
n belastete Regierung, sondern durch eine solche
vertreten ist, die r das kontinentale China nicht die
geringste Macht t und keinerlei Aussicht hat, sie j e -
mals wieder zu gewinnen, so d a  sie h auch nicht i n
der Lage ist, die Verpflichtungen des Mitgliedstaates gegen-

r den U N zu 3 1 . Dies zwingt leider zu dem ,
da  auch der Westen unter g der Vereinigten Staaten
von keinerlei rechtlichen Skrupeln geplagt ist, wenn er
glaubt, Machtpositionen verteidigen zu .
Zugunsten des Generalsekretariats m u  gesagt werden, da
es sich i m Fa l l der Vertretung Chinas noch unter Trygve Lie

r die e g eingesetzt hat. Hammar-
d hat noch mehr als sein r mi t rechtlichen A r g u-

menten gearbeitet, um den Spielraum seines Ermessens
besonders bei Verwendung von n der U N  ab-
zustecken 3 2 . Das wurde sehr deutlich i n der Behandlung
der n , i n der er versucht hat, auf
G rund der n g des SR vom 9. A u -
gust 1960 zwar den Abzug der belgischen Truppen durchzu-
setzen, die e der U N aber aus dem g
herauszuhalten 3 3 . Ob die derzeitige " Katangas
nicht r die eigentliche Aufgabe der U N , den internatio-
nalen Frieden zu wahren, hinausgeht, m u r Beur-
teilung vorbehalten bleiben.

Dieser k ergibt ke in erfreuliches B i l d . Die Staaten
benutzen das t innerhalb und b der U N
noch immer als Werkzeug der Diplomatie, aber sie ordnen
es ihren machtpolitischen Zwecken unter. Es fehlt der Staa-
tengemeinschaft heute wo h l mehr als r die Grundlage
gemeinsamer Werte, die dem i m Staat geeinten V o lk eigen-

h ist. Ohne einen solchen Boden kann eine wirksame
und e Rechtsordnung nicht gedeihen. A n die Stelle
des von den n beabsichtigten, aber nicht v e r w i r k -
lichten kollektiven Sicherheitssystems ist ein labiles Gleich-
gewicht der e getreten, aber dieses kann die
fehlende Rechtsordnung nicht ersetzen. Die Hoffnung, d a
das t eine e Rolle i n den Organen und
i n der t der U N  insbesondere bei der Beilegung
von Streit igkeiten  spielen , hat sich bisher nicht

.

Dr. Conor O'Brien, der Autor des folgenden Beitrags, war 
hoher Beamter des irischen  und wie-
derholt  der irischen Delegation bei den Ver-
einten Nationen. Er machte auf den damaligen

 einen so positiven Eindruck,  dieser ihn 
als einen seiner politischen Ratgeber  und im Juni 
1961 als Beauftragter  UN-Angelegenheiten im Katanga 
einsetzte. Anfang September 1961  die Vereinten 
Nationen  Angriffe der sogenannten Katanga-
Gendarmerie, die von Tschombe und seinen

 worden waren, erwidern. Auf Seiten der Vereinten 
Nationen hatte O'Brien  die Verantwortung. Seine 

 begegnete wachsendem Widerstand. Er schied am 
1. Dezember 1961 aus den Diensten der Vereinten Nationen 
und am Tage darauf auch aus dem irischen Staatsdienst aus, 
um seine Meinung frei  und die  der Vor-

 im Kantanga darlegen zu  Das hat er in dem 
inzwischen erschienenen, sehr umstrittenen Buch  Katanga 
and back" getan.  Nachstehender Beitrag wurde am 31. 
Dezember 1962 abgeschlossen, also kurz nach Beginn der 
letzten  Bewegungen im Katanga und vor ihrem 
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I

Der Gegenstand unserer Betrachtung ist schnellem und nicht
vorauszusehendem Wandel unterworfen. Dieser Wandel geht
sowohl i n den Vereinten Nationen als Organisation, i m -

s der Mitgliedstaaten zueinander und innerhalb
Afrikas selbst vor sich; alle diese n beeinflussen
sich g gegenseitig.

Es ist riskant, r e zu sprechen, die sich derart
schnell entwickeln. Fast bevor sie f i x i e r t sind, n sie

, unwichtig oder sogar d geworden sein.
Die Situation t sich d und m i t jeder -
rung zugleich die Auslegung.

Der Grund r liegt darin, da  i n diesen Wochen wichtige
Nachrichten aus Katanga gekommen sind, aus jener Provinz,
die seit zweieinhalb Jahren das e Versuchsfeld der
Beziehungen der Vereinten Nationen zu A f r i k a und zum Te i l
auch r die Zukunft der Vereinten Nationen selbst ist. Ich
werde auf Katanga noch r n -
sen. Hier sei Katanga nur , um den schnellen Wandel
zu zeigen, dem die e i n A f r i k a unterworfen sind,
und darauf hinzuweisen, da  jede Interpretation, auch die
der besten Afrikakenner, i n einem gewissen e von -
lichen Nachrichten . I n einem gewissen , denn
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ich b in der Meinung, d a  man einige konstante oder doch
n konstante Faktoren aufweisen kann, die r

sind und an die man sich halten kann. Ohne solche -
g n Faktoren n die Ereignisse nur

ein turbulenter und sinnloser Ablauf .

I I

Ich e das Thema Vereinte Nationen und A f r i k a auf die
politische Seite dieser Beziehungen ; nicht u m i n
irgendeiner Weise die Bedeutung der wirtschaft lichen und
technischen Hil fe oder die g der ,
der g und des Bildungswesens zu , die
A f r ik a durch die Vereinten Nationen erhalten hat und .
Diese Hi l fe ist an sich wertvol l , aber auch deswegen, we i l sie
A f r ik a durch eine Organisation , i n der die -
nationen ein wichtiges Mitspracherecht haben. Symbolisch

r ist die g der Wirtschaftskommission r
A f r ik a m i t Sitz i n Addis Abeba und einem Afr ikan er als
erstem . Auch der kurz vor Weihnachten
hier i n Accra e erste internationale Afr ikanis ten-

, dem ein weltweites Echo zutei l wurde, fand die
g der UNESCO, einer Sonderorganisation der

Vereinten Nationen. Der Sonderfonds der U N (SPF), die B i l -
dungsprogramme der UNESCO, die n der -
rungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) und des Weltkinderhilfswerkes
(UNICEF) sind Teile dieses n internationalen Hi lfspro-
gramms, dessen positive Wirkungen vielleicht i n A f r ika , be-
sonders i m tropischen Af r ika , r empfunden werden
als i n anderen Weltteilen.

Die bilaterale , d. h . unmittelbare Hi l fe eines bestimm-
ten entwickelten Landes zugunsten eines bestimmten Ent -
wicklungslandes, ist immer noch erheblich umfangreicher als
die Wirtschaftshilfe, die durch die Vereinten Nationen nach
A f r ik a gelangt. Es e nach allgemeiner Auffassung besser,
den Ante i l der internationalen Hilfe , der durch die e
der U N und ihrer Organisationen , zu n u nd
den Ante i l der bilateralen Hil fe entsprechend zu . Die
Bedeutung und die t der U N und ihrer Sonder-
organisationen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet
werden allgemein oder fast allgemein anerkannt. Die politische

t der U N findet jedoch wenig Anerkennung, i m Ge-
genteil, sie t auf heftige und erbitterte Ablehnung, die
zudem i n einer e r V er w i r rung dargetan
w i r d . Wei l auf diesem Gebiet Streit und V e rw i r r u ng herr-
schen, und wei l es darum geht, einen Ausweg zu finden,
konzentriere ich meine n auf die politische
Seite der Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und
A fr ik a .

I I I

Es e am besten sein, m i t einem Zi tat des bedeutenden
amerikanischen Af rikanis ten Vernon McKay, das eine zu-
sammenfassende g der bisherigen Leistungen der
Vereinten Nationen i n A f r i k a , zu beginnen:

, die W i r k un g der U N auf A f r ik a war i n den ersten 15
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg vielseitig, aber oft kaum
greifbar. Es e zu nichts, wol l te man allzu n Wert
auf die Auswertung der direkten Ergebnisse von UN-Empfeh-
lungen legen. Das e , die Spannungen und
Forderungen, die von den U N ausgingen oder von ihnen ge-

t wurden, sind wichtiger. Die U N waren mehr als ein
Spiegel' des Geschehens. Die Debatten i n den U N zwangen die
Regierungen und die r zu der Einsicht, d a  die Zukunf t
Afr ikas ein zentrales Problem der internationalen Beziehun-
gen geworden ist. Dadurch, d a  die U N die afrikanischen For-
derungen nach schnellerer politischer Entwicklung unter-

, n sie die Pol i t ik des ,Gradualismus', die
sich die e zu eigen gemacht hatten. Ind i re k t
halfen sie mi t , aus afrikanischen Bi t ts tel lern Premierminister

zu machen. Sie dienten n afrikanischen n
als e Diplomatenschule. Sie brachten etwas zustande,
das i n den internationalen Beziehungen einmal ig ist: sie

n es den neuen afrikanischen Staaten, fast auto-
matisch Mitgl ieder der U N zu werden. Z um mindesten hatten
sie es nicht , sich nach alten diplomatischen Mustern
aufzubauen, bevor sie das Parkett der Wel tpol i t ik betraten.
Und h leisteten die U N wertvolle Dienste durch Z u -
sammenstellung und g einer umfangreichen
Dokumentation, die ernsthafte Studien afrikanischer Probleme
anregten und erleichterten.

Die Empfehlungen und n der U N sind oft
g und werden g nicht beachtet. Das ist unver-

meidlich und liegt i m Wesen internationaler Organisationen.
Dennoch hatten die Treuhand- und unmittelbar auch die -
gen afrikanischen Gebiete ihren Nutzen davon, d a  die Ko lo-

e den U N jedes Jahr ihre Berichte vorlegten und
ihre Pol i t ik verteidigten. Wenn auch dieses System einer
internationalen Rechenschaftslegung durch gewisse -
bene Forderungen die n e und

, so zwang es sie doch, ihre Kolonialpol it ik und
ihre Kolonialisierungsmethoden g zu n und
zu vervollkommnen. Sogar die afrikanischen Einwohner -
westafrikas haben von der Praxis der U N profi tier t , trotz
der starren Ablehnung der n n der
U N durch die e Regierung. Vielleicht hatte die
K r i t i k der U N die mittelbare psychologische Wirkung, die
Regierungen zu veranlassen, g zu werden, un d sei es auch
nur, um sich selbst ihre t zu beweisen."1

I V

Freunde und Feinde der U N geben zu, d a  die Debatten
der U N viel dazu beigetragen haben, den n Win d" an-
zufachen, von dem M r . Macmillan i n einer n Rede
in a gesprochen hat. Die Tatsache, d a  heute fast
ganz A f r i k a wenigstens nominell g ist, s tellt eine
Leistung dar, die zum n Tei l den U N und besonders
den afrikanischen Ver tre tern i n den U N zu verdanken ist.
Vom Standpunkt gewisser westlicher Beobachter aus kann

h von " hier nicht die Rede sein, und der
ganze Trend e ihrer Meinung nach auf das S c h u l d -
konto der U N gebucht werden. Gewisse Zeitungen i n England,
Frankreich, den Vereinigten Staaten und h i n -
afr ika tun so, als ob die U N von afrikanischen und asiatischen
Staaten beherrscht . Nach dieser Ansicht, die zur
klassischen These rechtsorientierter Kreise r die Beur tei lung
der U N geworden ist, w i r d die Organisation von den k l e i -
neren und n Nationen Afr ikas und Asiens be-
herrscht. Man t diese Staaten r verantwortungslos und
unterschiebt ihnen die Tendenz, die U N aus Eigennutz r
die Grenzen ihres Mandats . Die Verfechter
dieser These glauben  angeblich wenigstens , da  die
Interessen der , die die n e zum
Budget der Organisation leisten, von ihr schlicht ignorier t

, da ja Af r ika ner und Asiaten zusammen i n der Gene-
ralversammlung die t .

Diese t w i r d dazu benutzt  so behauptet man ,
die n un d verantwortl ichen , von denen sowohl
die Organisation wie auch die afro-asiatischen r ab-

, zu .
Diese Ansicht w i r d von einer Reihe von Organen der M e i -
nungsbildung g verbreitet und scheinbar aufrichtig r
wahr gehalten von nicht wenigen , die es
besser wissen , z. B. von Lord Home. Sie stellt jedoch
eine grobe Vereinfachung dar. Der Einflu  der n

e i n den U N ist viel , als es das Stimmenver-
s erkennen , und der Einflu  der afro-asiatischen

, obwohl vorhanden und bedeutsam, w i r d durch eine
Reihe von Faktoren gehemmt. Auch der unmittelbare E i n -
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flu  der sowjetischen Gruppe ist relat iv schwach, und der
e Gebrauch des Vetorechts durch sie ist nicht ein Zei-

chen ihrer e innerhalb der Organisation, sondern ihrer
relativen . Die Vereinigten Staaten hatten es bisher
noch nicht , ein Veto i m Sicherheitsrat einzulegen, w e i l
sie immer r eine Mehrhei t .
Rechtsstehende Kommentatoren haben den Einflu  der So-
wjetunion und ihrer Al l i ier ten i n den U N sogar noch r

t als den der afro-asiatischen . Diese sind
zum mindesten zahlreich und bilden h eine pressure
group von m Gewicht. Der Sowjetblock t
nur r wenig mehr als zehn Prozent der Gesamtstimmen
und bleibt bei Abstimmungen oft als winzige Minderheit
allein. Man e vielleicht von einer potentiellen und hypo-
thetischen e des Sowjetblocks i n den U N sprechen; d. h.
die Vereinigten Staaten und i n geringerem e andere West-

e n , d a  die afrikanischen und asiati-
schen Regierungen und r h nach dem Sowjet-
block Ausschau halten , falls ihre Forderungen unbe-
achtet blieben oder ihre Bestrebungen keinen Erfolg .
Die Sowjetunion t sicherlich auf weite Sicht die Ent-
wick lung der UN , und zwar durch indirek te E inw i rk ung auf
die Beziehungen zwischen dem Westen und den afro-asiati-
schen . Dieser Einflu  w i r k t wie eine A r t Schritt -
macher, und es ist kaum zweifelhaft, d a  ohne die Existenz
der Sowjetunion und ihrer Einstellung zu Fragen des Ko lo-
nialismus das Tempo der politischen Entwicklung i n A f r i k a
sehr v i e l geringer gewesen , als es h war. So

t die Sowjetunion zwar die Entwicklung der U N
und Afrikas auf lange Sicht erheblich; aber bei der Beur te i -
lung eines kurzfrist igen und direkten Einflusses auf die

n i n den Vereinten Nationen oder auf die
e i n A f r i k a steht die Sowjetunion hinter allen ande-

ren n .

V
I n der Generalversammlung n unbeschadet des offen-
kundigen Ubergewichts der Afro-Asiaten die e eine
Mehrheit erzielen, wann immer sie sich r einen Ant rag
w i rk l i ch einsetzen und gemeinsam vorgehen. Es kann ande-
rerseits mi t r t behauptet werden, da  ke in
Antrag, den die westliche Gruppe massiv ablehnt, eine Chance
hat, i n der Generalversammlung  erst recht nicht i m S i -
cherheitsrat  durchzukommen. Das beruht auf einer Reihe
von Grundtatsachen der internationalen Pol i t ik : t e in-
mal sind eine Anzahl von Staaten Afrikas und Asiens durch

e m i t den n n verbunden;
sie werden deshalb sehr selten gegen ihre n
stimmen. Sodann haben viele Staaten  und das t m i t
dem zuvor Gesagten zusammen  nicht nur i n Asien und
Lateinamerika, sondern auch i n A f r ik a so enge wirtschaft-
liche und politische Beziehungen zu einem westlichen Land,
da  sie sich auch aus diesem Grunde selten oder nie gegen
es wenden. So besteht bei den n n
eine deutliche Neigung, m i t Frankreich zu stimmen. Ebenso
ist das s der lateinamerikanischen r  m i t
Ausnahme g von Kuba  zu den Vereinigten Staa-
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ten. m sind sich die Mitgliedstaaten i n ihrer Gesamt-
heit r klar, da  die U N ohne die Mitarbeit des Westens,
besonders ohne die Mitarbeit der Vereinigten Staaten, nicht

n . Auch das Sekretariat ist sich dieser Lage
sehr , und es w i r d daher von der Meinung der -
renden e r , als es dem n
Stimmenanteil dieser r abzusehen ist.
I n einem Ar t ike l , der vor etwa einem Jahr erschienen ist,
bedient sich der kanadische Beobachter K. A. McKirdie eines
anschaulichen und schlichten Bildes, um zu il lustrieren, war-
u m die Mitglieder der U N h t sind, den Ver-
einigten Staaten nicht zu . r amerikanische Ver-
treter bei den U N deutete an," sagte McKird ie ,  die Auf-
nahme Rotchinas den A us tr i t t der Vereinigten Staaten zur
Folge haben . Die Nation, die ein Dr i t te l der Haus-
halt smitte l aufbringt, gleicht dem Jungen, dem der l

. Wenn nicht so gespielt w i r d , wie es i hm , geht
er nach Hause." Es ist nur , da  die Spieler, ein-

h der Mitglieder des Sekretariats, nicht den Wunsch
haben, da  der Junge mi t dem Bal l geht. Da die Entschlie-

n der U N vom Sekretariat t werden ,
haben die e i n vielen n nicht nur bei ihrem
Zustandekommen starken , sondern auch den -
wiegenden bei der . I n der Praxis ist die Aus-

g der n wichtiger als ihre Abfassung.
Diese Lage spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung i m
Kongo.

V I

Das B i l d der U N als einer Organisation, die von afrikanischen
und asiatischen n oder von d beherrscht w i r d ,
ist also grob verzeichnet. T r i f f t n un die umgekehrte Behaup-
tung zu, da  die Organisation von den n -
ten beherrscht wird? Diese Version kommt der Wahrheit

, aber sie bedarf wesentlicher Abstriche: h sind
sich die e keineswegs g einig, obwohl ihre
Meinungsverschiedenheiten infolge ihrer -
tungen selten k lar zutage treten. Die politischen Vorstellungen
Frankreichs, Englands und der Vereinigten Staaten von der

g afrikanischer Probleme unterscheiden sich sehr stark
voneinander, wobei Frankreich und die Vereinigten Staaten
die beiden entgegenstehenden Extreme darstellen. Frank-
reich glaubt, die alten patriarchalischen Beziehungen z w i -
schen den n n und den afrikanischen
Gebieten n m i t H i l f e r Elitegruppen
w irksam konserviert werden, und zwar bei Wahrung der for-
malen t der afrikanischen . Die A n -
wesenheit Frankreichs i n den n n Kolo-
nien ist immer noch offen und . Das Leben in diesen
Gebieten hat sich seit der Kolonialzeit i n mancherlei Hinsicht
nicht wesentlich . Viele, wenn auch nicht alle fr an-

n Zivilbeamten und s haben immer noch eine
ausgesprochen koloniale Einstellung, und Frankreichs Ha l -
tung zu n alten Stils wie Portugal ist nach
wie vor t sympathisierend.

V I I
Das andere Ext rem der westlichen Auffassungen t
die Pol i t ik der Vereinigten Staaten. Obwohl von -
lichen n , ist sie zunehmend antikolo-
ni al geworden. Das kommt teilweise, aber nur teilweise, von
der eigenen antikolonialen Vergangenheit Amerikas. Diese
Tradi t ion ist durchaus real und bedeutsam, aber sie hat nicht
immer die Pol i t ik bestimmt. Eine Zeitlang, besonders -
rend der a Eisenhower, war die Pol i t ik der Vereinigten
Staaten wesentlich von dem Argument der r
bestimmt, die von ihnen verwalteten Terr i tor ien seien Bastio-
nen r die Verteidigung der freien Welt gegen den K omm u-
nismus. Die e dieser Argumentation wurde noch vor
dem Ende der Amtszeit Eisenhowers deutlich, und die demo-
kratische Regierung des n Kennedy ist vi el mehr

vom Gegenteil , h von der , da
ein kolonialer Status durchaus keine Kra ft , sondern eine
Quelle der e r den Westen darstellt, ein Gebiet,
i n dem der Kommunismus infolge der Unzufriedenheit der

g Fortschritte machen kann. Aus diesen n
ist die Regierung Kennedy vie l , als es i n der t
der vorhergehenden Regierung der Fa l l war, an die afro-
asiatischen r t und entsprechend weiter weg
von Frankreich, Portugal und . Hieraus folgt, d a
ein r T ei l des Einflusses, den die afro-asiatischen -
der i n den Vereinten Nationen haben, auf dem Umweg r
die Vereinigten Staaten t w i r d . , e
und Forderungen werden bei den Vereinigten Staaten u n -
mittelbar erhoben oder auf sie zugeschnitten und damit i n -
direkt an das bei weitem e und e
M itg l ie d der Organisation herangetragen. Vom afrikanischen
Standpunkt aus ist die neue Entwicklung i n der Pol i t i k der
U N als positiv und t wi l lkommen zu bewerten. Gleich-
zeitig w i r d diese Poli tik, wie das unvermeidl ich ist, durch
gewisse e gebremst. Die Lenker und vor allem die

n der amerikanischen Pol i t ik beachten zuneh-
mend die n ihrer A f r i ka p o l i t i k i m allgemeinen
und die ihrer Al l i ier ten , die tradit ionelle Interessen i n A f r i k a
haben, i m besonderen.

V I I I

Der erste A l l i i e r t e , der hier t werden , ist na-
h England, dessen Einflu  auf die Vereinigten Staaten
r ist als der anderer , obwohl er dem Anschein

nach . Die A f r i k a p o l i t i k Englands ist nicht fre i
von Zweideutigkeiten und sogar von offenkundigen Wider-

. Einerseits verfolgte England in Asien und i m t ro -
pischen A f r ika zweifellos eine v i e l weitblickendere und
aufgeschlossenere Pol i t ik als die anderen ,
und seine Leistungen bei der Vorbereitung neuer Nationen
auf die t sind besonders seit 1945 i n vieler
Hinsicht .

I n Zentra l- und a war Englands Pol i t ik der letzten
Jahre andererseits v ie l weniger klar und positiv. I n bezug
auf diese Teile Afrikas hat England seinen Einflu  auf die
Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen zweifellos
in einem Sinne , der den Erwartungen der unab-

n afrikanischen r . h l i e -
gen i n der n Union und in Rhodesien starke
britische Kapitalinteressen; auch gibt es i n beiden Gebieten
relat iv e e britischen Ursprungs. Auch
in Katanga und in Angola sind die britischen Investitionen
bedeutend. Die britische Katanga-Poli t ik  sei es, da  sie
von diesen Interessen oder von der Beziehung zwischen K a -
tanga und dem rhodesischen l oder von beidem

t w i r d  ist i n wachsendem e i n Widerspruch
zu der Einstellung geraten, welche die Vereinigten Staaten
in den n eingenommen haben, ihre Pol i t ik m i t
der i n A f r i k a vorherrschenden St immung i n Einklang zu
bringen. Und bei der Verwirk lichung dieser Pol i t ik -
sichtigen die USA sowohl die britische Reaktion als auch die
afrikanische.

Solchergestalt sind die n , welche die
Pol i t ik der Vereinten Nationen i m Kongo so schwierig und
so schwankend machten. So , um ein Beispiel aus den
Ereignissen der letzten Wochen zu nehmen, die e
der U N mi t den separatistischen n in Katanga zu-
sammen, deren symbolischer r Moise , der

t von Katanga ist. Die e der U N haben sich
i m e Elisabethville bis h in zur rhodesischen Grenze
bei Kipuschi eine e t verschafft. Es
ist , d a  sich das Sekretariat der U N und das Ober-
kommando der UN-Truppen eine so drastische e
nicht zugetraut , n sie nicht der g
durch die Vereinigten Staaten sicher gewesen. Es steht eben-
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falls fest, und der Hauptgrund r diese g ist
dar in zu suchen, d a  die afrikanische e Meinung,
die t N kruma h von Ghana am deutlichsten aussprach,
in der Frage der Wiedervereinigung des Kongo eine feste
Ha ltung verlangt.

I X

So weit, so gut ; aber nur so wei t ! Man wa r w e i th i n der Auf -
fassung, da  Tschombe und seinen belgischen und -
nischen Beratern und n keine t mehr ge-
lassen , ihre Lage wieder zu festigen, wenn seine Sol-
daten zum dr i tten M a l gegen die U N Kampfhandlungen

. Sollte ein K a m pf wieder ausbrechen  so die
Annahme , dann n die U N ihre Aufgabe zu Ende

n und nicht wieder, w ie i n den beiden vorangegangenen
, der britischen Intervent ion nachgeben, die nach n

h in einen Waffenstillstand, i n Wirkl ichkei t aber die Wieder-
herstellung von s Regime forderte. So wei t die Ver-
mutungen. Colin Legum, einer der n Beobachter der
Lage i m Kongo, berichtete am Sonntag vor Beginn der ,
er habe von Beamten der U N in e erfahren, dies-
m a l e es kein s Disengagement", sollte der
K a mp f erneut ausbrechen. Unter m Disengagement"
verstand er zweifellos ein Ende der Feindseligkeiten o h n e

e Entwaffnung der von n n Gendarmerie,
und o h n e die t der Zentralregierung in Katanga
zu festigen.

Was aber geschah? Die britische Regierung verlangte einen
Waffenstillstand. Die Gendarmerie blieb i m Zent rum des
Bergbaugebietes bestehen, und sie besteht noch. Der Waffen-
st i l lstand wurde , und die Nachricht kam, da  die U N
Tschombe, der wieder, wie zweimal zuvor, nach Rhodesien
geflohen war und sich dort m i t Sir Roy Welenski getroffen
hatte, freies Geleit zur r nach Elisabethville ange-
boten . Er selbst , er ginge , u m den
Widerstand zu reorganisieren. Das ist vielleicht das erste
M a l i n der Geschichte, d a  der Sieger i n einem Streit dem
Besiegten freies Geleit gibt, damit er n und seinen
Widerstand organisieren kann.

X

Wie schon mehrmals, sieht es i m Kongo so aus, als ob die U N,
nachdem sie unter dem Druck der afrikanischen , be-
sonders Ghanas, einen Schrit t s getan haben, nu n
unter dem Druck westlicher , besonders Englands,
wieder einen Schritt . Tschombe h ist

h unbedeutend, aber was er ve r t r i t t , ist von umso
r Bedeutung. Er ve r t r i t t die n Bergbau-

interessen, die Union , die den Anspruch erhebt, die
Zukunft Katangas entscheidend mitzubestimmen, und zwar
ohne t auf die e der kongolesischen Regierung.
Das ist der Plan, den die britische Diplomatie entschlossen und
bisher erfolgreich verteidigt hat. Die Herausforderung der U N
bleibt. Die Zukunf t ist . Mag sein, d a  die Grundlage
von s Macht durch die n Ereignisse entschei-
dend t ist und , wie viele hoffen, die kommenden
Monate die friedliche Wiedereingliederung Katangas i n den
Kongo sehen werden. W i r n das hoffen, obwohl ich ge-
stehe, schwere n zu haben. Die , die K atan -
ga beherrschen, sind h und verschlagen, und sie haben

e Freunde, d die UN, wie ich gezeigt habe,
widerstreitenden Tendenzen und daher divergierenden Zielen
ausgesetzt sind.

Eine g der n Ereignisse legt die g
nahe, d a  Tschombe und seine Berater den U N scheinbar
nachgeben und den n r den Kongo annehmen,
lediglich u m ihre Polizei und die e Basis mehr oder
weniger in tak t zu erhalten. Unter dem Deckmantel dieser
Scheinkapitulation n sie die wesentlichen Elemente

des Status quo i n Katanga bewahren, u m nach dem Abtrans-
port oder einer drastischen Verminderung der UN-Truppen
ihre de t von neuem durchzusetzen.

X I

Katanga ist, wie ein weitblickender englischer Missionar von
70 Jahren sagte, ein l , und der K a m pf
um seine Kontro l le ist ein Teil des Kampfes, der i m ko m-
menden Jahrzehnt oder i n noch m Zeitraum u m die
Kontrolle s ausgefochten w i r d . Katanga w i r d von

n Bergbauinteressen beherrscht. Angola und
Mozambique stehen unter der altmodischsten For m der K o -
lonialherrschaft. Das Kastensystem der n herrscht i n

- und , und i n n versucht man
gerade jetzt, es weiter zu festigen. M i t al len diesen Problemen

n sich die U N notgedrungen auseinandersetzen, und das
feindselige Gezerre, i n das sie i m Kongo verwickelt worden
sind, w i r d sich bei der g a l l dieser Fragen bemerkbar
machen. Man kann m i t Sicherheit voraussagen, da  auf die
Dauer der Kolonialismus und die Herrschaft der n i n
A f r ika zu Ende gehen. Weniger k l a r ist, w ie lange der Ka m pf
dauern, welche Formen er annehmen w i r d und welche Rolle
die U N und die n afrikanischen r i n i hm
spielen werden. Ich glaube, die afrikanischen Nationalisten
sind gut beraten, wenn sie sich auf einen langen und harten
Kampf vorbereiten, da sie es m i t sehr starken Gegnern zu
tun haben, die reich sind, gut bewaffnet und Diplomat ie und
Propaganda zu benutzen wissen. Nach meiner Meinung ist
es ferner angebracht, nicht zu sehr auf das zu setzen, was die
Vereinten Nationen i n dieser Situation t un . Ver-
gleicht man die relative e des n Einflus-
ses i m Kongo m i t seiner ungeheuren e i n , und
bedenkt man, da  nach r Anwesenheit der
U N das politische Hauptproblem des Kongo noch t
ist, so bekommt man eine Vorstellung von der Wegstrecke,
die noch t werden . Daher sehen die a f r i kan i-
schen Nationalisten die U N r nicht als eine A r t
von deus ex machina, als eine e , die jederzeit

d eingreift, sondern als ein s Feld r
diplomatische . Was die U N auf politischem
Gebiet r A f r i k a tun, w i r d das Ergebnis dieser Anstrengun-
gen sein. E in r Professor, Athur Keppler Jones, 
prophezeite 1947, da  i m Jahre 1977 die Vereinten Nationen i n
der n Union die Lei tung n .
Professor Vernon McKay t das nicht r g .
Aber wenn das i n a eintreten soll, oder wenn auf
andere A r t e Vorherrschaft, Aparthe id und Kolonialismus
dort abgeschafft werden sollen, dann bedarf es einer unge-
heuren gemeinsamen Anstrengung der r Afrikas. E i n

r Te i l dieser Anstrengung m u  notwendigerweise auf
dem Gebiet der Diplomatie un d der g der Wel t -

t erfolgen. Das e Terra in r sind
vom afrikanischen Standpunkt aus die Vereinten Nationen.
Damit diese Diplomatie und g v o l l wi rksam werden,
m u  der akt ive Te i l der afrikanischen n Meinung
die Vereinten Nationen i n dem, was sie sind und w ie sie
arbeiten, realistisch .

Sie sollten nicht einseitig negativ gesehen werden, weder
als ein s noch als ein r e in neokolonialistisches
Unternehmen. Aber sie sollten auch nicht m i t bl indem Idealis-
mus r eine bereits vo llkommen unparteiische und unbedingt
wirksame internationale Organisation gehalten werden, deren

t t vom Druck der internationalen Pol i t ik
t w i r d . Man sollte sie als das nehmen, was sie sind:

unvollkommen, aber notwendig, Umwege machend, aber -
lich  und mi t ih r auf e Weise zusammenarbei-
ten. (31. Dezember 1962)

A n m e r k u n g :

1 M c K a y , A f r i c a i n W o r l d P o l i t i c s , N e w Y o r k 1961.
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