t ten v o m s ü d a f r i k a n i s c h e n Fernsehen ü b e r t r a g e n 
wurde . 

Das A b s c h l u ß d o k u m e n t ' 3 wurde dann in drei Gremien der K o n f e 
renz verhandelt . Besondere M ü h e hatten e r w a r t u n g s g e m ä ß die A r 
beitsgruppen, die sich m i t dem z u k ü n f t i g e n Manda t des Spezialor-
gans und mi t der Struktur , der Arbei t sweise und den Arbei t sschwer
punkte b e f a ß t e n . 
Der ausgehandelte K o m p r o m i ß lautet: Die U N C T A D sol l 
»fortfahren, die Integration der Entwicklungsländer und der Transformationslän
der in das internationale Handelssystem auf komplementäre Weise zur WTO 
zu erleichtern. ... Die Arbeit der U N C T A D soll sich den besonderen Bedürf
nissen der Entwicklungsländer, vor allem der LDC, zuwenden und sich auf 
Entwicklungsfragen konzentrieren.« (Ziffer 83) 

»Die U N C T A D soll weiterhin ein Diskussionsforum bieten, das sieh mit Ent-
wicklungsstrategien und -politiken in einer globalisierten Weltwirtschaft be
läßt. ... In seiner analytischen und beratenden Arbeit soll sich die U N C T A D auf 
(einige prioritäre Themen in folgenden Gebieten) konzentrieren: Globalisie
rung und Entwicklung; internationaler Handel mit Gütern und Diensten sowie 
Rohstofffragen; Investitionen, Unternehmensentwicklung und Technologie; 
Dienstleistungsstrukturen für Entwicklung und Handelseffizienz.« (Ziff. 85) 

Z w a r sind die Formul ie rungen sowohl i m Sinne der G-7 als auch der 
G-77 interpretierbar und die deta i l l ier te L i s te der Arbei tsgebiete 
( Z i f f e r n 86-99) läß t dem U N C T A D - S e k r e t a r i a t erhebl iche S p i e l r ä u 
me. Der B e g r i f f » D i s k u s s i o n s f o r u m « ist a l lerdings von dem W u n s c h 
der G-77 und der N G O s we i t entfernt, einen obl iga tor ischen K o n -
s e n s f i n d u n g s p r o z e ß i m Rahmen der U N C T A D Verhand lungen bei 
der W T O ü b e r » n e u e T h e m e n « vorzuschal ten. Dies g i l t vo r a l l em für 
das Mul t i l a t e ra l e Inves t i t ionsabkommen, das die I n d u s t r i e l ä n d e r i m 
Rahmen der O E C D schon verhandeln und versuchen, in die W T O -
Min i s t e r t agung v o n Singapur i m Dezember 1996 e inzubr ingen . 
A u c h w i r d es n icht Aufgabe der U N C T A D sein, die Verhandlungs-
f ä h i g k e i t der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r bei W T O - V e r h a n d l u n g e n zu s t ä r 
ken. Anderersei ts ist die U N C T A D aber auch nicht nur darauf be
s c h r ä n k t , w i e es die G-7 am liebsten gesehen h ä t t e , eine A r t Sonn
tagsschule für die L D C i m l ibera l i s ie r tem Wel thande l zu werden , die 
L D C also in die W T O - A b k o m m e n h i n e i n z u f ü h r e n und diese V e r e i n 
barungen für sie nachzubereiten. 

D i e U N C T A D soll sich also h ö c h s t e n s in ihrer analyt ischen A r b e i t 
m i t » n e u e n « und » e n t s t e h e n d e n T h e m e n « befassen. Bemerkenswer t 
ist, d a ß Inves t i t ionen, U m w e l t und Wet tbewerb zwar als >neue< The 
men der U N C T A D - A n a l y s e n genannt werden , n icht aber regionale 
W i r t s c h a f t s z u s a m m e n s c h l ü s s e und Sozialstandards. M i t B l i c k auf 
die g e w ü n s c h t e B e s c h r ä n k u n g der U N C T A D auf die L D C setzten 
die I n d u s t r i e l ä n d e r durch , d a ß der analytische T e i l des S c h l u ß d o k u 
ments sehr v i e l k ü r z e r , a l lgemeiner und o b e r f l ä c h l i c h e r ausfiel , als 
dies bei f r ü h e r e n U N C T A D - K o n f e r e n z e n der Fal l war. M i t Ausnah
me des Marg ina l i s ie rungsprob lems w i r d nur sehr vage auf die wei te 
ren Ris iken der Globa l i s ie rung durch L ibera l i s i e rung eingegangen. 
Z u r > U n b e s t ä n d i g k e i t < der F i n a n z m ä r k t e h e i ß t es l e d i g l i c h , d a ß die 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r d a r ü b e r besser i n fo rmie r t werden sol l ten . Den 
L D C soll gar beigebracht werden, w i e sie sich m i t Der ivatenge
s c h ä f t e n absichern k ö n n t e n ( Z i f f . 57 ) . 

B i s z u m S c h l u ß der Tagung g i n g das Feilschen darum, ob und w i e 
die seit 32 Jahren une r fü l l t e V e r p f l i c h t u n g der I n d u s t r i e l ä n d e r er
neuert werden sollte, 0,7 v H ihres Sozia lprodukts für staatliche 
En twick lungs le i s tungen und 0,15 v H für die L D C aufzubr ingen. 
D i e I n d u s t r i e l ä n d e r setzten durch , d a ß das 0 , 7 - v H - Z i e l i m S c h l u ß 
dokument nicht mehr exp l i z i t , sondern nur ind i rek t (durch einen 
V e r w e i s auf den R i o - G i p f e l von 1992 ü b e r U m w e l t und E n t w i c k 
lung) e r w ä h n t w i r d (Z i f f e rn 53 und 54) . Z u m Thema Schuldener
le ichterung waren sie gerade noch zu dem H i n w e i s bereit , d a ß die 
N e a p e l - B e s c h l ü s s e der G-7 von 1994 umgesetzt werden soll ten 
( Z i f f . 55) . 

I m Sinne der Konzent ra t ion auf die L D C wurde durchgesetzt, diese 
L ä n d e r nicht mehr i m Rahmen eines separaten Aufgabenbereichs , 
sondern als Querschni t ts thema in al len A k t i v i t ä t e n und Ab te i l ungen 
der U N C T A D zu behandeln. M a n einigte sich darauf, in Z u k u n f t f o l 
gende Themen zu Querschnit tsaufgaben dieses Spezialorgans zu 
machen: nachhalt ige E n t w i c k l u n g , A r m u t s b e k ä m p f u n g , Mach t 
g le ichs te l lung der Frau ( empowermen t ) , L D C und S ü d - S ü d - Z u s a m 
menarbeit ( Z i f f . 84) . 

Analysefunktion und Technische Zusammenarbeit bestätigt 

Mandat und Themengebiete der U N C T A D erfordern eine Ana lyse 
funk t ion , Technische Zusammenarbei t und entsprechende K a p a z i t ä 
ten i m Sekretariat. H i e r ü b e r wurde zwar g r u n d s ä t z l i c h Konsens er
ziel t , aber i m Deta i l g ib t es g r o ß e Meinungsverschiedenhei ten . M i t 
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den kr i t i schen Analysen des U N C T A D - S e k r e t a r i a t s s ind besonders 
die Vere in ig ten Staaten unzufr ieden. I m vergangenen Jahr versuch
ten sie sogar, das Erscheinen des Handels- und En twick lungsbe 
r ichts zu verhindern oder wenigstens zu erschweren. Dennoch 
scheint nach M i d r a n d gesichert, d a ß die beiden zentralen U N C T A D -
Jahresberichte - der zwei te ist der Wel t inves t i t ionsber ich t ( W o r l d 
Investment Report , W I R ) 1 4 - und wahrsche in l i ch auch der Ber ich t 
ü b e r die Lage der L D C ' 5 wei ter erscheinen werden . 
D i e E u r o p ä e r waren gegen die Le i s tung Technischer H i l f e durch das 
U N C T A D - S e k r e t a r i a t ; d a f ü r gebe es j a schon das Internat ionale 
Handelszent rum ( I T C ) 1 6 i n Genf, das U N C T A D und W T O gemein
sam unterhalten. Obg le i ch sich die U N C T A D - A k t i v i t ä t e n zur Er
h ö h u n g der Handelseff izienz, insbesondere die c o m p u t e r g e s t ü t z t e n 
Programme, wachsender A n e r k e n n u n g erfreuen, ist eine A u s w e i 
tung der Technischen H i l f e der U N C T A D auf diesem Gebiet u m 
stri t ten. N i c h t zuletzt das Bundesmin i s t e r ium für wir tschaf t l iche Z u 
sammenarbeit und E n t w i c k l u n g , das sich i m Rahmen der deutschen 
Verhandlungsstrategie auf die Technische Zusammenarbei t konzen
trierte, sperrte sich gegen solche Aufgaben . 

E r w a r t u n g s g e m ä ß fand der W u n s c h keinen Konsens, die U N C T A D 
zu beauftragen, umfassender als die Wel tbank , der I M F und in Z u 
kunft auch die W T O en twick lungspo l i t i sche Ü b e r p r ü f u n g e n e inzel 
ner L ä n d e r vorzunehmen. D i e E n t w i c k l u n g s l ä n d e r w o l l t e n , d a ß sich 
die U N C T A D dabei i m Sinne der auf der U N C T A D V I I I i n Carta
gena vereinbarten >Neuen Entwicklungspartnerschaft< auf Aspekte 
w i e A r m u t s b e k ä m p f u n g , dauerhafte E n t w i c k l u n g , Demokra t i s i e 
rung , >good governance*, Pr ivat is ierung, Invest i t ionen und Er
h ö h u n g der Handelseff iz ienz konzentr ier t . 

De r Vorsch lag Ricuperos , die Ziv i lgese l l schaf t s t ä r k e r an der U N C 
T A D zu betei l igen und dazu einen >Senat< aus Ver t re tern v o n W i r t 
schaft, E n t w i c k l u n g s - N G O s und Wissenschaft lern e inzur ichten, w u r 
de z u r ü c k g e s t e l l t . Das U N C T A D - S e k r e t a r i a t solle zuerst nachweisen, 
d a ß sich insbesondere relevante Wirtschaftskreise für diese F o r m der 
M i t a r b e i t interessieren und auch bereit s ind, die Kosten dieses G r e m i 
ums zu finanzieren (der deutsche Bundesverband der Industrie e r k l ä r 
te inzwischen sein Interesse an einer Zusammenarbe i t ) . 
Bemerkenswer t ist, d a ß die ehemal igen sozialist ischen Staatswirt
s c h a f t s l ä n d e r i m S c h l u ß d o k u m e n t zwar h i n und wieder E r w ä h n u n g 
f inden , aber praktisch aus dem B l i c k f e l d der U N C T A D herausfallen. 
D i e heutigen T r a n s f o r m a t i o n s l ä n d e r selbst haben offenbar ke in I n 
teresse, ihre Handelsprobleme m i t H i l f e der U N C T A D zu l ö s e n . F ü r 
den S ü d e n ist das erst recht ke in Thema . N o c h n icht e inmal der Z u 
sammenbruch des O s t - S ü d - H a n d e l s hat w ä h r e n d U N C T A D I X eine 
R o l l e gespielt . Der Westen hä l t die U N C T A D hier für fachl ich nicht 
kompeten t und m ö c h t e die Ost -West -Handelsprobleme l ieber bi late
ral beziehungsweise i m Rahmen der E U behandeln. 

Straffung der UNCTAD 

Einschneidend waren die B e s c h l ü s s e der U N C T A D I X , die Z a h l der 
Regierungsvertreter- und Expertengremien und auch die der Sit
zungstage zu ver r ingern . Das h ö c h s t e B e s c h l u ß g r e m i u m der U N C 
T A D , der T D B , t r i f f t sich anstatt z w e i m a l i m Jahr nur noch e inmal . 
D i e Z a h l der A u s s c h ü s s e wurde von sieben auf drei verr inger t ; ihre 
T h e m e n s ind: Handel m i t G ü t e r n , Diensten und Rohstoffen; Inves t i 
t ionen, Techno log ie und dami t z u s a m m e n h ä n g e n d e f inanzie l len Fra
gen; U n t e r n e h m e n s f ö r d e r u n g . Diese drei Gremien sollen sich e inmal 
i m Jahr für m a x i m a l fünf Tage treffen und j e nach Bedar f bis zu 
d r e i t ä g i g e Expertentreffen zu besonderen Themen einberufen. D i e 
Obergrenze solcher Expertentreffen soll bei zehn pro Jahr l iegen. 
D u r c h diese M a ß n a h m e n ist beabsichtigt, die Z a h l der j ä h r l i c h e n 
Gremientage von bisher 130 auf 70 Tage zu ver r ingern . In den sieb
ziger Jahren betrug die Zah l der Sitzungstage der Gremien sogar we i t 
ü b e r 500 pro Jahr. 

E in M a n g e l der bisher igen Gremiens i tzungen der U N C T A D bestand 
dar in , d a ß besonders die ä r m e r e n L ä n d e r nur ihre Genfer Botschafts
mitarbei ter zu den Expertentreffen entsandten und darunter das fach
l iche N i v e a u der Beratungen l i t t . De r Vorsch lag , solche L ä n d e r f i 
nanziel l zu u n t e r s t ü t z e n , dami t sie ihre Exper ten aus den j e w e i l i g e n 
Fachminis ter ien entsenden k ö n n e n , fand a l lerdings n icht die not
wendige U n t e r s t ü t z u n g . 

N i c h t nur G e n e r a l s e k r e t ä r Ricupero und K o n f e r e n z p r ä s i d e n t E r w i n 
e r k l ä r t e n sich zufrieden m i t d e m Ausgang der Konferenz . Selbst die 
streitbare US-Delega t ions le i te r in M e l i n d a K i m b l e ä u ß e r t e b e i m A b 
s c h l u ß p l e n u m ihre Freude ü b e r die R e f o r m f ä h i g k e i t der U N C T A D 
und berichtete nach Wash ing ton , d a ß alle Konferenzz ie le der U S A 
erreicht worden seien. A u c h die deutsche Delega t ion meinte , die 
U N C T A D habe ein Beisp ie l für die R e f o r m der U N gesetzt. Es ist a l 
lerdings zu bezwei fe ln , ob die I n d u s t r i e l ä n d e r bereit s ind, die U N C 
T A D in Z u k u n f t zu e inem ernsthaften Konsu l t a t ions fo rum werden 
zu lassen. Dabei hat gerade die T a g u n g in M i d r a n d gezeigt, d a ß die 
U N C T A D die einzige globale Ins t i tu t ion ist, die die zentralen Fragen 
der We l tw i r t s cha f t i n e inem umfassenden Rahmen betrachtet und 
debattiert. D i e G i p f e l k o n f e r e n z e n * der letzten Jahre - angefangen 
be im U m w e l t g i p f e l von R i o bis zu Habi ta t I I in Istanbul - demon
strierten, welche Ro l l e solche Veransta l tungen bei der we l twe i t en 
B e w u ß t s e i n s b i l d u n g und pol i t i schen Konsensf indung zu Fragen des 
g lobalen Ü b e r l e b e n s spielen k ö n n e n . F ü r die Zukunf ts f ragen der 
We l tw i r t s cha f t reichen die j ä h r l i c h e n sogenannten Wel twi r t scha f t s 
g i p f e l ' 7 der G-7 und die Jahrestagungen v o n I M F und W e l t b a n k 
n icht aus. D i e U N C T A D k ö n n t e d a f ü r der geeignete globale Rahmen 
sein, aber die >global players* haben daran bisher noch ke in Interes
se. Deshalb ist die Ziv i lgese l l schaf t gefordert , den no twendigen öf
fent l ichen D r u c k zu mobi l i s i e ren . 
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