
die freie g und jede Selbsthilfe verwehrt
w i r d .

e politische n werden nicht nur durch
allgemeine Erwartungen und nicht nur durch weltweite
Forderungen erzielt. Sie n i n konkreten n
von Menschen und in n selbst t werden.
Das Ende der Sklaverei begann, als Menschen in den Ver -
einigten Staaten sich dagegen wehrten, d a  Menschen an-
derer Hautfarbe die Freiheit verwehr t wurde. Das Ende des
Rassenwahns begann, als Menschen sich dagegen auflehnten,
d a  Menschen anderen Volkstums entrechtet und entleibt
wurden. Das Ende kommunistischer Gewaltherrschaft be-
gann, als Menschen i n einzelnen Staaten des Ostblocks
wagten, die klare Vernunft r den dunklen Unfehlbar-
keitsanspruch der Partei zu stellen. Das Ende der deutschen
Not w i r d kommen, wenn alle Deutschen i m freien T ei l u n -
serer Heimat sich r die Verwirk l ichung der Menschen-
rechte jenseits von Mauer und Stacheldraht einsetzen. Pol i t ik
und Volk haben hier ihre eigenen Aufgaben, ihre eigenen

. Einige sollten ohne Verzug ergriffen werden:

1. A n jeder deutschen Hochschule und n A k a -
demie sollten Vorlesungen und e r die Men-
schenrechte gehalten werden.

2. Menschenrecht und Freiheitsrecht sollten am Tag der
Deutschen Einheit, also am 17. Juni , ebenso am Tag des

Menschenrechtes, also am 10. Dezember, ein zentrales
Thema aller Veranstaltungen werden. Keine Stadt, keine
Gemeinde, keine Schule sollte sich davon .

3. Mindestens an einer deutschen t sollte ein
Insti tut r Menschenrecht errichtet werden; auf jeden
Fal l i n Berl in .

4. Auch bei internationalen n r die Men -
schenrechte, insbesondere bei den Beratungen der Men-
schenrechtskommission, sollten e -
keiten m i t eigenen Stellungnahmen r das freie Deutsch-
land ihren Beitrag leisten. Das Schweigen i n der
deutschen t zu den akuten Fragen sowohl der
Ausarbeitung wie auch der Verwirk l ic hung von Menschen-
rechten sollte beendet werden. Die Stimme des freien
Deutschland m u  vernehmbar sein, wo immer Menschen
sich u m Menschenrecht un d Freiheitsrecht .

Es w i r d Zeit, da  sich in Deutschland die Erkenntnis durch-
setzt: Menschenrechte sind nicht nu r ein Gegenpol, sondern
ein Bestandteil der Macht. Das n u m die Menschen-
rechte ist zugleich ein n u m die Menschen, ihre
Hoffnung, i h r Vertrauen. Eine weise Pol i ti k w i r d also die
Menschenrechte einbeziehen und erstreben. Nur eine schlech-
te Pol i t ik stellt Macht und Menschenrechte i n einen Gegen-
satz.

Das wichtigste Ergebnis der 19. Tagung der Menschenrechts-
kommission, die vom 11. z bis 5. A p r i l i n Genf stattfand,
ist die einstimmige Bi l l igung des Entwurfes zu einer -
rung r die Ausmerzung aller Formen der Rassendiskrimi-
nierung" zuhanden der Generalversammlung. Die h
erzielte t der 21 Mitglieder ist das Ergebnis l a n -
ger Diskussionen, die erst i m Rahmen vertraulicher Arbei t s -
sitzungen zu einer g der Standpunkte .
Die Tagung wurde von Abdu l Rahman Pazhwak, Afghanistan,

, der r vom polnischen n Zbig-
niew Resich t wurde. Dieser e sein A m t zu
einer der n Demonstrationen gegen die Republik
China (Formosa). Als sich deren Delegierter Cheng Paonan
zum Wort meldete, erteilte i h m Resich dieses nicht als dem
Vertreter der Republik China sondern einfach n Paonan",
worauf von allen Seiten gegen diese e Di skr imin ie-
rung eines einzelnen Delegierten protestiert wurde. Resich
lie  sich aber nicht zum Einlenken bewegen, sondern gab
bekannt, er werde g alle Kommissionsmitglieder ledig-
lich bei ihrem Familiennamen aufrufen und auf die Er -

g der von ihnen vertretenen r verzichten. M i t
diesem Vers to  gegen die Gepflogenheiten wurde wenigstens
die Diskriminierung des nationalchinesischen Delegierten aus
der Welt geschafft. Aber abgesehen von solchen Nadelstichen
m u  hervorgehoben werden, d a  die Kommission i n einer

g guten e arbeitete un d vom W i l -
len beseelt war, zu einer g zu gelangen.

Die g gegen alle Formen der Rassendiskriminierung

I m Dezember 1962 hatte die Generalversammlung der Men-
schenrechtskommission den Auftrag erteilt, den En twur f
einer g gegen die Rassendiskriminierung und an-

d einen entsprechenden Konventionsentwurf vor -
zubereiten. M i t der Abfassung des s hat
sich die Kommission somit des ersten Teiles ihres Auftrages
erfolgreich entledigt und gleichzeitig den Weg r die Aus-

arbeitung des Konventionsentwurfes geebnet, der sich i n
seinem Inhalt , wenn auch nicht i n der Form, an die g
anlehnen .
Der f besteht aus zwei Teilen, einer -
ambel und zehn A r t i k e ln . Die l beruft sich auf die
Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine g
der Menschenrechte, die g r die g
der t an die , er innert an die

n n der Generalversammlung und die
verschiedenen zwischenstaatlichen Abkommen auf dem Ge-
biete der Diskriminierung, stellt jedoch fest, d a  trotz be-

r Fortschritte i n vielen n die auf die Rasse,
die Hautfarbe oder die ethnische Herkunft e Dis -
kriminierung i n gewissen Welttei len wei terh in Gr un d zu
ernster Besorgnis bi ldet .

Ein besonderer Absatz wurde jenen n rassischer
Diskriminierung" gewidmet, die n gewissen Regierungen
mittels gesetzlicher, administrativer oder anderer -
men, namentlich i n der Form der Apartheid, der Segregation
und der Trennung aufgezwungen werden"; ebenso beun-
ruhigend sei i n gewissen Gebieten e g und
die Verbreitung von Theorien rassischer t und
Vorherrschaft". Diese eindeutig politische Spitze t die

g gegen den Vorwurf , i n Allgemeinheiten stecken
geblieben zu sein. Zugleich droht jedoch die Gefahr, da
durch die sachlich gerechtfertigte Brandmarkung der A pa r t -
heidpoli tik die v ie l grundlegendere Bedeutung der g
vom politischen Tagesstreit t w i r d . Jedenfalls ist
jetzt schon klar , da  die g eine Waffe i m Kampf
gegen die letzten n Hochburgen i n A f r ik a darstellen
w i r d . Wenn hierdurch Unrecht beseitigt w i r d , ohne unter an-
deren Vorzeichen neues Unrecht zu schaffen, w i r d die -
rung i n diesem h lebhaft umstrittenen Punkte die
in sie gesetzten Erwartungen .

Nach der Feststellung, d a  die Rassendiskriminierung die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den n und
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sogar den Frieden bedrohen kann, folgt ein kle iner Satz,
der etwas von jenem Geist atmet, ohne den die -
dung menschlicher e  handle es sich n un u m
rassische oder andere  einfach undenkbar ist. Da t es

, d a  die Rassendiskriminierung nicht nur ih ren
Opfern, sondern auch ihren Urhebern Schaden  Dieser
Ansatz zum Verstehen des noch i m I r r t u m befangenen -
wichts ist woh l die Vorstufe oder wenigstens eine Vorahnung

r das e e Verzeihen.
Nach dem Entwur f der Menschenrechtskommission -
t ig t die Generalversammlung feierlich die Notwendigkeit ,
rasch alle Formen und alle n rassischer Di s k r i -
min ie run g auszumerzen, und p roklamie rt die vorliegende Er-

, u m durch n i m nationalen und in ter-
nationalen Rahmen, durch die t und die Erzie-
hung die universelle und e Anerkennung und A n -
wendung der da r in n e zu -
leisten". Das Gewicht, das auf die t und die
Erziehung gelegt w i r d , t erkennen, da  die dauerhafte
Verankerung der Rassentoleranz weit mehr erfordert als
polizeiliche Vorschrif ten oder Verbote.

Zehn e

Der erste A r t i k e l verur te i l t die rassische Diskr iminie ru ng
als eine Verletzung der menschlichen . I m zweiten
w i r d verlangt, d a  weder der Staat noch priva te Gruppen
oder Einzelpersonen rassische Disk rim inie rung betreiben

. I m dri t ten A r t i k e l werden besondere Anstrengungen
gefordert, u m die Gleichbehandlung auf dem Gebiete der

n Rechte, der , der Bildung,
der Religion, der , des Berufes un d der Unter-
kunft sicherzustellen. A r t i k e l v ier auferlegt den Staaten die
Pflicht, e Rassengesetze abzuschaffen beziehungs-
weise gesetzgeberische n zu ergreifen, u m die
Rassendiskriminierung zu unterbinden.

A r t i k e l f , d a  der staatlichen Pol i t ik der Ras-
sentrennung und namentl ich der Apar the id h ein
Ende gesetzt werden . Der folgende A r t i k e l t
das Recht jedes Menschen, g von seiner Rassenzu-

t an den n seines Landes und
an den Wahlen gleichberechtigt teilzunehmen. Jedermann
w i r d das Recht , vor n Gerichten
gegen jede rassische g Klage zu . A r t i k e l
acht umschreibt die , die d als " auf
erzieherischem Gebiete ergriffen werden , u m die
Diskriminie rung und die Rassenvorurteile zu beseitigen u nd
die , die Toleranz und die Freundschaft z w i -
schen den n und den verschiedenen rassischen Grup-
pen zu . A r t i k e l neun verur te i l t alle Theorien der
rassischen , d der zehnte und letzte
A r t i k e l bestimmt, d a  die Organisation der Vereinten Nat io-
nen, die Sonderorganisationen, die Staaten wie auch die nicht-
staatlichen Organisationen i n ihren n alles
tun , u m die Abschaffung aller Formen der rassischen
Diskriminie rung sicherzustellen.

Die Tragweite der g

Der f t k au m Gedanken oder Gr u nd-
, die nicht schon seit geraumer Zeit von den -

ten Kreisen aller r als n ange-
sehen werden. Dam it kann viel leicht wenigstens teilweise
das h geringe Interesse t werden, das
der t der Menschenrechtskommission i m allgemeinen
und der Ausarbeitung der vorliegenden g i m beson-
deren i m Westen entgegengebracht w i r d , obwohl doch ge-
rade Westeuropa bestrebt sein sollte, die Verankerung und
den Ausbau der Menschenrechte aus innerer g
zu .

Die Kommunisten zeigten i n den der Annahme des En twu r -

fes vorangegangenen Diskussionen, d a  sie keine Gelegen-
heit t vorbeigehen lassen, ohne zu versuchen, selbst
in eine rechtlich unverbindliche g e einzu-
schmuggeln, auf die sie sich nachher zur Rechtfertigung ihre r
Pol i t ik und Propaganda berufen . So n sie
sich , wen n auch erfolglos, die Verdammung der
Rassendiskriminierung auf die " und -
schen" Theorien auszudehnen u nd die Staaten zur polizei-
lichen g der entsprechenden Gruppen oder Be -
wegungen zu verpfl ichten.

Niemand w i r d bestreiten wollen, d a  die Rassentheorien ta t -
h einen wesentlichen Bestandteil der nationalsoziali-

stischen " bildeten. Aber die Aufnahme der ab-
sichtlich nicht r umschriebenen un d propagandistisch
schon allzu sehr n Begriffe " un d -
zistisch" i n die g e Moskau g eine w i l l -
kommene Handhabe geboten, n gegen jedwede

e politische g zu fordern und sich auf d ie-
sem Umwege i n die inneren Angelegenheiten anderer Staaten
einzumischen. Da sicher jeder " Rassenpolitiker, aber
nicht jeder Rassenpolitiker Nazi ist, zog es die Kommissions-
mehrheit vor, sich auf den k la r n Tatbestand der
Rassendiskriminierung  den einzigen Gegenstand der v o r -
liegenden g  zu .

Obwohl Moskau sein Spiel h aufgeben e u n d
der vorliegenden Fassung der g zustimmte, t
diese Episode erkennen, d a  die kommunistischen -
sten" paradoxerweise die potentiellen , die i n
einer solchen  papierenen" Proklamation stecken, k l a -
rer erfassen als die westlichen , die von der zur
materiel len Macht gewordenen Idee  zu Unrecht!  offen-
bar nicht mehr sehr fest t sind!

, der W ert der g r die Rassendiskriminie-
rung ist nicht r und nicht kleiner als das, was die
Menschen aus i hr machen. Alle, die sich heute oder morgen
irgendwo i n der Welt gegen die rassische Benachteiligung
zur Wehr setzen, finden i n i hr Ermutigung und moralische
Rechtfertigung, d sich auf der anderen Seite jene
Gruppen und Regierungen ins Unrecht versetzt sehen, die
sich immer noch an rassische V orur te i le und Vorrechte
klammern .

Es e unrichtig, der V erur te i lung der Rassendiskriminie-
rung nur i m Hinblick auf aktuelle e Bedeutung
beimessen zu wol len. Wendet sie sich heute vo r al lem gegen
die e der einstigen Vorherrschaft des n M a n -
nes, zeichnen sich doch schon deutlich neue Probleme ab: i n
nicht wenigen , die erst i n r Zeit die U n -

t erlangt haben, gibt es Volksgruppen, die w e -
gen ihrer t zu ethnischen Minderheiten benach-
tei l igt werden. Auch ist es keineswegs , d a
schon da und dort die n zu Opfern rassischer Undu ld -
samkeit werden.

Die rechtliche u nd e Gleichstellung aller Men -
schen ohne t auf ihre Hautfarbe, ih re rassische oder
ethnische t ist deshalb i n einer k lein und eng
gewordenen Welt von v i ta ler Bedeutung r ein s
Zusammenleben.

Die i n der g enthaltenen n G ru n d-
e stellen deshalb einen Beitrag zur Schaffung einer u n i -

versellen Rechtsordnung dar, die sich nicht auf die Regelung
der zwischenstaatlichen Beziehungen , sondern die
Stellung der Einzelperson zu festigen und zu n ver -
sucht. Solange diese e noch nicht i n der Fo r m
einer rechtsverbindlichen Konvent ion von der Mehrzahl der
Staaten verpflichtend anerkannt werden  eines der -
sten Ziele der Menschenrechtskommission , fehlt ihnen noch
die e staatliche . Aber andererseits kann
kein Gesetz Bestand haben, das nicht i m Rechtsempfinden
der g g verankert ist. H ier liegt denn
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auch die , vor al lem erzieherische Aufgabe, zu welcher
die vorliegende g jedermann .

Das e Arbeitsprogramm

Neben der Ausarbeitung des s r die
Ausmerzung aller Formen der Rassendiskriminierung blieb
der Kommission nur wenig Zeit r die g anderer
Fragen. Sie bereinigte ein umfassendes Programm r die
Begehung des 15. Jahrestages der g der Al lgemei-
nen g der Menschenrechte, der auf den 10. Dezem-
ber dieses Jahres . Er w i r d nicht An la r einen -
bordenden Festbetrieb sein, sondern e Gelegenheit
bieten, die Achtung vor den Menschenrechten i n der ganzen
Welt zu .

I n einer g zuhanden des Wirtschafts- und So-
zialrates t die Kommission jene bedeutenden Aufgaben
auf, die bisher noch nicht zum Abschlu  gebracht werden
konnten:

1. Konvent ionsentwurf r die Ausmerzung aller Formen
der Rassendiskriminierung;

d i n den s der UNCSAT (United Nations Con-
ference on the Application of Science and Technology for
the Benefit of the Less Developped Areas, Konferenz der
Vereinten Nationen r die Anwendung von Wissenschaft
und Technik zum Nutzen der weniger entwickelten Gebiete)
noch an dem t der ersten Olympiade der Ent-
wicklungshilfe, wie ich diese Konferenz nennen , ge-
arbeitet w i r d , die vom 4. bis 20. Februar dieses Jahres i n
Genf stattfand, hat der Beobachter jener erregenden Begeg-
nung von Wirtschaftlern und Wissenschaftlern, Polit ikern und
Unternehmern, Gewerkschaftlern und Technikern ebenfalls
die t gehabt, sich Dokumente, Reden, Diskussionen
und e i n den n des Palais des Nations
noch einmal zu n und eine erste Bilanz zu
ziehen, auch i m Hinblick auf die Rolle, die die Bundesrepublik
bei dieser Konferenz gespielt hat. (Siehe hierzu auch VER-
EINTE NAT I O NE N Heft 6/1962, S. 6 und 1/1963
S. )

Jene Tagung geht k auf einen Beschlu  der General-
versammlung der U N vom 14. November 1958. Darnach
sollte der r in Zusammenarbeit m i t der
UNESCO sowie den anderen Sonderorganisationen der U N
und der Internationalen Atomenergie-Organisation eine Stu-
die r machen lassen, welche n ergriffen
werden , u m die Ergebnisse der Wissenschaft und
Technik breiteren Kreisen h zu machen und sie
weit r als bisher r friedliche Zwecke anzuwenden, vor
a l lem i m Hinblick auf die vordringlichsten Probleme der
verschiedenen . M i t der Verantwortung r die Ausar-
beitung wurde der e Professor Pierre Auger be-
auftragt, ehemals Leiter der Abteilung Naturwissenschaften
i n der UNESCO. A u f Grund dieses Berichts, der auf dem
neuesten Stand gehalten wurde, beschlo  der Wirtschafts-
und Sozialrat, eine internationale Konferenz einzuberufen,
die sich speziell m i t der praktischen Anwendung von solchen
Disziplinen der Wissenschaft und Technik befassen sollte,
die r die r von Belang sind. Zur Vor -
bereitung dieses wel tweiten Treffens wurde ein Beratender
Ausschu  aus Vert retern der 12 r Brasilien, Frank-
reich, , Indien, Indonesien, Kanada, Mexiko,
Nigeria, Sowjetunion, Tschechoslowakei, USA und Vereinigte

2. - und Konventionsentwurf r die Ausmer-
zung aller Formen der n Unduldsamkeit;

3. Grundsatzentwurf r die Freiheit und die Nicht-Dis-
kriminierung auf dem Gebiete der n Rechte und

;
4. Grundsatzentwurf r die Freiheit und die Nicht-Dis -

kriminierung auf dem Gebiete der politischen Rechte;
5. Grundsatzentwurf r die Freiheit und die Nicht-Dis -

kriminierung in bezug auf das jedermann zustehende
Recht, jedes Land h sein eigenes  zu ver-
lassen und i n sein Land n ; 

6. Grundsatzentwurf r den Schutz vor r Ve r-
haftung und Gefangenhaltung.

Zu allen diesen Fragen liegen bereits e oder
eingehende Studien und Untersuchungen vor, so da  sich die
Menschenrechtskommission schon i n g naher
Zukunft eines n Teiles ihres n Program-
mes entledigen kann.

Arabische Republ ik gebildet. m holte der General-
r die Meinungen der Mitgliedstaaten ein r die

Tagesordnung, die Organisation, die g un d
das Programm, das , r die e der Konferenz.

Der eigentliche Grund

Diese n n haben ihren eigentlichen Gru nd
i n der Malaise r die Entwicklungshilfe auf Sei ten d e r

r wie auf Seiten der Geber; d en n es war u nd ist
kein Geheimnis,  weder die vielen internationalen Or-
ganisationen, die sich m i t der mult ilateralen Entwicklungs-
hilfe befassen, noch vor allem die , die r hinaus
bilaterale Hi lfe leisten, den Weg zu einer wahren Partner-
schaft m i t den n gefunden haben, die
allein Grundlage zum Erfolg sein k a n n " , e i n Erfolg , der
allein dann gegeben ist, wenn als Folge der vielen und v i e l -
seitigen Hilfen der Abstand i m Lebensstandard zwischen den
wirtschaftlich unterentwickelten und den industr ialisierten

n geringer w i r d und damit dem Anwachsen des
Elends und des Hungers i n der Welt t einmal E in -
halt geboten werden kann.

e Gutachten! Studien! Analysen! Unsere
e brechen von dem Zeug, das w i r nicht lesen -

nen!" Fast d war f der Botschafter von Guinea, Sory
Caba, diese Bemerkung d der dr i t ten Tagung der

n der Vereinten Nationen r A f r ika " ,
vom 6. bis 17. Februar 1963, in den Saal. r brauchen Vor-

, Anregungen, Hinweise r die Praxis, kurz, etwas,
was r uns wirtschaftlich unmittelbar von Wert ist. Mit
theoretischen Abhandlungen ist uns nicht gedient."
Der Guineer hatte ausgesprochen, was die Vertreter der Ent-
wicklungs- wie der industrial isierten r damals schon
lange festgestellt hat ten: zwischen den Ergebnissen der mo-
dernen Wissenschaft sowie Technik und den n
der r bestand keine den Lebensstandard
der wirtschaftlich n und mangelhaft -
ten r e Wechselwirkung.

U m diese g n sich 16 Tage lang Strategen der
Weltpolitik, verdiente scholars, weise , ent-
schlossene Ideologen, eifernde Vertreter der jungen Staaten
und gelassen agierende Routiniers des internationalen -
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