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Einleitung

Besucher von , aber auch aus New York, die irgend-
wie i n diesen ersten Monaten des Jahres der Weg in die
internationalen e am East River , haben das

, i n eine ausgestorbene Stadt einzutreten, wie man sie
hier und da i n ehemalig , jetzt seelenlosen Gold-

n des alten A mer ika findet.
Die n Salons, die n Korridore, die riesige
Versammlungshalle sind leer, i n einigen kleineren Konferenz-

n scheinen zwar einige Diplomaten oder e
versammelt zu sein, aber man sieht sie kaum, sie verschwin-
den i n dem sonst von keinerlei Leben n gewaltigen
Bau. Auch i n den , j a sogar i n den Bars herrschen
Leere und Stille. Die paar Delegierten und Korrespondenten,
die bescheidene Gruppen bilden, sprechen kaum von den
Problemen der Vereinten Nationen, interessieren sich kaum

r die , kommentieren vorwie-
gend die e i n der n Welt und beklagen dabei,
da  sie i n dem vereinsamten Nationenpalast keinen Wider-
hal l finden. Der Besucher zuckt die Achseln. Nach dem langen
und n h der Versammlungstagung
haben die Vereinten Nationen scheinbar Ferien oder sind
dem Winterschlaf ver fallen.
Die nachstehenden n sollen dieser i n jedem Jahr
von neuem umgehenden Legende entgegentreten, nach einem

k r die wesentlichen politischen Probleme, die
zum Tei l brennende t verloren haben, zum Tei l we i -
ter beunruhigen, eine wenn auch nicht e Zusammen-
fassung der zahlreichen wirtschaftlichen und anderen Pro-
bleme und Tagungen bieten, die, wenn sie trotz aller auch in
ihnen n e doch ernsthaft und auch frucht-
bar das Werk der Weltorganisation s treiben, den i n
dem , streitbaren, hemmungslosen Trubel der
Versammlung etwas wesenlos gewordenen n erst
wieder i n sachlicher A rbei t Leben n und sie zu
verwirkl ichen suchen.

I . Politische Probleme

1. Kongo 

Die Berichtsperiode sah eine der n Zuspitzungen
der Kongoaktion der Vereinten Nationen und hierauf  ihren
Erfolg.
Die , die zu ernstesten Besorgnissen Anla  ge-
ben durfte, bestand darin, da  die Truppen der U N zu ausge-
sprochenen Kampfhandlungen i m Katanga , die mi t
Angriffen der Katangagendarmerie und Errichtung von
Sperrblocks gerechtfertigt wurden, zum Vormarsch auf
Jadotvil le , der angeblich infolge von Zusammenbruch

der Verbindungen zwischen New Yor k und der g
i n Elisabethville ohne Inst rukt ionen vorgenommen, dann aber
an r Stelle der U N gebil ligt wurde, hierauf zur E i n -
nahme eines zweiten wichtigen Bergwerkzentrums, K o l -
wezi, wo der t Tschombe m i t n
gedroht hatte, und endlich zur Kapi tulat ion Tschombes .

r U Thant konnte mittei len, da  die -
aktion  die vielfach sehr scharf kr i t i sie rt worden war
je tzt dem Ende entgegengehe, da  man jetzt i n die Periode
des Wiederaufbaus eintrete, aber, abgesehen von einer bevor-
stehenden Herabsetzung der Truppen von 19 000 auf 13 000,

 noch notwendig sei, wie t
noch eine e schwieriger Probleme zu n sind. Unruhen
nicht nur i m Katanga, sondern auch i n Kasai und anderen
Regionen sind i n der Tat wei terh in zu , wie auch
die t der Zentralregierung, die j a nur mi t Hi l fe der
Truppen der U N halbwegs gesichert werden konnte, noch als
schwankend gelten , e drohen und vor
allem die Finanzlage des Landes g t ist.
Der Kongo w i r d jedenfalls noch lange das Sorgenkind der
Vereinten Nationen sein, blieb ihnen auch die zeitweil ig m i t
Recht e Niederlage und damit ein nicht wieder
gutzumachender Prestigeverlust erspart. D a h nach
zweieinhalb Jahren die Befriedung des neuen Staates, dem
zu schnell die t und die Mitgliedschaft i n den
U N trotz Fehlens aller wesentlichen Voraussetzungen zuge-
b i l l ig t worden waren, immerhin in hohem e erzielt werden
konnte, liegt h zum guten Tei l daran, da  es sich in
der letzten Phase der Kongoaktion  der bisher letzten
um das seltene n einer
stimmung unter den entscheidenden Faktoren handelte: Die
Vereinigten Staaten, die, solange die politische Einheit und
terr i tor iale t des Kongo nicht hergestellt war, kom -
munistisches Eindringen mi t a l l seinen Folgen r A f r ika

, waren der r und aktive Helfer der
A k t i o n der Vereinten Nationen geworden; die Sowjets, die
stets Tschombe t hatten, n die Ak t ion nicht; die
afrikanischen und asiatischen Neutralisten standen hinter
dem ; und h halfen ihm diesmal auch
die Belgier und ihre den Katanga beherrschende Union 

 deren Einrichtungen schwer bedroht gewesen ,
wenn nicht ein schneller r Erfolg sie gerettet

. So wurde es , ohne die in U Thants -
lichem Plan vorbereiteten Wirtschaftssanktionen gegen K a -
tanga zu organisieren, rein g jedenfalls,
das Problem des Separatismus zu .

Das e politische und juristische Problem der Intervention 
der UN in die inneren Angelegenheiten, i n den g
eines n Mitgliedstaates mag allerdings wei te rhin
berechtigte Sorge bereiten. I m m e rh in t sich sagen, da  die
In tervent ion der U N den n Fehler korr igierte ,
den sie mi t der leichtfertigen Aufnahme des anarchischen
neuen Staates begangen hatten.

2. Kuba 

W i r d der Kongo noch geraume Zeit die UN in Anspruch neh-
men, so scheint die andere e Krise, welche i m letz-
ten Herbst die Weltorganisation auf das e beunruhigte,
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r ih r die Wolken des Atomkrieges zusammenraffte, ihrem
Gesichtskreis entschwunden zu sein. Nach langen Verhand-
lungen zwischen Amerikanern und Sowjetrussen und z w i -
schen beiden und dem , i n denen der Ver-
such unternommen wurde, eine  der Kubakrise 
im Sicherheitsrat formel l vorzunehmen, n sich die
Beteil ig ten damit , sie schriftlich . A n -
fang Februar richteten der amerikanische Chefdelegierte
Adlai Stevenson und der erste stellvertretende sowjetische

r Vassily Kuznetsow einen gemeinsamen Brie f
an U Thant, i n dem sie , da  es e des Grades
des zwischen ihren Regierungen erzielten s

r die Regelung der Krise und des s des i n seiner
g erreichten Fortschrittes nicht notwendig ist,

da  dieses Thema wei te rhin i m n Zeitpunkt die
Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates i n Anspruch n immt".
Das Schreiben sprach ferner die Hoffnung aus, da  die i m
Zusammenhang mi t der karibischen Krise ergriffene A kt ion
zu einer Regelung anderer Differenzen zwischen den Ver-
einigten Staaten und der Sowjetunion und zu einer allge-
meinen Verminderung der Spannungen, die weitere Kriegs-
drohung verursachen , n werde.
Gleichzeitig richtete der Delegierte Kubas Carlos Lechuga 
einen Br i ef an den , i n dem es , da  die mi t
Hi l fe U Thants n Verhandlungen nicht zu einer dau-
ernden Garantie des Friedens i m karibischen Gebiet t

n und da  sie ke in r Kuba annehmbares Ergebnis
hatten, da die Vereinigten Staaten ihre Aggressions- und
Inte rventionspol i t ik nicht aufgeben und nicht Castros f
Punkte" .

r U Thant antwortete den n der
Vereinig ten Staaten und der Sowjetunion m i t der Versiche-
rung, da  er ihre Hoffnung auf Entspannung teile und dar-
auf vertraue, da  alle beteiligten Regierungen von Hand-
lungen Abstand nehmen, die irgendwie die Lage i m K a r i b i -
schen Meer n . Dieser letzte Wunsch wurde
auch i n einer A n twor t U Thants auf das Schreiben des
kubanischen Botschafters, in dem er von dessen Stellung-
nahme Kenntnis nahm, ausgesprochen. Der gesamte Br ie f -
wechsel ging als Dokument dem Sicherheitsrat zu, wom i t r
diesen jetzt der Fal l erledigt ist. I m Augenblick hat es auch
nicht den Anschein, als ob die neuen Auseinandersetzungen
zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion r
das Verbleiben sowjetischer Soldaten und Techniker in
Kuba oder die Unruhe i n den Vereinigten Staaten und
lateinamerikanischen n r von Kuba ausgehende
kommunistische Subversion i n absehbarer Zeit die U N

n werden.

Allerdings tauchte der Kuba konf l ik t i n den U N -
hend i m Zusammenhang mi t dem Sonderfonds  Wirt-
schaftsentwicklung auf, der seinerzeit unter seinen zahlrei -
chen Programmen auch ein Projekt r die Errichtung einer
landwirtschaftlichen Versuchsstation i n Santiago de las Vegas
in der Havannaprovinz gebil ligt hatte, das aber von den
Vereinigten Staaten t worden war. Eine kubanische
Beschwerde bei U Thant r die Verschleppung des Pro-
jektes hatte zur Folge, da  der Di rektor des Sonderfonds,
der Amerikaner Paul Hoffmann, der s i n diesen
Tagen u. a. Bonn besuchte, die etappenweise Inangriffnahme

, und U Thant sie bill igte und dabei Hoffmann als
pflichtgetreuen internationalen Beamten pries, d die
amerikanische Delegation, die von neuem das Projekt be-

, sich damit n , da n amerika-
nischer Dollar" r dasselbe verwandt , was nicht h i n -
dert, da  die Vereinigten Staaten r den Sonderfonds den
Hauptbei trag l iefern . . .

3.

Inzwischen nahm die bereits sehr e I llusion, den
arabisch-israelischen K o n f l i k t r die arabischen -

e langsam einer halbwegs rationalen g ent-
, ein Ende. Die Schiedskommission

na, die sich aus Vertretern der Vereinigten Staaten, Frank-
reichs und der i zusammensetzt und eine Formel r
die g der g des Jahres
1948  oder  der e i n das
israelische Gebiet  suchte, hatte den n der Carne-
giest iftung Dr. Joseph Johnson m i t der Untersuchung des
Problems und Ausarbeitung von n betraut. Ein
sehr wohlmeinender, aber auch sehr komplizierter Plan
Johnsons, der eine A r t stufenweisen Plebiszits unter den

n und bestimmte Verpflichtungen Israels und der
vier arabischen Nachbarstaaten  der r der -
linge  vorsah, fand nicht den Beifal l der beteiligten Re-
gierungen. Die mehr als leidenschaftlichen e der
Araber i m Verlauf der letzten Versammlungstagung n

s keinen Zweifel r bestehen, da  die Zeit nicht
r eine g reif ist: Die Araber bestehen nicht nur auf

r r i n das e ,
das g von den Zionisten kolonisiert und besetzt
sei, und Israel, das jede massive g als Unter-

g des Bestandes des Staates entschieden ablehnt, hat
unter diesen n keine Neigung, s
Entgegenkommen zu zeigen, das j a g als unzurei -
chend und nicht mi t dem politischen Ziel der arabischen

k vereinbar abgelehnt w i r d .
Unter diesen n e i n einer Sitzung der
Schiedskommission am 31. Januar Dr. Johnson seinen
tritt an, den die Kommission, ohne die Ernennung eines Nach-
folgers ins Auge zu fassen, mi t Bedauern annehmen .

4. Westneuguinea 

Ein anderes politisches Problem, dem die Organisation oder
jedenfalls der r Aufmerksamkeit schenken

, war die g des von der Generalversamm-
lung gebil ligten  Abkommens r
Westneuguinea. Seit dem 31. Dezember 1962 flat ter t neben
der Fahne der Vereinten Nationen die indonesische Fahne
anstelle der n r dem e
des Vertreters der UN, Dr. Dja lal Abdoh. Eine Reihe von

n r die e der Verwaltung durch Indo-
nesien am 1. M ai 1963 wurden seitdem ergriffen, nachdem ein
indonesischer Versuch sie vorzuverlegen, an der Hal tung
U Thants gescheitert war, der m i t Recht betonte, da  A b -

n in dem Abkommen die Einwil l igung aller Teile,
also auch die der Niederlande und der Generalversammlung,
erfordern. Ein s an Indonesien ist jedoch darin
zu erblicken, da  bereits m i t der Einschaltung indonesischen
Personals begonnen w i r d . d einer .Asienreise, die
U Thants Kabinettschef, den r Narasim-
han, nach Westneuguinea und Djakarta , wurden die
weiteren n .

5.

Entgegen den Erwartungen und Hoffnungen, von denen die
letzte Tagung der Generalversammlung widerhall te, hat die
Behandlung des s bis zum Zeitpunkt, an
dem dieser Bericht t w i r d , namentlich i n bezug auf das
Atomtestproblem, keine Fortschritte gemacht. Zwar wurde
die neue Tagung der n um zwei Wochen
verschoben, um den als l beurteilten direkten 
amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen, an denen dann

r die Br i ten teilnahmen, eine Chance zu geben. Sie
fanden t i n New York, dann i n Washington, hier-
auf wieder i n New York statt, n zu optimistischen

n U Thants, n dann aber als ergebnislos
eingestellt und wieder der Genfer Konferenz n wer-
den, i n der bis zum Augenblick e zwischen A m e -
rikanern und Russen andauern, die vor allem der Zahl der
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h auf automatischem Wege vorzunehmenden Kontro lle
der Innehaltung eines Testverbots galten.
Die Unruhe und Besorgnis, die dieses e Versagen auch
nur elementarer n hervorrief, fand ihren
Ausdruck auf der Genfer Konferenz  Wissenschaft und 
Technik, der ein r Abschnit t dieses Berichtes gewidmet
ist: r 100 Teilnehmer richteten einen feierlichen Appell 
an die , i n dem diese dringend er-
sucht wurde, schnell zu einer Einigung r die Einstellung
der Kernwaffenversuche zu gelangen, so bald wie h
die e und e " unter wirksamer
internationaler Kontrol le n und damit die r
wirtschaft liche und soziale Entwicklung n Mi t te l
fre i zu machen.

6. Wiederaufnahme des antikolonialen Ansturmes 

Die Siebzehnerkommission der U N , i n der sich i m Vorjahre
der Hauptansturm gegen die e kolonialer Herrschaft
vollzog  ihre Aufgabe ist es, die g a

vom Jahre 1960 r beschleunigte und bedingungslose U n -
t aller n Gebiete und r

n , t ra t am 20. Februar wieder zusammen,
nachdem sie auf Grund eines Versammlungsbeschlusses i n
eine Vierundzwanzigerkommission umgewandelt worden war :
zu den bisherigen Mitgliedern, , Austral ien, -
britannien, Indien, I talien , Jugoslawien, Kambodscha, Mada-
gaskar, M a l i , Polen, Sowjetunion, Syrien, Tanganyika, T u -
nesien, Uruguay, Venezuela und die Vereinigten Staaten,
waren hinzugekommen Bulgarien, Chile, , die

, I ra k, I r an und Sierra Leone. I h r Mandat
verlangt, d a  sie wei terh in die geeignetsten Wege und M i t t e l

r die schleunige und totale Anwendung der -
g auf alle bisher noch nicht g ge-

wordenen Gebiete erforscht, spezifische r die
e Anwendung der g , der Versamm-

lung r s auf der n ordentlichen Ta-
gung Bericht erstattet und  dieser Passus ist r die neue
Dokt r in der Antikolonia l i sten bezeichnend  den Sicher-
heitsrat r alle Entwicklungen in den n
Gebieten unterrichtet, die den internationalen Frieden und
die Sicherheit bedrohen n (d. h. gegebenenfalls Sank-
tionen ins Auge zu fassen).

Die feierliche Rede, m it der r V Thant die
Tagung der Kommission , entsprach durchaus der die
afrikanisch-asiatischen Ant ikolonial is ten beherrschenden

, und sie bil ligte es auch, d a  die Kommission i n
sich immer mehr die Funktionen anderer Organe der Ver-
einten Nationen, die sich m i t Kolonialproblemen befassen,
vereinigt und praktisch . Zu m Vorsitzenden wurde
der Vertreter Malis Sori Culibaly, bisher Vizevorsitzender der
Siebzehnerkommission, . Die Debatten sollen das
ganze Jahr hindurch andauern, werden damit neue Leiden-
schaften entfesseln und die n bi t teren e
in der Versammlung einleiten.

7. Finanzierung der friedenserhaltenden Aktionen 

A m 30. Januar tra t die von der Generalversammlung einge-
setzte, aus 21 Mi tgl iedern bestehende e r die

g der adminis tra tiven un d n Verfahren der
U N" , d. h. zur g der Finanzierungsmethoden r die
friedenserhaltenden Akt ion en der Organisation, zu einer

n Tagung zusammen, die g noch
andauert. Ihre Aufgabe ist es i n erster Linie, besondere
Methoden r solche erhebliche Kosten verursachende A k t i o -
nen wie die i m Kongo und i m Nahen Osten ausfindig zu
machen, eine besondere Staffelung der Beitragspflichten
vorzunehmen, die j a auf Grund des Gutachtens des Inter-
nationalen Gerichtshofes und der i hm zustimmenden Ver-

g als obligatorisch gelten ,

sowie das Problem der n e i m Zusammen-
hang m i t diesen A kt ionen unter g der w i r t -
schaftlichen Lage der Staaten zu untersuchen. E in Bericht
soll s am 31. z vorliegen, um der r dieses
Thema r Mi t te M a i geplanten Sondertagung der General-
versammlung zuzugehen. Eine Aufstel lung des Sekretariats
zeigt, d a  am 31. Dezember 1962 r das Kongokonto
76 209 612 Dollar ausstanden, r die Stre i tkraf t i m Nahen
Osten 27 647 638 und vom Kapitalsbetriebsfonds und dem

n Budget 17 764 606 Dollar .

Wenn man sich der schwierigen Debatten in der Versamm-
lung vor Einholung und nach Vorliegen des Gerichtsgut-
achtens erinnert, des Widerstandes der Kommunisten, die
keine Zahlungen r den Kongo und den Nahen Osten
leisten wollen, Frankreichs, das e r den Kongo ab-
lehnt, zahlreicher auf e Herabsetzung ihrer Beitrags-
pflicht bestehender anderer Nationen, so kann man sich
nicht r die Schwierigkeiten wundern, die i n den seit drei
Wochen dauernden Debatten der Gruppe entstanden u nd die
man, falls nicht i m Laufe des z eine g gefunden w i r d ,
i n der Sondertagung der Versammlung wiederf inden w i r d .
Werden die Vereinigten Staaten, die, wie sie es wissen

, g einen Plan ausarbeiten, diese g
? d w i r diesen Bericht abfassen, hat sich

i n Erwa rtun g dieses Planes die Gruppe u m eine Woche ver -
tagt; es finden n statt. Die besonnenen Ele-
mente n m i t Recht ohne eine g nicht al lein
infolge der noch andauernden Verpfl ichtungen i m Kongo
eine akute Krise, sondern auch eine e Impotenz
der Vereinten Nationen i m Falle g notwendiger A k -
tionen.

I I . Wirtschaftliche und e Probleme

1. Vorbereitung einer Welthandelskonferenz 

Die von der Generalversammlung eingesetzte Kommission
r die Vorbereitung einer Konferenz r Handel und Ent -

wick lung tagte vom 22. Januar bis zum 5. Februar am Sitz
der U N . Nach langen Debatten, i n denen sich zuweilen Ge-

e zwischen den n der Konferenz,
den n und den Kommunisten r
machten  letztere suchten n Handel, regionale
Abkom men (EWG) und g mehr oder weniger i n
den Mi t te lpunk t zu n , genehmigten die 30 Mi tgl ieder
mi t einigen Vorbehalten einen Zwischenbericht, der dem
Wirtschafts- und Sozialrat zu seiner Apr il tagung i n New
York zugeht, worauf die Kommission einen neuen Bericht
zuhanden des Rates auf seiner Genfer Mai- Juni-Tagung
verfassen w i l l .

Der g vorliegende Text t den E n t w u r f
einer Tagesordnung r die Konferenz, der folgende Themen

: 1. Erweiterung des internat ionalen Handels und
ihre Bedeutung r Wirtschaftsentwicklung; 2. Internationale

- und Rohstoff ; 3. Handel m i t
Fer t ig - und Halbfert igfabrika ten; 4. Hebung des -
baren" Handels der ; 5. Auswirkungen
regionaler Wirtschaftsgruppen; 6. Finanzierung der Erweite-
rung des internationalen Handels; 7. Vereinbarungen, M e -
thoden und Apparate r g von n zur
Erweiterung des internationalen Handels.
Die Konferenz soll vom Wirtschafts- und Sozialrat auf -
testens Anfang 1964 einberufen werden. Die Bundesrepublik, 
die i n ihrer Eigenschaft als M i tg l i e d der Sonderorganisationen
der U N zu der Konferenz eingeladen ist, bekundete i h r I n -
teresse an den Vorbereitungsarbeiten durch Entsendung vo n
zwei Beobachtern i n die Vorbereitungskommission, des M i t -
gliedes der n Beobachtermission, Dr. Guido Brunner, 
und des Regierungsrates Hans  vom Wirtschafts-
minis ter ium.
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D r . R a l p h B u n c h e (rechts),
r r be-

sondere polit ische A uf gaben
u n d -
ger, ber ichtet n ach -
k e h r aus d em K o n g o G e n e -

r U T h a n t r
den V e r l a u f der D ez em b er -
J a n u a r - E r e i g n i s s e I n K a -
tanga (vgl. S . 38 u n d 56 ff.).

2. Konferenz  Wissenschaft und Technik 

Ist es auch schwer, am Beginn der Vorbereitungsarbeiten
die Aussichten der Welthandelskonferenz so optimistisch zu
beurteilen, w ie manche Enthusiasten am Sitz der U N es tun ,
so w i r d man doch die im me r hin weitweite moralische Be-
deutung der Konferenz r Wissenschaft u nd Technik, die
vom 4. bis zum 20. Februar i n Genf tagte, bereits anerkennen

. Es ist wahr, da  sie i m Gegensatz zu der n
Welthandelskonferenz keine e zu fassen hatte und
nicht auf internationale Regierungsabkommen hinzielte.
Auch w urde n keine n Organe , obgleich
solche wiederholt angeregt wurden. Das Z ie l w a r Gedanken-
austausch, Sammlung von umfangreichem und zum n
Tei l w er tv ol lem Material, g einer Durchdringung
der Entwicklungsprobleme m i t den fortgeschrittenen wissen-
schaftlichen und technologischen Errungenschaften u nd E r -
leuchtungen.

Dieses Z ie l w urde i n der von 1 800 Delegierten aus 87 -
dern beschickten Konferenz m i t ih ren 2 000 schriftlichen

n und zahlreichen Reden i n 12 Al lgemeinen Si tzun-
gen, 80 Fachsitzungen, informellen n un d

n Besprechungen erreicht. Dr e i ,
mehrere Minister, viele Botschafter und vo r al lem e
Fachgelehrte nahmen an der Zusammenkunft t ei l . E in A u f-
satz des Oberregierungsrates Fel ix K l e m m vom Bundes-
wirtschaf tsminis ter ium i n Bonn hat i n der vorigen Nummer
dieser Zeitschrift r die deutsche Beteil igung durch Denk-
schriften un d Gelehrte berichtet.

W i l l man kurz zusammenfassen, so kann man dre i Haupt-
themen i n den Verhandlungen und A rbe i ten unterscheiden:
1. e Hilfsquellen, ihre U mw and lung i n Verbrauchs-

r und Betriebsmaterial un d die n Trans-
portprobleme; 2. Menschenmaterial, seine Ausbi ldung und
Verbesserung und hierbei Verkehrs- un d Verbindungsmetho-
den, die physisches un d geistiges Wohlergehen des Menschen

n ; 3. Rationelle Mobil isierung a l l dieser Fak-

toren, d. h . die Formen nationaler und internationaler P la-
nung un d Zusammenarbeit. Vor al lem bot die Konferenz
den oft i n ih re m besonderen Fach isolierten Wissenschaftlern
und Technikern die , i h r W i r ke n i n globalem 
Zusammenhang zu sehen un d sich selbst zur Teilnahme an
der wirtschaftl ichen Emanzipierung der r
zu ermut igen.

Eine Zusammenfassung der Verhandlungsberichte i n sechs
bis sieben n w i r d allen, die an dem Entwicklungs -
proze  i n diesen n arbeiten, eine e von Tatsachen
und Anregungen bieten. Wenn auch, wie gesagt, keine Organe
geschaffen w urde n  weder ein s I ns t i tu t noch e in
Clearing-House unter einem Hochkommissar, da die meisten
Delegierten eine g der bestehenden Sonderorga-
nisationen nach der wissenschaftlichen Seite vorzogen ,
glauben diejenigen, welche die Genfer Konferenz beobachte-
ten, an ihren hervorragenden Einflu  auf die Entwicklungs -

. E in enthusiastischer Genfer Informationsbericht der
U N bemerkt: n einige versucht waren anzunehmen,
da  moderne Wissenschaft un d Technik einfach die Reichen
noch reicher macht, m u  die Genfer Zusammenarbeit sie
davon t haben, d a  die Wissenschaftler und Tech-
n iker der hochentwickelten r i n wachsendem e
von dem Problem beherrscht werden, w ie ihre Kenntnisse
i n den Dienst des Kampfes gegen wirtschaftliche -
digkeit gestellt werden . Die Konferenz w ar eine
wahrhaft historische Gelegenheit sowohl r die Wissenschaft
als auch r die Massen, die ih rer H i l f e , . . . ein
Auftakt  bezeichnendere Dinge." 
Auch Skeptiker, die das Entwicklungsproblem r zu ge-
wa l t ig u nd komplizier t halten, als d a  eine wissenschaftlich-
technologische Konferenz i h m praktisch ba ld gerecht werden

, und die diese einfach i n den Rahmen der a tmo-
n n stellen , die sich unter der

e des " abspielen, werden die
Kennzeichnung als wicht igen Auftakt durchaus unterschrei-
ben.
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3. Sonderfonds  Wirtschaftsentwicklung 

I n seiner Tagung vom 14. bis zum 21. Januar bewilligte der
Verwaltungsrat des Sonderfonds 42 neue Entwicklungspro-
jekte und r einen Betrag von 43,6 M i l l . Dollar. Den

n Ante i l w i r d Lateinamerika haben, dem i n der e
der Finanzierung A f r ik a und hierauf die i n den U N n
und Ferner Osten" genannte Region folgen. m soll
ein Regionales Planungsinstitut r asiatische r nach
dem Vorb i ld des 1962 in Lateinamerika n Ins t i t u-
tes geschaffen werden. Der Direktor des Sonderfonds, Paul 
Hoffmann, regte i n beachtenswerten n engere

g m i t den Regierungen der empfangenden r
an und teilte mit , da  Vereinbarungen i m Gange seien r
Konsul tierungen, die e Orientierung r
Begehren nach M i t wi r ku n g des Fonds und damit einen w i r k -
lichen " i n der Wirtschaft der betreffenden -
der erlauben . Er , da  nach wie vor die

t des Fonds sich auf folgende Gebiete konzentrieren
werde: gesunde Entwicklungsplanung und ,
Bestimmung der praktischen Potenzen menschlicher und
physischer Hilfsquellen der empfangenden , V e r w i r k -
l ichung dieser Potenzen. Er stellte i n Betrachtungen zum
wirtschaftl ichen und entwicklungstechnischen Fortschrit t i n
der Wel t fest, da  trotz einer anscheinenden -
welle" r fremde Hil fe das A us m a  dieser Hi l fe sich -
dig mehren werde und da  gleichzeitig die Tendenz anwachse,
Entwicklungshilfe durch den Apparat der Vereinten Nationen 
zu lenken. E r verlangte dringend, da  die e Konferenz

r Anmeldung von n i m Oktober dieses Jahres
100 M i l l . Dol lar r die Programme des Jahres 1964 zur Ver-

g stelle.

4. Wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Eine vom Wirtschafts- und Sozialrat eingesetzte Arbeits-
gruppe  internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
bestehend aus 12 Mitgl iedern  Vertretern , A u -
straliens, Brasiliens, Frankreichs, , Indiens,
Italiens, Jugoslawiens, Kolumbiens, Polens, der Sowjetunion
und der Vereinigten Staaten , t ra t am 7. Februar am Sitz
der U N zusammen, u m r einen sowjetischen En twur f

r eine g zu dem Thema sowie -
e zu beraten und dem Rat i n seiner New Y orke r A p r i l -

tagung r zu berichten.
Der sowjetische An tra g woll te, d a  die g folgende
Forderungen enthalte: Festigung der wirtschaftlichen Be-
ziehungen unter den Staaten ungeachtet der Unterschiede
i n ihren sozialen Systemen oder des Grades der Wirtschafts-
entwicklung ; Gleichberechtigung, gegenseitiger Nutzen und
Nichteinmischung i n innere Angelegenheiten als Richtl inien
der Handelsbeziehungen; Annahme des Grundsatzes der

g ohne diskriminatorische n
durch alle Mitgliedstaaten; g internationaler Ver-

- und Rohstoffabkommen mi t gleichem Nutzen
r Ein fuhr- und r und von langfristigen Han-

, die gerechten Austausch von weniger ent-
wickelten n erzeugten n erleichtern ;
wirtschaftl iche und technische Hi lfe von Seiten der Industr ie-

e an weniger entwickelte r ohne deren -
t e Bindungen; Proklamierung des souve-
n Rechtes aller Staaten, r ihre n H i l f s -

quellen i n g mi t ihrem nationalen Interesse
zu ; Verwertung n n oder
privaten Kapitals i n Investitionen r Entwicklung der ent-
scheidenden Wirtschaftszweige und nicht zugunsten exzessi-
ven Gewinnes der Kapitalexporteure; wissenschaftliche und
technische Zusammenarbeit unter allen Staaten.
Die Debatten r diesen reichlich demagogischen En twurf
dauerten bis zum 20. Februar. I n ihrem Verlauf brachten die
Vere inigten Staaten und andere teilnehmende r eine

Reihe von n ein. Lebhafte Meinungs-
verschiedenheiten n Begriffe wie e Koexistenz"
und " aus. I n den Bericht an den Wirtschafts-
und Sozialrat wurde h ein t einge-
schaltet, der aber kein g angenommenes Dokument ist,
sondern i n dem wichtige Teile h als w e i t e rh in
str i t t ig bezeichnet wurden.

5.

Die e der , welche i m Vorder-
grund der Arbeiten der vorstehend behandelten Tagungen
und Konferenzen standen, beherrschten  auch die
Debatten der , ein Organ des W i r t -
schafts- und Sozialrates, die ihre 12. Tagung vom 4. bis zum
15. Februar i n New York abhielt. Zwei formelle e
galten von der Kommission empfohlenen Programmen r
demographische Untersuchungen und der Einberufung der
Zweiten r das Jahr 1965. Da-

r hinaus galten die Auseinandersetzungen in erster Lin ie
dem Problem der Beziehung zwischen , womi t
Fruchtbarkeit gemeint war, und den wirtschaftlich-sozialen
Umwandlungen , wobei das Thema der Geburtenkontrolle 
wie schon d der Versammlungstagung die Geister
schied. Anregungen und Hilfeleistungen r eine solche K o n -
trolle n h nur i n den unterentwickelten n
Asiens, Af rikas und Lateinamerikas i n Betracht, wo die Ge-
burtenzahl doppelt so hoch ist wie i n den entwickelten

. Die Kommission e sich hier vornehmlich auf
Empfehlungen r das Studium der die Fruchtbarkeit be-
einflussenden Faktoren, rationelle Registrierung und auf
Hinweise auf die asiatische z i n Ind ie n
i m Dezember dieses Jahres . Sie ver l ieh dabei
dem Gedanken Ausdruck, da k natio-
nalen Regierungen n und Eingreifen der U N ver-
mieden werden sollten. Besonders h erhoben sich
i m Gegensatz zu anderen Kommissionsmitgliedern die Ver-
treter der Sowjetunion und der Ukraine gegen die These,
da  schneller s die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung behindere. Sie , da  genau wie
i n den Industriestaaten Industrialisierung, s Lebens-
niveau und e Bi ldung auch i n den -
dern die Geburtenzahl n .

6. Wohnungsprobleme 

Eine Kommission  Wohnungsprobleme, die vom 21. Ja-
nuar bis zum 1. Februar i n New York tagte, nahm eine Reihe
von n zuhanden des Wirtschafts- und Sozial-
rates an, die folgende Themen zum Gegenstand haben: 1. K o -
ordinierung und Organisation bestehender und zu vermeh-
render internationaler Hi l fe ; 2. Finanzierung; 3. g
internationaler Forschungs-, Ausbildungs- und Informations-
zentren; 4. Err ichtung eines internationalen Dokumentie-
rungszentrums; 5. Planung und g von bahn-
brechenden Projekten; 6. Erzieherische .

7. Untersuchungen  die Lage des Wolframmarktes 

Eine Zusammenkunft der Vertreter von 28 Regierungen,
unter ihnen Dr. Guido Brunner von der Beobachtermission
und Oberregierungsrat von der Becke vom Wirtschaftsmini-
sterium als Vertreter der Bundesrepublik, unternahm am
8. und 9. Januar e Untersuchungen r die Lage
i m Wolframmarkt , auf dem sich seit 1960 e Preis-
senkungen vollzogen, was die g einer Reihe von
Bergwerken zur Folge hatte. Es wurde die Eintragung des
Themas auf die Tagesordnung der n Sitzung der
Kommission r Internat ionalen - und Roh-
stoffhandel sowie die Einberufung eines besonderen Wolf-
ramkomitees r Anfang Juni beschlossen und die Internatio-
nale Studiengruppe r Blei und Zink ersucht, diesem K o -
mitee ihre technischen Hil fsmit te l zur g zu stellen.
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I n der Zwischenzeit w i r d das Sekretar iat i n Konsulta t ion
mi t interessierten Regierungen statistisches Mater ia l und eine
Analyse der den W olf r am ma rk t betreffenden Probleme vor -
bereiten.

8. Ein Blick in die afrikanische Wirtschaftskommission 

Es ist nicht , hier auf die v ielen anderen Wirtschafts-
problemen gewidmeten Tagungen einzugehen, die wie auch
andere Fragen behandelnde Veranstaltungen we i t r den
Erdbal l zerstreut sind un d fast alle i n dieser oder jener
For m i n den Beratungen des Wirtschafts- und Sozialrates
i m g und Sommer wiederauftauchen werden. Aber
ein schneller Blick i n die afrikanische Wirtschaftskommission,
die h i n  tagte b , e h sein, wei l
einige Aspekte, die Europa betreffen, es verdienen, hier
hervorgehoben zu werden. W i r f inden sie i n der g rund -
legenden , die der Lei ter der Wirtschafts-
abteilung der U N , der e r
Philippe de Seynes, am 19. Februar hielt. E r sah den w ich-
tigsten Faktor afrikanischer Handelsentwicklung i n der En t -
wick lung wirksamer Nachfrage in Westeuropa u nd ging aus-

h ein auf das neue A bko mmen zwischen den n
des  Gemeinsamen Marktes und achtzehn afri-
kanischen Staaten. Er nannte es i n mancher Hinsicht einen

n Ausdruck einer neuen wir tschaftlichen
t zwischen industr ie l len un d unterentwickelten

, e in Instrument, m i t dem, wie es so oft i n den
Vereinten Nationen empfohlen wurde, Handels- und H i l f s -
probleme innerhalb desselben Abkommens geregelt und als
eng miteinander t behandelt werden, eine Vereinba-
rung, die sich r eine hinreichend lange Periode erstreckt,
um den Teilnehmern das M indes tma  von Sicherheit zu ge-

, das sie r ihre Planung brauchen". e V er e in -
barung", so e de Seynes hinzu, t den afrikanischen

n die Freiheit, ihre Tarife zu bestimmen, u m ihre
entstehenden Indust r ien zu ; es ist i n einem Wort
ein umfassendes System, das w i r gerne i n der gesamten Welt
oder wenigstens i n dem gesamten Kont inent angewandt
sehen "

Da w i r uns, wenn auch nur , nach e und
i n die afrikanische Wirtschaftskommission begeben haben,

n w i r nach dem Hinweis auf de Seynes n
vielleicht noch ein anderes, weniger wichtiges Ereignis er-

. Drei Kommunisten der deutschen Sowjetzone such-
ten sich, w ie sie es schon bei anderen Veranstaltungen in
A fr i k a taten, i n die Kommissionstagung als Beobachter  ein
Rang, der nur Vert re tern der Bundesrepublik zusteht
einzuschleichen, w urden jedoch von der kongolesischen Re-
gierung verhaftet und deportiert. 

9. Die Tagung des Unterausschusses zur Verhinderung von 
Diskriminierung und  Minderheitenschutz 

Die wichtigste Kundgebung der U N auf dem Gebiete ihrer

sozialen u nd n Aufgaben w ar i n der Berichts-
periode die 15. Tagung des Unterausschusses zur Verhinde-
rung von Diskr iminierung und r Minderheitenschutz. I n
diesem Grem iu m hatte die Hakenkreuzepidemie vor einigen
Jahren die ersten Protestkundgebungen und Empfehlungen
zur Abhi l f e , aus denen dann h die letzten

 gegen  und
Intoleranz hervorgingen, die r jedes dieser beiden Themen
die Ausarbeitung sowohl einer  als auch eines Ab-
kommens verlangen.

Es w ar Sache des Unterausschusses, sich dem Beginn einer
g dieser n zu w idmen. Das Er -

gebnis ih rer Beratungen w a r t der En twur f einer
r das erste Thema. I n i h m werden Theorien

r Rassenunterschiede und t als wissen-
schaftlich falsch, moralisch verwerfbar, sozial ungerecht und

h bezeichnet und entsprechende gesetzliche -
nahmen von den Staaten gefordert. Was das zweite Thema
betriff t , so ersuchte der Un ter ausschu  die e
Menschenrechtskommission, die g vo n n
zum Problem der Religionsfreiheit und Diskr iminierung, die
ihr 1960 v on dem Unte rausschu  zugingen, zu vollenden.
Erheblichen Raum nahm i n den Debat ten die g

r eine Denkschrif t des philippinischen Berichterstatters
 Ingles ein, i n der e und Forderungen i n Du rc h-

g des i n der Allgemeinen g der Menschen-
rechte vom Jahre 1948 niedergelegten Rechtes eines jeden,
jedes Land, auch das eigene, zu verlassen und dorthin zu-

 aufgestellt werden. Die Denkschrif t t
dieses Thema i n allen nur denkbaren Aspekten un d ste l l t
fest, d a  auf G rund der von 90 Regierungen gelieferten I n -
formationen dieses Recht keineswegs allgemein als ein ve r -

s u nd gesetzliches Recht anerkannt w i r d .
Die g der Berliner Schandmauer i n der Denkschrift
r ief heftigen Einspruch der kommunistischen Mitglieder her-
vor, die sich auch r Darlegungen zum Problem der
Rassen- und Religionsfreiheit, nament lich von Seiten der
Vertreter nichtgouvernementaler Organisationen, erregten.
Zu n ist noch eine r fortzusetzende Unte rsu-
chung r Diskriminierung unehelicher Kinder und der
platonische , das Problem des Minderheitenschutzes 
auf der Tagesordnung des Unterausschusses zu belassen.
Inzwischen setzt eine Sonderkommission die Beratungen r
die Organisation einer  Feier des 15. Jahrestages 
der Proklamierung der Allgemeinen g der M e n -
schenrechte am 10. Dezember 1963 fort .

-
Aus unseren n e hervorgehen, d a  es
jedenfalls keinen Leerlauf i n den sogenannten " Ze i t -

n der Vere in ten Nationen gibt. U n d zieht ma n wei te r
i n Betracht, welch riesenhafte, unsichtbare Arbe i t i m Sekre-
tariat geleistet w i r d , u m die zahlreichen Untersuchungen u n d
Anordnungen , die sich aus den V ersamm-

n ergaben, u nd die n Tagungen
mi t Mate r ial zu versorgen, die n zu organisieren und

r hinaus auch politische Probleme, die i n den U N
selbst noch nicht i n Erscheinung treten, zu beobachten, so
w i r d man ka um die t des Wirkens, g
von sensationellen , i n der Weltorganisation
bestreiten .

Kl a r sind w i r uns allerdings auch , d a  aus der B e -
g m i t den i n den Bereich der U N n

Problemen und aus den einzelnen Tagungen i m Ver lauf
dieser ersten beiden Monate i m Augenblick ka um andere

e zu ziehen sind als die Feststellung dieser n
. Zwei Monate sti l ler unsensationeller Ar be i t

bedeuten ebensowenig i m Leben der Weltorganisation w i e
drei Monate w i lde n . Abe r diese beiden Monate
haben , was w i r am Schlu  unseres Berichtes r
die drei Monate sagten, h d a  w ei te rh in die Verein-
ten Nationen da sind. Sie sind nicht eingeschlafen und nicht
eingefroren. Sie haben sogar bescheiden hier und da einen
neuen Anlauf genommen, dessen Rhythmus und dessen Kra f t
sich n un i n den n Monaten, vor al lem i n der vielleicht
entscheidenden Sonderkonferenz r die Finanzierung der
Friedensaktionen, offenbaren . Bereitsein ist alles, so
meinten w i r . Die Hoffnung auf das Bereitsein der U N haben
diese zwei Monate nicht .

(Abgeschlossen am 23. Februar 1963)

A n m e r k u n g e n : 

a g r die g der t a n k o l on i a l e
r u n d . g de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g

1514 ( X V ) v o m 14. D e z e m ber 1960. Deutsc he U bers e t z ung s. V E R -
E I N T E N A T I O N E N 10. J g . (1962) Hef t 4 S. 117.

b D i e Z ei t schrif t w i r d i n I h r e r n A us ga be r diese T a -
gung e ine n Be r i c h t br i nge n .
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