






Zu F Gesundheitswesen: D.L. : Direk tor Dr. O. A. ,

Deutsche Stiftung r , Ber l i n-

Tegel

Zu H Wirtschaftliche Entwicklung: D.L.: Dr. B. Kn a l l (s. o.)

Zu J Technisches Austauschprogramm: D.L. : Dr. Brand, K u -

rator der Deutschen Stif tung r ,

Berl in-Tegel

Zu L Personalausbildung i m Transport- und Nachrichtenwe-

sen: D. L . : Oberpostrat Dr. Scholz (s. o.)

Der deutschen Delegation n m Vertreter des

n Amtes, des Bundeswirtschaftsministeriums, der

Bundesministerien r wissenschaftliche Forschung, r w i r t -

schaftliche Zusammenarbeit und r Verkehr sowie weitere

Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft an. Die Gesamt-
zahl der Delegationsmitglieder w i r d 20 .
Es bleib t zu , da  die Konferenz die ih r von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen gestellte A uf -
gabe . Der Erfolg des guten Willens e aber bereits
gesichert sein. Es ist, wie allein schon die Beitragssammlung
und die Stellenbesetzung zeigen, gelungen, die i n den Ver-
einten Nationen, ihren Unterorganisationen und Mitgl ieds-

n auf dem Gebiet der Anwendung von Wissenschaft
und Technik zugunsten der Entwicklungsgebiete n

e , damit ein weltweiter Erfahrungs-
und Meinungsaustausch, eine Zusammenarbeit ohne -
sicht auf wirtschaftliche und soziale Unterschiede und ohne

t auf offene politische Probleme t werden
kann.

Das Thema kann i n mehrfacher Hinsicht verstanden werden.
E inmal kann man an den Einflu  denken, den das Bestehen
der Vereinten Nationen (UN) und ihre Charter auf das a l l -
gemeine t i m Verkehr der Staaten untereinander,
aber b der U N t haben; zum anderen daran,
welche Beachtung die Staaten den n der Organe
der U N geschenkt haben, soweit diese t durch-
setzen. h t darunter auch die Frage, inwiewei t
die n Organe der U N, insbesondere der Sicher-
heitsrat (SR), bei ihren Verhandlungen und n

t anwenden und welche Rolle das t in
der Exekut ive der U N, dem Generalsekretariat, spielt. Voran -
gestellt werden m u  eine generelle Betrachtung r die der-
zeitige Situation des . Nicht dagegen w i r d er-

, was die n (International Law
Commission) der U N zur Fortentwicklung und Kodif izierung
des s geleistet hat; das e Gegenstand einer
besonderen Untersuchung. Auch die Innehaltung des Charter-
rechts im engeren Sinne w i r d i n die Betrachtung nicht einbe-
zogen. Die Auswahl der Beispiele zielt auf t sympto-
matische . ; 

I. Die Entwicklung des s seit g der UN

Das heute geltende t ist innerhalb der n
Staaten i m Laufe der letzten dreihundert Jahre entstanden.

h auf Europa , gr i ff es gegen Ende des
18. Jahrhunderts zwar auf die Neue Welt , aber erst
in der Mit te des 19. Jahrhunderts kam der erste nichtchrist-
liche Staat, die , dazu, und an der ersten Haager Fr ie -
denskonferenz von 1899 nahmen noch vier asiatische Staaten
teil. M i t der g des , dessen Schwer-
punkt noch i n Europa lag, und dem n der
britischen Dominien wuchs auch die t

, und heute ist sie weltumfassend. Die Tatsache,
da  das t aus den internationalen Beziehungen
einer christlichen Staatengruppe entstanden ist, die nur zwei

n Rechtskreisen, dem n
des n Rechts und dem Common Law der Briten,

, hat den Inhal t seiner Normen wesentlich mitbe*-
stimmt. Diese gemeinsame Grundlage ist durch die jetzige

t vieler Staaten, die andern Kulturkrei sen ange-
, mindestens i n Frage gestellt worden. Dazu kommen

zwei weitere Spaltungen: der Gegensatz zwischen der kom-
munistischen und der freien Welt und der Nationalismus der
neuerdings g gewordenen Staaten, der sich gegen

die alten e richtet und hi er in von , wo
immer sich die Gelegenheit bietet, t w i r d .

1. Die Zusammensetzung der heutigen
schaft

Von den g 110 Mitg liedern der U N1 n etwa
44 den afrikanisch-asiatischen Kulturkre isen an. Rechnet man
die arabischen Staaten hinzu, so ergibt sich, da  fast die

e der Mitglieder aus anderen Kul turkreisen kommt
als dem, der das klassische t geformt hat. Es ist
nun keineswegs so, da  diese Staaten das , an
dessen Entstehung sie nicht mi tgewi rk t haben, nicht aner-
kennen. I m Gegenteil, auch sie berufen sich darauf, wenn
immer sie seinen Schutz 2 . Dazu t zweifellos
der Umstand bei, da  manche ihrer politischen r an
englischen oder n n studiert haben
oder durch amerikanische Missionsschulen gegangen s i n d 3 .
Dennoch bestehen gewisse n gegen das Recht
der n e und gegen e und ge-
wohnheitsrechtliche Regeln, die als " empfun-
den werden; solche Ressentiments werden auch auf das -
kerrecht i m ganzen 4 . Zwar sind gewisse allge-
meine e allen n Rechtssystemen der
Welt gemeinsam. Ob sie ausreichen, eine e zu den
neuen Staaten Afrikas und Asiens zu schlagen, oder inwie -
we i t durch deren Hinzukommen das klassische t
modif iziert w i r d , kann hier nicht weiter t werden 5 .
Die Weigerung fast aller afrikanischer und etwa der e
der asiatischen Staaten, sich  wenn auch m i t Vorbehalten
dem Internationalen Gerichtshof i m Haag (IGH) zu unter-
werfen (s. unten unter 3.), s t immt im me rh in bedenklich.

2. Die sowjetische Auffassung vom

Die Einstellung s zum t hat bereits
mehrere Wandlungen durchgemacht. Galten zu Beginn der
kommunistischen Herrschaft nur wirtschaftliche und tech-
nische Beziehungen zwischen Staaten n Typs"
als denkbar, so wurden gegen Ende der zwanziger Jahre auch
politische Beziehungen r h gehalten. Die Wechsel-

e der russischen : E int r i t t i n den d
und Aufnahme diplomatischer Beziehungen mi t den Vereinig-
ten Staaten, der Bruch mi t dem Westen durch den H i t l e r -
Stal in-Pakt, r die Kriegskoali t ion und ih r Zerfall , der
Kal te Kr ie g und h die Lehre von der Koexistenz
haben die geplagten sowjetischen r vor immer
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