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Zwanzig-Jahres-Programm fur die UNO DR. EDGAR G E R W I N 

Der Autor des nachstehenden Beitrags war 10 Jahre Presse
chef der Deutschen Beobachtermission bei den Vereinten 
Nationen in New York, bevor er kürzlich aus dem diploma
tischen Dienst ausschied und Privatmann wurde. Dr. Gerwin 
nimmt ein vor 20 Jahren vom ersten Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, Trygve Lie, aufgestelltes Zukunftspro
gramm für die Weltorganisation zum Anlaß, um in großen 
Zügen die Vergangenheit der Vereinten Nationen zu bewer
ten, und gibt anschließend seinerseits eine Vorausschau über 
die mögliche Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten. Die 
Vereinten Nationen bestehen jetzt 25 Jahre. So sind diese 
Ausführungen zugleich ein Beitrag zum Gedenkjahr der Welt
organisation. 

W a r u m soll te m a n nicht in d iesem J a h r e , in d e m die V e r e i n 
t en Na t ionen ih res 25jährigen Bes t ehens gedenken , d e r W e l t 
o rgan i sa t ion e inen neuen , m o d e r n i s i e r t e n A u f t r a g geben, a n 
s ta t t sich mi t s e n t i m e n t a l e n B e t r a c h t u n g e n über Erfolge u n d 
Mißerfolge der V e r g a n g e n h e i t zu begnügen? W a r u m sollte 
m a n nicht mi t Rea l i smus die G r e n z e n beachten , d ie sich als 
vo re r s t nicht übersteigbar e rwiesen haben , u n d zugleich mi t 
Op t imi smus d a r a n gehen, auf den Geb ie t en v o r a n z u k o m m e n , 
auf d e n e n sich schon b i she r Möglichkeiten e rgeben oder a n 
gezeigt h a b e n ? 
M a n b rauch t nicht b is z u r G e b u r t s s t u n d e d e r U N O 1945 in 
S a n F ranz i sko zurückzugehen, u m e inerse i t s die Fehlschläge 
zu e rmessen u n d a n d e r e r s e i t s die Hoffnungsfunken sprühen 
zu sehen. Es b ie te t sich ein rea l i s t i scherer A u s g a n g s p u n k t an , 
e ine P la t t fo rm, die geschaffen w u r d e , n a c h d e m die e r s t en 
K i n d e r k r a n k h e i t e n be re i t s überwunden, die e r s t en Schlach
t en im S icherhe i t s ra t geschlagen w a r e n . Es is t zu Unrech t in 
Vergessenhe i t ge ra ten , daß d e r e r s t e Generalsekretär der 
Vere in t en Nat ionen , d e r N o r w e g e r T r y g v e Lie, vo r n u n m e h r 
20 J a h r e n e inen En twick lungsp l an d e r Ve re in t en Na t ionen 
für d e n F r i e d e n de r Wel t vorge legt ha t , d e r sich eignet , u n t e r 
die L u p e genommen , rückblickend a u s g e w e r t e t u n d vorwärts
bl ickend modern i s i e r t zu w e r d e n . 
T r y g v e Lie w a r al les a n d e r e als ein Träumer. E r h a t das i h m 
a n v e r t r a u t e , n e u e u n d völlig u n e r p r o b t e I n s t r u m e n t mi t b e i 
den Händen angepack t — m a n c h e sagen, e t w a s zu h a r t u n d 
unvors ich t ig angepack t — u n d versucht , se ine G e b r a u c h s 
fähigkeit prak t i sch zu e rp roben . E r h a t dabe i z u m i n d e s t g e 
schafft, daß m a n den Generalsekretär d e r Wel to rgan i sa t ion 
nicht wie se inen Vorgänger b e i m Völkerbund als e inen G e 
schäftsführer einstuf te , de r e in arbeitsfähiges S e k r e t a r i a t 
schuf, T a g u n g e n vorbe re i t e t e u n d nach d e r e n stürmischem 
Verlauf Ergebn isse u n d Nichtergebnisse in möglichst vo r t e i l 
ha f t em Licht da rs te l l t e . S t a t t dessen v e r s t a n d es T r y g v e Lie 
recht ba ld , e r s t aun t en , u m nicht zu sagen leicht u n a n g e n e h m 
berührten, na t i ona l en Reg ie rungen zu verdeut l ichen , daß sie 
mi t de r Schaffung d e r U N O z w a r nicht d ie Macht z u m H a n 
deln, woh l a b e r d ie F re ihe i t de r i n t e r n a t i o n a l e n Diskuss ion 
u n d de r Prüfung te i lweise e iner Organ i sa t ion übertragen h a t 
ten, de r gegenüber es ke ine na t iona l e Weisungsbefugnis m e h r 
gab . 
Großmachtregierungen, die g laub ten , daß die Ve re in t en 
Na t ionen ein b e q u e m e s Schachbre t t für i h r e t r ad i t ione l l en 
Spiele abgeben würden, mußten sich von T r y g v e Lie d a h i n 
b e l e h r e n lassen, daß d e m Generalsekretär gewisse Vol lmach
t en zu e igenen Schachzügen gegeben w a r e n , w ie e t w a Ar t ike l 
99 de r Cha r t a , d e r i h m das Recht gibt, d e n S icherhe i t s ra t mi t 
Ange legenhe i t en zu befassen, die nach se iner Ansicht b e h a n 
del t w e r d e n müßten, auch w e n n ke ine d e r be te i l ig ten Reg ie 
r u n g e n sie vo r d ieses G r e m i u m gebrach t h a t u n d auch nicht 
zu b r ingen wünscht. 

M a n muß sich h i e r a n e r i n n e r n , wi l l m a n d e n W e r t j enes 
M e m o r a n d u m s abschätzen, das T r y g v e Lie i m März 1950 v e r 
faßte, in a l l geme inen Grundzügen in e iner Rede in W a s h i n g 
ton verkündete u n d d e n S t a a t s - u n d Regierungschefs de r 
Großmächte bei persönlichen Besuchen v o r t r u g u n d mi t i h n e n 
d i sku t i e r t e . Lie 's Hof fnungen auf e rn s tha f t e Erörterung w u r 
den in d ieser e r s t en R u n d e n u r seh r beg renz t erfüllt. Wäh
r e n d des Koreakonf l ik t s s a m m e l t e sein P a p i e r d a n n al lzuviel 
S t a u b an , als daß es zu e inem P r o g r a m m e rhoben w u r d e . 
Doch d ie Vors te l lungen u n d G e d a n k e n , d ie e r in d iesem 
2 0 - J a h r e s - P r o g r a m m nieder leg te , w a r e n a u s d e r b is d a h i n 
en twicke l t en P r a x i s h e r a u s so seh r entwickel t , daß die e i n 
ze lnen P u n k t e i m m e r w i e d e r aufgegriffen u n d erörtert w u r 
den . Es lohn t sich d a h e r , a m E n d e dieser 20 J a h r e e i n m a l 
nachzusehen , w a s a u s d e n zehn P u n k t e n geworden ist, in 
d e n e n T r y g v e Lie d ie Auss ich ten auf k o n s t r u k t i v e Beiträge 
d e r U N O z u m Wel t f r ieden zusammenfaßte. Es soll h i e r v e r 
sucht w e r d e n , k u r z die E i n w i r k u n g von j e d e m dieser P u n k t e 
auf da s Wel tgeschehen zu be leuchten , w e n i g e r u m Geschichts 
schre ibung zu be t re iben , a ls d a r a u s für die nächsten 20 J a h r e 
einige L e h r e n zu z iehen. 
1. Per iodische S i t zungen des S icherhe i t s ra t s u n t e r T e i l n a h m e 

d e r Außenminister, Ministerpräsidenten oder a n d e r e r v e r 
an twor t l i che r Reg i e rungsve r t r e t e r , w ie sie in d e r C h a r t a 
vo rgesehen sind. Es w u r d e an e t w a halbjährlich s t a t t f in 
d e n d e S i t zungen gedacht , be i d e n e n vor a l l em a n s t e h e n d e 
P r o b l e m e in p r i v a t e m Meinungsaus t ausch erörtert u n d 
nicht u n b e d i n g t m a r k a n t e En t sche idungen a n g e s t r e b t w e r 
den sol l ten. Darüber h i n a u s sol l ten die fünf ständigen 
Mitg l ieder des S icherhe i t s ra t s l au fend m i t e i n a n d e r k o n 
su l t ie ren . Auch die übrige Masch iner ie d e r U N O sol l te für 
V e r h a n d l u n g e n , V e r m i t t l u n g e n u n d Schl ichtung ak t i v i e r t 
w e r d e n . 

Oberflächlich be t rach te t , ist es d iesem e r s t e n Vorschlag von 
T r y g v e Lie nicht gu t e rgangen . De r S icherhe i t s ra t , de r ze i t 
weise wen igs t ens in Konfl ikten von m i t t l e r e r Größe hel fen 
konn te , d e n s t a tu s quo zu e r h a l t e n oder wiede rhe rzus te l l en , 
h a t in den le tz ten J a h r e n in se inen Reso lu t ionen e ine i m m e r 
weichere , n i ch t s sagendere Sprache führen müssen, u m über
h a u p t noch zu Beschlüssen zu k o m m e n . Es ist h i e r nicht de r 
P la t z u n d d e r Ze i tpunk t , da s Gewich t ve r sch iedener m i t w i r 
k e n d e r Ursachen zu e rmi t t e ln . M a n müßte die W i r k s a m k e i t 
des S icherhe i t s ra t s v o r u n d nach d e r Kongoakt ion , a l l geme i 
n e r gesprochen vor u n d nach d e m Einzug vieler , meis t k l e ine r 
Entwicklungsländer mi t ko lon ia le r V e r g a n g e n h e i t u n t e r 
scheiden, müßte d ie z u n e h m e n d verhärtete H a l t u n g de r 
Großmächte gegenüber d e r B e h a n d l u n g von Konf l ik ten i m 
S icherhe i t s ra t b e w e r t e n , wobe i d e r H a l t u n g d e r Sowje tun ion 
entscheidende , a b e r be i w e i t e m nicht ausschließliche V e r a n t 
w o r t u n g zufal len würde, müßte auch d ie >Ermüdung< berück
sichtigen, die sich gegenüber so hartnäckigen, i m G r u n d e 
j a h r t a u s e n d e a l t e n Konfl ikten wie in Palästina ve rb re i t e t ha t , 
u n d auch die oft zugespi tz te F o r m in Rechnung stel len, in de r 
viele n e u e S t a a t e n ih re Anl iegen vorb rach ten . 
A b e r s ind w i r d e r i n t e r n e n Diskuss ion i n n e r - u n d außerhalb 
des S icherhe i t s ra t s n icht doch näher g e k o m m e n , w e n n e t w a 
zwischen Großmacht-Verantwortlichen häufigere Gespräche 
u n d d i r ek t e heiße Telefonle i tungen üblich g e w o r d e n s ind? I s t 
es nicht in m a n c h e n Fällen für den Wel t f r ieden von größerem 
Vortei l , w e n n d ie nicht-ständigen Mitg l ieder des S icherhe i t s 
r a t s h i n t e r verschlossenen Türen Resolutionsvorschläge a u s 
a rbe i t en , die sie d a n n d e n ihnen n a h e s t e h e n d e n ständigen 
Mitg l iedern schmackhaf t zu machen t r ach t en? S ind d ie V ie r -
Mächte-Konsultationen über d e n N a h e n Osten in N e w York, 
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die sich mi t a n d e r e n d ip lomat i schen Bemühungen tei ls a b 
lösen, tei ls überschneiden, nicht ebenfa l l s e in Hof fnungs 
schimmer , daß eines Tages d ie k r i e g s n a h e n O p e r a t i o n e n im 
N a h e n Os ten v e r m i n d e r t w e r d e n können, bis nach geduld iger 
Kle ina rbe i t doch m e h r als n u r e in Waffens t i l l s tand auf 
schwachen Be inen geschaffen w e r d e n k a n n ? Enthält die 
Ge legenhe i t für Generalsekretär U Than t , se inen Bevo l l 
mächtigten G u n n a r J a r r i n g als Kundschaf te r , Briefträger 
u n d Gesprächspartner be ide r Konf l ik t spar te ien auf Reisen 
zu schicken, n icht doch e inen K e r n von Vermittlungsmöglich
kei ten? Liegt in d e r a r t i g e r Aktivität i m U N O - R a h m e n nicht 
zumindes t e in Ku l i s senwer t , w e n n sich ke ine de r Großmächte 
b i n d e n lassen möchte? 
Aus de r Unmöglichkeit, d e n N a h e n Os ten oder V i e t n a m oder 
a n d e r e militärische Konfl ikte auf d e r »Bühne des We l tgewi s 
sens«, wie Adla i S t evenson d e n S icherhe i t s ra t ge rn n a n n t e , 
durch öffentliche B e h a n d l u n g aus d e r Wel t zu schaffen, h a t 
sich u n t e r U T h a n t dennoch die Möglichkeit h e r a u s k r i s t a l l i 
siert , durch Gehe imd ip loma t i e u n t e r se ine r Regie oder M i t 
w i r k u n g K o n t a k t e zu pflegen, Lösungsversuche unauffällig 
u n t e r d ie L u p e zu n e h m e n , w i e sie eben in solcher Z w a n g -
losigkeit n u r u n t e r d e m Dach e iner Wel to rgan i sa t ion möglich 
sind. W e r m i t w e m w a n n u n d w o über w a s gesprochen ha t , 
das geh t in d e r Mi l l ionens tad t N e w York , u n t e r d e r Vielzahl 
von E x p e r t e n b e g e g n u n g e n , die d ie Arbe i t d e r We l to rgan i s a 
t ion m i t sich b r ing t , ungewöhnlich u n b e m e r k t vo r sich. 
Z w a r heißt es, daß in d e r U N O ke in G e h e i m n i s länger als 
24 S t u n d e n g e w a h r t w e r d e n k a n n . A b e r w i e v ie le T a s t v e r 
suche lassen sich in s e h r viel wen ige r als 24 S t u n d e n durch 
m e h r e r e V a r i a t i o n e n h i n d u r c h le i ten, b e v o r das e r s t e Gerücht 
darüber in d e n U N O - K o r r i d o r e n en t s t eh t? Vergleicht m a n 
d a m i t d ie Zei t u n d Mühe, die d e r K r e i s v e r k e h r d e r D ip lo 
m a t i e von H a u p t s t a d t zu H a u p t s t a d t ans te l le des S t r a h l e n 
v e r k e h r s von d e r U N O aus m i t d e n Hauptstädten er forder t , 
so w i r d ein Vorte i l d e r Gehe imd ip loma t i e u n t e r e i nem Dach 
offenbar . T r y g v e Lie schweb te sicherlich m e h r vor, als e r von 
d e n regelmäßigen »Gipfeln« i m Sicherhe i t s ra t sprach. Doch 
die ständige Arbe i t durch d ie k le inen Kanäle, von K e n n e r n 
geleistet , d ie sich u n t e r e i n a n d e r sämtlich gu t k e n n e n u n d 
menschl ich so n a h e k o m m e n , w i e es u n t e r e i nem Dach u n d 
bei v ie len gesellschaft l ichen Anlässen möglich ist, soll m a n 
auch nicht ve r ach t en u n d in i h r e r k u m u l i e r e n d e n W i r k u n g 
nicht ge r ing schätzen. 

2. E in n e u e r Versuch, e in i n t e rna t i ona l e s Kon t ro l l sys t em für 
Atomene rg i e zu schaffen, daß die V e r w e n d u n g für K r i e g s 
zwecke v e r h i n d e r t , die V e r w e n d u n g für friedliche Zwecke 
fördert. 

Nun , die Organ i sa t ion für die Kont ro l l e ist m i t d e r I n t e r n a 
t iona len A t o m e n e r g i e - O r g a n i s a t i o n in Wien effekt iv geschaf
fen worden . Dazu h a t m a n es in den l angwie r igen V e r h a n d 
lungen im Z u s a m m e n h a n g mi t d e m Nich tve rb re i t ungsve r t r ag 
für K e r n w a f f e n (Atomwaf fenspe r rve r t r ag ) auch geschafft, 
deut l ichere A b g r e n z u n g e n zwischen militärischer u n d f r ied
l icher V e r w e n d u n g zu f inden, w ie die vo rgesehene A b s t i m 
m u n g zwischen E u r a t o m u n d d e r Wiene r Kontrollbehörde 
zeigt. W i e d e r u m h a b e n äußere F a k t o r e n , in d iesem Fa l le de r 
erhebl ich gewachsene H o r r o r v o r jegl icher A n w e n d u n g von 
A t o m b o m b e n , dabe i mi tgewi rk t , daß einige Ve rnun f t in die 
i n t e r n a t i o n a l e n Bez iehungen h ine ingeb lasen w e r d e n konn te . 
Das v e r m i n d e r t jedoch nicht die B e d e u t u n g des in d e r U N O 
gegebenen R a h m e n s , d e r in N e w York u n d in Genf ausg i e 
bige Prüfungen d e r aus a l le r Wel t gemach ten Vorschläge in 
d e n ve rsch iedens ten F o r m e n e r l aub te , von d e n formel len B e 
r a t u n g e n in d e r Konfe renz des Abrüstungsausschusses, auf 
d e r Konfe renz d e r ke rnwaf fen losen S t a a t e n (un te r E i n b e 
z iehung de r B u n d e s r e p u b l i k Deutschland) in Genf sowie in 
d e r V o l l v e r s a m m l u n g u n d i h r e n Ausschüssen in N e w Y o r k 
bis zu d e n endlosen E inze lbe ra tungen u n d Korridorgesprä

chen d e r E x p e r t e n , zu denen sich b a l d in N e w York, ba ld in 
Genf Ge legenhe i t bot . 
3. E in n e u e r Versuch zur Rüstungsbegrenzung, nicht n u r be i 

A tomwaf fen u n d a n d e r e n Waffen d e r Massenvern ich tung , 
s o n d e r n auch bei konven t ione l len Waffen. 

Auch h i e r fehl t es n icht a n Versuchen, w i e n e u e r d i n g s e twa 
d e n Bemühungen u m den B a n n de r A n w e n d u n g bak te r io lo 
gischer u n d chemischer Waffen de r Massenzerstörung. Die 
V e r l a g e r u n g d e r ma te r i e l l en Ube rmach t auf d ie Supermächte, 
von d e n e n zwei, d ie Vere in ig ten S t a a t e n u n d d ie Sowje t 
union , da s d i r e k t e Gespräch abgeschi rmt von d e n argwöhni
schen A u g e n d e r übrigen Wel t suchen, während die d r i t t e 
Supe rmach t , Rotchina , n ich t i m B u n d e ist, läßt die übrigen 
Mitg l ieder d e r Ve re in t en N a t i o n e n tei ls betrübt, tei ls r e s i g 
n i e r t d ie Auf te i lung d e r Wel t in Einflußsphären der S u p e r 
mächte bek lagen . N e b e n d e m B a n n gegen Waffen d e r M a s 
senvern ich tung , d e r n u r w e l t w e i t u n d u n t e r Selbstbeschrän
k u n g d e r Supermächte s innvol l ist , scheinen die Bemühungen 
u m reg iona l b e g r e n z t e Abrüstung e h e r gewisse C h a n c e n zu 
haben . Es gehört w o h l m i t Recht zu d e n b e w e g t e n Klagen d e r 
Entwicklungsländer, daß ein Bruch te i l d e r Rüstungsausgaben 
in de r Wel t aus re ichen würde, u m i m Ver lauf w e n i g e r J a h r e 
j e n e Zweidr i t t e l d e r Menschhei t einigermaßen aus re ichend 
zu ernähren, die h e u t e unterernährt sind, vielfach in solchem 
G r a d e , daß i h n e n jedenfa l l s mi t m e h r Arbeitsplätzen u n d 
m e h r technischen Hi l fsmi t te ln für die En twick lung d e r W i r t 
schaft in i h r e r U m g e b u n g zunächst nicht geholfen w e r d e n 
k a n n . 

4. Neue Bemühungen, die in d e r C h a r t a vo rgesehene i n t e r 
na t iona l e S t r e i tk ra f t de r Ve re in t en Na t ionen zu schaffen 
u n d d ie Macht des S icherhe i t s ra t s zu stärken. Bere i t s d ie 
Exis tenz e iner ständigen Pol ize i t ruppe würde fr iedl iche 
Lösungen für Konfl ikte wesent l ich er le ichtern . 

De r S t r e i t u m eine Po l i ze i t ruppe d e r U N ist n i ema l s vol l a u s 
ge t r agen worden . Für die Ak t ionen i m N a h e n Os ten w a r es 
s te t s möglich gewesen , T r u p p e n k o n t i n g e n t e zu finden, sei es 
aus S k a n d i n a v i e n u n d K a n a d a (wenn auch m i t Einschrän
k u n g e n se i tens d e r A r a b e r über d e n Einsa tz d e r K a n a d i e r ) , 
sei es aus Ind ien u n d aus Jugos lawien . Als jedoch N a s s e r a m 
V o r a b e n d des Sechs -Tage -Kr ieges d ie bekann t l i ch n u r auf 
d e r ägyptischen, nicht auf d e r israel ischen Sei te d e r G r e n z e 
auf d e r S ina i -Ha lb inse l s t a t ion ie r t en T r u p p e n l o s w e r d e n 
woll te , b e g a n n e n die jugos lawischen u n d indischen T r u p p e n 
p rak t i sch bere i t s m i t d e m Einpacken, b e v o r Nasse r formel l 
den Abzug von U T h a n t geforder t h a t t e . (Das führte zu d e m 
deba t te losen Abzug, d e n m a n U T h a n t oft a ls Nachgiebigkei t v o r 
geworfen ha t , wobei übersehen wi rd , daß e r z w a r N a s s e r 
u m Uberprüfung se iner F o r d e r u n g hätte b i t t en , jedoch d e n 
Abzug selbst n icht hätte v e r w e i g e r n können, da N a s s e r sich 
den jederze i t igen Wider ru f d e r S t a t i o n i e r u n g s e r l a u b n i s v o r 
b e h a l t e n hat te .) 
I m Kongo h a b e n sich d ie UNO-Streitkräfte i m großen u n d 
ganzen bewährt. Hammarskjöld w a r seh r flexibel be i d e r 
A n f o r d e r u n g von T r u p p e n v o n Mi tg l i eds taa ten . E r w a r gegen 
e ine feste Pol ize i t ruppe , d a e r w o h l mi t Recht d e r Ansicht 
war , daß die T r u p p e n sowohl i h r e r Nationalität u n d R a s s e 
als auch i h r e r militärischen Qual i f ika t ion nach den j ewei l igen 
Er fo rde rn i s sen en t sp rechen müßten. Fa rb ige T r u p p e n u n t e r 
d e m U N O - H e l m h a t t e n z. B . i m Kongo e inen le ichteren S t a n d 
als weiße T r u p p e n , da sich d e r Haß auf belgische T r u p p e n 
vor a l l em zu Beg inn d e r Ak t ion auf a l le Weißen übertrug. 
Das größte H i n d e r n i s für d e n Einsa tz von U N O - P o l i z e i t r u p -
p e n ist sei t de r K o n g o - A k t i o n d e r sowjetische W i d e r s t a n d . 
Moskau wi l l a l le En tsche idungen , einschließlich d e r f inanz ie l 
len, d e m S iche rhe i t s ra t — u n d d a m i t se inem Veto — v o r b e 
ha l t en , m i t d e m Ergebnis , daß selbst für die besche idene 
T r u p p e auf Z y p e r n e ine freiwill ige F inanz i e rung e r fo rder l i ch 
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w u r d e . U T h a n t muß al le sechs M o n a t e d e n H u t h e r u m r e i 
chen, wobei e r auch vor Nich tmi tg l iedern wie d e r B u n d e s r e 
pub l ik nicht ha l tmach t . 
Würde die Sowje tun ion nicht so h o h e S c h r a n k e n gegen f r ie 
d e n s e r h a l t e n d e A k t i o n e n d e r U N err ichten , dürfte es nicht zu 
schwier ig sein, T r u p p e n für d e r a r t i g e A k t i o n e n zu finden. 
S k a n d i n a v i e n u n d d ie N i e d e r l a n d e h a l t e n nach w ie vo r E i n 
he i t en i h r e r Streitkräfte für U N O - A b r u f be re i t u n d ach ten 
bei de r Ausb i ldung dieser E inhe i t en darauf , daß sie m e h r als 
Po l i ze i -Truppe d e n n a ls aggress ive Streitkräfte geschult w e r 
den . K a n a d a , in se inem schr i t twe isen Rückzug ins e igene 
Schneckenhaus , h a t se ine T r u p p e n z u s a g e n seh r beschränkt. 
M a n g e l n d e Möglichkeiten der UNO, von d e r a r t i g e n A n g e 
bo ten Gebrauch zu machen , scheint den kanad i schen E n t 
schluß beschleunigt zu h a b e n . 
I n den Vere in ig ten S t a a t e n is t vo r e in iger Zeit von p r i v a t e r 
Seite , von de r A m e r i k a n i s c h e n Gesellschaft für die Vere in t en 
Nat ionen , d ie wer tvo l l e S tud i e >Toward t h e Reconci l ia t ion of 
Europe . N e w Approaches for t h e US, UN, a n d NATO< (siehe 
VN 17. Jg . (1969) Heft 1, S. 32) veröffentlicht worden , die sich 
sehr nachdrücklich für größere UNO-Streitkräfte einsetzt . 
M a n sagt, daß von d e r Sowje tun ion in n e u e r e r Zei t n u r 
ge r i nge re r W i d e r s t a n d gegen die Übernahme von Polizeiauf
gaben durch die U N O gezeigt w e r d e — b i she r fehl t die P r o b e 
auf das Exempe l . — I n s g e s a m t muß m a n T r y g v e Lie bestä
tigen, daß e r mi t se inen Vors t e l lungen du rchaus r icht ig lag, 
das jedoch auch in diesem P u n k t e Großmachteinflüsse die 
e igent l iche B r e m s e sind. 
5. Das Universalitätsprinzip d e r UNO-Mitgl iedschaf t b e 

zeichnet Lie a ls we i se u n d gerecht , wobei e r die durch 
sowjet ischen W i d e r s t a n d bed ing te >Warteliste< von 14 N a 
t ionen u n d dazu auch die A u f n a h m e d e r ehemal igen F e i n d 
s t a a t e n Deu t sch land u n d J a p a n im S inne ha t t e . 

A n die große F l u t n e u e r Mitg l ieder aus Afr ika h a t t e Lie 
dagegen woh l wen ige r gedacht , u n d auch d ie P r o b l e m e de r 
ge te i l ten S t a a t e n in Asien, ebenso wie das P r o b l e m Rotchina, 

w a r e n d a m a l s noch nicht aku t . 1970 v e r s t e h t U T h a n t u n t e r 
d e r F o r d e r u n g nach Universalität de r Mitgl iedschaft e t w a s 
ganz a n d e r e s als T r y g v e Lie 1950. Es b le ib t d ie E r k e n n t n i s , 
daß Universalität u n b e d i n g t a n z u s t r e b e n ist, auch w e n n m a n 
sich dami t , wie bei e ine r M i t w i r k u n g von Rotchina in d e r 
UNO, e rhebl iche n e u e Sorgen u n d Bürden ins H a u s einlädt. 
U m g e k e h r t w i r d d e r Mitgl iedschaft Deu t sch lands a u s g e s p r o 
chen ge rn en tgegengesehen . Daß m a n dabe i in e r s t e r L in ie 
a n die B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land denk t , ist verständlich 
angesichts i h r e r wir tschaf t l ichen B e d e u t u n g u n d i h r e r seit 
J a h r e n frei ges t a l t e t en Pol i t ik . Die DDR w i r d sich im Fa l l e 
e iner Mitgl iedschaft über d e n Kre i s i h r e r Ges innungs f r eunde 
h i n a u s e r s t noch ein e igenes poli t isches Prof i l schaffen müs
sen. Auch für die be iden a n d e r e n gete i l ten Länder, V i e t n a m 
u n d Korea , w i r d hoffentl ich e ines Tages d ie Mitgl iedschaft 
k o m m e n . D a m i t wäre d a n n de r Bogen d e r Universalität g e 
spann t . W a s a n k le inen Geb ie ten u n d Bevölkerungsgruppen 
noch an die poli t ische Unabhängigkeit heranzuführen ist, 
w i r d in der Regel die UNO-Mitg l iedschaf t ehe r a ls Bürde 
d e n n als G e w i n n empf inden , von d e m S y m b o l c h a r a k t e r a b 
gesehen, d e r die Mitgl iedschaft in d e r U N O mi t d e m S t a t u s 
d e r Unabhängigkeit ve rb inde t . Das P r o b l e m d e r Min i - oder 
M i k r o s t a a t e n ist d e r U N O le ider aus d e r H a n d gegl i t ten ; 
amer ikan i sche u n d a n d e r e Vors te l lungen über eine M i t g l i e d 
schaft be i Bedar f <, d. h . das Recht auf ständige A n w e s e n h e i t 
sowie auf Äußerung in e igenen Ange legenhe i t en , jedoch o h n e 
S t i m m a b g a b e , müssen noch w e i t e r durchdach t w e r d e n . 
6. E in gesundes , ak t ives P r o g r a m m für technische Unterstüt

zung de r wir tschaf t l ichen En twick lung u n d für E r m u n t e 
r u n g u m f a s s e n d e r Inves t i t ionen . 

7. I n t ens ive r e N u t z u n g de r Sonde ro rgan i sa t i onen durch al le 
Mi tg l ieds taa ten , u m , in d e n W o r t e n d e r Cha r t a , »die V e r 
b e s s e r u n g des L e b e n s s t a n d a r d s , die Vollbeschäftigung u n d 
d ie Vorausse t zungen für wir tschaf t l ichen u n d sozialen 
For t schr i t t u n d Aufs t ieg zu fördern«. 

Viel ist a n in t e rna t iona le r , m u l t i l a t e r a l e r En twick lungsh i l fe 

Der französische Staatsprä
sident Georges Pompidou 
s ta t te te den Vereinten Na
t ionen in New York am 2. 
März 1970 einen offiziellen 
Besuch ab. Generalsekretär 
U Thant gab dem Präsiden
ten zu Ehren ein Essen, an 
dem u. a. auch der franzö
sische Außenminister Mau
rice Schumann tei lnahm. — 
Das Verhältnis Frankreichs 
zur Weltorganisat ion war 
zu Lebzeiten Dag Hammar -
skjölds gestört. Frankre ich 
ha t t e wegen des Algerien
kriegs in der UNO einen 
schlechten Stand. Staatsprä
sident de Gaulle nann te die 
Vereinten Nat ionen einmal 
>le machin<, das Dingsda, bei 
einer anderen Gelegenheit 
»die Veruneinten Nationen<. 
Inzwischen haben sich die 
Beziehungen Frankre ichs zu 
den Vereinten Nat ionen 
normalisiert . 
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durch d ie Wel tbank , da s E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m (UNDP), 
da s Wel tk inde rh i l f swerk , die Sonde ro rgan i sa t ionen und , nicht 
zu vergessen , durch das S e k r e t a r i a t d e r Ve re in t en Na t ionen 
selbst aufgeboten worden , m e h r als T r y g v e Lie vorgeschwebt 
h a b e n mag , w e n n auch weniger , als nötig gewesen wäre. I m 
merh in , das Wel tgewissen ist längst wachgerüttelt, das P r o b l e m 
ist g e r a d e in neues t e r Zei t i m Pea r son -Be r i ch t für die W e l t b a n k 
u n d im Jackson-Ber i ch t über m o d e r n e F o r m e n d e r E n t w i c k 
lungsh i l f e s t ruk tu r d e r U N O u n d i h r e r angeschlossenen O r 
gane n e u durchdach t u n d m i t n e u e n p rak t i s chen Vorschlägen 
bere icher t worden . Auf d iesem Fe ld ist a m ehes ten e ine n e u e 
f ruch tba re P h a s e de r U N O - A r b e i t zu erhoffen, über die noch 
zu sprechen sein wi rd . Das gil t sowohl für die E n t w i c k l u n g s 
hilfe durch technische B e r a t u n g u n d f inanziel le Förderung 
bei de r A u s w e i t u n g de r wir tschaf t l ichen Möglichkeiten der 
Entwicklungsländer ( P u n k t 6), a ls auch für die N u t z u n g de r 
vielsei t igen Kapazitäten in den Sonde ro rgan i sa t i onen (Punk t 
7), denen insbesondere d e r J ackson-Ber i ch t de ta i l l i e r te Auf
m e r k s a m k e i t zuwende t . 
8. For tgese tz te in tens ive Arbe i t de r UNO, u m d e n Menschen

rech ten u n d d e n Grundf re ihe i t en in al ler Wel t Ach tung 
zu verschaffen u n d für i h r e p rak t i sche A n w e n d u n g zu sor 
gen. 

M a n könnte in J e r e m i a d e n darüber ausbrechen , wie schwer 
es ist, durch w o h l m e i n e n d e Deba t t en , U n t e r s u c h u n g e n u n d 
k lug fo rmul ie r t e Beschlüsse den Menschenrech ten zum D u r c h 
bruch zu verhel fen . M a n könnte a b e r auch u m g e k e h r t auf 
den l angsamen , abe r s te t igen For t schr i t t be i d e r grundsätz
lichen E r k e n n t n i s in we i t en Tei len de r Weltbevölkerung (auch 
in totalitär ge lenk ten S taa ten) über die U n a b d i n g b a r k e i t de r 
Menschenwürde u n d ih res Schutzes h inweisen . Da d e r Begriff 
de r Menschenwürde sich in ständigem W a n d e l bef indet , w i r d 
auch die S icherung de r Menschenwürde gegen Übergriffe der 
Gesellschaft u n d i h r e r O r g a n e e ine Aufgabe o h n e E n d e sein 
müssen. Gelegent l iche B e s t a n d s a u f n a h m e n , wie im J a h r e de r 
Menschenrech te 1968, h a b e n i m m e r h i n e r k e n n e n lassen, daß 
For t sch r i t t e erziel t w o r d e n sind. 
9. E inscha l tung de r UNO, u m abhängigen, kolonia len oder 

ha lbko lon ia len Völkern mi t fr iedlichen Mi t te ln s t a t t durch 
Gewa l t e inen gle ichberecht ig ten P la t z in d e r Wel t zu v e r 
schaffen. 

H ie r ist endlich ein P u n k t , in d e m die E r w a r t u n g e n von 
T rygve Lie erhebl ich übertroffen w o r d e n sein dürften. Gewiß, 
das A p a r t h e i d p r o b l e m in Südafrika u n d Rhodes ien ist we i t 
von e iner Lösung ent fern t , in den por tugies ischen Bes i t zun 
gen in Afr ika fühlen sich die Af r ikane r zumindes t noch im 
ha lbko lon ia len Z u s t a n d u n d d ie A n w e n d u n g d e r B r e s c h n e w -
Dok t r i n auf die Tschechoslowakei ist gleichfalls ein Schu l 
beispiel dafür, daß die U N O nicht in de r L a g e ist, abhängigen 
Völkern unverzüglich einen gle ichberecht igten P la t z in der 
Wel t zu verschaffen. Ande re r s e i t s ist es u n v e r k e n n b a r , daß d ie 
U N O durch d i r ek t e H a n d l u n g e n — wie e t w a die J a h r für 
J a h r wiede rho l t en A l g e r i e n - D e b a t t e n in den V o l l v e r s a m m 
lungen — wie durch die Imponde rab i l i en i h r e r bloßen E x i 
s tenz den Prozeß d e r En tko lon ia l i s i e rung in vie len Fällen 
erhebl ich beschleunigt , in m a n c h e n Fällen ers t möglich ge
mach t ha t . Der zeitgenössische Zyn ike r w i r d e i n w e n d e n w o l 
len, daß sich n u r Äußerlichkeiten gewande l t hätten, im 
G r u n d e a b e r die ehemal igen Kolonialvölker h e u t e noch z iem
lich genau so a r m u n d ohne Aufstiegsmöglichkeiten seien wi r 
vo r 20 J a h r e n . 
So wenig die wir tschaf t l iche Hilfe b i she r noch angeschlagen 
h a b e n mag , so sehr h a t sich grundsätzlich d e r Ausblick für 
die Menschen durch das H e r v o r t r e t e n aus d e m Scha t ten de r 
Kolonialmächte in das Licht d e r Selbständigkeit gewande l t . 
M a n b rauch t n u r in den K o r r i d o r e n d e r UNO in N e w York 
das heu t ige Auf t re ten d e r V e r t r e t e r freier S t a a t e n Afr ikas 
mi t dem früher üblichen Bild geduckt e inherschle ichender 

>Konzessions-Kolonialer ' in den De lega t ionen de r Kolonia l 
mächte zu vergleichen, u m d e n W a n d e l zu begreifen. Die 
heu t igen V e r t r e t e r mögen sich recht r a d i k a l gebärden, mögen 
gelegent l ich n e u e Ersche inungsformen d e r A r r o g a n z zur Schau 
t r agen , da s b r a u c h e n nichts anderes als Übergangserscheinun
gen zu sein, w e n n m a n ihnen mi t Verständnis begegnet . Wer 
auch n u r da s ge r ings te Gespür für Menschenwürde hat , k a n n 
nicht a n d e r s als au fa tmen , daß nach d e r Abschaffung de r 
Sk lave re i i m 19. J a h r h u n d e r t n u n m e h r in u n s e r e m J a h r h u n 
de r t d ie Abschaffung des Kolonia l i smus h i n z u g e t r e t e n ist. 
Die U N O als i n t e rna t i ona l e s F o r u m ist d e r r ech t e Pla tz , die 
n e u g e w o n n e n e F re ihe i t in d e r Öffentlichkeit zu d e m o n s t r i e 
ren . Die Würde, mi t d e r dies geschieht, dürfte in d e m G r a d e 
zunehmen , in d e m die a l t en Mitgl ieder die Neuankömmlinge 
ehrlich w i l l k o m m e n heißen. 
10. Akt iver , sys temat i scher Gebrauch a l ler de r U N O g e g e b e 

n e n Mit tel , u m das i n t e rna t i ona l e Recht zu e inem w i r k 
s a m e n Recht für e ine un ive r se l l e Weltgesel lschaft w e r d e n 
zu lassen. Dafür w e r d e n u. a. empfohlen e ine K o n v e n 
t ion gegen Völkermord, v e r m e h r t e I n a n s p r u c h n a h m e des 
I n t e r n a t i o n a l e n Ger ichtshofs , Kodi f iz ie rung i n t e r n a t i o 
na le r Rech t sbes t immungen , m e h r a b e r noch die ak t ive 
Unterstützung dieser Idea le durch die n a t i o n a l e n Reg ie 
rungen . 

Mit se inen Vors te l lungen von e ine r u n i v e r s a l e n Rechtsord
n u n g u n d e iner >Weltgesellschaft< h a t T r y g v e Lie wohl das 
posi t ive Gegenstück zu se inen F o r d e r u n g e n auf V e r h i n d e r u n g 
von w e l t w e i t e n Nuklea rkonf l ik ten m i t total-zerstörenden 
W i r k u n g e n u n d auf V e r m i n d e r u n g konven t ione l le r Rüstun
gen im Auge gehabt . Die Vors te l lung, nicht n u r in e inem 
R e c h t s s t a a t , sonde rn auch in e iner Rechts w e i t zu leben, 
erscheint heu te , im Düsenzeitalter u n d u n t e r dem D a m o k l e s 
schwer t des Overk i l l n o t w e n d i g e r d e n n je . Mit dem Schutz 
des W e l t r a u m s gegen die P laz i e rung von Vern ich tungswaffen , 
m i t d e n Bemühungen u m in t e rna t iona le Rege lungen z u r 
F r e i h a l t u n g des Meeresbodens von Vern ich tungswaf fen geh t 
da s k o n k r e t e S t r eben schon in die von Lie gewünschte Rich
tung . 
Fazit der Vergangenheit 
Was ist da s Faz i t de r Überprüfung jenes Z w a n z i g - J a h r e s -
P r o g r a m m s für die Sicherung des F r i edens mi t Hilfe d e r 
Vere in t en Nat ionen , das Trygve Lie d e n Staatsmännern d e r 
Wel t im Frühjahr 1950 vor legte? Auf d e r Akt ivse i t e s teh t 
i m m e r h i n noch die UNO, im Gegensa tz z u m Vorgänger Völ
k e r b u n d w e d e r durch Aus t r i t t e geschwächt noch durch e inen 
Wel tk r i eg zerstört. Auf de r Akt ivse i te s t eh t auch d ie e r h e b 
liche Auswe i tung durch den Einzug de r souverän g e w o r d e n e n 
ehemal igen Kolonialvölker, dazu auch die Hilfe, die i n n e r -
wie außerhalb der UNO für d e r e n wir tschaf t l iche E n t w i c k 
lung erschlossen w o r d e n ist. 
Auf de r Pass ivse i te wiegen vor a l l em zwei Pos t en seh r 
schwer : Die En twick lung de r Ve re in ig t en S t a a t e n u n d d e r 
Sowje tun ion zu Supermächten, die aus i h r e r In te ressen lage 
h e r a u s Voren t sche idungen darüber treffen, in welchen F r a g e n 
sie sich die Me inung d e r übrigen UNO-Mi tg l i ede r auch n u r 
anhören, geschweige d e n n sie berücksichtigen wollen, h a t 
den Vere in t en N a t i o n e n auf pol i t i schem Gebie t viel von d e r 
Mi t t le r ro l le g e n o m m e n , d ie i h r z u m a l lgemeinen Wohl z u 
gedacht wa r . Z u m a n d e r e n h a t die U N O bei i h r en Bemühun
gen u m F r i e d e n s e r h a l t u n g vie le Rückschläge er l i t ten , w o h l 
den schwers ten i m N a h e n Osten . Das liegt teils a n d e n s t e i 
genden T e m p e r a t u r e n auf örtlichen Konf l ik ts ta t ionen. D e r 
Sechs -Tage -Kr i eg i m N a h e n Osten h a t s eh r viel w e n i g e r 
Abkühlung gebrach t als de r Palästina-Konflikt von 1948, 
n icht zule tz t durch d ie verstärkte Waffenhilfe d e r S o w j e t 
un ion für Ägypten u n d a n d e r e arabische Kampfwi l l ige sowie 
des Wes ten für Israe l . In V ie tnam w a r e n d ie V o r a u s s e t z u n 
gen für eine E inscha l tung der UNO wegen d e r f eh l enden 
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Mitgliedschaft beider Vie tnams u n d Kotchinas besonders u n 
günstig. Der Konflikt in Niger ien über die Selbständigkeit d e r 
Ibos k o n n t e als i n t e r n e S t re i t igke i t n icht offiziell vo r die 
U N O - G r e m i e n gebrach t w e r d e n . Und die f r i edense rha l t ende 
U N O - O p e r a t i o n in Z y p e r n k o n n t e z w a r die Kämpfe beenden , 
jedoch den Ausgleich b i she r n icht b r ingen . 
Eines w i rd bei den me i s t en U N O - B i l a n z b e t r a c h t u n g e n e n t 
w e d e r übersehen oder mi t rascher Ges te beise i tegeschoben: 
Die UNO v e r m a g nicht n u r m a n c h e n Konflikt schon im K e i m 
zus t and zu entgif ten, einfach durch ih re Ex i s t enz u n d die ih r 
gebo tene Möglichkeit, im Frühstadium ein W o r t z u r rech ten 
Zeit sp rechen zu können, sei es u n t e r d e n Bete i l ig ten, sei es 
von a l e r t en F r e u n d e n . Die UNO schafft darüber h i n a u s durch 
die v ie len von ih r ermöglichten K o n t a k t e , von den B e g e g n u n 
gen de r führenden Staatsmänner aus a l ler Wel t a m Haup t s i t z 
N e w York bis zu den E x p e r t e n - u n d Praktikergesprächen in 
d e r Ausführung der technischen u n d wir tschaf t l ichen Hilfe, 
allmählich ein Kl ima, in d e m Konfl ikte wen ige r leicht a u s 
brechen . 
A n d e r s ausgedrückt, die Universität w i r d nicht n u r von oben 
durch Souveränität u n d Mitgliedschaft , sonde rn auch von 
u n t e n durch menschl iche Begegnungen Schr i t t für Schr i t t 
aufgebaut . Es sei n u r auf den in d e r west l ichen, en twicke l t en 
Wel t meis t übersehenen, a b e r für die Verwi rk l i chung de r 
Universalität äußerst wicht igen T a t b e s t a n d h ingewiesen , daß 
Entwick lungsh i l fe längst nicht m e h r n u r von den >Reichen< 
zu den > A r m e n < fließt. Das Geld w i r d me i s t noch aus den 
Taschen d e r Reichen s t a m m e n , d ie Fach leu te abe r k o m m e n 
i m m e r häufiger nicht m e h r aus en twicke l ten , sonde rn aus 
Entwicklungsländern. Sie s ind oft sogar die er folgre icheren 
Helfer, n icht wei l sie den west l ichen Hel fe rn überlegen sind, 
sonde rn wei l sie m e h r Einfühlungsvermögen für die n o t w e n 
dige schr i t tweise En twick lung m i t b r i n g e n : Es ist einfach 
leichter, d e n Schr i t t von de r Hacke zum Handpf lug oder 
Ochsenpflug zu tun , als den Schr i t t von d e r Hacke z u m T r a k 
tor . Durch die schr i t tweise En twick lung w i r d de r Erfolg nach 
hal t iger . Auch w e n n d e r Helfer abre is t , b le ib t d ie Lek t ion 
>Ochsenpflug< e h e r als b le ibendes Ergebn i s zurück als d ie 
Lek t ion >Traktorenbetr ieb<. Aus d e m gewerb l ichen Sek to r 
ließen sich vie le Beispiele für die No twend igke i t u n d d ie 
W i r k s a m k e i t des For t schr i t t s in k le inen E t a p p e n anführen. 
Ausblick in die nächsten 20 Jahre 
Beim Ausblick auf die nächsten 20 J a h r e UNO-Tätigkeit g e 
nügt nicht die a n sich berecht ig te Fes t s te l lung , daß m a n die 
UNO m o r g e n e r n e u t au fbauen müßte, falls sie h e u t e zerstört 
würde. M a n muß darüber h i n a u s versuchen, d e m veränderten 
Kl ima Rechnung zu t r agen , in d e m sich die Vere in t en N a t i o 
n e n in Zukunf t betätigen müssen. Die F r i e d e n s e r h a l t u n g , 
z w a r w e i t e r h i n obers tes In t e re s se de r Menschhei t , w i rd in 
der U N O - A r b e i t wen ige r als Aktualität in Ersche inung t r e 
ten. Sei t d e r Gründungsversammlung der U N O in S a n F r a n -
zisko, auf d e r führende Staatsmänner wie G e n e r a l Smut s , 
d e r br i t i sche Außenminister A n t h o n y E d e n u n d sein a m e r i 
kan ischer Kol lege S te t t i nus e rns t e Sorgen hegen mußten, ob 
d ie Gründung nicht im le tz ten Augenbl ick a m sowjet ischen 
W i d e r s t a n d schei tern oder doch zu e inem zwe i t r ang igen E r 
eignis he rabges tu f t w e r d e n würde, h a b e n sich die be iden 
Supermächte insowei t angenähert, daß sie seh r vie le g e m e i n 
s a m e In te re s sen a m F r i e d e n en tdeckt haben . In d e m Maße 
aber , in dem Wash ing ton u n d Moskau mi t oder ohne heißen 
D r a h t aus Se lb s t e rha l t ungs t r i eb für den F r i e d e n sorgen, 
bedar f es de r UNO für die F r i e d e n s e r h a l t u n g nicht oder doch 
n u r als ausführendes O r g a n in lokalen Konfl ikten. Al le rd ings 
h a b e n die m i t t l e r en u n d k l e ine ren S t a a t e n ein In t e re s se 
d a r a n , über die Vere in t en N a t i o n e n bei d e r F r i edenss i che rung 
i m Gespräch zu ble iben, w e s h a l b ABC-Waffen , a l lgemeine 
Rüstungsbegrenzung u n d auch UNO-Po l i ze i t r uppe auf de r 
T a g e s o r d n u n g de r Vere in t en Na t ionen b le iben dürften. Es 
fragt sich jedoch, w iewe i t die Vielzahl d e r S t a a t e n sich bei 

Friedenspolitik 
heißt Weltpolitik 
Wir Bundesdeutschen sind mit dem Westen nicht nur befreundet 
und verbündet. Er ist auch Hort unserer Freiheit und unseres gei
stigen Erbes, seit Europa geteilt ist. Folgerichtig haben daher die 
Bundesregierungen seit 1949 die Bemühungen um Vertrauen und 
Schutz des Westens als ihre wichtigste Aufgabe angesehen. 
Sich darauf zu beschränken, würde jedoch Deutschlands Vergangen
heit und Zukunft zugleich verkennen. Ein Blick auf die Landkarte 
oder ins Geschichtsbuch zeigt, daß Deutschland zu ganz Europa ge
hört. Konstruktive Ostpolitik aus dem Hort des Westens ist somit 
folgerichtig für unsere europäische Mittellage. 
Es gilt jetzt, das Vertrauen des Ostens in uns durch Friedfertigkeit 
und Aufgeschlossenheit zu heben, möglichst auf den gleichen Pegel
stand, den wir im Westen erreichen konnten. Dabei zeigen sich ge
wichtige, aber überwindbare Hindernisse: kaiserlicher Imperialismus 
vergangener Zeiten, zwei Kriege in diesem Jahrhundert und im 
Osten eine der unsrigen entgegengesetzte wirtschaftsideologische 
Entwicklung mit neo-imperialistischen Untertönen. 
Jeder Fortschritt in unserer Friedenspolitik in Ost und West legt 
uns die Verantwortung auf, unseren Friedenswillen auch weltweit zu 
bekunden und zu begründen, denn der Friede wie der Krieg sind 
weltweit unteilbar geworden. Das Ohr der Welt ist uns gewiß. Ein 
Vierteljahrhundert politischer Bescheidenheit, unser respekterzeu
gender Wiederaufbau, unsere aus jüngster Eigenerfahrung der Armut 
geborene, gut durchdachte Entwicklungshilfe, all das hat man in 
Afrika, Asien, Lateinamerika wohlwollend vermerkt. Wir brauchen 
auch nicht erst darauf hinzuweisen, daß fast 80 Prozent der Deut
schen in der Bundesrepublik leben, mehr als 80 Prozent des von 
Deutschen erzeugten Sozialprodukts von Bundesdeutschen geschaf
fen werden. Nicht die Welt unterschätzt oder übersieht diese Fakten; 
das tun wir allenfalls selbst. 

Unser bisheriger Beitrag zur Weltpolitik wird draußen als eine sym
pathische Mischung von Friedenswillen und Wirtschaftskraft gewertet. 
Unser frühzeitiger Ausschluß aus dem Klub der Kolonialmächte läßt 
uns den neuen Staaten noch anziehender erscheinen. Sie möchten 
uns daher am Ratstisch der Völker, in der UNO, sehen. Unser Fehlen, 
was immer die historischen Gründe sein mögen, gilt heute in ihren 
Augen fast schon als Drückebergerei. Wir sollten dieses Urteil nicht 
leichtfertig beiseite schieben: Weitere Abwesenheit könnte uns als 
unverzeihliche Selbstverstümmelung angekreidet werden. 
Der Zeitpunkt zum Beitritt ist günstig. Die Vereinten Nationen sind 
in einer grundlegenden Wandlung begriffen. An den neuen gewalti
gen Aufgaben sollten wir aus eigenem Interesse von Beginn an mit
wirken: Schutz der Umwelt vor der Verseuchung von Land, Wasser 
und Luft, Schutz des Meeresbodens vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
und militärischem Mißbrauch, Schutz des Luftraums vor Piraten, 
Schutz des Weltraums vor Großmachtanmaßung, Schutz der Menschen 
vor allem in den Entwicklungsländern vor Hunger, Massenarbeitslo
sigkeit und Unwissenheit. 

Geregelte Wohlstandsentfaltung in aller Welt ist eines der wichtig
sten Interessen so exportabhängiger Völker, wie wir es sind. Poli
tische Friedenssicherung entzieht sich noch allzuoft dem guten UNO-
Willen. Wirtschaftliche Friedenssicherung macht jedoch schon heute 
in stiller Expertenarbeit weit mehr Gebrauch von UNO-Möglichkeiten, 
als man ahnt. Hier liegt eine UNO-Zukunft, die uns unmittelbar be
trifft. 
Die Welt braucht Spielregeln auf neuen Gebieten. Die UNO wird sie 
ausarbeiten, und wir sollten dabei sein. Dabei braucht uns die gleich
zeitige Aufnahme der DDR in die UNO weiß Gott nicht zu hindern. 
Diese Aufnahme bringt weder unsere noch die internationale Aner
kennung automatisch mit sich. Nach ihr wird Ostberlin gesondert 
streben müssen, und vielleicht wird die DDR in der UNO rascher 
erkennen, wie sehr sie sich mit Beibehaltung der Mauer, der Minen
sperren, der Reiseverbote selbst im Wege steht. 
Unser Aufnahmeantrag in die Vereinten Nationen Ist fällig und wird 
dort mit Freuden angenommen werden. Dieses weitere positive Er
gebnis unserer Friedenspolitik wird niemand schmälern können! 

Die persönliche Meinung 
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den wirkl ich en t sche idenden Ause inande r se t zungen über 
Kr ieg u n d F r i e d e n Gehör verschaffen u n d Einfluß g e w i n n e n 
k a n n . F r i edenss icherung en t fe rn t sich m e h r u n d m e h r v o n 
d e r V e r h i n d e r u n g des Waffengebrauchs h in zu den f r i eden
schaffenden Aufgaben, die wen ige r präzis fo rmul i e rba r u n d 
b e s t i m m t nicht le ichter s ind. 
Zwei Aspek t e i n t e rna t i ona l e r Z u s a m m e n a r b e i t dürften vor 
a l l em in den nächsten J a h r z e h n t e n stärker in den V o r d e r 
g r u n d rücken, u n d besser mi t UNO-Hi l fe als außerhalb des 
Er fah rungsbe re i chs d e r Vere in t en Nat ionen . Das eine ist d ie 
Neuor i en t i e rung de r Entwicklungshi l fe , d ie aus e ine r e n 
thus ias t i schen Improv i sa t ion zu e iner durchdach ten , mi t l a n g 
fr is t igen Zielen v e r s e h e n e n i n t e rna t i ona l en Opera t ion w e r d e n 
muß, w e n n sie a n d a u e r n u n d Erfolg h a b e n soll. De r E n t h u 
s iasmus h a t v ie le ror t s nachgelassen, te i ls wei l dies da s 
Schicksal j e d e r Bege i s te rungswel le ist, te i ls wei l w i d e r 
spruchsvol le Ber ichte über die Erfolge den E indruck a u f k o m 
m e n ließen, daß diese Hilfe die in sie gese tz ten E r w a r t u n g e n 
nicht erfüllt habe . W a h r h e i t u n d Dich tung mischen sich in 
den Vera l l geme ine rungen über die b i sher igen Ergebnisse . 
Es b le ib t die No twend igke i t de r Reform. I m R a h m e n dieser 
Reform dürfte es sich als zweckmäßig, w e n n nicht sogar 
n o t w e n d i g e rweisen , den Ante i l d e r m u l t i l a t e r a l e n Hilfe, die 
in e r s t e r Linie über die O r g a n e de r U N O - F a m i l i e gelei tet 
wird , erhebl ich zu vergrößern. Durch de ra r t i ge Maßnahmen 
könnten Erhöhungen der ge samten Entwicklungshi l fe w e n n 
nicht ve rmieden , so doch auf ein t r a g b a r e s Maß begrenz t 
w e r d e n . E n g v e r b u n d e n mi t d e r U m w a n d l u n g d e r E n t w i c k 
lungshi l fe aus d e m A m a t e u r - in den Profess iona l s tand müßte 
eine ve rbesse r t e E inkommenss i che rung für die E n t w i c k l u n g s 
länder be im Absa tz i h r e r Primärprodukte erfolgen. Auch h ie r 
s ind die U N O - O r g a n e , vo r a l lem die ständige W e l t h a n d e l s 
konferenz (UNCTAD), technisch woh l vo rbe re i t e t e I n s t i t u t i o 
nen, u m n e u e e rns tha f t e A n s t r e n g u n g e n für in t e rna t iona l e 
A b k o m m e n zu u n t e r n e h m e n . 
Der zwei te Aspek t betr i f f t g e m e i n s a m e in t e rna t i ona l e A n 
s t r e n g u n g e n zur Lösung von P rob l emen , die n e u s ind oder 
neue rd ings d e n Menschen bewußt w e r d e n u n d d ie sich r.icht 
in das Korse t t na t iona le r Grenzen b a n n e n lassen. Ob m a n an 
die n e u e Ersche inung d e r Luf tp i r a t e r i e denk t , ob m a n nach 
neuen Wegen sucht, de r G e f a h r e n von ha l luz ina tor i schen 
Gif ten H e r r zu werden , ob m a n an d ie Gefährdung u n s e r e r 
U m w e l t durch Ver schmutzung u n d Verseuchung von Wasser , 
Luft u n d Boden denkt , in a l len d iesen F r a g e n ist d e r N a t i o 
n a l s t a a t hoffnungslos überfordert, w e n n er aufgeforder t wi rd , 
e twas dagegen zu u n t e r n e h m e n . Ein F lugzeug er re icht r ascher 
e ine Landesg renze als ein Schnel lzug die Außenbezirke e iner 
Großstadt. Die K u n d e über eine n e u e A b a r t von Drogen zur 
Bewußtseinserweiterung schwingt rascher von L a n d zu Land , 
von Erd te i l zu Erdte i l , a ls e ine L a d u n g Kohle den Rhe in 
h inaufgeschleppt wi rd . U n d d e r Gedanke , daß die V e r s e u 
chung de r Luf t u n d des Wasse r s in na t i ona l en Grenzen über
w u n d e n w e r d e n kann , w i r d n i e m a n d e m k o m m e n ; selbst die 
Verseuchung des Bodens ist i m Ze i ta l t e r des i n t e rna t i ona l en 
Aus tausches von N a h r u n g s m i t t e l n ein höchst a k u t e r i n t e r 
na t i ona l e r G e f a h r e n p u n k t . 
Und ebenso wie i n t e rna t i ona l e Gefah ren auf we l twe i t e r 
Ebene erörtert u n d nach Möglichkeit bekämpft w e r d e n soll
ten, ebenso sollte m a n rechtzei t ig da rau f achten, i n t e rna t iona l 
verfügbare Güter u n d Rese rven vor e insei t iger A u s b e u t u n g 
zu b e w a h r e n . Die Bemühungen u m eine i n t e rna t iona l e G e 
se tzgebung für die friedliche N u t z u n g von Schätzen auf u n d 
im Meeresboden , d ie seit e in igen J a h r e n im U N O - R a h m e n 
be t r i eben werden , h a b e n reichlich spät begonnen , u m ohne 
R e i b u n g e n s innvol le Ergebn i s se i m In te re s se d e r ganzen 
Menschhei t u n d nicht e inze lner S t a a t e n - oder I n t e r e s s e n 
g r u p p e n zu e rb r ingen . Dennoch muß versuch t we rden , zu 
k l a r u m r i s s e n e n Def in i t ionen u n d Absprachen zu gelangen. 
M a n könnte sagen, daß sich de r Schreckensvors te l lung v o m 

»totalen Kriege< das Gegenstück der »totalen Gefährdung des 
F r i edens im Frieden< hinzugesel l t . So w ie d ie T r e n n u n g z w i 
schen F r o n t u n d H i n t e r l a n d i m m o d e r n e n Luf tkr ieg be re i t s 
enger w u r d e u n d im A t o m k r i e g vol lends verschwindet , so 
beg innen sich die G r e n z e n d e r menschl ichen Exis tenz in 
K r i e g s - u n d Fr iedensze i ten zu verwischen . Bleiben w i r u n 
tätig, so w i rd es in nicht zu f e r n e r Zukunf t ke ineswegs m e h r 
a larmis t i sch kl ingen, w e n n m a n f rag t : W a s nützt es, die V e r 
w e n d u n g von Gif tgasen in Kr iegsze i t en zu verb ie ten , w e n n 
die menschl iche Gesundhe i t in Fr i edensze i t en durch giftige 
Gase aus Fabr ikschorns t e inen u n d aus d e n Autoauspufftöp
fen m e h r u n d m e h r u n t e r m i n i e r t w i r d ? 
10 Programmpunkte für die Zukunft 
In A n l e h n u n g an das Z e h n - P u n k t e - P r o g r a m m für die F r i e 
denss icherung, da s T rygve Lie vo r 20 J a h r e n d e n h e r r s c h e n 
den Staatsmännern in Ost u n d West un t e rb r e i t e t e , l a ssen sich 
h e u t e leicht zehn P r o g r a m m p u n k t e aufs te l len , auf d ie sich 
die Bemühungen der Vere in t en Na t ionen — besser würde 
m a n sagen, d e r Völker u n d d e r von i h n e n in d ie Vere in t en 
Na t ionen e n t s a n d t e n i n t e rna t i ona l d e n k e n d e n Menschen — 
in den nächsten 20 J a h r e n konzen t r i e r en sol l ten: 
1. A n s t r e n g u n g e n , d ie Her s t e l lung a l ler ABC-Waffen zu 

u n t e r b i n d e n u n d d ie b e s t e h e n d e n Vorräte zu vern ich ten . 
Nachdem m e h r als 90 S t a a t e n d e n N ich tve rb re i t ungsve r t r ag 
für A tomwaf fen un te rze ichne t haben , soll ten die Bemühun
gen in tens iv ie r t we rden , n u n auch die Atommächte zum A b 
b a u i h r e r Bestände an Ke rnwaf f en zu gewinnen u n d gle ich
zeitig zu v e r h i n d e r n , daß n e u e Mit te l de r Massenzerstörung 
produz ie r t u n d a n g e s a m m e l t w e r d e n . Die S A L T - V e r h a n d -
lungen de r Supermächte USA u n d SU sind ein wicht iges 
Teilstück dieser Bes t r ebungen . In de r U N O soll ten d ie übrigen 
Nat ionen ständig A n s p o r n geben, daß die Besi tzer d e r M a s s e n 
ve rn ich tungsmi t t e l in ih ren A n s t r e n g u n g e n nicht e r l a h m e n , 
die Menschhei t von dieser B e d r o h u n g zu befreien. 
2. A n s t r e n g u n g e n , zu r Begrenzung de r konven t ione l l en 

Rüstung u n d zur Beschränkung der Rüstungsausgaben 
zu gelangen. 

Auch h ie r soll ten die Vere in ten Na t ionen ein F o r u m sein 
u n d bleiben, von dem aus an das Gewissen d e r e inze lnen 
Na t ionen u n d d e r reg iona len Al l ianzen, w ie N A T O u n d 
W a r s c h a u - P a k t , appe l l ie r t w e r d e n k a n n . Die a l te F o r d e r u n g 
d e r Entwicklungsländer, m a n möge ihnen wen igs t ens e inen 
Bruchte i l de r b i she r für Rüstungen a u f g e w a n d t e n Mit te l für 
ih ren wir tschaf t l ichen Aufbau überlassen, h a t ebenfal ls nichts 
von i h r e r zwingenden Logik ve r lo ren . 
3. V o r k e h r u n g e n für eine UNO-Po l i ze i t ruppe . 
M a n sollte t ro tz d e r v o r a n g e g a n g e n e n Fehlschläge e inen 
n e u e n Versuch u n t e r n e h m e n , e ine i n t e rna t iona l e U N O - T r u p p e 
aufzustel len, u m sie be i ör+lichen Konf l ik ten sofort e inse tzen 
zu können. Dazu bedar f es n icht n u r d e r Bereitschaft , militä
rische E inhe i t en für Pol ize iaufgaben d e r UNO be re i t zuha l t en 
u n d en t sp rechend auszubi lden , w ie dies in de r Ve rgangenhe i t 
von Skand inav i en , Hol land u n d K a n a d a geschehen ist. M a n 
sollte auch feste Zusagen - diese müßten wohl von d e n 
Großmächten k o m m e n - für Transpor t f lugzeuge u n d a n d e r e 
logistische Hi l fsmi t te l e rb i t t en . Vor a l lem a b e r bedar f es d e r 
grundsätzlichen Z u s t i m m u n g a l le r Mitgl ieds taa ten , einschließ
lich d e r Sowje tun ion u n d des Ostblocks, zu r Aufs te l lung u n d 
zum Einsa tz d e r a r t i g e r E inhe i t en sowie zu r F i n a n z i e r u n g i m 
Umlageve r f ah ren , nicht wie im gegenwärtigen Z y p e r n - B e i 
spiel du rch freiwil l ige Spenden . Es e rheb t sich die F r a g e , 
ob Moskau bei d e n SALT-Gesprächen mit Wash ing ton u n d / 
oder bei den B e r a t u n g e n über eine europäische S iche rhe i t s 
konferenz für eine de ra r t i ge Neube lebung d e r U N O - A u f -
gaben in te ress ie r t w e r d e n kann . (For t se tzung Se i t e 62) 
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Der Nahost-Konflikt im Spiegel zweier Interviews 
Staatspräsident Nasser und Außenminister Eban nehmen Stellung 

Die bedeutendste französische Zeitung und eine der wichtigsten in der Welt über
haupt, Le Monde, veröffentlichte am 19. Februar 1970 ein langes Interview ihres 
Nahost-Korrespondenten Eric Rouleau mit dem Staatspräsidenten der Vereinigten 
Arabischen Republik Gamal Abdel Nasser über die Möglichkeit eines Friedens im 
Nahen Osten und eine Woche später, am 25. Februar 1970, als Antwort darauf ein 
Interview des Brüsseler Korrespondenten von Le Monde, Jean Wetz, mit dem isra
elischen Außenminister Abba Eban, der sich zu dieser Zeit gerade auf einer Europa
reise befand. Wir veröffentlichen nachstehend die beiden Interviews in vollem 
Wortlaut, einschließlich der verbindenden Texte der Zeitung Le Monde, weil sie 
die derzeitigen Auffassungen der beiden Seiten über die Lage im Nahen Osten und 
über mögliche oder nicht mögliche Schritte zum Frieden ziemlich genau erkennen 
lassen. In den Text der Interviews eingebaut (siehe Kasten) ist noch einmal die 
Entschließung des Sicherheitsrats vom 22. November 1967 über eine politische 
Lösung im Nahen Osten. Sie wurde seinerzeit im Sicherheitsrat von allen 15 Mit
gliedern gutgeheißen und gilt auch heute noch als Grundlage für eine Friedens
regelung. Die vier Großmächte halten in ihren Verhandlungen an ihr fest, und auch 
die Bundesrepublik Deutschland geht bei der Nahost-Beurteilung von ihr aus. — 
Das Copyright am vollständigen und auszugsweisen Text der Interviews sowie an 
der von der Redaktion der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN hergestellten Über
setzung ins Deutsche liegt bei der französischen Presseagentur Opera Mundi, mit 
deren freundlicher Erlaubnis die Interviews aufgrund einer besonderen Verein
barung hier erscheinen. 

Interview mit Staatspräsident Nasser 

Kairo. — Es erscheint mögl ich, einen dau
erhaften Frieden zwischen den arabischen 
Ländern und Israel, der wirtschaft l iche und 
diplomat ische Beziehungen nicht aus
schließt, zu erreichen, wenn die beiden 
einzigen Probleme, die die Ursache des 
gegenwärt igen Konf l iktes s ind, zufr ieden
stel lend gelöst sein werden : Das Problem 
der besetzten Gebiete und das der paläst i 
nensischen Flüchtl inge. Das ist d ie Aus
sicht, d ie sich aus einem Interview ergibt, 
das uns Präsident Nasser gewährt hat. Im 
Laufe der Unterhal tung, d ie mehr als zwei
einhalb Stunden dauerte, versicherte der 
ägyptische Staatschef wiederhol t , daß sein 
Wunsch nach Frieden jedoch paral lel laufe 
mit seinem Wil len, dem israelischen Druck, 
der nach seiner Meinung dazu best immt 
sei, ihm eine bedingungslose Kapitulat ion 
aufzuzwingen, um jeden Preis zu wider
stehen. 
In offensichtl ich ausgezeichneter körper
licher Verfassung, entspannt, manchmal 
sogar zu Scherzen aufgelegt, empf ing er 
uns im Präsidentenpalais von Kubbah in 
der Nähe von Kairo in einem Büro, das 
ehemals von König Faruk benutzt wurde. 
»Es war von hier aus, daß ich am 9. Juni 
1967, am Tage nach der Niederlage, mei 
nen Rücktritt bekanntgab. Ich hatte mich 
entschieden zurückzutreten, um wenigstens 
meine Würde als Mann und Patriot zu wah
ren.« 
Nachdem er, nicht ohne Bewegung, d ie 
starken Kundgebungen der Bevölkerung 
erwähnt hatte, d ie an jenem Abend aus
brachen, um ihn zu drängen, d ie Zügel der 
Macht wieder aufzunehmen, fügte er h inzu: 
»Sie haben noch am letzten Freitag durch 

den Empfang, den mir d ie Bevölkerung 
in den Straßen von Kairo bereitet hat, fest
stel len können, daß das ägyptische Volk 
im Unglück niemals nachläßt, die Reihen 
um seine Regierung und seinen Führer zu 
schl ießen. Man ver langte nur zu kämpfen, 
um den nat ionalen Boden zu befreien.« 
Es war ebenfal ls in d iesem Büro, sagte er 
uns, wo ihn Armeeoff iz iere aufsuchten, um 
ihn zu drängen, den Tod von mehr als 70 
Arbei tern der Fabrik von Abu Zabal , d ie 
am Abend vorher durch die israelische 
Luftwaffe bombardier t worden war, zu rä
chen: 
»Sie machten mir konkrete Vorschläge für 
Vergel tungsschläge gegen zivi le Ziele in 
Israel«, bestät igte er. »Ich hatte Fotos der 
Opfer gesehen — Arbeiter, d ie fr iedl ich 
dahin gelebt hatten — und ich war von 
ihnen tief bewegt. Aber ich antwortete 
meinen Besuchern, daß ich mich weigern 
würde, unter dem Eindruck von Gefühlen 
Entscheidungen zu treffen. Ich bat um Zeit 
zur Über legung und wies darauf hin, daß 
eine solche Init iative auf jeden Fall nur von 
der gesamten pol i t ischen Führung des 
Landes ausgehen könnte. 
Glauben Sie mir«, fuhr Präsident Nasser 
fort, »kein Ägypter wi l l den Krieg aus Liebe 
zum Krieg. Dieser Krieg, der uns (von den 
Israelis) aufgezwungen worden ist, br ingt 
unseren und ihren Söhnen den Tod und 
legt unseren beiden Völkern grausame 
Prüfungen auf. Nach unserer Revolut ion in 
den Jahren 1952, 1953 und 1954 war ich 
derjenige, der d ie These verfocht, daß es 
für Ägypten nicht nöt ig sei, sich intensiv 
zu bewaffnen, wei l ich der Meinung war, 
daß die Differenzen mit Israel fr iedl ich ge

regelt werden könnten. Aber der mörde
rische Angriff, den Ben Gur ion im Februar 
1955 gegen Gaza veranlaßte, brachte mir 
eine knal lharte Wider legung ein. Trotz den 
Zei ten hoher Spannung, d ie wir sei tdem 
gekannt haben und die zum Krieg von 
1967 führten, habe ich niemals gesagt, 
daß man die Juden ins Meer werfen 
müsse, wie es eine ebenso hartnäckige 
wie heimtückische Propaganda nicht auf
gehört hat, mir anzulasten. Ich habe auch 
den Krieg von 1967 nicht auslösen wol len, 
und das wußten die israel ischen Führer 
ganz genau. Es lag nicht in meiner Ab
sicht, den israel ischen Schiffen den Golf 
von Akaba zu sperren. Ich habe U Thant 
nicht aufgefordert , die Truppen der Ver
einten Nationen aus dem Gazastrei fen 
und vom Sharm el Sheikh, wo sie die Ein
fahrt zum Golf kontrol l ier ten, abzuziehen, 
sondern nur von einem Teil der Grenze 
zwischen Rafah und Eilat. Der General 
sekretär der Vereinten Nat ionen beschloß 
jedoch auf den Rat eines hohen amer ika
nischen Beamten der Organisat ion hin, 
alle Blauhelme zurückzuziehen, wodurch 
er mich zwang, ägyptische Truppen zum 
Sharm el Sheikh zu schicken und die 
Blockade zu err ichten. So sind wir in die 
Falle gegangen, d ie man uns gestel l t 
hatte. (In einer kürzeren engl ischen Fas
sung des Interviews, d ie am 18. Februar 
1970 in Le Monde Weekly Select ion er
schien, heißt es: » . . . auf den Rat des 
amerikanischen Dip lomaten Ralph Bunche 
hin, eines UN-Dip lomaten, der als Vermit t 
ler bei den Gesprächen auf Rhodos 1948 
gewirk t hatte.«) 
An dieser Stel le unterbr icht sich Präsident 
Nasser abrupt. Er wi l l nicht weiter d ie Ver
gangenhei t und die Fehler heraufbeschwö
ren, d ie von den ägyptischen Führern be
gangen worden sind. 
»Wir haben über diese dramatische Zeit 
eine ins einzelne gehende Untersuchung 
angefert igt«, sagte er uns, »aber wir wol len 
sie nicht vor Wiederherste l lung des Frie
dens veröffentl ichen.« Und das würde 
nur mögl ich sein, versichert er, »wenn die 
paläst inensischen Flüchtl inge das Recht er
hielten, zwischen ihrer Rückkehr nach 
Israel und einer Entschädigung zu wählen, 
so wie es eine 1948 von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen verab
schiedete Resolut ion vorsieht.« 
»Wenn Israel zugest immt hätte, dieser Re
solut ion nach ihrer Annahme nachzukom
men«, fügt er hinzu, »so hätten wir schon 
vor mehr als 20 Jahren einen dauerhaften 
Frieden begründen können, nämlich unmit
telbar nach der Unterzeichnung der Waf
fenst i l ls tandsvereinbarungen. Das (Flücht
l ingsproblem) war tatsächlich der einzige 
Strei tpunkt, der uns von den Israelis t rennt; 
ich habe das im Laufe der Jahre wieder
holt gesagt. Nach dem Krieg von 1967 ist 
ein zweites Problem h inzugekommen: Die 
Besetzung der arabischen Gebiete. Die Re-
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solut ion des Sicherheitsrates vom 22. No
vember 1967 liefert für diese beiden Pro
bleme eine Lösung, in dem sie Israel Ga
rantien bezüglich seines Rechts auf sou
veräne Existenz, auf Sicherheit und auf den 
Frieden sowie auf freie Durchfahrt seiner 
Schiffe durch den Golf von Akaba und den 
Suezkanal bietet.« 

»Herr Präsident, stimmen Sie schon seit
dem zu, in direkte Verhandlungen einzu
treten und einen Friedensvertrag zu unter
zeichnen?« 
»Die Resolut ion vom 22. November 1967 
sieht ein solches Verfahren nicht vor. Gun-
nar Jarr ing, der Sonderbotschafter U 
Thants, ist beauftragt, ein Dokument zu 
erstel len, durch das unsere Zust immung 
besiegelt würde und unsere Unterschrif t 
w iederum würde vom Sicherheitsrat garan
tiert werden.« 

»Nichtsdestoweniger sind die meisten Isra
elis davon überzeugt, daß Ihre Weigerung 
zu direkten zweiseitigen Verhandlungen in 
Wirklichkeit von Ihrem Wunsch bestimmt 
wird, ihren Staat zu zerstören. Für sie han
delt es sich dabei um eine grundsätzliche 
Frage, nicht um eine Frage der Form.« 
»Eine solche Vorstel lung ist absurd. Ein 
Friedensvertrag kann leicht schon am Tage 
nach der Unterzeichnung gebrochen wer
den. Die Weltöf fent l ichkei t muß verstehen, 
daß wir solange nicht mit den Israelis ver
handeln können, wie sie 20 Prozent des 
ägyptischen, 70 Prozent des jordanischen 
und 15 Prozent des syrischen Gebietes be
setzt halten. Verhandlungen unter diesen 
Umständen führen nicht zum Frieden, son
dern zur bedingungslosen Kapi tu lat ion. Die 
Franzosen, die sich während des Zwei ten 
Weltkr ieges weigerten, mit den Besatzern 
zu verhandeln, müßten uns gut verstehen 
können. Ich wi l l nicht der Petain Ägyptens 
sein.« 

»Herr Präsident, angenommen, die Israelis 
stimmten zu, das gesamte im Juni 1967 
eroberte Gebiet zu räumen und den Palä
stinaflüchtlingen die Rückkehr freizustellen, 
wären Sie dann bereit, dem Abschluß eines 
Friedens, etwa analog dem, der zwischen 
Frankreich und Deutschland gilt, zuzustim
men?« 
»Vol lkommen bereit. Wenn die Israelis der 
Lösung zust immen, die ich vorgeschlagen 
habe, gäbe es keine Strei tpunkte mehr, 
die uns trennten.« 

»Würden Sie eines Tages so weit gehen, 
wirtschaftliche und diplomatische Bezie
hungen aufzunehmen?« 
»Ich wiederhole, es gäbe keine Probleme 
mehr zwischen uns und den Israelis. Selbst
verständl ich würde d ie vol le Normal is ie
rung nur stufenweise erreicht werden. Es 
wäre nicht vernünft ig anzunehmen, daß es 
uns gelänge, mit einem Federstrich die 
Bit terkeit zu t i lgen, d ie sich in 20 Kriegs
jahren angesammelt hat.« 

Bei der Beantwortung anderer Fragen hat 
Präsident Nasser fo lgende Erläuterungen 
zu den Modal i täten einer eventuel len Re
gelung gegeben: 
• Die palästinensischen Flüchtlinge. Unter 
der Aufsicht der Vereinten Nat ionen könnte 
eine Abst immung durchgeführt werden, um 
ihre Wünsche festzustel len. Ihre Rückkehr 

könnte, abgest immt mit der jordanischen 
Regierung und den paläst inensischen Or
ganisat ionen, über Jahre vertei l t erfolgen. 
• Die Entmilitarisierung der Sinai-Halbin
sel. Die vo l lkommene Entmi l i tar is ierung der 
Sinai-Halbinsel ist unannehmbar. Annehm
bar dagegen ist je eine entmi l i tar is ierte 
Zone in einer Tiefe von etwa 10 Ki lome
tern auf beiden Seiten der israel isch-ägyp
tischen Grenze. 
• Die Freiheit der Schiffahrt. Die Vereinigte 
Arabische Republ ik bi l l igt den sowjet ischen 
Vorschlag, Truppen der Vereinten Nat ionen 
am Sharm el Sheikh am Golf von Akaba für 
einen Zei t raum von drei Jahren zu stat io
nieren. Dagegen hält sie die amerikanische 
Forderung, sie zeit l ich unbegrenzt dort zu 
stat ionieren, indem das ausschließliche 
Recht, d ie Blauhelme abzuziehen, dem Si
cherheitsrat, in dem Washington sein Veto 
einlegen kann, übertragen wi rd , für maß
los.« Präsident Nasser fügte hinzu, d ie 
beste Garant ie für eine ungehinderte 
Schiffahrt sei d ie Herstel lung eines ge
rechten Friedens und nicht eine Häufung 
von Maßnahmen, d ie nur in einem Kl ima 
des Krieges gerechtfert igt seien. 
• Gaza. Die Enklave muß arabisch bleiben. 
Sie sol l te nach dem frei geäußerten Wi l len 
der paläst inensischen Bevölkerung entwe
der ägyptisch oder jordanisch sein. 
• Jerusalem. Wenn der jordanische Tei l , 
den sich Israel angeeignet hat, der Regie
rung in Amman zurückgegeben ist, w i rd 
es kein Problem mehr für den zukünft igen 
Status der Heil igen Stadt geben. Mit Zu 
st immung der Parteien könnte sie verei 
nigt und für al le offen ble iben. (In der eng
lischen Obersetzung heißt d ie Stel le: »Mit 
Zust immung der unmit telbar betroffenen 
Parteien könnte die Stadt unter zwei Ver
wal tungen, einer israelischen und einer 
arabischen, vereinigt bleiben.«) In diesem 
Zusammenhang bekräft igte Präsident Nas
ser, daß alles mögl ich sein könnte, wenn 
erst der Friede hergestel l t sei. 

»Herr Präsident, es erstaunt einige, daß 
eine Anzahl ägyptischer Offiziere ebenso 
wie ein Teil der arabischen öffentlichen 
Meinung einer friedlichen Lösung, wie sie 
in der Resolution vom 22. November 1967 
formuliert ist, feindlich gegenüberstehen. 
Würde eine solche Opposition nicht ein 
Hindernis für eine Regelung sein?« 
»Ich glaube es nicht. Ich habe genügend 
Einfluß, um die Durchführung der Resolu
t ion zu gewähr le isten. Verschiedene Male 
habe ich erfolgreich Offiziere und die obe
ren Instanzen der Partei dazu gebracht, 
sich meiner Auffassung von besonders 
heiklen Fragen anzuschließen. Im vor l ie
genden Falle ist es nicht logisch zu glau
ben, daß sich ein einziger Ägypter f indet, 
der den Krieg nach Räumung der besetz
ten Gebiete fortsetzen wi l l , was immer 
auch seine augenbl ickl iche Überzeugung 
sein mag.« 

»Was würde geschehen, wenn alle oder 
einige der palästinensischen Organisatio
nen auf ihrer Ablehnung der Resolution 
vom 22. November beharren würden?« 
»Wir würden wahrscheinl ich Schwier igkei
ten haben. Aber es ist normal, daß eine 
pol i t ische Akt ion, vor al lem von dieser Be
deutung, Opposi t ion hervorruft. Das kön

nen wir nicht verh indern, aber wir sind be
reit, al len Eventual i täten zu begegnen. Wir 
werden versuchen, unsere paläst inensi
schen Brüder von der Richtigkeit unserer 
Ansichten zu überzeugen. Auf keinen Fall 
aber ist es zweifelhaft, daß, je länger der 
Krieg dauert und je mehr Bitterkeit und 
Haß sich aufstauen, unsere Aufgabe immer 
schwier iger w i rd . Was uns Ägypter betrifft, 
so haben wir das Recht und die Pflicht, 
Sinai durch f r iedl iche Mittel oder, wenn es 
sein muß, durch Gewalt zu befreien. A ls 
Araber bestehen wir darauf, daß Israel sich 
vom Westufer des Jordans und von den 
Golan-Höhen in Syrien zurückzieht.« 

»Und wenn sich Syrien weigert, der Über
einkunft zuzustimmen?« 
»Wir würden al le Anstrengungen machen, 
es zu überzeugen, der Lösung zuzust im
men. Und in diesem besonderen Fall noch: 
es würde mich erstaunen, wenn d ie Re
gierung in Damaskus d ie Rückgabe eines 
Tei ls ihres Gebietes zurückweisen würde.« 

»Glauben Sie, daß die vier Großmächte in 
der Lage wären, einen Lösungsvorschlag 
vorzulegen, den Sie annehmen könnten?« 
»Ich glaube es nicht mehr, denn die Ver
einigten Staaten verfolgen eine Pol i t ik der 
Obstrukt ion. Die amerikanische Haltung, 
wie sie von Außenminister Rogers darge
legt worden ist, begünst igt vol l und ganz 
Israel. Die Lieferung schwerer Bomber an 
Tel Aviv ist der Beweis für Washingtons 
Hoffnung, daß Israel den arabischen Wider
stand brechen wi rd . Die Amer ikaner ver
suchen seit 1965, das ägyptische Regime 
zu stürzen. Ihr strategisches Ziel ist der 
Sturz aller fortschrit t l ichen arabischen Re
gierungen, vor al lem seit den letzt jähr igen 
Revolut ionen im Sudan und in Libyen. Sie 
benutzen Israel hierbei als Instrument ihrer 
Polit ik. Und was die Bri ten anbetriff t , so 
sind sie die Erfül lungsgehi l fen der amer i 
kanischen Absichten geworden.« 

»Was halten Sie von den Vorschlägen Prä
sident Pompidous, wie sie in seinem jüng
sten Schreiben an Ministerpräsident Kos-
sygin enthalten sind?« 
»Ich st imme nicht mit dem französischen 
Staatschef überein, wenn er d ie Wieder
herstel lung der Feuereinstel lung nahelegt, 
eine Anregung, d ie sich mit den Wünschen 
der Israelis deckt. Das Ende der Feind
sel igkei ten nämlich würde dem Gegner die 
Ruhe geben, d ie er braucht, um wei terh in 
die Kolonis ierung der besetzten Gebiete 
zu b e l e i h e n . Das würde also in unserer 
Sicht eine unlogische und ungerechte Maß
nahme sein. Eine Feuereinstel lung würden 
wir dagegen annehmen, wenn der Zeit
punkt des Abzuges festgelegt wäre.« 

»Aber Präsident Pompidou besteht zugleich 
auf der Wiederaufnahme der Mission von 
Gunnar Jarring im Nahen Osten . . . « 
»Der Vertreter U Thants hat nach achtzehn-
monat igen ständigen Bemühungen nichts 
erreicht. Auf keine einzige der Fragen, d ie 
er mit Beharr l ichkeit den Israelis gestel l t 
hat, hat er eine Antwort erhal ten. Sie ha
ben es sogar abgelehnt, ihm zu sagen, was 
sie unter sicheren und anerkannten Gren
zen verstehen. Der Skandal würde aufge
deckt worden sein, wenn d ie Amer ikaner 
Herrn Jarr ing nicht vermocht hätten, seine 
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Entschließung des Sicherheitsrats 
zum Nahen Osten 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Lage im Nahen Osten. — Ent

schließung 242 (1967) vom 22. November 1967 
Der Sicherheitsrat, 
— in Bekundung seiner ständigen Sorge über die ernste Lage in Nahost, 
— in Betonung der Unzulässigkeit, Gebiete durch Krieg zu erwerben, und 

der Notwendigkeit, für einen gerechten und dauerhaften Frieden zu 
arbeiten, in dem jeder Staat des Gebietes in Sicherheit leben kann, 

— in Betonung ferner, daß alle Mitgliedstaaten durch die Annahme der 
Charta der Vereinten Nationen die Verpflichtung eingegangen sind, in 
Übereinstimmung mit Artikel 2 der Charta zu handeln, 

1. bekräftigt, daß die Erfüllung der Grundsätze der Charta die Errichtung 
eines gerechten und dauerhaften Friedens in Nahost verlangt, der die 
Anwendung der beiden folgenden Grundsätze einschließt: 
(i) Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Gebieten, die während des 

jüngsten Konflikts besetzt wurden; 
(ii) Einstellung aller Behauptungen oder Formen eines Kriegszustandes 

sowie die Beachtung und Anerkennung der Souveränität, der terri
torialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit eines 
jeden Staates in diesem Gebiet und die seines Rechtes, innerhalb 
sicherer und anerkannter Grenzen frei von Drohungen und Akten 
der Gewalt in Frieden zu leben; 

2. bekräftigt ferner die Notwendigkeit, 
a) die freie Schiffahrt auf den internationalen Wasserstraßen des Ge

bietes zu garantieren; 
b) eine gerechte Regelung des Flüchtlingsproblems zu verwirklichen; 
c) die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit 

eines jeden Staates in dem Gebiet durch Maßnahmen sicherzustellen, 
zu denen die Schaffung entmilitarisierter Zonen zählt; 

3. ersucht den Generalsekretär, einen Sonderbeauftragten zu ernennen, 
der sich nach dem Nahen Osten begeben soll, um dort mit den betroffe
nen Staaten Verbindung aufzunehmen und zu unterhalten, damit ein 
Abkommen begünstigt wird und Bemühungen unterstützt werden, um 
eine mit den Bestimmungen und Grundsätzen dieser Entschließung 
übereinstimmende friedliche und allgemein anerkannte Lösung zu fin
den; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat so bald wie möglich 
über den Fortschritt der Bemühungen des Sonderbeauftragten zu be
richten. 

Abstimmungsergebnis: + 15: Argentinien, Äthiopien, Brasilien, Bulgarien, 
China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Kanada, 
Mali, Nigeria, Sowjetunion, Vereinigte Staaten; — 0; = 0. 

Ergebnisse dem Sicherheitsrat vorzuent
halten.« 

Auf die Frage, ob er glaube, daß Frank
reich eine proarabische Politik vertrete, 
antwortete der ägyptische Staatschef: 
»Ich glaube, daß Ihre Regierung versucht, 
unpartei isch zu sein. Nach f rüherer Bel ie
ferung des Aggressors mit Flugzeugen 
und Waffen hat sie nach dem israelischen 
Angri f f auf den Flughafen von Beirut ein 
totales Embargo verhängt. Es ist mir je
doch bekannt, daß bis zur Schnel lboot
affäre von Cherbourg die Lieferungen von 
mil i tär ischem Material und von Ersatztei len 
wei terg ingen. Wie dem auch sei, nach den 
Protokol len der Vierergespräche zu urte i 
len hat Frankreich eine streng unabhängige 
Haltung gegenüber den anderen Groß
mächten und gegenüber den strei tenden 
Parteien e ingenommen. Das ist best immt 
nicht nach dem Geschmack der Israelis, 
d ie ja nur zufr ieden sind, wenn man ihrer 
Auffassung von al len Strei t f ragen ohne die 
ger ingste Einschränkung beitritt.« 

»Herr Präsident, viele glauben, daß sich 
die Haltung der Sowjetunion verhärtet hat, 
weil sie annimmt, daß eine Regelung im 
Nahen Osten ihre Interessen benachteili
gen und die amerikanischen begünstigen 
würde. Was halten Sie davon?« 
»Ich kenne die Sowjets gut. Ich bin über
zeugt, daß sie aufr icht ig einen fr iedl ichen 
Ausweg aus dem Konf l ikt suchen. Das be
sagt wohlgemerkt nicht, daß sie für d ie 
Kapitulat ion der Araber sind.« 

»Wenn jedoch eine Regelung zu Ihren 
Gunsten gefunden würde, werden viele an
nehmen, daß die Araber nur dank des 
amerikanischen Drucks auf Israel Befriedi
gung erlangt hätten. Daher könnte Moskau 
fürchten, daß Washington den Nutzen aus 
dem Frieden zieht.« 
»Für eine solche Annahme besteht kein 
Grund. Glauben Sie, daß ein auf Gerech
t igkeit sich gründender Friede ohne die 
ständigen Bemühungen unserer sowjet i 
schen Freunde möglich sein würde?« 

»Glauben Sie nicht, Herr Präsident, daß 
die umfangreiche Hilfe, die Sie auf allen 
Gebieten von der Sowjetunion erhalten, 
auf lange Sicht das Risiko einer Gefähr
dung der Unabhängigkeit Ägyptens mit 
sich bringt?« 
Präsident Nasser lacht auf und sagt: 
»Natürl ich nicht. Denn da ich ihr Schuldner 
bin, bin ich der stärkere der beiden Part
ner. Ihre Sorge ist, ihr Geld zurückzuer
halten. Die meine ist es, weiter g le ichran
gige Beziehungen mit ihnen zu unterhal
ten.« 
Wieder in ernsterem Ton fährt der ägyp
tische Staatschef fort: 
»Ohne Zweifel wächst im mil i tär ischen Be
reich unsere Abhängigkei t von Moskau. 
Verantwort l ich dafür sind die Westmächte, 
denn sie weigern sich, uns das Material zu 
l iefern, das wir brauchen. Sie ziehen es 
vor, d ie Angrei fer und Besatzer zu bewaff
nen.« 
Mit gleichem Ernst fügt Präsident Nasser 
h inzu: 
»Die Beziehungen, d ie wi r mit den Russen 
unterhalten, s ind in ihrer Art einmal ig. Sie 
haben die Hälfte der Schulden abgeschrie
ben, d ie wir ihnen gegenüber eingegangen 

sind, und für den Rest haben sie uns Zah
lungserleichterungen gewährt . Sie unter
nahmen es nicht ein einziges Mal, unsere 
Entscheidungen zu beeinf lussen, und die 
5000 Techniker, die sie uns zum Bau des 
Assuan-Hochdamms schickten, haben nie 
versucht, bei uns den Marxismus zu ver
breiten, obwohl ich nicht gegen diese Ide
o logie bin und eine große Bewunderung 
für Lenin hege. Dies mag Sie erstaunen, 
aber die Russen haben niemals i rgend 
etwas als Gegenleistung für ihre Unter
stützung gefordert.« 

»Warum denn, glauben Sie, bezeugen Sie 
Ihnen eine solche Betreuung?« 
»Ganz einfach, wei l sie wie wir gegen den 
Imperial ismus s ind und wei l sie uns l ieber 
unabhängig sehen als unter amer ikani 
schem oder br i t ischem Joch.« 

»Würden Sie, falls Israel seine militäri
schen Operationen steigert, um sowjetische 
Freiwillige zur Verstärkung Ihrer Luftwaffe 
nachsuchen?« 
Offensichtl ich durch diese Frage verwirr t 
lächelt Nasser und sagt dann : 
»Im Notfal l würden wir diese Frage erör
tern. Aber, Sie wissen, ein Entschluß nur 
einer Seite in einer solchen Angelegenhei t 
würde nicht viel bedeuten.« 

»In wieviel Jahren, glauben Sie, kann ein 
Gleichgewicht zwischen den ägyptischen 
und israelischen Streitkräften hergestellt 
werden? Werden Sie eines Tages in der 
Lage sein, falls nötig, eine militärische 
Lösung des Problems durchzusetzen?« 
»Es ist schwer, darüber Berechnungen an
zustel len. Ich bin aber sicher, daß die Zei t 
für uns arbeitet.« 
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»Einige israelische Führer sind vom Ge
genteil überzeugt. Sie glauben, daß sowohl 
im militärischen als auch im wirtschaft
lichen Bereich das Ungleichgewicht zwi
schen den technologisch fortgeschrittenen 
und den sich entwickelnden Ländern sich 
weiter vergrößert und daß die israelische 
Macht immer unüberwindlicher wird. Was 
halten Sie von dieser Hypothese?« 
»Ich glaube, daß die israel ischen Führer 
bluffen und versuchen, d ie öffentl iche Mei
nung in die Irre zu führen. Ihr Land ist 
technologisch nicht fortgeschri t tener als 
unseres. Wir sind ebenso in der Lage wie 
sie, ein Auto oder ein Flugzeug zu repa
rieren. Wenn man die Kinder und die alten 
Leute außer Betracht läßt, so haben sie 
eine tät ige Bevölkerung von einer Mi l l ion 
Menschen. In Ägypten aber gibt es al lein 
mehr als eine Mi l l ion Techniker. Unsere 
Universitäten bi lden jedes Jahr tausend 
Ingenieure aus.« 
Präsident Nasser hob seine St imme und 
fügte h inzu: 
»Die Israelis behaupten, sie hätten den 
Krieg von 1967 mit eigenen Mit teln ge
wonnen. Es ist wahr, sie haben al le un
sere Radaranlagen gestört und unsere 
Fahrzeuge, die die Boden-Luftgeschosse 
transport ieren sol l ten, außer Betr ieb ge
setzt. Das hat ihnen erlaubt, unsere Luft
verte id igung zu lähmen. Aber nicht die Is
raelis haben die elektronischen Geräte, d ie 
sie benutzen, hergestel l t . Die Amer ikaner 
hatten sie ihnen, gut und sauber verpackt, 
gel iefert. 

»Wenn dem so ist, wie erklären Sie sich, 
daß Israel mehr und besser ausgebildete 
Piloten besitzt als Ihr Land?« 
»Das ist erklärbar. Israel ist im Gegensatz 
zu Ägypten in der Lage — unter dem 
Deckmantel seiner Einwanderungsgesetze 
—, erfahrene Piloten aus der ganzen Welt 
zu rekrut ieren, z. B. aus Frankreich, aus 
den Vereinigten Staaten, aus Großbr i tan
nien und aus Südafr ika. Wir selbst haben 
vor dem Krieg von 1967 schwere Fehler 
gemacht. Unser Oberkommando hatte in 
einer Art Entgegenkommen die Gewohn
heit, den Piloten der Düsenf lugzeuge nach 
Beendigung eines fünf jährigen Dienstes in 
den Kampfeinhei ten weniger mühsame Auf
gaben zu übertragen. Darin liegt der 
Grund, warum sich die Anzahl der Piloten, 
über d ie wir verfügen, im Laufe der Jahre 
kaum erhöhte. Nach dem Krieg haben wir 
ein System der beschleunigten Ausbi ldung 
eingeführt. Die Ausbi ldungskurse dauern 
nicht länger als 18 Monate. 
Trotz al lem bleibt noch viel für uns zu tun, 
um Israel e inzuholen. In der Zwischenzeit 
vergeuden wir aber nicht unsere Kräfte. 
Auf meinen Befehl hin vermeiden es die 
ägyptischen Flugzeuge, israelischen Ma
schinen zu begegnen, wenn diese tief in 
unser Land eindr ingen. Ich habe gefordert, 
daß man eine begrenzte Anzahl von Pilo
ten für Abfangoperat ionen und für Not
fäl le bereit hält. Die anderen führen ohne 
Unterbrechung ihre Ausbi ldung durch. 
Die gegenwärt ige Lage ist wei t davon ent
fernt, für uns günst ig zu sein. Die Israelis 
haben etwa drei Piloten für jedes Flug
zeug zur Verfügung. Jeder von ihnen kann 
tägl ich drei Einsätze f l iegen, das macht 
neun Einsätze pro Maschine. Die Anzahl 

der Pi loten, über die wir verfügen, gestattet 
uns nicht mehr als drei Einsätze je Flug
zeug. Das bedeutet in der Praxis, daß uns 
die israelische Luftwaffe dreifach überle
gen ist.« 
Präsident Nasser erwähnt dann den Ver
kauf der französischen Mirage-Jäger an 
Libyen: 
»Sie werden fortan verstehen, daß dieses 
Geschäft nichts am Kräftegleichgewicht 
zwischen Israel und den arabischen Län
dern ändern wi rd . Die Libyer haben keine 
Piloten. Keine Maschine wi rd dieses Jahr 
geliefert. Acht Mirage erhalten sie im näch
sten Jahr und 1972 nur ein Dutzend. Erst 
im Jahre 1973 gewinnen die Lieferungen 
an Bedeutung. Die Israelis dagegen haben 
ihrerseits nicht nur ihre Luftwaffe aus der 
Zeit vor dem Krieg unversehrt erhal ten, 
sondern sie erhalten auch wei terhin amer i 
kanische Maschinen, darunter schwere 

»Die jüngsten Erklärungen Präsident Nas
sers sind als ein bedeutender Wendepunkt 
in der Haltung Ägyptens angesehen wor
den. Der ägyptische Staatschef scheint zum 
ersten Mal die Möglichkeit zu akzeptieren, 
nach einer Friedensregelung >wirtschaft-
liche und diplomatische Beziehungen< mit 
Israel aufzunehmen. Glauben Sie, daß es 
eine wirkliche Änderung in Kairo gibt?« 
»Jeder weiß, daß ich nicht der letzte wäre, 
der sich für eine wirk l iche Änderung in 
Kairo interessieren würde : aber man er
muntert nicht die gewünschte Änderung, 
indem man ihre Existenz vorgibt , während 
sie in Wirkl ichkei t nicht besteht. 
Ich habe den Text der Erklärungen Präsi
dent Nassers gegenüber Le Monde gründ
lich geprüft. Die Worte, die Sie zi t ieren, 
stehen dort nicht. Ihm ist die Frage gestel l t 
worden : >Würden Sie eines Tages so weit 
gehen, wirtschaft l iche und dip lomat ische 
Beziehungen aufzunehmen?< Nasser ver
weigert d ie d i rekte Antwor t auf diese Frage, 
er f lüchtet sich in eine doppels inn ige For
mul ierung, indem er betont, daß es dann 
keine Probleme mehr geben würde, wenn 
Israel bereit wäre: alle Gebiete zu räumen, 
in d ie Entmi l i tar is ierung fast der gesamten 
Sinai-Halbinsel e inzuwi l l igen, sich nach 
drei Jahren mit einer Neuauflage der Blok-
kade in der Straße von Tiran abzuf inden, 
die jüdischen, christ l ichen und islamischen 
Hei l igen Stätten an Amman zurückgegeben 
zu sehen, d ie Rückkehr der syrischen Trup
pen auf d ie Golan-Höhen hinzunehmen 
und der Mögl ichkei t zuzust immen, daß 
Hundert tausende von Arabern Israel über
schwemmen, um seine nationale Eigenart 
auszulöschen — wenn dies al les erreicht 
ist, >wird es keine Probleme mehr zwi
schen den arabischen Staaten und Israel 
geben<. Nasser hat recht: Unter diesen 
Umständen gäbe es keine Strei tpunkte 
mehr, denn Israel würde tatsächlich als 
souveräner jüdischer Staat aufgehört ha
ben zu bestehen. 

Diejenigen, d ie das Vokabular Nassers 
kennen«, fuhr Herr Eban fort, »haben 
keine Schwier igkei ten, in seinen Äuße
rungen die Polit ik zu erkennen, d ie von 
Arafat vertreten wi rd , das heißt, die stufen-

Bomber, d ie kein arabischer Staat besitzt.« 
Das Gesicht Präsident Nassers verhärtet 
sich, als er mit ruhiger, aber fester St imme 
fort fährt : 

»Die Amer ikaner behaupten, daß sie für 
eine fr iedl iche Regelung eintreten, aber sie 
tun so, als wüßten sie nicht, daß >Frieden< 
eine ganz andere Bedeutung für Israel hat, 
als man gewöhnl ich mit dem Wort verb in
det. Die von den zionist ischen Führern ge
forderten sicheren und anerkannten Gren
zen, sind nämlich d ie jen igen, die sie durch 
die Annexion arabischer Gebiete in Ver
letzung des Völkerrechts und der e lemen
tarsten Gerecht igkei t er langt haben. Die 
Befürworter eines gerechten Friedens in 
Israel dagegen sind durch das Gewicht des 
mil i tär ischen >Establishment<, das den 
Staat vo l lkommen beherrscht, zum Schwei
gen gebracht worden.« 

weise L iquid ierung Israels. In diesem Sinne 
wi rd Nasser seine Erklärungen morgen und 
übermorgen den arabischen Völkern dar
legen, und man muß sie wört l ich nehmen. 
Ich mache ihm keine Vorwürfe; er demon
str iert e inmal mehr die unveränderte Be
harr l ichkeit seiner Meinung. Mich erstaunt 
d ie übermäßige Naivität der jenigen, d ie 
sich weigern, die eigentl iche Bedeutung 
dieser Worte zu erkennen. 
Was mir in der erwähnten Erklärung zu
wider ist, ist das völ l ige Fehlen von Auf
r icht igkeit hinsichtl ich bekannter und be
zeugter Tatsachen: Nasser sagt, daß er 
niemals Israel mit Zerstörung bedroht und 
daß er nicht die Absicht gehabt habe, den 
Golf von Akaba für israelische Schiffe zu 
sperren. Nun, ich habe die Erklärungen 
selbst gehört, d ie zu jener Zeit um die 
ganze Welt g ingen und zur Zerstörung 
Israels aufr iefen (izalat Israil) und die 
Sperrung des Golfs ankündigten, in der 
Absicht, Israel zum Zusammenstoß zu rei
zen. 

Mi l l ionen Menschen in al len Ländern er
innern sich an diese Erklärungen vom 
Mai 1967 ebenso wie an die Reakt ionen, 
die sie hervorgerufen haben. Ich f inde 
diese Täuschung äußerst bestürzend. Man 
muß nicht die Ansichten Israels überneh
men: Al les, was wi r fordern, ist, daß man 
uns nicht zum besten hält, denn unsere 
Existenz und unsere Lebensinteressen ste
hen a u ' dem Spiel.« 

»Das letzte Interview Präsident Nassers ist 
auch durch seine Auslassungen bemer
kenswert. Nicht ein einziges Mal hat er 
eine Andeutung über das >palästinensische 
Volk< oder die >palästinensische Nation< 
gemacht. Glauben Sie, daß diese Einstel
lung eine Friedensregelung leichter macht? 
Schließt es die israelische Regierung ihrer
seits aus, daß die palästinensischen Orga
nisationen bei etwaigen Verhandlungen 
einen Platz finden und eine Rolle spielen 
könnten?« 
»Die Meinung der paläst inensischen Bevöl
kerung wi rd nicht durch die O r g a n i s a t i o 
n e n repräsentiert, d ie außerhalb der Ge
biete, in denen die vertretene Bevölkerung 
wohnt, ihre Basis haben. Die jenigen, d ie 
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wünschen, daß Israel aufhört, Israel zu 
sein, können keine posit ive Rolle bei der 
Lösung des Konf l ik ts spielen. Nun, Nasser 
hat wenigstens dar in recht, daß er d ie 
Verantwort l ichkei t der souveränen arabi 
schen Staaten betont. Sie s ind d ie jenigen, 
d ie den Krieg ausgelöst haben und die 
auch den Frieden schließen müssen. Wir 
haben jedoch den paläst inensischen Füh
rern erklärt, daß, wenn sie als ein Instru
ment der Verständigung zwischen Israel 
und der arabischen Welt wi rken wol len, 
wir bereit s ind, sie auf diesem Wege eines 
Dialogs zu ermut igen. 

»Ist die Politik der Bombardierung tief in 
ägyptisches Gebiet hinein nicht dabei, 
nachteilige Reaktionen auf der diplomati
schen Ebene hervorzubringen, selbst wenn 
sie für Israel militärische Vorteile bringt?« 
»Ich begegne überal l einer Anerkennung 
der Tatsache, das Israel das Recht hat, 
sich der Herausforderung zu stel len, wenn 
Ägypten d ie Vereinbarungen über d ie 
Feuereinstel lung aufkündigt und sich sei
nerseits das Recht herausnimmt, gegen 
uns einen Zermürbungskr ieg zu führen. 
Die mil i tär ischen und diplomat ischen Fol
gen unserer Antwort in der Luft könnten 
auf einen Schlag durch d ie einfache An
nahme der Feuereinstel lung besei t igt wer
den. Ich habe den Eindruck, daß uns die 
öffentl iche Meinung in der Welt in dieser 
Haltung unterstützt. Durch die Ablehnung 
der Feuereinstel lung hat Nasser die Recht
mäßigkeit unserer Reakt ionen bestätigt. 
Entsprechend den Erklärungen von Frau 
Meir hat Nasser zwischen Feuerwechsel 
und der Einstel lung der Feindsel igkei ten 
in Übereinst immung mit der von ihm und 
von uns am 10. Juni 1967 angenommenen 
Vereinbarung zu wählen.« 

»Israel schlägt eine Rückkehr zur Feuer
einstellung vor, sobald Ägypten den Zer
mürbungskrieg beendet hat. Glauben Sie 
nicht, daß Ihre Regierung zur Herabset
zung der Spannungen im Gebiet des Suez
kanals einen Anfang machen könnte?« 
»Wir haben bereits einen Anfang gemacht. 
Die Erklärungen meiner Regierung zugun
sten der Feuereinstel lung sind bekannt. 
Wenn Nasser die Mögl ichkeit ausnutzt, die 
wir ihm geboten haben, wi rd der Span
nungsabbau vo l lkommen sein.« 

»Auf israelischer Seite wird bekräftigt, daß 
die Bombardierung der ägyptischen Ge
biete in keiner Weise auf einen Sturz Nas
sers hinzielen. Glauben Sie, daß die Per
sönlichkeit des ägyptischen Präsidenten 
eine entscheidende Rolle spielt und daß 
sein etwaiger Abgang die ägyptische Hal
tung nachgiebiger machen würde?« 
»Die entscheidende Rolle der Persönl ich-
lichkeit des ägyptischen Präsidenten ist be
kannt. Er war es, der den Krieg ausgelöst 
hat, und er ist es, der sich weigert, jetzt 
Frieden zu schließen. Es fäl l t mir schwer 
zu glauben, daß Nasser Frieden machen 
wi l l , aber ich bin bereit, mich durch ge
gentei l ige Beweise überzeugen zu lassen. 
Aber diese l iegen noch nicht vor. Die Wei
gerung, die Feuereinstel lung wieder her
zustel len, ist ein schlechtes Vorzeichen. 
Nach al lem ist die Feuereinstel lung d ie 
Vorbedingung für wirkl ich aufr icht ige Ver
suche, den Frieden herzustel len. Nasser 

nimmt das nicht an. Die Ab lehnung der 
Feuereinstel lung bedeutet aber d ie Ab leh
nung des Friedens. 
Israel hat nicht das Recht oder d ie Ver
antwortung, d ie ägypt ischen Führer zu 
wählen. Ich bin meinersei ts davon über
zeugt, daß die Nasser-Epoche Ägypten 
und dem Vorderen Orient Unheil gebracht 
hat. Die anti- israel ische und anti-westl iche 
Besessenheit Nassers wie sein Wunsch 
nach Hegemonie und seine Herrschafts
hoffnungen in der arabischen Welt haben 
dieser Region eine ununterbrochene Folge 
von Spannungen, Rival i täten, Kr iegen, welt
wei ten Schwier igkei ten, zusammen mit der 
Unterdrückung des sozialen Aufschwungs, 
der in der Geschichte des Vorderen Orients 
an erster Stel le hätte stehen können, be
schert. Was könnte schl immer sein als 
das? Nasser übt gegen Israel das Maxi 
mum an Haß und Gewalt aus, dessen sein 
Land fähig ist. Niemand kann ihn auf die
sem Gebiet übertreffen. Am 9. Juni 1968 
hat Nasser den Mut gehabt, seine eigene 

Entlassung vorzuschlagen. Das war die lo
gische Folge der Init iat iven, d ie er im Mai 
1967 so unhei lvol l ergr i f fen hatte. Aber es 
hat sich gezeigt, daß seinem glühenden 
Wunsch, den Posten zu behalten, bei ihm 
alles andere untergeordnet ist. Ich wieder
hole, wir s ind bereit, mit jedem gegen
wärt igen oder zukünft igen ägypt ischen Re
gime zu verhandeln.« 

Präsident Nasser beschuldigt Ihre Regie
rung, daß sie auf die Fragen von Botschafter 
Jarring nach einer Definition von >sicheren 
und anerkannten Grenzen<, wie man sie in 
Jerusalem versteht, keine Antwort habe 
geben wollen. Glauben Sie, daß es un
möglich ist, das Problem einer territorialen 
Regelung aufzugreifen, bevor sich Israel 
und die arabischen Staaten an einen Tisch 
zu Verhandlungen setzen. 
»Nasser, Hussein und die anderen sind 
vo l lkommen über unsere terr i tor ia len Vor
stel lungen auf dem laufenden. Ich meine 
>Vorstellungen< in einem al lgemeinen 
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Sinne, denn Israel kann nicht einseit ig 
sichere und anerkannte Grenzen >bestim-
men<. Sie können nur in Verhandlungen 
best immt werden. Daher ist unsere Weige
rung, uns genau und endgül t ig auf eine 
best immte Linie festzulegen, der Ausdruck 
unserer Mäßigung. Diejenigen, d ie uns 
zwingen wol len, >Grenzlinien bekanntzuge-
ben<, wünschen nur, Israel einer einsei t i 
gen annexionist ischen Haltung beschul
digt zu sehen — und zwar aus Propagan
dagründen. 
Was die Grenze mit Ägypten betrifft, ha
ben wir die Betonung auf die Frage des 
Sharm el Sheikh gelegt. Wir wagen nicht 
das Risiko eines dr i t ten Krieges einzuge
hen, um ein rechtmäßiges und unschäd
liches Interesse zu verte id igen, das eigent
lich immer ohne wei teres hätte anerkannt 
werden müssen. Die Erklärung Nassers in 
Le Monde verstärkt unsere schon bekräf
t igte Überzeugung, daß ohne die Fortset
zung der israel ischen Präsenz am Sharm 
el Sheikh d ie Blockade und dami t der 
Krieg unvermeidl ich werden würden. Nas
ser lehnt jede Lösung ab, die unsere 
Schiffahrt und die an ihr hängenden Inter
essen sichert. Er kündigt einen Krieg für 
die Zeit nach drei Jahren an. Es würde ihn 
auch nichts daran hindern, d ie internat io
nalen Streitkräfte vor dem von ihm vorge
schlagenen Zei t raum wegzujagen.« 

Glauben Sie, daß bei Berücksichtigung des 
Mißverhältnisses der Bevölkerungszahlen 
zwischen den arabischen Ländern und 
Ihrem Land die Zeit für oder gegen Israel 
arbeitet?« 
»Ich kenne das Problem des Mißverhält
nisses zwischen Israel und den arabischen 
Ländern in den Bevölkerungszahlen. Das 
ist keine neue Erscheinung. Meiner Ansicht 
nach arbeitet d ie Zeit überhaupt nicht. 
Al les hängt davon ab, was die Menschen 
mit ihrer Zeit tun. Ich übernehme nicht den 
Fatal ismus, den Nasser über den Einfluß 
der Zeit zugunsten seiner Pol i t ik ausge
drückt hat. Wir haben in der Vergangenhei t 
reiche Erfahrung gesammelt . Im Juni 1957 
sagte mir (der amerikanische Außenmini 
ster) Foster Dulles in Washington: >Sie 
können heute gut standhal ten. Aber wenn 
Sie in zehn Jahren keine Regelung zu
stande gebracht haben, wi rd Ihre Lage 
verhängnisvol l , das arabische Übergewicht 
wird sie erdrücken; . Im Juni 1967 war 
jedoch die Lage für Israel überhaupt nicht 
v e r h ä n g n i s v o l l . . . 

Meiner Ansicht nach läßt sich das auch für 
das Jahrzehnt zwischen 1970 und 1980 sa
gen. Ein Übergewicht an Bevölkerung ist 
im Zeitalter der Technologie kein entschei
dendes Element mehr, es wi rd nicht zu 
einer wirk l ichen Veränderung im Gleich
gewicht der Kräfte führen. Dazu bedürfte 

es in Ägypten einer totalen sozialen Re
volut ion, einer Revolut ion der Bi ldung. 
Aber wenn diese Revolut ion stat tgefunden 
hätte, würde sie eine viel gemäßigtere Hal
tung im internat ionalen und regionalen 
Bereich begünst igen. 
Ich sehe vor a l lem, daß Nasser nicht den 
Mut hat, sich der Wahrhei t zu stel len. Er 
glaubt zum Beispiel gern, daß die israe
lischen Piloten aus dem Ausland import ier t 
s ind und nicht in Israel ausgebi ldet wur
den. Er hat niemals d ie e igenständigen 
Quel len der israel ischen Lebensfähigkei t 
anerkannt. Derjenige, der seinen Gegner 
nicht anerkennen wi l l , w i rd niemals dazu 
kommen, ihn zu besiegen. 
Zu erk lären, daß die Zeit gegen Israel 
>arbeitet<, besagt nichts für ein Volk, des
sen Exil und endl iche Wiederer langung 
der Unabhängigkei t sich über einen jahr
tausendelangen Zei t raum erstreckt hat. 
Den Ansichten Nassers setzen w i r die 
Grundsätze unserer Poli t ik entgegen: 
Feuereinstel lung, Verhandlungen, endgül 
t ige und anerkannte Festlegung der Gren
zen, Gespräche auf internat ionaler Ebene 
über d ie Flücht l ingsfragen, Begründung 
eines dauerhaften Friedens mit dem Ziel 
der Bi ldung einer Gemeinschaft souverä
ner Staaten im Vorderen Orient, d ie sich 
auf die in Westeuropa gel tenden Grund
sätze der Zusammenarbei t stützt.« 
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A u f r e c h t e r h a l t u n g des i n t e rna t i ona l en F r i edens w a r das 
Hauptz ie l d e r Ve re in t en Na t ionen be im Gründungsakt von 
S a n F ranz i sko vo r e inem Vier te l J a h r h u n d e r t . E ine d e r w ich 
t igs ten B e s t i m m u n g e n , wodurch dieses Ziel e r re ich t w e r d e n 
sollte, ist j e n e N o r m d e r Sa tzung , derzufolge es den Mitg l ied
s t a a t e n u n t e r s a g t ist, gewaltmäßig gegen a n d e r e vorzugehen 
(Art . 2 Abs. 4). I m Ver lauf d ieser 25 J a h r e w u r d e jedoch 
d e r i n t e rna t i ona l e F r i e d e n w iede rho l t gebrochen, u n d die 
Gefah r e ines W e l t b r a n d e s rückte öfters in bedrohl iche Nähe, 
wei l die Mi tg l ieder d e r U N dieses In t e rven t ionsve rbo t miß
achte ten . 
A b e r auch außerhalb des Bereiches de r Mi tg l i eds taa ten de r 
U N geschahen Friedensbrüche u n d Wel t f r i edensbedrohungen 
d u r c h zwischens taa t l iche In t e rven t ionen . A n g e n o m m e n , die 
Nich tmi tg l ieder d e r UN wären a n das In t e rven t ionsve rbo t de r 
U N nicht gebunden , so würde i h n e n dennoch e ine N o r m des 
a l lgemeinen Völkerrechts, die lange vo r d e r Sa t zung de r U N 
entwicke l t w o r d e n ist, e in gewa l t s ames Vorgehen gegen a n 
de re S t a a t e n ve rb ie ten . N e b e n d e r Ächtung des Kr ieges gehört 
dieses Verbot zu d e n w e i t t r a g e n d s t e n Rege lungen im L e b e n 
d e r Völker. 
Das Kur iose a n d iesem Ause inande rk la f f en von i n t e r n a t i o 
n a l e n N o r m e n u n d pol i t ischer Wirk l ichkei t bes t eh t jedoch 
dar in , daß die h a n d e l n d e P a r t e i i n j e d e m einzelnen Fal le 
d e r Nich tach tung des In t e rven t ionsve rbo t s mi t handfes t en 
A r g u m e n t e n zuguns t en d e r I n t e r v e n t i o n a u f z u w a r t e n v e r 
sucht u n d ein nicht unbeach t l i cher Tei l de r i n t e rna t i ona l en 
Publ iz i s t ik i h r beipfl ichtet . E s en t s t eh t d a m i t d ie F r a g e : 
H a n d e l t es sich be im In t e rven t i onsve rbo t u m in t e rna t iona l e 
Regeln, d ie be i j e d e r n e u e n I n t e r v e n t i o n einsei t ig abgeändert 
w e r d e n können, wobe i die a n d e r e P a r t e i zunächst heft ig p r o 

tes t ier t , sich d a n n a b e r in E r w a r t u n g e ines n e u e n Fal les fügt, 
in d e m sie ih re r se i t s das Recht z u r Änderung d e r Rege ln in 
Ansp ruch n e h m e n k a n n ? K a n n das in t e rna t iona l e Recht 
noch G r u n d l a g e d e r i n t e rna t i ona l en Pol i t ik sein? Dieser P r o 
b l e m a t i k sol len die nachfolgenden Überlegungen a n h a n d von 
P r a x i s u n d Theor i e d e r I n t e r v e n t i o n gel ten. 

I. Die Interventionspraxis 
und ihre internationale Bedeutung 

F a s t sämtliche wicht igen Ere ignisse i m zwischens taa t l ichen 
L e b e n d e r le tz ten J a h r z e h n t e fa l len u n t e r d ie R u b r i k de r 
I n t e r v e n t i o n i m enge ren oder w e i t e r e n S inn des Wor tes . 
Z u m Begriff d e r I n t e r v e n t i o n gehören nicht n u r Eingriffe 
u n d A n d r o h u n g e n m i t Waffengewal t , sonde rn auch j ede E i n 
w i r k u n g auf f r emde S t a a t e n m i t sons t igen Machtmi t t e ln , 
w e n n sie e inen gewissen G r a d von Druckausübung über
schrei ten. 
De r in te rven t ions re ichs te K o n t i n e n t in d e r Nachkr iegszei t ist 
Asien. Ch ina h a t t e sich k a u m von d e r japan ischen I n t e r 
ven t ion u n d Aggress ion erhol t , a l s es Schaupla tz von i n n e r e n 
U n r u h e n u n d Kämpfen w u r d e , i n d e r e n Verlauf sowohl 
Sowjetrußland als auch d ie Vere in ig ten S t a a t e n i n t e r v e n i e r 
ten . Als E rgebn i s u n d vorläufiger Abschluß dieser I n t e r v e n 
t ion e n t s t a n d e inerse i t s d ie Volks republ ik China , a n d e r e r s e i t s 
Na t iona lch ina auf d e r Inse l Formosa . 1950 e n t b r a n n t e d e r 
K a m p f in Korea m i t zweise i t iger ko l lek t iver I n t e r v e n t i o n mi t 
wechse lndem militärischem Erfolg. Indochina, be sonde r s in 
Vie tnam, ist seit Mi t t e d e r fünfziger J a h r e Schaup la tz von 
I n t e r v e n t i o n e n größten Stils . S ieh t m a n von d e n F r a n z o s e n 
als Ko lon i a lhe r r en ab , so w a r e n es Chinesen u n d Russen , 
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d ie mi t Waffen u n d Geld i n t e rven ie r t en , gefolgt zu Beginn 
d e r sechziger J a h r e von d e n A m e r i k a n e r n u n d i h r e n Al l i 
ie r ten . De r V i e t n a m k r i e g w a r von Anfang a n ein doppe l 
se i t iger I n t e r v e n t i o n s k a m p f d e r großen ideologisch a u s g e 
r ich te ten Machtblöcke. Asiat ische Schauplätze von I n t e r v e n 
t ionen w a r e n w e i t e r Indones ien u n d Malays ia . I n I n d o 
nes ien fand zunächst j e n e sub t i l e re F o r m d e r I n t e r v e n t i o n 
s ta t t , m i t d e r besonders Rotchina auf d e m Wege d e r mass iven 
ideologischen P r o p a g a n d a , d e r Gewährung von Ge ldmi t t e ln 
u n d d e r Unterstützung revolutionärer G r u p p e n e inen p r o 
kommuni s t i s chen U m s c h w u n g zu e r re ichen suchte , de r jedoch 
durch vorzei t iges A u s a r t e n in umstürzlerische U n t e r n e h m e n 
a n d e r s verlief. Als I n t e r v e n t i o n mi t Angr i f f scha rak te r ist de r 
Konf l ik t zwischen Indones ien u n d Malays ia von 1956 zu b e 
zeichnen, d e r 1964 du rch e inen Waffens t i l l s tand beende t 
w u r d e . Auch d ie langjährige A u s e i n a n d e r s e t z u n g zwischen 
I n d i e n u n d Pak i s t an , die 1947 b e g a n n u n d 1967 in Taschken t 
zu e inem vorläufigen Abschluß k a m , muß als I n t e r v e n t i o n 
u n d te i lweise a ls Kr i eg u m K a s c h m i r bezeichnet w e r d e n . D a s 
se lbe gilt v o m Stre i t fa l l d e r Volks repub l ik Ch ina mi t I n d i e n 
1962/63 u n d 1965 w e g e n S ikk im, wobei ve rsuch t w u r d e , d e n 
Grenzkonf l ik t m i t Waf fengewal t auszu t r agen . Die E r o b e r u n g 
Goas du rch Ind ien i m J a h r e 1961 w a r ein k lass ischer Fa l l 
von I n t e r v e n t i o n zwecks E r o b e r u n g e ines s t r i t t igen Gebie tes . 
Auch die Bese tzung Tibe ts durch China fällt u n t e r d ie R u b r i k 
de r In te rven t ion 1 . 
Vorderasien k e n n t ebenfa l l s e ine ganze Re ihe v o n b lu t igen 
In t e rven t ionen , die z u m Tei l bedroh l iche Ausmaße a n n a h m e n , 
in offene Konf l ik te u n d kr ieger i sche U n t e r n e h m e n a u s a r 
t e t e n u n d d e n Wel t f r ieden w i e d e r h o l t e rns tha f t gefährdeten. 
Z u n e n n e n s ind vo r a l l em d ie ver sch iedenen Konf l ik te 
zwischen I s rae l u n d se inen a rab i schen Nachbarn , besonders 
v o m Eingre i fen F rank re i chs , Großbritanniens u n d Is rae l s 
gegen Ägypten i m J a h r e 1956 bis z u m Sechs -Tage-Fe ldzug 
d e r I s rae l i s v o n 1967 u n d d e n heu t igen k o n s t a n t e n b e i d e r 
sei t igen Überfällen, K o m m a n d o u n t e r n e h m e n , A t t e n t a t e n usw., 
wobei auch Großmächten eine zumindes t wir tschaf t l iche I n 
t e r v e n t i o n zuzuschre iben ist. De r Kr i eg im J e m e n 1962-1968 
e n t s t a n d du rch I n t e r v e n t i o n Ägyptens u n d S a u d i - A r a b i e n s . 
E in Bild j a h r e l a n g e r I n t e r v e n t i o n e n bot Zypern , wobe i de r 
u m f a s s e n d e r e Begriff d e r I n t e r v e n t i o n als D r o h u n g mi t G e 
wal t , poli t isch in tens ive r P r o p a g a n d a u n d dgl. he rangezogen 
w e r d e n muß. B e d e u t s a m w a r h ie r die I n t e r v e n t i o n d e r V e r 
e in ten Na t ionen zur E r h a l t u n g de r i n n e r e n Sicherhei t2 sowie 
d ie I n t e r v e n t i o n durch A n d r o h u n g m i t mass ive r Militär
g e w a l t se i tens d e r Türkei im J a h r e 1967 zwecks Auf rech te r 
h a l t u n g eines b e s t i m m t e n S t a t u s a u f g r u n d d e r Verträge von 
Zürich u n d London 1959/60. 
Besondere Fälle e iner I n t e r v e n t i o n de r Vere in t en Na t ionen 
l iefer t d e r afrikanische Kontinent. 1961 i n t e r v e n i e r t e n d ie 
B l a u h e l m e im Kongo auf A n o r d n u n g des Generalsekretärs 
Dag Hammarskjöld gegen die separa t i s t i sche Prov inz K a t a n g a , 
w a s von de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g gutgeheißen w u r d e . E b e n 
so i n t e r v e n i e r t e n die U N i m Rhodes ienfa l l sei t 1965, w e n n 
auch d iesmal mi t wir tschaf t l ichen Sank t ionen . E ine w e g e n 
ih res e igena r t igen C h a r a k t e r s b e d e u t s a m e I n t e r v e n t i o n w a r 
de r Eingriff belgischer Fa l l s ch i rmt ruppen im Kongo 1960 und , 
in Z u s a m m e n w i r k u n g mi t Großbritannien u n d den Vere in ig 
t en S taa t en , i m J a h r e 1964. Hie rbe i h a n d e l t e es sich tei ls u m 
Schutz d e r e igenen Staatsbürger, die nachweis l ich an Leib 
u n d L e b e n b e d r o h t w a r e n . Inwie fe rn echte I n t e r v e n t i o n e n 
im Kr ieg zwischen Niger ia u n d Biafra vor l iegen, ist s chwer 
lich nachzuweisen . Be ide Se i ten b e h a u p t e n , d ie Gegenpa r t e i 
e r h a l t e vom A u s l a n d Geld, Waffen, Muni t ion u n d > freiwil l ige < 
P i lo ten u n d Techniker . Vom S t a n d p u n k t d e r In t e rven t ion ist 
d e r af r ikanische K o n t i n e n t besonders wicht ig für die A u s 
w i r k u n g de r sowjet ischen Theor i e v o m g e r e c h t e n Bef re iungs -
krieg< d e r unterdrückten Völker gegen i h r e Kolon ia lhe r ren , 
wofür j ede Hilfe legi t im sei. 

Lateinamerika ga l t i m m e r schon als Schaupla tz von I n t e r 
ven t ionen , d ie z w a r se l ten m i t Waffengewal t , a b e r m i t ebenso 
w i r k s a m e n wir tschaf t l ichen Mi t t e ln durchgeführt w u r d e n , 
u n d z w a r du rch den großen Nachbär nördlich des Rio G r a n d e . 
I n d e r langjährigen Geschichte l a t e inamer ikan i s che r Mi l i 
tärumstürze gib t es k a u m e inen Fal l , in d e m nicht öko
nomische ode r d ip lomat i sche E inmischungen d e r U S A a u s 
schlaggebend m i t g e w i r k t hätten. A u f g r u n d solcher I n t e r 
ven t ionen w u r d e beispie lsweise de r E in t r i t t versch iedener , 
ansons t en t r ad i t ione l l e r F r e u n d e Deu t sch lands in die W e l t 
k r i ege e rzwungen , namen t l i ch Bras i l iens . N e b e n d iesen s t i l len 
amer ikan i schen I n t e r v e n t i o n e n g a b es auch welche, die mi t 
k l i r r e n d e r Waffengewal t durchgeführt w u r d e n , besonde r s in 
Mi t t e l amer ika . Z u erwähnen sind aus n e u e r e r Zei t die Fälle 
von G u a t e m a l a (1954), K u b a (1962) u n d S a n t o Domingo. 1965 
griffen d ie U S A in d e r Domin ikan i schen Repub l ik zunächst 
allein, d a n n u n t e r Z u h i l f e n a h m e d e r Organ i sa t ion de r A m e r i 
kan i schen S t a a t e n (OAS) ein, u m zu v e r h i n d e r n , daß durch 
angebl iche kommuni s t i s che Machtübernahme vor i h r e r Küste 
ein zwei tes K u b a entstünde. Bei d ieser Gelegenhe i t en twicke l 
t e n sie zusätzlich z u r M o n r o e - D o k t r i n d ie J o h n s o n - D o k t r i n , 
als d e r e n östliches Gegenstück die B r e s c h n e w - D o k t r i n auf
ges te l l t w u r d e . De r b e d e u t s a m s t e In t e rven t ions fa l l in d e r 
amer ikan i schen Hemisphäre ble ib t jedoch d e r Konf l ik t u m 
K u b a , wobe i sich sowohl die U S A als auch d ie U d S S R in solch 
gefährlicher Weise e inschal te ten , daß d e r d r i t t e Wel tkr ieg , 
womöglich a t o m a r geführt, schon vor d e r Tür s tand . Das 
J a h r 1962 b e d e u t e t somit d e n Höhepunkt in d e r P r a x i s de r 
I n t e r v e n t i o n e n seit Bes t ehen d e r UN, s ieht m a n e i n m a l d a v o n 
ab , daß die Vorbe re i t ungen auf e ine t ie fgre i fende I n t e r v e n 
t ion d e r Sowje tun ion in Ch ina schon begonnen haben , d e r e n 
Fo lgen für d e n Wel t f r ieden u n a b s e h b a r s ind. 
I m europäischen Raum w a r d e r östliche Mi t te labschn i t t w i e 
de rho l t Schaupla tz gefährlicher In t e rven t ionen , d ie glückli
cherweise ke ine w e i t e r e n i n t e r n a t i o n a l e n Fo lgen t ro tz k r i s e n 
ha f t e r Höhepunkte h a t t e n . Die Be r l in -B lockade von 1948 w a r 
e in e r s t e r sowje t i scher In t e rven t ionsve r such , d e n völker
recht l ichen S t a t u s d e r a l t e n Re i chshaup t s t ad t zu ändern. 
Spätere In t e rven t ionen , besonders z u r B e h i n d e r u n g d e r Z u 
fahrtsstraßen, s ind auf sowjet ische V e r a n l a s s u n g zurückzu
führen. 1956 griffen sowjet ische T r u p p e n in U n g a r n ein, u m 
e ine Veränderung der b i she r igen S t a a t s o r d n u n g im S i n n e f re i 
he i t l icher S e l b s t b e s t i m m u n g zu v e r h i n d e r n . Noch e k l a t a n t e r 
ve rh ie l t sich die bewaf fne te I n t e r v e n t i o n d e r Sowje tun ion 
u n d d e r me i s t en i h r e r Verbündeten aus d e m W a r s c h a u e r 
P a k t in die i n n e r e n Ange legenhe i t en d e r Tschechoslowakei 
a m 21. A u g u s t 1968. H ie r h a t t e ke ine Umwälzung d e r S t a a t s 
o r d n u n g gedroht , es soll te lediglich e ine l i be ra l e re F o r m des 
sozialist ischen K o m m u n i s m u s eingeführt w e r d e n , die j e 
doch von d e r wes t l ichen P r e s s e so rosa ro t da rges te l l t w u r d e , 
daß die Sowje ts schon e inen E inb ruch in ih re West f ront b e 
fürchteten. 
U n t e r die R u b r i k d e r I n t e r v e n t i o n fällt auch j e d e w i d e r 
recht l iche G e w a l t a n d r o h u n g u n d j e d e r unbe rech t ig t e Druck 
mi t militärischen, d ip lomat i schen oder wir t schaf t l ichen M i t 
te ln . D a h e r müssen in d iesem Z u s a m m e n h a n g auch d ie 
in te rven t ion is t i schen Züge d e r sowje t russ ischen H a l t u n g in 
bezug auf Rumänien u n d J u g o s l a w i e n E n d e 1968 u n d A n 
fang 1969 erwähnt w e r d e n , die in be iden Ländern sogar 
militärische Verteidigungsmaßnahmen auslösten. Eine W e n d e 
m i t e i nem ansche inend endgültigen Verzicht auf j ede I n t e r 
ven t ion t r a t e r s t ein, a l s d e r Grenzkonf l ik t m i t Rotchina 
bedrohl iche F o r m e n a n n a h m u n d d ie U d S S R e inen Z w e i 
f rontenkonf l ik t befürchten mußte. Ob Rotchina i n t e r v e n t i o 
nist isch z u r U n t e r w e r f u n g u n t e r die sowjet ische Hegemonie 
i m kommuni s t i s chen L a g e r g e z w u n g e n w i r d oder ob d e r 
potent ie l l größte Fe ind Rußlands seit d e n T a g e n Dsch ingh i s -
K h a n s , Napoleons u n d Hi t l e r s durch e inen Präventivschlag 
m i t Waf fengewal t ausgescha l te t w e r d e n soll, en tsche ide t v i e l -
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leicht die nächste Zukunf t . Auf d e r G r u n d l a g e d e r s o 
wje t i schen In t e rven t i ons theo r i e u n d -pol i t ik l iegen solche 
Überlegungen d u r c h a u s i m Bere ich des Möglichen, u n d sie 
s ind von d e n chinesischen M a c h t h a b e r n en t sp rechend e r k a n n t 
worden . 

II. Das Interventionsverbot 
und seine Umgehungsmöglichkeiten 

L a n g ist d ie obige Lis te d e r b e g a n g e n e n oder ve r such ten 
I n t e r v e n t i o n e n auf a l len K o n t i n e n t e n d e r Welt , obwohl sie 
n u r die augenfälligsten Ersche inungen dieses Phänomens in 
d e n le tz ten J a h r z e h n t e n erfaßt3. Es e r h e b t sich die F rage , 
w ie es zu erklären ist, daß t ro tz des a l lgemeinen völker
recht l ichen Verbo ts u n d d e r spezifischen U n t e r s a g u n g se i tens 
d e r UN so vie le I n t e r v e n t i o n e n v o r k o m m e n u n d me i s t noch 
gerecht fer t ig t w e r d e n , oder zumindes t i m m e r w i e d e r d e r V e r 
such u n t e r n o m m e n wi rd , sie zu recht fer t igen . Die A n t w o r t 
l iegt in d e r begriff l ichen Unzulänglichkeit des völkerrecht
lichen In t e rven t ionsve rbo t s , da s jur i s t i sch überfordert u n d 
polit isch w i rkungs lo s erscheint . De r Nachweis h ie rzu soll 
du rch d ie fo lgenden Überlegungen e rb rach t w e r d e n . Das 
Ergebn i s gil t zugleich s t e l l ve r t r e t end für viele völkerrecht
liche N o r m e n . 
1. Ursprung und Entwicklung des Interventionsbegriffs 
I n t e r v e n t i o n e n h a t es in d e r i n t e rna t i ona l en P r a x i s i m m e r 
gegeben. D e r Begriff der Intervention w u r d e jedoch e r s t 
du rch die m o d e r n e Völkerrechtslehre entwickel t . Diese e n t 
s t and zu Beg inn des 16. J a h r h u n d e r t s anläßlich der A u s e i n 
a n d e r s e t z u n g e n u m die Rechtmäßigkeit d e r spanischen u n d 
por tugies i schen E r o b e r u n g e n - spr ich In t e rven t i onen - in 
A m e r i k a u n d Asien. Als i h r Begründer gilt d e r spanische 
D o m i n i k a n e r F ranc i sco de Vi tor ia , d e r als e r s t e r sich mi t 
solchen F r a g e n wissenschaft l ich ause inanderse tz te 4 . Anlaß 
dieser F r a g e n w a r e n die I n t e r v e n t i o n e n d e r S p a n i e r in 
Mex iko u n d P e r u . Somi t s t and das I n t e r v e n t i o n s p r o b l e m an 
d e r Wiege des m o d e r n e n Völkerrechts. 
Diese Eroberungsfeldzüge d e r S p a n i e r w u r d e n jedoch noch 
nicht a ls I n t e r v e n t i o n e n bezeichnet , sonde rn als Kr iege 
schlechthin. Die Diskuss ion in d iesem Z u s a m m e n h a n g d r e h t e 
sich u m die E r l a u b t h e i t solcher Kr iege , die mi t d e r Konqu i s t a 
ende ten . De r Sache nach h a n d e l t e es sich jedoch u m I n t e r 
ven t ionen zwecks E r o b e r u n g u n d Begründung kolonia le r 
Herrschaf t . 
Die spanischen Klass ike r des Völkerrechts Vitoria, Sua rez 
u n d in i h r e m Gefolge vie le Publ iz i s ten d e r dama l igen Zei t 
rech t fe r t ig ten diese A r t von E r o b e r u n g s k r i e g u n t e r d e m G e 
s ich t spunkt d e r >defensio innocentum<, des Schutzes schuld
loser Menschen, die in M i t t e l a m e r i k a aus religiösen Gründen 
oft massenha f t e ine r Got the i t geopfer t w u r d e n . Das ist d e r 
G e d a n k e u n d die Rechtsf igur d e r I n t e r v e n t i o n aus h u m a n i 
tären Gründen5. 
Ebenso k e n n e n sie e ine I n t e r v e n t i o n zuguns t en d e r Rel ig ions
freihei t u n d zuguns t en f r e m d e r unterdrückter S t a a t s a n g e 
höriger als Nothi l fe für e in ty rann i sch behe r r sch te s Volk6. 
Diese Überlegung geht auf die im Mi t t e l a l t e r s eh r ve rb re i t e t e 
Idee v o m T y r a n n e n m o r d durch f r emde Her r sche r zurück, 
die von d e n me i s t en S t a a t s l e h r e r n d e r Rena i s sance v e r t r e t e n 
wurde 7 . Bei Sua rez erschein t sie auch in d e r Fo rm, daß d e r 
P a p s t e inem chris t l ichen Her r sche r d e n Auf t r ag e r te i len kann , 
e ine In t e rven t ion z u r Bef re iung religiös unterdrückter f r em
d e r Staatsangehöriger mi t Waffengewal t durchzuführen8. 
Die Recht fer t igung d e r T y r a n n e n b e s e i t i g u n g durch f r emde 
Her r sche r als Begründung einer I n t e r v e n t i o n u n d G r u n d l a g e 
d e r m o d e r n e n In t e rven t i ons l eh re w u r d e von Bodin au fge 
griffen9 , a b e r auch von H u g o Grot ius , d e m e r s t en großen 
S y s t e m a t i k e r des m o d e r n e n Völkerrechts, be jah t , wodurch sie 
in d ie Völkerrechtslehre einging1 0 . E inerse i t s Souveränität, 

ande re r se i t s Recht z u m gerech ten Kr i eg bzw. z u r gerech t fe r 
t ig ten I n t e r v e n t i o n als Nothi l fe für f r emde U n t e r g e b e n e , da s 
s ind d ie be iden Pole , u m die sich das In t e rven t i onsve rbo t u n d 
das In t e rven t ions rech t b i lde ten . Diese G r u n d g e d a n k e n b e 
he r r schen auch h e u t e noch d ie Völkerrechtslehre u n d die 
poli t ische P r a x i s . Ledigl ich d ie Beze ichnungen h a b e n sich 
geändert. A n s t a t t von Nothi l fe spr icht m a n von I n t e r v e n 
t ion z u m Schutz d e r Menschenrech te oder von I n t e r v e n t i o n 
z u r Bef re iung unterdrückter Völker (die >defensio i nnocen -
tum< d e r span ischen Mora l theologen) , a n d ie Stel le des g e 
rech ten Kr ieges t r a t d ie Se lbs tve r t e id igung u n d d e r Nots t and . 
Z u r Zei t Vat te l s , des le tz ten großen Klass ike r s des m o d e r n e n 
Völkerrechts, w a r d e r Begriff d e r I n t e r v e n t i o n i m heu t igen 
S i n n voll ausgebi lde t . Desha lb w i r d i h m die Vaterschaf t zu 
geschr ieben. E r spr icht v o n in te rven i r , s 'en meler , s ' ingerer 
d a n s les affaires domes t iques , c o n t r a i n d r e u n d be t r ach t e t da s 
al les als v o m Völkerrecht ve rbo ten , m i t A u s n a h m e des Fa l les , 
daß f r e m d e U n t e r g e b e n e von g r a u s a m e m Unrech t befrei t 
w e r d e n sollen11. Somi t h a t e r - falls d e r Begriff von i h m 
s t a m m t , w ie b e h a u p t e t w i r d - lediglich d e n G e d a n k e n d e r 
Souveränität u n d d e n des gerech ten Nothi l fekr ieges n e u for 
m u l i e r t u n d l e t z t e ren im gewissen S inn v o m Kr i eg a ls 
solchem abgehoben . 
Für das m o d e r n e Völkerrecht endgültig ausgea rbe i t e t w u r d e 
d e r Begriff d e r I n t e r v e n t i o n bzw. des In t e rven t ionsve rbo t s 
zu Beg inn des 19. J a h r h u n d e r t s . Zu dieser Zei t ist e r in die 
P r a x i s de r i n t e rna t i ona l en Pol i t ik e ingedrungen 1 2 . A u f g r u n d 
de r Hei l igen Al l ianz v o n 1815 fo rde r t en d ie Großmächte das 
Recht, notfal ls mi t G e w a l t zu i n t e rven ie r en , falls d e r Bes t and 
d e r Monarch ie du rch revolutionäre B e w e g u n g e n nach d e m 
M u s t e r d e r Französischen Revolu t ion in Gefah r ge ra t en sollte. 
E n g l a n d u n t e r C a n n i n g äußert sich jedoch auf d e m Kongreß 
von Verona (1822) dagegen , A m e r i k a folgte mi t d e r M o n r o e -
Dok t r i n (1823), d ie jegl iche I n t e r v e n t i o n d e r europäischen 
Monarch ien zwecks Rückeroberung amer ikan i sche r Kolonien 
zu u n t e r b i n d e n suchte . Auch F r a n k r e i c h schwenk te nach d e r 
Ju l i r evo lu t ion von 1830 auf die Lin ie des In t e rven t ionsve rbo t s 
ein. 
I m Zuge des a u f k o m m e n d e n Na t iona l i smus mi t se ine r Über
b e t o n u n g d e r Souveränität s iegte da s I n t e rven t i onsve rbo t im 
Laufe des 19. J a h r h u n d e r t s vol lends u n d w u r d e pol i t ischer 
u n d völkerrechtlicher G r u n d s a t z d e r he r r s chenden S t a a t e n 
Europas . Das h i n d e r t e sie jedoch nicht d a r a n , die H a n d nach 
v e r b o t e n e r F ruch t auszus t recken , falls sie es für ih r e igenes 
In t e re s se a ls e r forder l ich ansahen . Verträge w u r d e n a b 
geschlossen für den Fal l , daß die humanitäre ode r religiöse 
I n t e r v e n t i o n s g r u n d l a g e nicht aus re i chen sollte13 . 1829 i n t e r 
ven i e r t en F rank re i ch , Großbritannien u n d Rußland in die 
Türkei w e g e n M a s s a k e r n von Griechen, w o r a u s sich die 
Unabhängigkeit Gr iechen lands e rgab . Besonde r s Rußland 
t a t sich dabe i hervor , i n d e m es gewisse Rechte z u m Schutz 
»der chris t l ichen Religion u n d se ine r Kirchen« aus dem V e r 
t r a g von K u t c h u k - K a i n a r d n (1774) ge l t end machte1 4 . 1834 i n 
t e r v e n i e r t e E n g l a n d a u f g r u n d d e r Quadrupe la l l i anz in die 
spanischen u n d por tugies ischen Ver fassungss t re i t igke i ten . 1860 
i n t e r v e n i e r t e n Österreich, F rank re i ch , Großbritannien, P r e u 
ßen u n d Rußland in S y r i e n w e g e n M a s s a k e r n von T a u s e n d e n 
von Chr i s t en du rch d ie Türken. D u r c h V e r t r a g vom 5. S e p 
t e m b e r desse lben J a h r e s zwischen d e n g e n a n n t e n S t a a t e n 
u n d de r Türkei w u r d e F r a n k r e i c h beauf t rag t , d ie O r d n u n g 
in Syr ien w i e d e r herzus te l l en . 1866 bis 1868 ve r l ang t en Öster
reich, F rankre i ch , I ta l ien , Preußen u n d Rußland von d e r 
Hohen Pfor te , d ie Chr i s t enve r fo lgung auf K r e t a e inzus te l len . 
1877 i n t e r v e n i e r t e Rußland in d ie Türkei anläßlich d e r Auf
stände w e g e n Chr i s t enve r fo lgungen in Bosnien, He rzogowina 
u n d Bu lga r i en . Die I n t e r v e n t i o n ende te 1878 du rch d e n V e r 
t r a g von S a n Stefano, d e r d ie G r u n d l a g e des Be r l i ne r K o n 
gresses bildete1 5 . Bu lga r i en b e k a m eine christ l iche R e g i e r u n g 
u n t e r türkischer Suzeränität, Bosnien u n d die Herzogowina 
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w u r d e n Österreich zugeschr ieben, Montenegro , Se rb ien u n d 
Rumänien erh ie l t en die Unabhängigkeit. Von 1903 bis 1908 i n 
t e r v e n i e r t e n Österreich, Rußland, Großbritannien, I ta l ien u n d 
F r a n k r e i c h in d ie Türkei w e g e n Aufständen u n d U n r e g e l 
mäßigkeiten in Mazedonien1 6 . 
Al le diese Fälle ge l ten als > humanitäre I n t e r v e n t i o n e n <. Sie 
wol len religiöse M i n d e r h e i t e n in Schutz n e h m e n . Besonders 
Rußland t a t sich dabe i hervor , i n d e m es den unterdrückten 
o r t h o d o x e n Brüdern zur Hilfe ei l te . Rech t sg rund lage d e r I n 
t e r v e n t i o n ist jedoch fast i m m e r e in Ver t r ag , d e r e in E i n 
greifen ausdrücklich vors ieht . 
2. Der klassische Interventionsbegriff 

und die Frage der Gewaltanwendung 
U m die Mi t t e des 19. J a h r h u n d e r t s w u r d e j e n e r Begriff de r 
I n t e r v e n t i o n entwickel t , d e r se i tdem als >klassisch< im Völker
recht u n d in d e r i n t e r n a t i o n a l e n Pol i t ik gil t u n d d e m ers t 
in d e n le tz ten J a h r z e h n t e n e in >moderner< I n t e r v e n t i o n s 
begriff z u r Sei te s teh t . 
Nach d iesem klass ischen Begriff b e d e u t e t I n t e r v e n t i o n d ie 
A n d r o h u n g ode r A n w e n d u n g s taa t l i cher Gewa l t z u m E i n 
greifen in d ie i n n e r e n oder äußeren Ange legenhe i t en e ines 
a n d e r e n S taa te s . Diese Defini t ion, auf de r b is vo r k u r z e m die 
überwiegende M e h r h e i t d e r Völkerrechtler u n d Po l i t ike r da s 
I n t e r v e n t i o n s v e r b o t au fbauen woll te , e rschein t auf den e r s t en 
Blick s e h r e indeu t ig u n d befr iedigend. Sie führte jedoch in 
d e r V e r g a n g e n h e i t zu m a n c h e n U n k l a r h e i t e n u n d e rwe i s t sich 
in d e r heu t igen Zei t als gänzlich u n b r a u c h b a r . Die H a u p t 
begriffe, d ie in ih r v e r w e n d e t w e r d e n , bes i tzen nämlich 
ke ine fes ten K o n t u r e n . W a s ist Gewa l t ? Welche A r t bzw. 
welcher G r a d von Mach ten t f a l tung ist d a m i t gemein t? N u r 
d e r militärische oder militärähnliche oder auch d e r poli t ische, 
psychologische u n d wir tschaf t l iche Druck? Welchen U m f a n g 
muß die G e w a l t a n w e n d u n g a n n e h m e n , d a m i t von r ech t s 
w i d r i g e r Einflußnahme oder I n t e r v e n t i o n die Rede sein k a n n ? 
Wo l iegen d ie G r e n z e n zwischen i n n e r e n Ange legenhe i t en 
u n d i n t e r n a t i o n a l e n Be langen , w o zwischen e igenen u n d f r e m 
d e n S taa t s in t e re s sen? 
B e k a n n t e r w e i s e ist es d e r Gemeinschaf t d e r U N verbo ten , 
in d ie i n n e r e n Ange legenhe i t en eines Mi tg l i eds taa tes e inzu

greifen (Art . 2 Abs . 7 SVN). Es ist jedoch bis h e u t e nicht 
ge lungen , K l a r h e i t darüber zu gewinnen , w a s m a n u n t e r 
>inneren Angelegenhei ten< v e r s t e h e n soll, u n d auch nicht, 
w e r darüber zu bef inden ha t , w a n n e ine I n t e r v e n t i o n in d ie 
>inneren Ange legenhe i t en e ines S taa t e s < vorl iegt , de r b e 
t roffene S t a a t oder die Gemeinschaf t d e r UN-Mi tg l i ede r 
selbst . Auch w a s >Eingreifen< recht l ich bedeu te t , k o n n t e b i s 
l ang noch nicht bef r ied igend geklärt w e r d e n . Diese P r o b l e 
m a t i k überträgt sich auf d ie klassische Defini t ion d e r I n t e r 
ven t ion u n d w i r k t sich do r t verschärft aus . N e b e n d e r U n 
k l a r h e i t über S inn u n d U m f a n g von G e w a l t a n w e n d u n g gibt 
d iese Defini t ion f e r n e r ke ine A u s k u n f t über d e n Unte rsch ied 
zwischen Kr i eg u n d In t e rven t ion , zwischen Aggress ion u n d 
In t e rven t ion . Z u d iesen Begr i f fen e inige B e m e r k u n g e n , die 
da s P r o b l e m ins Licht rücken: 
Da A r t . 2 Abs . 7 SVN sich lediglich auf da s V e r h a l t e n d e r 
U N als G e s a m t h e i t bezieht , n icht a b e r die Bez iehungen d e r 
Mi tg l ieder z u e i n a n d e r regel t , muß für le tz t e re das Gewalt
verbot des Ar t . 2 Abs . 4 als typisches In t e rven t i onsve rbo t 
he rangezogen w e r d e n . Es l a u t e t : »Alle Mi tg l i eds t aa t en u n t e r 
lassen in i h r e n i n t e r n a t i o n a l e n Bez i ehungen j e d e gegen d ie 
t e r r i t o r i a l e U n v e r s e h r t h e i t ode r poli t ische Unabhängigkeit 
eines S t aa t e s ger ich te te ode r sonst m i t d e n Zie len de r V e r 
e in t en N a t i o n e n u n v e r e i n b a r e A n d r o h u n g oder A n w e n d u n g 
von Gewalt.« 
I n d iesem u m f a s s e n d e n Verbo t d e r g e w a l t s a m e n D u r c h 
se tzung von Rech ten i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r k e h r sehen vie le 
e ine N o r m des a l lgemeinen Völkergewohnheitsrechts oder g a r 
e inen a l lgemeinen Rech t sg rundsa tz , d e r somit a l le S taa t en , 
auch d ie Nich tmi tg l i eder d e r UN, verpflichtet1 7 . G e w a l t v e r 
zichtserklärungen u n d ih r Aus tausch zwischen d e n S t a a t e n 
würden sich somit erübrigen. 
Fragl ich b le ib t jedoch, welche G e w a l t h ie rbe i geme in t ist. 
Waf fengewal t oder auch sonst ige Machtausübung? U n d wie 
s t e h t es mi t v o r b e u g e n d e n Maßnahmen d e r Se lbs tve r t e id i 
gung , m i t Präventivmaßnahmen, die möglicherweise eine 
I n t e r v e n t i o n be inha l t en? D e n n d ie C h a r t a s ieht d re i Aus
nahmen v o m G e w a l t v e r b o t vo r : 
> G e w a l t s a m e Maßnahmen d e r U N gegen e inen F r i e d e n s 

b recher gemäß K a p . V I I I ; 

Nach al ter Auflassung vom Veto im Sicherheitsrat hält das Bild eine Sensation fest: Die Vereinigten Staaten legten am 17. März 1970 in der Rhodesienfrage ihr erstes Veto in der Geschichte der Vereinten Nat ionen ein. Ein von fünf afrikanischen und asiatischen Staaten eingebrachter Antrag, der eine für die Annahme erforderliche Mehrhei t von neun St immen erhielt , wurde durch das Veto Großbritanniens, das die USA durch ihr eigenes Veto unterstützten, zu Fall gebracht. — Das Bild zeigt v. 1. n. r. mi t erhobenen Händen Lord Ca-radon, den Chefdelegierten Großbritanniens, und Charles Yost, den Chefdelegierten der USA. Vorne l inks der sowjetische Chefdelegier te Yakov Malik. (Vgl. Schlüter, Die Realität des Vetos, in: VN 2/1969, S. 37 ff. und Skupnik, Die Vetos im Sicherhei tsrat der Vereinten Nationen, in: VN 1/1970, S. 13 ff.) 
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> g e w a l t s a m e M a l i n a h m e n gegen d ie ehema l igen F e i n d 
s t a a t e n d e r Al l i i e r ten gemäß Ar t . 53 u n d 107; 

> Maßnahmen d e r Se lbs tve r t e id igung bei bewaf fne t em A n 
griff nach Ar t . 51, einschließlich d e r Nothi l fe . Le t z t e r e 
A u s n a h m e gil t jedoch nu r , so lange die U N nicht tätig w e r 
den . 

H ie rbe i e n t s t e h e n oft schwier ige S i tua t ionen , wei l es nicht 
k l a r ist, w a n n u n d w o Se lbs tve r t e id igung oder Nothi l fe b e 
g inn t oder endet . Bei d e r B e h a n d l u n g d e r e r l a u b t e n I n t e r 
ven t ionen gemäß in t e rna t i ona l e r P r a x i s ode r auch gemäß 
völkerrechtlicher A u s n a h m e n w i r d sich zeigen, daß m a n c h e 
g e w a l t s a m e H a n d l u n g ( th rea t o r u se of force) h e u t e als e r 
l a u b t e Se lbs tve r t e id igung bzw. Selbs thi l fe insbesondere se i 
t ens d e r Supermächte in Ansp ruch g e n o m m e n wi rd . F e r n e r 
ist auch u n k l a r , in we lchem U m f a n g die Se lbs tve r t e id igung 
gilt u n d auf welche Güter sie sich e r s t reck t ode r e r s t r ecken 
könnte. Es w i r d sogar d ie M e i n u n g ve r t r e t en , das Recht auf 
Se lbs tve r t e id igung sei lediglich e ine typ i s i e r t e A u s n a h m e 
v o m Verbo t d e r G e w a l t a n w e n d u n g . Es bes t ehe ein a l lge 
meiner , überragender Grundsa t z , d e r besage , A n w e n d u n g von 
G e w a l t sei überall zulässig, w o sie z u r V e r h i n d e r u n g völker
recht l ichen Unrech t s unen tbeh r l i ch sei u n d w o e in No t s t and 
für d e n Ver le t z t en ents tehe 1 8 . Diese Überlegung g e w i n n t u m 
so m e h r an Bedeu tung , w e n n m a n bedenk t , daß e r f a h r u n g s 
gemäß k a u m j e m a l s m i t e inem rechtzei t igen effekt iven 
Schutz des Angegr i f fenen se i tens d e r U N zu rechnen ist. 
D a h e r w u r d e schon die Auffassung v e r t r e t e n , d a s G e w a l t 
ve rbo t de r U N h e b e sich bei Nich t funk t ion ie ren a n d e r e r M e 
t h o d e n z u r U n r e c h t s a b w e h r insbesondere im R a h m e n d e r U N 
se lber auf1*. 
Ta tsache bleibt , daß a u f g r u n d solcher Überlegungen manche 
In t e rven t ion in d e n le tz ten J a h r z e h n t e n s t a t tge funden h a t 
u n d somit da s G e w a l t v e r b o t u m g a n g e n w u r d e , zumindes t 
durch j e n e S taa t en , die viel G e w a l t besaßen. 
Neben d e r U n k l a r h e i t im Begriff d e r Se lbs tve r t e id igung b e 
s t eh t d ie S t r i t t igke i t be i d e m Begriff des Angriffs bzw. de r 
Aggression. Das Wörterbuch des Völkerrechts wir f t be ide B e 
griffe zusammen 2 0 . Es be s t eh t jedoch ein großer Untersch ied 
zwischen ihnen , d e r i m ang lo -amer ikan i schen Schr i f t tum 
längst h e r a u s g e a r b e i t e t w u r d e . Angriff ist die Eröffnung 
militärischer A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n (attack). Aggress ion d a 
gegen b e d e u t e t e ine Vielfal t von Gewaltmaßnahmen in i t i a t i 
v e r Art2 1 . U m le tz t e re k re i s t d a h e r die Diskuss ion über die 
Un te r sche idung zwischen Aggress ion u n d Ver te id igung . Viel 
w u r d e darüber geschrieben, endlose Diskuss ionen f anden i m 
Bere ich de r U N s ta t t . W e d e r Po l i t ike r noch Wissenschaf t ler 
k o n n t e n sich b i s lang einig w e r d e n über d e n e x a k t e n I n h a l t 
des Begriffs >Aggression<, insbesondere i m Untersch ied zu 
i h r e m Gegenpol , d e r Verteidigung2 2 . W e n n a b e r die gesamte 
begriffl iche G r u n d l a g e des G e w a l t v e r b o t s w a n k t , k a n n auch 
über d e n I n h a l t u n d d ie Reichwei te e ines solchen Verbotes 
ke ine K l a r h e i t he r r schen . U n k l a r h e i t be s t eh t jedenfa l l s über 
das Verhältnis von Aggress ion z u r In t e rven t ion . Beide zu 
t r ennen , e rsche in t äußerst schwierig. E in durchgre i fendes 
M e r k m a l ist n icht ersichtl ich. D a h e r w i r d in l e tz te r Zei t d i e 
Aggress ion i m m e r m e h r d e r I n t e r v e n t i o n gleichgestell t . Das 
geschah i n n e r h a l b d e r UN, d a m i t Ar t . 39 ff. SVN auf die 
I n t e r v e n t e n A n w e n d u n g f inden könne. D e r S icherhe i t s ra t 
h a t be ide Begriffe gleichgesetzt23 , d ie Präambel d e r > Dec la 
ra t ion on Inadmiss ib i l i ty of I n t e r v e n t i o n von 1965 sagt a u s 
drücklich: »Armed in te rven t ion is synonymous w i t h a g g r e s -
sion«. H i e r m i t würde zumindes t Gewa l t i m S inne d e r k l a s s i 
schen In te rven t ionsdef in i t ion m i t Aggress ion z u s a m m e n 
fallen. Sogar a n d e r e A r t e n von I n t e r v e n t i o n bezeichnet m a n 
a ls Aggression2 4 . Auch i m sowjet ischen Völkerrecht gel ten 
sämtliche H a n d l u n g e n de r I n t e r v e n t i o n a ls Aggression2 5 . Das 
E rgebn i s d ieser pa r t i e l l en ode r to t a l en Gleichste l lung d e r 
I n t e r v e n t i o n m i t d e m Aggressionsbegriff w i r d jedoch sein, 
daß die U n k l a r h e i t e n des l e tz te ren auf das e r s t e r e über

gehen . Is t se l ten e indeut ig , w e r e in Aggressor ist, w i r d auch 
sel ten e indeu t ig fes tzuste l len sein, w e r e ine v e r b o t e n e I n t e r 
ven t ion begeht . 
Schließlich bes t eh t auch noch U n k l a r h e i t in d e r Un te r sche i 
d u n g zwischen e x t r e m e n Fällen d e r I n t e r v e n t i o n u n d d e m 
Begriff des Kr ieges . Es w u r d e oben gezeigt , daß geschicht
lich d e r In te rven t ionsbegr i f f sich aus d e m Kriegsbegr i f f e n t 
wickel te , u n d z w a r so, daß zunächst be ide Begriffe von d e n 
K la s s ike rn des Völkerrechts z u s a m m e n g e w o r f e n w u r d e n , o b 
w o h l sie in de r Sache Unte r sch iede sahen . H e u t e ist d e r A n 
grif fskr ieg geächtet, zumindes t sei t d e m Ke l logg-Pak t , w e n n 
auch dieses Verbo t i m Endef fek t s e h r beg renz te A n w e n 
dungsmöglichkeiten enthält26. D a h e r führt n i e m a n d m e h r 
e inen Kr ieg , n i e m a n d m e h r greif t an , m a n ver te id ig t sich nu r . 
Die en t sp rechenden Min i s te r i en heißen Ver t e id igungsmin i 
s ter ien . Auch d ie Aufrüstung, bis h in zu r to ta len Vern i ch 
tungsmach t , w i r d lediglich z u r Ver t e id igung be t r i eben . Es 
gibt ke ine Angre i f e r u n d ke ine Aggressoren m e h r . Da k o m m t 
d e r Nebel , i n welchen l e t z t g e n a n n t e r Begriff gehüllt ist, 
s e h r zupaß. Das gil t auch für die In t e rven t ion , d ie e in Kr i eg 
se in ode r zu i h m führen k a n n , w i e a u s d e n v ie len oben 
angeführten Beispie len he rvo rg ing . M a n muß also sagen : 
S i amo da capo, w i r s t ehen w i e d e r a m Anfang . 
3. Der moderne Interventionsbegriff 
Da die klass ische Defini t ion d e r I n t e r v e n t i o n in v ie len Fällen 
zu k e i n e m bef r ied igenden E rgebn i s führen k a n n , en twicke l t e 
sich insbesondere nach d e m Zwei t en Wel tk r i eg ein erweiterter 
Interventionsbegriff bzw. ein erweitertes Interventionsverbot. 
Zunächst ging m a n von d e r Überlegung aus , daß nicht n u r 
d ie militärische G e w a l t a n w e n d u n g e ine ve rbo tene I n t e r v e n 
t ion dars te l l t , s onde rn jegl iche G e w a l t a n w e n d u n g , d ie in 
i h r e m Ergebn i s zu e iner ähnlichen B e u g u n g des f r e m d e n 
Wil lens führt. F e r n e r se tz te sich i m m e r m e h r die Auf fassung 
durch, auch Einflußnahmen, die sich k e i n e r d i r e k t e n g e w a l t 
s a m e n Mi t te l bed ienen oder sogar gewal t los b le iben, sol l ten 
als I n t e rven t i onen gelten, da sonst da s G e w a l t v e r b o t d e r U N 
ausgehöhlt w e r d e n könnte. G e r a d e d e r heu t ige S t a n d d e r 
wissenschaft l ichen, technischen u n d wir tschaf t l ichen E n t w i c k 
lung b ie te t vieler le i Möglichkeiten, in solcher Weise d ie E n t 
scheidungsfre ihei t e ines f r emden S t aa t e s zu bee inf lussen 
oder g a r zu besei t igen. M a n d e n k e an wir tschaf t l iche D r u c k 
mi t t e l a l le r Ar t , a n Z u - oder Absagen von Hi l fsmi t te ln , a n 
U n t e r w a n d e r u n g bzw. E n t f r e m d u n g a n d e r e r S t a a t e n u n d a n 
die v ie len pol i t ischen Möglichkeiten bis h in zu r Unterstützung 
subve r s ive r G r u p p e n , ideologischer Ber iese lung , V e r b r e i t u n g 
pol i t ischer Bibeln , A n w e r b u n g v a t e r l a n d s r e t t e n d e r Militärs 
zwecks P u t s c h u n t e r n e h m u n g e n u. a. m. 
N a m h a f t e angelsächsische u n d kontirentaleuropäische Völ
ker rech t l e r v e r t r e t e n dieses e r w e i t e r t e In t e rven t ionsve rbo t , 
wobe i d ie e inen sämtliche zwischens taa t l ichen Druckmi t t e l , 
die a n d e r e n n u r solche, d ie e inen besonde ren Intensitätsgrad 
erreichen, als I n t e r v e n t i o n ge l ten lassen27 . Besonders we i t 
gehen sowjet ische Völkerrechtler. Sie ve ru r t e i l en nicht n u r 
jegl iche ökonomische u n d poli t ische Einmischung, s o n d e r n 
sehen auch in d e r Auf r ich tung von Militärstützpunkten u n d 
in d e r E n t s e n d u n g von militärischen R a t g e b e r n oder Militär
miss ionen ve rbo t ene In tervent ionen 2 8 . Sogar die V e r b r e i t u n g 
maois t i scher Schri f ten w u r d e 1963 in Moskau als unzulässige 
Einmischung in die i n n e r e n Ange legenhe i t en bezeichnet . 
N e b e n d e r Völkerrechtsliteratur erschein t diese e r w e i t e r t e , 
m o d e r n e Auffassung v o m In t e rven t ionsve rbo t in Reg iona l 
a b k o m m e n , Bündnissen u n d sogar UN-Resolut ionen 2 8 . 
Diese Tendenz ve rd i en t insofern A n e r k e n n u n g , als s ie d ie 
Mängel d e r klass ischen In te rven t ionsdef in i t ion zu bese i t igen 
versucht . A b e r auch ih r haf ten zwei g r u n d l e g e n d e F e h l e r an. 
Zunächst e n t w e r t e t sie sich selbst , i n d e m sie, w i e m i t Recht 
be ton t wi rd , d ie vielfältigen m o d e r n e n i n t e r n a t i o n a l e n V e r 
f lechtungen nicht genügend berücksichtigt u n d d ie W a h r -
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Die UNO hat der Japan i schen Regierung für den Pavil lon der Vereinten Nat ionen auf der Weltausstellung in Osaka (Japan) die Friedensglocke zur Verfügung gestellt. Diese Glocke w u r d e aus Münzen, gespendet von 60 Nationen und Einzelnen, gegossen und 1954 von J a p a n der Weltorganisation überreicht. — Generalsekretär U Thant übergibt während einer kleinen Zeremonie die Fr iedensglocke dem Ständigen Vert re te r Japans bei den Vereinten Nationen, Botschafter Tsuruoka, für die Expo '70. Die Friedensglocke ist zudem Motiv einer UNO-Brief-marke , die am 13. März 1970, zwei Tage vor Eröffnung der Weltausstellung, herausgegeben wurde . 

n e h m u n g berech t ig te r e igener In t e re s sen ve rur te i l t . Z u m a n 
d e r e n vermißt m a n in i h r eben j e n e genaue Trennungs l in i e 
zwischen v e r b o t e n e r E inmischung u n d berech t ig te r Einfluß
n a h m e auf f r emden S taa t swi l len . De r In te rvent ionsbegr i f f 
b le ib t somit nebu los wie eh u n d je30 . 
4. Die erlaubten Interventionen 
N e b e n d e m k l a r e n Verbo t d e r In te rven t ion , w e n n auch ohne 
feste Umrisse , k e n n t sowohl die i n t e rna t iona l e P r a x i s als 
auch e ine nicht u n b e s t r i t t e n e Völkerrechtslehre verschiedene 
Fälle von e r l a u b t e n In t e rven t ionen . 
a) A n e r s t e r Stel le ist h i e r die Intervention aus humanitären 
Gründen zu erwähnen. Sie bes t eh t in d e r g e w a l t s a m e n N o t 
hilfe für f r emde Staatsbürger, die in ih ren g r u n d l e g e n d e n 
Rechten w ie L e b e n u n d F re ihe i t widerrecht l ich , for tgesetzt 
u n d t iefgreifend ver le tz t werden3 1 . Wie dargelegt , w u r d e diese 
A r t von In t e rven t i onen von d e n e r s t en Klas s ike rn des Völker
rech ts befürwortet. Die m o d e r n e L e h r e ist diesbezüglich u n 
einheit l ich, n a m h a f t e A u t o r e n b e j a h e n sie in beg renz t em U m 
fang für d e n Fal l , daß in e inem L a n d Zustände herrschen , die 
in k r a s s e m Wide r sp ruch zum a l lgemeinen Gebot de r Mensch
l ichkei t s tehen . Dazu gehört auch d e r ähnliche Fa l l d e r U n 
terdrückung d e r g r u n d l e g e n d e n Rel ig ions- u n d Gewis sens 
freihei t . Als p rak t i s che A n w e n d u n g solcher L e h r e n w e r d e n 
d ie oben angeführten I n t e r v e n t i o n e n de r europäischen Groß
mächte i m Ot toman i schen Reich angeführt. Obwoh l m e i 
s tens e ine ve r t r ag l i che G r u n d l a g e v o r h a n d e n w a r , ließ 
sich besonders Rußland dabe i v o m menschenrecht l ichen 
S t a n d p u n k t leiten32 . Auch die Sowje tun ion s ieht in H a n d l u n 
gen, die z u r Bef re iung ko lon ia le r Völker u n d sozial a u s g e 
b e u t e t e r Menschen führen, eine berecht ig te A u s n a h m e von 
d e m in i h r e r offiziellen Pol i t ik so umfassend v e r t r e t e n e n I n 
t e rven t ionsverbo t , w e n n sie d iese auch als g e r e c h t e n B e 
freiungskrieg« darstel l t3 3 . Dasse lbe gil t für Rotchina, da s aus 
d iesem G r u n d e sogar j ede Koex is tenz als V e r r a t a m M a r x i s 
m u s be t rach te t . 
E in m o d e r n e r Fa l l e ine r solchen I n t e r v e n t i o n w a r de r E i n 
griff des S icherhe i t s ra t s d e r UN in Rhodes ien durch d ie fünf 

Reso lu t ionen vom 12. u n d 20. N o v e m b e r 1965, 9. Apr i l u n d 16. 
Dezember 1966 sowie v o m 29. Mai 1968, u m der R a s s e n u n t e r 
drückung des Minde rhe i t s r eg imes von Sa l i sbu ry ein E n d e zu 
machen . Die I n t e r v e n t i o n w u r d e mi t t e l s wir tschaf t l icher S a n k 
t ionen anges t reb t , E n g l a n d ersucht , e ine g e w a l t s a m e Blockade 
durchzuführen34. Da g r u n d l e g e n d e Menschenrech te in R h o d e 
sien in e inem unerträglichen Ausmaß ver le tz t w e r d e n , ist 
in d e r I n t e r v e n t i o n d e r U N ke ine unzulässige Einmischung 
in i n n e r e Ange legenhe i t en eines a n d e r e n S taa t e s zu sehen. 
G r u n d l e g e n d e Menschenrech te s ind h e u t e e ine in t e rna t iona le 
Ange legenhe i t k ra f t Gewohnhe i t s r ech t s u n d kra f t Sa t zung 
d e r UN35. 
Die I n t e r v e n t i o n aus Menschl ichkei t w a r jedoch n iema l s 
e in völkerrechtlich voll a n e r k a n n t e r Grundsatz 3 6 , obwohl Fäl
le, w ie d ie J u d e n v e r f o l g u n g in Rußland i m 19. u n d 20. J a h r 
h u n d e r t oder du rch d ie Nazis im Zwe i t en Wel tk r i eg e h e r 
für a ls gegen ein auch n u r zweifelhaf tes Recht z u r I n t e r v e n 
t ion sprechen3 7 . 
b) E ine Intervention zur Rettung von Leben und Eigentum der 
eigenen Staatsangehörigen auf f r emden Gebie t w u r d e i m 19. 
J a h r h u n d e r t , in d e r Zei t d e r Ausb i ldung des klass ischen I n 
t e rven t ionsverbo t s , i m m e r w i e d e r geforder t . Sie gilt auch 
h e u t e we i tgehend als zulässig, obwohl sie in de r L e h r e nicht 
u n b e s t r i t t e n blieb38 . M a n h a t sie m i t dem S t a a t s n o t s t a n d in 
Z u s a m m e n h a n g gebracht3*. I n le tz te r Zei t w u r d e sie von d e n 
Reg ie rungen d e r USA, E n g l a n d s u n d Belg iens im Fa l l e des 
Eingre i fens belgischer Fa l l s ch i rmt ruppen i m Kongo in A n 
spruch g e n o m m e n u n d auch in Mi t t e l amer ika w iede rho l t von 
d e n USA ge l tend gemacht . 
c) Abgele i te t v o m Recht auf Se lbs tve r t e id igung w i r d e ine 
Intervention zwecks Selbsterhaltung bzw. Selbsthilfe in de r 
L e h r e u n d noch m e h r in d e r i n t e rna t i ona l en P r a x i s ve r l ang t . 
I n i h r k o m m t d ie ge samte P r o b l e m a t i k d e r oben erwähnten 
Aus legung des Ar t . 51 SVN z u m Ausdruck . So ble ib t es v e r 
ständlich, daß es sich dabe i e inerse i ts u m eine rechtl ich 
begründete F o r d e r u n g hande l t , ande re r se i t s jedoch die p r a k 
t ische Durchführung oft m i t e inem großen Frageze ichen 
ve r sehen w e r d e n muß40. Entsche idend ist die F r a g e des U m -
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fangs u n d d e r B e d e u t u n g de r Rechtsver le tzung , wonach sich 
d ie Se lb s tve r t e id igungshand lung r ich ten muß. I n d iesem Z u 
s a m m e n h a n g w e r d e n auch die s o g e n a n n t e n >vitalen I n t e r e s -
sen< oder da s > Sicherheitsbedürfnis< eines S t aa t e s h e r a n g e z o 
gen, w a s w i e d e r u m schwerl ich zu umsch re iben ist u n d je nach 
sub j ek t i ve r Auffassung, i n sbesonde re bei den Großmächten, 
s e h r umfangre ich sein k a n n . 
d) I m m e r häufiger t r i t t in d e r Wel t de r Machtblöcke die F o r 
d e r u n g nach e inem Recht auf Intervention für den Fall eines 
Ausbrechens aus einem internationalen Macht- und Interes
senkreis auf, d e r auf e inem pol i t isch-ideologischen Sys t em 
beruht 4 1 . E r w i r d m i t d e m Sicherheitsbedürfnis im w e i t e r e n 
S inn in Z u s a m m e n h a n g gebracht . A u s d iesem G r u n d e i n t e r 
ven i e r t en die U d S S R in U n g a r n u n d in d e r Tschechoslowakei , 
die U S A in K u b a u n d S a n t o Domingo u n d be ide , z u s a m m e n 
m i t Rotchina u n d a n d e r e n be iderse i t igen Verbündeten, in 
Vie tnam. M a n ist jedoch noch wei t davon en t fe rn t , in d iesem 
Sachve rha l t e ine i n t e rna t i ona l a n e r k a n n t e N o r m des ge l 
t e n d e n Völkerrechts zu erbl icken. 
e) d ie Intervention auf Wunsch, die i m m e r w i e d e r für Vie t 
n a m u n d a n d e r e Gebie te angeführt wi rd , bedar f h ie r ke ine r 
besonde ren Erörterung. W e n n echt u n d von zuständiger Se i 
t e ausgesprochen, entfällt die Widerrecht l ichkei t4 2 . 
5. Das Interventionsverbot 

als allgemeine Regel des Völkerrechts 
Als Ergebn i s d ieser Ausführungen über die völkerrechtliche 
L e h r e vom In t e rven t i onsve rbo t muß gesagt we rden , daß es 
z w a r e in allgemeingültiges, i n t e r n a t i o n a l a n e r k a n n t e s Ge
wohnheitsrecht gibt, demzufolge I n t e r v e n t i o n e n ve rbo ten sind. 
De r I n h a l t d ieser N o r m ist jedoch durch m a n g e l n d e Begr i f fs 
b e s t i m m u n g in d e n e inze lnen A s p e k t e n so vage, daß m a n 
lediglich e in R a h m e n v e r b o t als rechtsgültig a n n e h m e n kann4 3 . 
Diese Undef in ie r the i t e r l a u b t es den S taa t en , u n t e r den v e r 
sch iedens ten Begründungen, die te i ls berecht ig t erscheinen, 
te i ls vorgetäuscht werden , i m m e r w i e d e r I n t e r v e n t i o n e n zu 
begehen , die recht l ich se l ten e indeu t ig zu ve ru r t e i l en sind. 
Sie b ie te t a b e r auch d e n Po l i t ike rn d ie Möglichkeit, das I n 
t e rven t ionsve rbo t a l l en tha lben zu u m g e b e n . 
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21 So auch W. Wengler, siehe Anm. 18, aaO, S. 19, Anm. 28 a. 22 Zum neuerl ichen Deflnitionsversuch der UN, vgl. J o h n N. Hazard, Why Try Again to Define Aggression, in : American Jou rna l of In ternat ional Law, Vol. 62 (1968), p. 701—710. 
23 UN-Doc. A/RES/2131 (XX) vom 21. Dezember 1965. — Deutsche Übersetzung siehe VN 14. Jg . (1966) Heft 2, S. 69. 
24 Der Ausschuß der Organisat ion Amerikanischer Staaten erklärte am 5. November 1965, die kommunist ische In tervent ion in einem amerikanischen Staat sei eine Aggression, weil sie die Sicherheit der gesamten Hemisphäre bedrohe, Doc. OEA/Ser. L/X/II. 9. 
25 Völkerrecht, hersg. von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, deutsche Ubersetzung von Prof. L. Schultz, Hamburg 1960, S. 419. 
26 Der Briand-Kel logg-Pakt von 1928 verbie te t den Angriffskrieg, die Eröffnung des Krieges, jedoch n u r »als Werkzeug nat ionaler Politik«. Das Recht auf Selbstverteidigung bleibt unberührt. Dieses Verbot gut sei tdem als allgemeine Regel des Völkerrechts. Wegen der Ungewißheit im Begriff des Angriffs ist seine Bedeutung j e doch theoretisch. Den Text des Pak te s siehe bei F. Berber, Völkerrecht, Dokumentensammlung, München 1967, Bd. II, IX 3. 
27 Eine Zusammenste l lung der bedeutends ten Ver t re ter dieser Lehre bietet A. Gerlach, Die In tervent ion, Hamburg 1967, S. 66 ff. 
28 Völkerrecht, siehe Anm. 25, aaO, S. 109 ff., S. 183 ff. So schon S. Krylow, Les notions principales du droit des gens (La doct r ine soviet ique du droit in ternat ional) , in: Recueil des Cours (Den Haag) 70 (1947), S. 411—472. 
29 Siehe Anm. 23, aaO. 
30 Auch der Begriff der >Sozialadäquanz<, den Gerlach (siehe Anm. 27, aaO, S. 177—214) in Anlehnung an Dahm (Völkerrecht I, S. 206) als Kr i te r ium der Unterscheidung zwischen verbotener In te rvention und er laubter Einflußnahme auf f remden Staatswil len ent wickelt, b r ingt ke ine Lösung zum Problem des Maßstabes, denn er bedeute t letztlich eine >petitio principii<: Er besagt nur , daß die souveräne Entscheidungsfreiheit als Grenze der Beeinflussung bzw. der In tervent ion gelten soll, nicht aber, wo diese Grenze völkerrechtlich liegt, nämlich welche Mittel oder Ziele des Eingriffs nach den Regeln des Völkerrechts als unzulässig gelten sollen. 
31 E. C. Stowell, In te rvent ion in In ternat ional Law, Washington 1921, p. 53; A. Rougier, La theor ie de l ' in tervent ion d 'humani te , in: Revue Genera le de Droit In ternat ional Public, 1910, p . 468 ff.; L. Garcia-Arias, La In tervencion Internacional por causa de h u m a -nldad, Festschrift für J e a n Spiropoulos, Bonn 1957, S. 163 ff. 
32 Schon Kathar ina II. in te rvenier te in Polen zugunsten ihrer Glaubensgenossen. Dies führte zur Ers ten Teilung Polens im J a h r e 1772 aufgrund des Tra i te d 'all iance en t re la Russie et la Prusse vom 11. April 1764, ar t icle separe : K. Lutostanski , Les par tages de la Pologne el la lu t t e pour l ' independance, Lausanne 1918. 
33 Völkerrecht, siehe Anm. 25, aaO, S. 416. 34 E. Schramm, Das Eingreifen der Vereinten Nat ionen in den Rhodesienkonflikt, in: VN 16. Jg . (1968) Heft 5, S. 144—151 und VN 18. Jg . (1970) Heft 1, S. 9 ff. 
35 Diese Auffassung ve r t r a t ich schon 1956, in : Die Vereinten Natio

nen und die Nichtmitglieder, S. 86. Das Vorgehen der UN im 
Rhodesienfall bestätigt meine These. 

36 Oppenheim-Lauterpacht , In te rna t iona l Law, 8. Aufl., 1955, S. 312 f. 
37 A. D. Morse, Die Wasser tei l ten sich nicht, München 1969, der die 

Auffassung ver t r i t t , die All i ierten u n d besonders die Vereinigten 
Staaten seien an der Judenvern ich tung durch das Dri t te Reich 
mitschuldig durch Nichteinmischung. 

38 U. Scheuner, siehe Anm. 17, aaO, S. 14 mit Li te ra turangabe . 
39 W. Wengler, siehe Anm. 18, aaO, S. 25 mit Li te ra turangabe . 
40 Vgl. das Stichwort >Intervention< in: Strupp-Schlochauer, Wörter

buch des Völkerrechts. 
41 Dieser Gedanke erscheint schon im vorigen J a h r h u n d e r t bei 

Pradier -Fodere , Tra i te de droi t Internat ional public europeen 
et americain I, Par is 1883, p. 569, und w u r d e von Mosler, siehe 
Anm. 12, aaO, S. 60, übernommen. Das wird von H. Kipp, s iehe 
Anm. 3, aaO, S. 422, übersehen. 

42 L. Blesinger, Die sogenannte vere inbar te und erbetene In te rven
tion, Dissertat ion Bonn 1966. 

43 Das gilt erst recht, wenn man im Intervent ionsverbot einen all
gemeinen Rechtsgrundsatz erblicken will, wie es mit dem Gewal t 
verbot, der mi t dem Intervent ionsverbot größtenteils identisch ist, 
geschehen ist; siehe Anm. 17. 
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Die Vetos im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
(Beginn und Einführung siehe VN 1/1970, S. 13) 

WILFRIED SKUPNIK 

25.—26. Die tschechoslowakische Frage (303. Sitzung vom 4. Mai 1948). Auf Antrag Chiles 
wurde die Lage in der Tschechoslowakei und die Frage der sowjetischen Beteiligung am 
dortigen Regierungsumsturz im Frühjahr 1948 auf die Tagesordnung des Sicherheits
rates gesetzt. Im Laufe der Debatte beantragte Chile die Bildung eines Dreier-Aus
schusses des Rates, der Aussagen über die Lage in der Tschechoslowakei sammeln und 
anschließend dem Rat berichten sollte. Die Sowjetunion sprach sich entschieden gegen 
die Behandlung der tschechoslowakischen Frage im Sicherheitsrat aus und charakter i
sierte die tschechoslowakischen Vorgänge als eine innere Angelegenheit des Landes. 
Dann beantragte sie, daß darüber abgestimmt werde, ob der chilenische Antrag eine 
Verfahrensfrage oder eine Sachfrage sei. Der Präsident stellte den sowjetischen Antrag 
zur Abstimmung, ob die Abstimmung über den chilenischen Antrag als Verfahrensfrage 
angesehen werde. Die Sowjetunion und die Ukraine verneinten diese Frage. Daraufhin 
bezeichnete der Präsident den Antrag Chiles als Sachfrage. Diese Entscheidung des 
Präsidenten wurde von einigen Mitgliedern des Rates angefochten, worauf der Präsi
dent seine Entscheidung zur Abstimmung stellte. Da der Antrag auf Annull ierung der 
Präsidenten-Entscheidung nicht die notwendigen sieben Stimmen erhielt, galt die vor
herige Entscheidung des Präsidenten als angenommen, und damit war der chilenische 
Antrag zu einer Sachfrage erhoben. Bei der anschließenden Abstimmung über den An
trag Chiles legte die Sowjetunion ihr Veto ein. 
(25.) Frage des Präsidenten. 
Abstimmung: + 8 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 1: Frankreich. 
(26.) Antrag Chiles. 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 
27. Die Berichte der Atomenergiekommission (325. Sitzung vom 22. Jun i 1948). Seit 1946 
erörterte die Atomenergiekommission der Vereinten Nationen das Problem einer in ter
nationalen Kontrolle der Atomenergie. Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder schlug 
in drei Berichten ein detailliertes Produktions-Kontrol lverfahren vor, das auch von den 
Vereinigten Staaten unterstützt wurde. Die Sowjetunion wandte sich gegen diese Rege
lung und forderte ein generelles Verbot der gesamten Kernwaffenproduktion mit einer 
wirksamen internat ionalen Kontrolle dieser Abmachungen. Als daher die Vereinigten 
Staaten im Sicherheitsrat beantragten, die drei Berichte zu billigen und sie an die Mit
gliedsstaaten der Vereinten Nationen weiterzuleiten, legte die Sowjetunion ihr Veto ein. 
Abstimmung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 

28. Der Antrag Ceylons auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (351. Sitzung vom 
18. August 1948). Ceylon beantragte am 25. Mai 1948 die Aufnahme in die Vereinten 
Nationen. Die Sowjetunion meldete Zweifel an der Unabhängigkeit Ceylons an und 
beantragte bis zum Vorliegen näherer Informationen die Vertagung dieses Tagesord
nungspunktes. Dieser sowjetischer Antrag wurde mehrheitl ich abgelehnt. In der Schluß
abstimmung st immte daher die Sowjetunion gegen den ceylonesischen Aufnahmeantrag. 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 

29. Die Berlin-Frage (372. Sitzung vom 25. Oktober 1948). Durch Frankreich, Großbri
tannien und die Vereinigten Staaten wurde gegen den Widerstand der Sowjetunion die 
Berl iner Blockade am 5. Oktober 1948 auf die Tagesordnung des Sicherheitsrates gesetzt. 
In der Debatte forderten die sechs Staaten Argentinien, Belgien, China, Kanada, Kolum
bien und Syrien in einem Entschließungsentwurf die vier Alliierten auf, sofort alle 
Behinderungen im Handel und Verkehr von und nach Berlin aufzuheben sowie eine 
Konferenz der vier Militärgouverneure über eine einheitliche Währung für Berlin auf 
der Grundlage der Ostzonen-Mark abzuhalten. Die Sowjetunion stimmte gegen den 
Antrag, weil sie sofort alle Behinderungen ohne Verhandlungen aufgeben sollte, die 
anderen aber nu r zu Verhandlungen über die Einführung der Ostmark in Berlin auf
gefordert wurden. 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 
30. Anträge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (384. Sitzung vom 15. Dezember 
1948). Am 9. Dezember 1948 überwies der Präsident der Generalversammlung den Antrag 
Ceylons auf Aufnahme in die Vereinten Nationen zur erneuten Beratung an den Sicher
heitsrat zurück (siehe 28). Die Sowjetunion schlug eine Vertagung des Punktes vor und 
beantragte, den Aufnahmeantrag Ceylons zusammen mit denen anderer Länder zu be
handeln. Der sowjetische Antrag wurde mit Mehrheit abgelehnt, daraufhin st immte sie 
gegen die Aufnahme Ceylons in die Weltorganisation. 
Abstimmung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 

31. —39. Anträge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (423., 439., 443. Sitzung vom 
8. April, 7. und 13. September 1949). Die weltpolitischen Auseinandersetzungen zwischen 
Ost und West führten auch im Jah re 1949 dazu, daß die von kommunistischer Seite unter 
stützten Anträge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen an der westlichen Mehrheit 
im Sicherheitsrat und die vom Westen unterstützten Anträge am sowjetischen Veto 
scheiterten. 
(31.) Antrag Südkoreas (423. Sitzung). 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 
(32.) Antrag Nepals (439. Sitzung). 
Abst immung: + 9; — 2: Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 

Lfd. Nr. Chi. Fr . GB Sowj. USA 
(24) (0) (2) (0) (23) (0) 

25 24 
26 25 

27 26 

28 27 

29 28 

30 29 

31 30 
32 31 
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Lfd. Nr. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Chi. Fr . GB 

40 
41 
42 

43 
44 

Sowj. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 

39 
40 
41 

42 
43 

45 44 

USA 
Ukraine; = 0. 
Ukraine; = 0. 
Ukraine; = 0. 
Ukraine; = 0. 
Ukraine; = 0. 
Ukraine; = 0. 
Ukraine; = 0. 

(33.) Antrag Portugals (443. Sitzung). 
Abst immung: + 9; — 2 : Sowjetunion (Veto), 
(34.) Antrag Jordaniens (443. Sitzung). 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), 
(35.) Antrag Italiens (443. Sitzung). 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), 
(36.) Antrag Finnlands (443. Sitzung). 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), 
(37.) Antrag Ir lands (443. Sitzung). 
Abst immung: + 9; — 2 : Sowjetunion (Veto), 
(38.) Antrag Österreichs (443. Sitzung). 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), 
(39.) Antrag Ceylons (443. Sitzung). 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), 
40.—42. Die Berichte der Kommission für konventionelle Rüstung (450. und 452. Sitzung 
vom 11. und 18. Oktober 1949). Am 5. Oktober 1949 begann der Sicherheitsrat die Debatte 
über ein Arbeitspapier und den zweiten Zwischenbericht der Kommission für konven
tionelle Rüstung. Die in dem Zwischenbericht unterbrei te ten Vorschläge zur Vermin
derung der konventionellen Rüstung gingen der Sowjetunion nicht weit genug; sie warf 
den Westmächten vor allem vor, die Reduzierung der Rüstung und das Verbot der 
Atomwaffen zu sabotieren. Ih re r Ansicht nach zeige der Bericht deutlich die Erfolg
losigkeit der Bemühungen dieses Ausschusses. Sie schlug deshalb nu r eine Uberweisung 
der Dokumente an die Generalversammlung zur Unterzeichnung vor. Die Vereinigten 
Staaten beantragten dagegen zunächst zusätzlich die Billigung der Berichte und der 
Entschließungen der Kommission durch den Rat. Dieser Antrag scheiterte am sowje
tischen Veto. Am 14. und 18. Oktober 1949 wurde das vorgelegte Arbeitspapier der 
Kommission erörtert. Ein französischer Entschließungsentwurf beantragte die Billigung 
des Dokuments durch den Rat sowie seine Weiterleitung zusammen mit den Diskussio
nen im Rat an die Generalversammlung. Die Sowjetunion verhinder te durch ihr Veto 
die Annahme des Antrags. Sie st immte dagegen, weil die Frage der Atomwaffen in dem 
Arbeitspapier nicht erörtert worden war . Daraufhin beantragte Frankreich, daß der 
Sicherheitsrat die vollständige gegenseitige Information der Staaten über konventionelle 
Waffen und Streitkräfte als einen wesentlichen Teil eines wirkungsvollen Abrüstungs
systems ansehe, zusammen mit geeigneten Verfahren zu Überprüfung solcher Infor
mationen. Die Sowjetunion legte gegen diesen Antrag ihr Veto ein, weil durch die 
vorherige mehrheitliche Ablehnung eines sowjetischen Antrages die Vertrauensbasis für die vorgeschlagenen Kontrollen zerstört sei. 
(40.) Antrag der Vereinigten Staaten (450. Sitzung). 
Abst immung: + 9; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 
(41.) Erster Antrag Frankreichs (452. Sitzung). 
Abst immung: + 9; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 
(42.) Zweiter Antrag Frankreichs (452. Sitzung). 
Abst immung: + 8 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 1: Argentinien. 
43.—44. Die indonesische Frage (456. Sitzung vom 13. Dezember 1949). Die seit Ende des 
Zweiten Weltkrieges bestehenden Auseinandersetzungen zwischen Indonesien und den 
Niederlanden um die Unabhängigkeit der früheren niederländischen Kolonie (siehe 19) 
fanden in den Gesprächen in Den Haag vom 23. August bis zum 2. November 1949 ihren 
vorläufigen Abschluß. Der Ausschuß der Vereinten Nationen für Indonesien berichtete 
dem Sicherheitsrat, daß die Niederlande die volle und uneingeschränkte Souveränität 
bis zum Jahresende auf die Vereinigten Staaten von Indonesien übertragen würden 
und der neue Staat Par tne r in einer Union mit den Niederlanden würde. Bei der Er 
örterung der Haager Beschlüsse im Sicherheitsrat schlug Kanada vor, die beiden Länder 
wegen des erzielten Ubereinkommens zu beglückwünschen und die Bildung der Ver
einigten Staaten von Indonesien als selbstständigen Staat zu begrüßen. Der zweite Teil 
des Entschließungsentwurfes forderte den Ausschuß der Vereinten Nationen für Indo
nesien auf, die Durchführung des ausgehandelten Ubereinkommens zu unterstützen. Die 
Sowjetunion betrachtete das Haager Abkommen als ein Ins t rument der weiteren kolo
nialen Versklavung Indonesiens und brachte beide Anträge Kanadas, über die separat 
abgestimmt wurde, durch ihr Veto zu Fall. 
(43.) Ers ter Antrag Kanadas. 
Abst immung: + 9 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 0. 
(44.) Zweiter Antrag Kanadas. 
Abst immung: + 8 ; — 2 : Sowjetunion (Veto), Ukraine; = 1: Argentinien. 
45. Die koreanische Frage (496. Sitzung vom 6. September 1950). Am 25. Juni 1950 infor
mier ten die Vereinigten Staaten den Generalsekretär der Vereinten Nationen, daß 
nordkoreanische Streitkräfte in das Gebiet der Republik Korea (Südkorea) eingedrungen 
seien. Sie forderten unverzüglich die Zusammenkunft des Sicherheitsrates. Da die So
wjetunion die Sitzungen des Sicherheitsrates wegen der Repräsentation Chinas durch 
Formosa zu dieser Zeit boykottierte, wurden die Entschließungen angenommen, die zur 
Bildung der Streitmacht der Vereinten Nationen in Korea führten. Am 1. August 1950 
nahm der sowjetische Delegierte wieder seinen Platz im Sicherheitsrat ein. Am 31. Juli 
hat ten die Vereinigten Staaten einen Entschließungsantrag eingebracht, in dem der 
nordkoreanische Widerstand gegenüber den Truppen der Vereinten Nationen verurtei l t 
und jeder Staat aufgefordert wurde, seinen Einfluß auf Nordkorea geltend zu machen, 
diesen Widerstand zu beenden. Gleichzeitig wurden alle Staaten aufgefordert, jede 
Unterstützung an Nordkorea und alle Handlungen zu unterlassen, die eine Ausbreitung 
des Konfliktes bewirken könnten. In der Schlußabstimmung legte die Sowjetunion 
gegen diesen Antrag ihr Veto ein, weil sie sich die nordkoreanische Version der Vor
gänge zu eigen gemacht hat te und einen südkoreanischen Angriff behauptete . 
Abst immung: + 9; — 1: Sowjetunion (Veto); = 1: Jugoslawien. 
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46. Die Bombardierung Chinas (501. Sitzung vom 12. September 1950). Im August 1950 
beschwerte sich die Volksrepublik China (Peking) gem. Art . 35 (2) der Charta über 
angebliche Bombardierungen ihres Terr i tor iums durch amerikanische Flugzeuge. Ein 
sowjetischer Entschließungsentwurf forderte die Verurtei lung der Vereinigten Staaten, 
während der amerikanische Delegierte die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
aus Ver t re tern Indiens und Schwedens beantragte, der die Vorwürfe an Ort und Stelle 
untersuchen sollte. Der sowjetische Antrag erreichte nicht die notwendige Mehrheit 
von sieben Ja-St immen, während der amerikanische Antrag am sowjetischen Veto 
scheiterte. 
Abst immung: + 7; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 2: Indien, Jugoslawien. (China (Formosa) 
beteiligte sich nicht an den Abstimmungen, da es die Aufnahme dieses Gegenstandes in 
die Tagesordnung des Sicherheitsrates als einen Fehler betrachtete.) 

Lfd. Nr. GB Fr. Chi. Sowj. USA 

46 45 

47. Wahl des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (510. Sitzung vom 12. Oktober 
1950). In fünf geschlossenen Sitzungen befaßte sich im Oktober 1950 der Sicherheitsrat 
mit der Frage der Nachfolge des Generalsekretärs Trygve Lie, dessen fünfjährige Amts
zeit am 2. Februar 1951 beendet sein würde. Durch die Memoiren Lies (In the Cause of 
Peace, S. 376 f.) ist bekannt, daß Jugoslawien beantragte, die Amtszeit Lies zu verlän
gern, wogegen die Sowjetunion ihr Veto einlegte. 
Abst immung: + 9; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 1: China. 47 46 
48. Die koreanische Frage (530. Sitzung vom 30. November 1950). Durch einen Bericht 
des Kommandos der Vereinten Nationen in Korea vom 5. November 1950 wurde der 
Sicherheitsrat darauf aufmerksam gemacht, daß chinesische Truppen auf nordkoreani
scher Seite kämpften. Im Laufe der Debatte des Rates über diese Lage, an der auch ein 
Ver t re ter der Volksrepublik China teilnahm, legten Ekuador, Frankreich, Großbritan
nien, Kuba, Norwegen und die Vereinigten Staaten einen Entschließungsentwurf vor, 
der an die frühere Verurtei lung Nordkoreas er innerte und die Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen aufforderte, dem Land keine Unterstützung zu gewähren. Weiterhin 
sollte der Bericht des Kommandos der Vereinten Nationen in Korea zur Kenntnis ge
nommen werden, während eine weitere Bestimmung die Unverletzbarkeit der chine
sisch-koreanischen Grenze bekräftigte. Bei der Abstimmung legte die Sowjetunion ihr 
Veto gegen diesen Antrag mit den gleichen Gründen wie am 6. September 1950 bei der 
ersten Behandlung (siehe 45) ein. 
Abst immung: + 9 ; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 0. (Der Ver t re ter Indiens beteiligte sich 
nicht an der Abstimmung, da er von seiner Regierung keine endgültigen Instruktionen 
erhal ten hatte.) 

48 47 

49. Antrag Italiens auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (573. Sitzung vom 6. Fe 
bruar 1952). Da Italien als Treuhänder der Vereinten Nationen Somaliland verwaltete, 
empfahl die Generalversammlung dem Sicherheitsrat, die Aufnahme Italiens in die 
Weltorganisation zu befürworten. In drei Sitzungen erörterte der Rat diese Frage. Die 
Sowjetunion stimmte gegen den Antrag, weil sie eine isolierte Behandlung der Auf
nahme Italiens ablehnte, vielmehr seine Aufnahme mit der Aufnahme anderer Staaten 
(Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Finnland) zu koppeln wünschte. 
Abstimmung: + 10; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 0. 49 48 
50.—51. Bakteriologische Kriegsführung in Korea (587. und 590. Sitzung vom 3. und 9. 
Ju l i 1952). Von sowjetischer Seite wa r den unter der Fahne der Vereinten Nationen 
in Korea stehenden, vorwiegend amerikanischen Streitkräften bakteriologische Kriegs
führung vorgeworfen worden. Die Vereinigten Staaten schlugen deshalb dem Sicher
heitsrat eine Untersuchung dieser Anschuldigungen durch das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz vor. Da der sowjetische Antrag auf Hinzuziehung von Ver t re tern der 
Volksrepublik China und Nordkoreas zu den Erörterungen abgelehnt wurde, beteiligte 
sich die Sowjetunion nicht an der Debatte im Sicherheitsrat und stimmte gegen den 
amerikanischen Antrag. Die Vereinigten Staaten sahen in dem sowjetischen Veto einen 
Beweis für die Unrichtigkeit der vorgebrachten Beschuldigungen. Sie verlangten deshalb 
in einem wei teren Antrag die Feststellung der Unwahrhei t der sowjetischen Behaup
tungen sowie die Verurtei lung ih re r Verbreitung. Dagegen legte die Sowjetunion 
wiederum ihr Veto ein. 
(50.) Erster Antrag der Vereinigten Staaten (587. Sitzung). 
Abstimmung: + 10; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 0. 
(51.) Zweiter Antrag der Vereinigten Staaten (590. Sitzung). 
Abstimmung: + 9; — 1: Sowjetunion (Veto); = 1: Pakistan. 

50 
51 

49 
50 

52.—56. Anträge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (600., 602. und 603. Sitzung 
vom 16., 18. und 19. September 1952). Im J a h r e 1952 lagen von Japan, Kambodscha, Laos, 
Libyen, Nord- und Südvietnam Anträge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen vor. 
Die Sowjetunion beantragte, sie zusammen mit früheren Bewerbungen geschlossen zur 
Aufnahme zu empfehlen (siehe 31—39, 49). Als dieser Vorschlag abgelehnt wurde, blok-
kier te die Sowjetunion durch ihr Veto die Aufnahmeempfehlungen aller oben einzeln 
genannten Länder mit Ausnahme von Nordvietnam. Der nordvietnamesische Antrag 
wurde anschließend von der westlichen Mehrhei t im Rat abgelehnt. 
(52.) Antrag Libyens (600. Sitzung). 
Abst immung: + 10; — 1: Sowjetunion (Veto); = 0. 
(53.) Antrag Japans (602. Sitzung). 
Abst immung: + 10; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 0. 
(54.) Antrag Laos' (603. Sitzung). 
Abst immung: + 10; — 1: Sowjetunion (Veto); = 0. 
(55.) Antrag Kambodschas (603. Sitzung). 
Abst immung: + 1 0 ; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 0. 
(56.) Antrag Südvietnams (603. Sitzung). 
Abst immung: + 10; — 1: Sowjetunion (Veto); = 0. (Wird fortgesetzt) 

52 

53 
54 
55 
56 

51 
52 
53 
54 
55 
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Bildungsplanung in Entwicklungsländern JENS N A U M A N N 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat auf 
Vorschlag der Generalkonferenz der UNESCO dem Jahre 
1970 das Motto >Internationales Erziehungsjahr< gegeben. Sie 
will damit die weltweite Bedeutung der Bildung und Erzie
hung herausstellen. Die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN 
hat bereits im ersten Heft des laufenden Jahrgangs einige Bei
träge zu diesem Sonderthema gebracht. Sie setzt mit dem 
folgenden Beitrag die Bemühungen der Vereinten Nationen 
um Bildung und Erziehung fort und wird das auch in den 
weiteren Ausgaben tun. 

»Die großen Bi ldungsk r i s en fielen s te ts m i t b e d e u t e n d e n 
Änderungen in d e r Gesel lschaft u n d Zivi l i sa t ion z u s a m 
m e n . Ich g laube , daß w i r u n s e inem dieser Augenbl icke 
in d e r Geschichte nähern.« So sagt R e n e M a h e u , d e r 
G e n e r a l d i r e k t o r d e r UNESCO, in se iner Botschaft z u m 
I n t e r n a t i o n a l e n Erz i ehungs j ah r . 

I m J a h r e 1956 e r z w a n g e n d ie UNESCO-Mi tg l i eds t aa t en aus 
d e r Dr i t t en Wel t gegen den Wil len d e r USA, Großbritanniens 
u n d d e r Sowje tun ion e r s tma l s e in mu l t i l a t e r a l e s B i l d u n g s 
h i l f e - P r o g r a m m . Wenige J a h r e später h a t t e sich d ie S i tua t ion 
insofern gewande l t , a ls die B e d e u t u n g des B i ldungswesens 
für d ie gesellschaftl iche En twick lung bez iehungsweise W e i 
t e r en twick lung a l lgemein a n e r k a n n t w o r d e n w a r . I n d iesem 
Be i t r ag sollen zue r s t e inige wicht ige C h a r a k t e r i s t i k a d e r 
Bi ldungss i tua t ion in Entwicklungsländern sowie A r t u n d U m 
fang d e r Bi ldungshi l fe beschr ieben w e r d e n , d a n n folgt in 
e inem zwei ten Teil die Da r s t e l l ung e in iger b i ldungspol i t i scher 
P rob leme , d ie be i d e r Diskuss ion g loba le r Kennzi f fe rn in 
Vergessenhe i t zu g e r a t e n d rohen . I n e inem abschließenden 
d r i t t e n Teil w e r d e n e inige Techn iken u n d Konzep te d e r B i l 
d u n g s p l a n u n g d i sku t ie r t . 

I 
E inen e r s t en H inwe i s auf d ie Bi ldungss i tua t ion in d e n Län
d e r n d e r D r i t t e n Wel t k a n n m a n durch die B e t r a c h t u n g d e r 
Analphabetenraten e rha l t en . Für die D e k a d e 1950-1960 s ink t 
d iese R a t e in L a t e i n a m e r i k a von 42 auf 34 Prozent , b le ib t in 
Afr ika k o n s t a n t be i e t w a 83 P rozen t u n d zeigt in Südasien 
eine leichte V e r m i n d e r u n g von 78 auf 67 P rozen t . Die K o n 
s tanz oder g a r V e r r i n g e r u n g d ieser Ante i l e a n d e r E r w a c h 
senenbevölkerung geh t jedoch e inhe r mi t e inem auf das 
s t a r k e Bevölkerungswachstum dieser K o n t i n e n t e zurückzu
führenden Ans te igen d e r abso lu ten Anzah l von Menschen, 
d ie w e d e r schre iben noch lesen können. So st ieg selbst in 
L a t e i n a m e r i k a , w o die A n a l p h a b e t e n r a t e u m fast e in Dr i t t e l 
gesenk t w e r d e n konn te , die Zah l de r A n a l p h a b e t e n von 40,9 
auf 41,2 Mill ionen, in Afr ika wuchs bei Kons tanz de r R a t e 
d ie abso lu te Zah l d e r A n a l p h a b e t e n u m 20 P rozen t von 102 
auf 122 Mil l ionen. In Südasien schließlich, w o sich die A n 
a l p h a b e t e n r a t e u m m e h r als 10 P r o z e n t ve r r inge r t e , wuchs 
die Anzah l d e r A n a l p h a b e t e n ebenfal ls u m 20 P r o z e n t von 
425 auf 503 Mil l ionen. 
Vor d iesem H i n t e r g r u n d fand zu Beg inn de r sechziger J a h r e 
e ine Re ihe von U N E S C O - K o n f e r e n z e n s ta t t , auf denen E n t 
wicklungspläne für die B i ldungssys t eme Afr ikas (Addis-
A b e b a - P l a n , 1961), As iens (Karach i -P lan , 1961) u n d L a t e i n 
a m e r i k a s (San t i ago-de -Chi l e -P lan , 1962) e r a rbe i t e t w u r d e n . 
Al le Einze lhe i ten d ieser Pläne können hie r nicht darges te l l t 
w e r d e n , u n t e r a n d e r e m deswegen nicht, wei l sie sich auf 
unterschiedl ich lange Zeiträume ers t recken u n d desha lb nicht 
u n m i t t e l b a r verg le ichbar sind. W i r beschränken u n s auf e in i 
ge B e m e r k u n g e n zu den in d e r folgenden Übersicht z u 
sammenges t e l l t en Z ie lwer t en für die En twick lung des rela
tiven Schulbesuchs (Antei l de r Schüler a n de r en t sp rechenden 
Al t e r sg ruppe) auf d e r Primär- u n d Sekunda r s tu f e . Den g lo

ba len Z ie lwer t en für die jewei l igen K o n t i n e n t e s ind die im 
J a h r e 1965 tatsächlich rea l i s i e r t en W e r t e in einigen a u s g e 
wählten Ländern gegenübergestellt1. 
A u s d e r Ubers ich t geh t he rvor , daß die Entwicklungsz ie le d e n 
A u s b a u des P r i m a r s c h u l w e s e n s be tonen , u m d a m i t auch d e r 
F o r d e r u n g von A r t i k e l 26(1) d e r Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte zu entsprechen , in d e r es heißt: »Jeder 
Mensch h a t da s Recht auf B i ldung . De r U n t e r r i c h t muß 
wen igs t ens in d e n E l e m e n t a r - u n d G r u n d s c h u l e n u n e n t g e l t 
lich sein. De r E l e m e n t a r u n t e r r i c h t is t obl igator isch . . . «. 
Wiewei t die Länder d e r D r i t t e n Wel t b i she r von e iner E r 
füllung dieses Menschenrech ts e n t f e r n t s ind, i l lus t r i e ren die 
tatsächlichen R a t e n des r e l a t i ven Schulbesuchs für die P r i -
m a r s t u f e in einigen ausgewählten Ländern. Das S p e k t r u m 
d e r tatsächlichen W e r t e auf d e n d re i K o n t i n e n t e n du rch d ie 
Länderauswahl k o m m t für L a t e i n - A m e r i k a u n d Afr ika in 
e t w a z u m Ausdruck , während i m Fa l le As iens e in ige Länder 
erhebl ich n i ed r ige re (zum Beispie l S a u d i - A r a b i e n ) oder u m 
einiges höhere (zum Beispie l d ie Phi l ipp inen) W e r t e auf
we i sen können: 
U N E S C O - Z i e l w e r t e für die En twick lung des r e l a t iven Schu l 
besuchs u n d e inige tatsächlich rea l i s i e r t e W e r t e für a u s g e 
wählte Länder 
Primarstufe 
Lateinamerika 

G u a t e m a l a 
Mex iko 
K u b a 

Afrika 
G h a n a 
Niger ia 
Niger 

Asien 
Indones ien 
Ind ien (1963) 
B u r m a (1964) 

Sekundarstufe 
Lateinamerika 

G u a t e m a l a 
Mex iko 
K u b a 

Afrika 
G h a n a 
Niger ia 
Niger 

Asien 
Indones ien 
Ind ien (1963) 
B u r m a (1964) 

1965 
(Ziele) 91 

(Ergebnis) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 

(Ziele) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 

34 
59 
74 
51 
70 
30 

7 

(Ziele) 63 

1970 
100 

71 

74 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 

(Ziele) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 

(Ziele) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 

(Ziele) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 
(Ergebnis) 

45 
40 
34 

22 
8 

21 
31 

27 
6 
1 

15 
17 
34 
24 

34 

15 

19 

Die Uneinhe i t l i chke i t de r Z i e lwer t e für den S e k u n d a r s c h u l -
bereich deu t e t an , we lche Schwier igke i ten sich e rgeben , w e n n 
Prioritäten für Bere iche des Bi ldungswesens gesetz t w e r d e n 
sollen, die nicht die mora l i sche Evidenz de r F o r d e r u n g nach 
e iner G r u n d b i l d u n g b e a n s p r u c h e n können. Die r e l a t i v n i e 
d r igen Z ie lwer t e für As ien - n iedr ig auch im Vergleich zu 
d e n rea l i s i e r t en W e r t e n - un te r s t r e i chen noch e inmal die 
F o r d e r u n g nach E x p a n s i o n de r P r i m a r s t u f e - u n d sei es auf 
Kos ten e ine r ze i twei l igen V e r r i n g e r u n g des S e k u n d a r s c h u l b e -
suchs. 
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Recht schnell h a t sich jedoch gezeigt, daß die in diesen 
UNESCO-Plänen a n g e s t r e b t e n Expans ions ra t en , speziell für 
d e n A u s b a u d e r P r i m a r s t u f e , für die M e h r z a h l d e r Länder 
d e r D r i t t e n Wel t außerhalb i h r e r Möglichkeiten liegen. Für 
die me i s t en Länder e rwe i s t sich d e r Druck de r abso lu t a n 
w a c h s e n d e n Z a h l j u n g e r Menschen als zu s t a rk , u m nicht 
n u r d e n An te i l d e r Schüler an de r en t sp rechenden A l t e r s 
g r u p p e k o n s t a n t zu ha l ten , sonde rn darüber h i n a u s ihn in 
re la t iv k u r z e r Zei t auch noch s igni f ikant zu erhöhen. 
Die Bi ldungsh i l fe d e r en twicke l ten Länder beträgt nach 
g roben Schätzungen e twa 10 P rozen t d e r G e s a m t a u f w e n d u n 
gen d e r Entwicklungsländer in Höhe von jährlich ca. 10 Mrd . 
Dol lar . Sie en t spr ich t in e twa e inem Z e h n t e l d e r ge samten 
Entwick lungsh i l fe (einschließlich Dar lehen) , u n d w ie bei d i e 
se r w e r d e n e t w a 90 P rozen t über b i l a t e ra l e Kanäle - über
wiegend auf Reg ie rungsebene - ve rgeben . Die res t l ichen 10 
P r o z e n t w e r d e n vor a l l em über die UNESCO, das U N - E n t 
wick lungsp rog ramm, U N I C E F u n d die W e l t b a n k gelei tet . Wie 
die Entwick lungsh i l fe im a l lgemeinen h a t auch d e r G e s a m t 
b e t r a g d e r Bi ldungshi l fe sich sei t d e n frühen sechziger J a h r e n 
k a u m erhöht. D e r überwiegende Tei l d e r Bi ldungshi l fe -
e t w a zwei Dr i t t e l - entfällt auf Pe r sona lkos t en für L e h r e r 
u n d Bera t e r , d ie vo r a l l em auf d e r Sekundär- u n d Hoch
schuls tufe tätig s ind u n d dor t primär in na tu rwi s senscha f t 
l ich- technischen oder d i r e k t be ru f so r i en t i e r t en Bere ichen 
a rbe i t en . Die geograph ische Ver t e i lung d e r Bi ldungshi l fe v a 
r i i e r t e rhebl ich zwischen ve r sch iedenen Regionen u n d Län
dern . Die Länder Asiens u n d L a t e i n a m e r i k a s e r h a l t e n B i l 
dungsh i l fe zwischen 1 u n d 5 P r o z e n t i h r e r e igenen A u f w e n 
dungen , d ie engl ischsprachigen Länder Afr ikas zwischen 12 
u n d 15 P r o z e n t u n d e inige französischsprachige afr ikanische 
Länder bis zu 30 Prozent 2 . 

I I 
U n s e r e persönliche E r f a h r u n g läßt uns häufig vergessen, daß 
das Bi ldungswesen , w i e w i r es in u n s e r e m L a n d oder K u l t u r 
k re i s vorf inden , e ine his tor ische u n d sozial bedingte A n t 
w o r t auf e ine Fülle von F r a g e n ist. Insofern ist diese ins t i 
tu t ione l l -o rgan i sa to r i sche A n t w o r t nicht > natürlich < u n d m a g 
als Lösung für die spezifischen P r o b l e m e eines E n t w i c k l u n g s 
landes nicht in F r a g e k o m m e n . Dieser Teil soll dazu d ienen, 
e in Gefühl für die Fülle von P r o b l e m e n zu ver le ihen, die sich 
h i n t e r de r F o r m e l > B i l d u n g s p l a n u n g in Entwicklungsländern < 
verb i rg t . 

Anges ichts d e r Tatsache , daß noch h e u t e zwischen ein Dr i t t e l 
(La te inamer ika ) u n d v ie r Fünftel (Afrika) d e r Bevölkerung 
d e r Entwicklungsländer A n a l p h a b e t e n sind, b e d e u t e t e ine 
H e b u n g des B i ldungss t andes in d iesen Ländern nicht a u t o 
mat i sch n u r den w e i t e r e n A u s b a u des für K i n d e r u n d 
Jugend l i che b e s t i m m t e n Schulwesens . Da jedoch die z u r V e r 
fügung s t e h e n d e n Mi t te l s e h r beschränkt sind, l iegt da s A r 
g u m e n t n a h e , sie ausschließlich für die E rz i ehung j u n g e r 
Menschen au fzuwenden , da d a n n d e r Ze i t r aum, über den 
sich diese >Invest i t ionen in Humankap i t a l< a u s w i r k e n kön
nen, e rhebl ich länger ist. Ande re r se i t s muß bedach t w e r d e n , 
daß das In te resse an de r E r z i e h u n g d e r K i n d e r u n d natür
lich auch d ie Möglichkeiten i h r e r außerschulischen Förderung 
u m so ge r inge r sind, j e n ied r ige r d e r B i ldungss t and d e r 
E r w a c h s e n e n ist. Mi t a n d e r e n Wor ten , d ie A lphabe t i s i e rung 
von Erwachsenen , speziel l d e r E l t e rngene ra t ion , könnte sich 
posi t iv auf d ie K i n d e r a u s w i r k e n u n d dazu be i t ragen , die 
häufig e x t r e m h o h e n A b w e s e n h e i t s r a t e n u n d A b b r e c h e r 
quo ten zu senken . D a m i t könnte even tue l l d e r Ante i l de r 
funk t iona len A n a l p h a b e t e n u n t e r denen , die e i n m a l für w e 
nige J a h r e u n d unregelmäßig die Schule besuchten , gesenk t 
w e r d e n - sofern es überhaupt möglich ist, sowohl J u g e n d 
lichen w ie auch E r w a c h s e n e n die Chance de r A n w e n d u n g 
i h r e r K e n n t n i s s e zu b ie ten . Die A n t w o r t auf d ie F r a g e nach 
d e r r e l a t i ven B e d e u t u n g von E r w a c h s e n e n b i l d u n g i m S inne 
von A lphabe t i s i e rung hängt also en t sche idend von d e r E i n 
schätzung d e r m i t i h r v e r b u n d e n e n indirekten Vorteile zu 
s a m m e n . 
Von ähnlich grundsätzlicher B e d e u t u n g ist die F rage , ob 
u n d in we lchem Maße die fo rmale E rz i ehung von Mädchen 
u n d F r a u e n gefördert w e r d e n solle. Die A r g u m e n t e für u n d 
w i d e r s ind häufig d e n e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r A l p h a 
be t i s i e rung von E r w a c h s e n e n s e h r ähnlich. Kurzs ich t ige 
ökonomische Überlegungen mögen d e r Ausbildungsförde
r u n g von F r a u e n u n d Mädchen eine n iedr ige Priorität zu 
o r d n e n : Da sie w e g e n d e r ohneh in w e i t v e r b r e i t e t e n offenen 
u n d ve r s t eck ten Arbei t s los igke i t k a u m e ine r Erwerbstätigkeit 
nachgehen w e r d e n , sol l ten die k n a p p e n Mi t te l primär d e r 
Ausb i ldung von J u n g e n u n d Männern z u k o m m e n . Für die 
Lösung einer großen Zah l von P r o b l e m e n k o m m t jedoch 
d e r F r a u e ine > s t ra teg ische Rolle < zu, für die sie d i r e k t u n d 
i n d i r e k t durch e ine b e s t i m m t e A r t von E rz i ehung u n d A u s 
b i ldung m i t vo rbe re i t e t w e r d e n könnte. Die direkte V o r b e -

Bundeskanzler Willy Brandt 
eröffnete am 10. März 1970 
Im Bundeskanzleramt das 
von der Genera lversamm
lung der Vereinten Nat ionen 
verkündete i n t e r n a t i o n a l e 
Erziehungsjahr 1970< (IEJ) 
für die Bundesrepubl ik 
Deutschland. In der Bundes
republ ik beteil igen sich über 
80 Organisat ionen jeweils für 
ihre Bereiche an dem Un
te rnehmen . Das Bild zeigt 
v. 1. n. r.: Kultusminis ter Dr. 
Vogel, hier in seiner Eigen
schaft als derzeitiger Präsi
dent derStändigenKonferenz 
der Kul tusminis ter , Bundes
kanzler Willy Brandt , die 
Par lamentar i sche Staatsse
kretärin Dr. Focke, Regie
rungsbeauf t ragte für das 
IEJ, von Naso, Projekt le i ter 
für die Durchführung des 
IEJ (Vorstandsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen), und 
die Par lamentar i sche Staats
sekretärin Freyh für das 
Bundesminis ter ium für Wirt
schaftliche Zusammenarbe i t . 
(Vgl. VN 1/1970, S. 2 ff. und 
S. 58 ff. dieser Ausgabe.) 
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r e i t u n g bestünde e t w a da r in , auch Mädchen u n d F r a u e n die 
e l e m e n t a r e n K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n des Lesens u n d Schre i 
bens zu ve rmi t t e ln , d ie indirekte da r in , d e n Status d e r F r a u 
ganz a l lgemein au fzuwer ten , i n d e m sie in sozial pos i t iv b e 
w e r t e t e Rol len a u f g e n o m m e n wi rd . M a n d e n k e in d iesem 
Z u s a m m e n h a n g n u r a n P r o b l e m e w i e Änderungen in d e r 
Ernährungspraxis, die Einführung von Gebur t enkon t ro l l e , die 
S icherung eines Mindestmaßes a n U m w e l t h y g i e n e u n d nicht 
zule tz t an die Einflußmöglichkeiten auf die Kinde r , die die 
M u t t e r se lbs t in t r ad i t ione l l pa t r i a rcha l i schen Gesel lschaften 
ha t . 
Z u den a l lgemeinpol i t i schen P r o b l e m e n gehört w e i t e r h i n d ie 
F r a g e nach d e r Priorität de r Förderung d e r städtischen oder 
d e r ländlichen Regionen. I n d e n me i s t en Entwicklungsländern 
ist b i she r selbst in den städtischen Regionen ein a l lgemeiner 
freier Grundschu lbesuch noch nicht ve rwi rk l ich t . Ande r se i t s 
ist da s Bildungsgefälle zwischen S t a d t u n d L a n d u m vieles 
ausgeprägter als in d e n en twicke l t en S t aa t en . Soll n u n die 
Ver so rgung d e r ländlichen Gebie te , w o bis zu 90 P r o z e n t de r 
Bevölkerung leben u n d a rbe i t en , gefördert w e r d e n , w a s m e i 
s t ens g le ichbedeutend ist m i t d e r F o r d e r u n g nach Priorität 
für den A u s b a u de r P r i m a r s t u f e u n d d e r E r w a c h s e n e n a l p h a 
be t i s ie rung? Vieles spr icht dafür, vor a l lem dann , w e n n e ine 
En twick lungss t r a t eg ie verfolgt wi rd , die d e r Landwi r t scha f t 
e ine s t ra teg ische Rolle bei d e r Schaffung d e r Vorausse tzungen 
für die Indus t r i a l i s i e rung zuschre ib t oder i h r e Förderung 
für l ange Zei t zumindes t als gle ichberecht igt n e b e n d e r I n 
dus t r i a l i s i e rung ans ieh t . W e n n ande re r se i t s d ie Förderungs
maßnahmen für die wir tschaf t l iche En twick lung de r ländli
chen Regionen nicht gleichgewichtig vo range t r i eben w e r d e n , 
is t die Konsequenz häufig eine Verstärkung d e r Landf luch t : 
Z u denjenigen , die i m w a h r s t e n S inne des Wor te s aus H u n g e r 
u n d Verzwei f lung v o m L a n d e getrieben w e r d e n , k o m m e n 
d ie jen igen h inzu, die es m i t d e n G r u n d k e n n t n i s s e n schrif t l i 
cher K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n (bzw. e iner V e r k e h r s s p r a c h e in 
S t a a t e n m i t m e h r e r e n e thn ischen Gruppen ) in die Städte 
zieht. I n d e n me i s t en Fällen b e d e u t e t das jedoch lediglich, 
daß sie die Re ihen der jen igen verstärken, von denen m a n 
eigent l ich nicht sagen k a n n , wovon sie leben. N u n k a n n m a n 
d ie F u n k t i o n d e r a m R a n d e des physiologischen E x i s t e n z m i n i 
m u m s d a h i n v e g e t i e r e n d e n indus t r i e l l en R e s e r v e a r m e e für 
unterschiedl ich wicht ig h a l t e n : Is t es n icht sie, die die P r i v a t 
inves t i t ionen u n s e r e r en twicke l t en Länder g e w i n n b r i n g e n d 
mach t? Gib t es a b e r ande re r se i t s nicht S t r a t eg ien für E n t 
wicklungsländer, die es e r l a u b e n würden, auf diese A r t von 
Kapitalzufluß zu verzichten? Bedeu t e t da s w i e d e r u m , daß die 
Förderung de r ländlichen Regionen v e r r i n g e r t w e r d e n 
könnte? 
Schließlich muß be ton t w e r d e n , daß selbs t e ine Prioritäts
entsche idung für die E rz i ehung u n d A u s b i l d u n g j u n g e r M e n 
schen noch i m m e r die F r a g e offenläßt, welche d e r dre i S tu fen 
(Primär-, Sekunda r schu lwesen , Hochschulen) v o r r a n g i g g e 
fördert w e r d e n soll ten. Hinsichtl ich d e r P r i m a r s t u f e w u r d e 
be re i t s be tont , daß diese En t sche idung gleichzeitig die D i m e n 
sion > S t a d t ve r sus Land< berührt. D a m i t ist natürlich auch 
das P r o b l e m d e r schichtenspezif ischen Förderung a n g e 
sprochen. Zugesp i tz t fo rmul ie r t : d ie Förderung der e l e m e n 
t a r s t e n B i ldung ist g le ichbedeutend mi t e ine r Förderung der 
u n t e r e n sozialen Schichten. Das P r o b l e m d e r sozialen Se lek
tivität d e r B i ldungse in r i ch tungen s te l l t sich in E n t w i c k l u n g s 
ländern ungleich schärfer u n d erhebl ich früher als in d e n 
Industrieländern. So k o m m e n pass ive Förderungsmaßnahmen 
für die S e k u n d a r s t u f e i m S inne d e r Bere i t s t e l lung von A u s 
bildungsmöglichkeiten primär d e n Schichten zugu te , d ie 
mate r i e l l r e l a t i v gu t geste l l t sind. Solange d ie Ausgangsbas i s 
n ied r ig ist u n d n u r e ine i nd i r ek t e Förderungspolitik be t r i eben 
wi rd , w i r d d a m i t auch d e r Versuch, be ru f so r i en t i e r t e S e k u n -
da r schu lcu r r i cu la einzuführen, Gefah r laufen, a n d e m W i d e r 
s t a n d d e r > akademisch o r i en t i e r t en < M i t t e l - u n d O b e r 
schichten zu schei tern. 

I m Hochschulbere ich s te l l t sich vordr ingl ich d ie F r a g e , welche 
Disz ipl inen besonde r s a u s g e b a u t w e r d e n sollen. Häufig w i r d 
auf d ie überragende B e d e u t u n g von na tu rwissenschaf t l i ch 
technischen Fächern gegenüber d e n Geis teswissenschaf ten 
h ingewiesen . W e n n d e m so ist u n d es e i n e r geziel ten Hoch
schulpol i t ik gel ingt , die S t u d e n t e n auf d iese Fächer u m z u 
v e r t e i l e n , ist d a m i t noch l ange nicht gesagt , daß sie später 
auch d ie en t sp rechenden Berufe ausüben w e r d e n . D e m k a n n 
d ie Ans t e l l ungsp rax i s ausländischer F i r m e n en tgegens tehen , 
die d e n englischen, deu t schen oder a m e r i k a n i s c h e n Ingen ieu r 
d e m e inhe imischen vorz iehen, oder a b e r d e r Widerwi l l e d e r 
j u n g e n A k a d e m i k e r , die Großstädte t ro tz großzügiger E i n 
k o m m e n s g a r a n t i e n d e r Reg ie rung zu ver lassen , u m a b g e 
schn i t t en v o m westeuropäisch-amerikanischen Glanz d e r 
Großstädte beispie lsweise als Arz t zu p r a k t i z i e r e n ode r a ls 
L e h r e r zu a rbe i t en . So k a n n häufig die soziale Selektivität 
des B i ldungswesens dazu führen, daß die S t u d e n t e n nicht 
d ie i m In te resse d e r wir t schaf t l ichen u n d sozialen E n t w i c k 
l u n g des L a n d e s s t e h e n d e n Fächer s t u d i e r e n u n d / o d e r nicht 
be re i t s ind, die städtische U m g e b u n g zu ver lassen . Als v e r 
stärkender F a k t o r k o m m t häufig die loka le Zen t r a l i s i e rung 
d e r s taa t l ichen V e r w a l t u n g h inzu, d ie me i s t ens d e r wicht igs te 
Arbe i t gebe r für A k a d e m i k e r ist. 
So unterschiedl ich d ie jüngere Geschichte d e r Länder d e r 
Dr i t t en Wel t ist, so vielfältig s ind die organisatorisch-institu
tionellen Probleme i m Bereich des B i ldungswesens w ie auch 
- eng d a m i t zusammenhängend - F r a g e n des Inhalts und der 
Qualität d e r ve r sch iedenen Bildungsgänge. Obgleich d ie K o 
lonialzei t für viele Länder zur g e m e i n s a m e n V e r g a n g e n h e i t 
gehört, führte sie se lbs t i n b e n a c h b a r t e n Ländern u n d bei 
de r se lben Kolon ia lmach t n icht u n b e d i n g t zu e ine r gleich
a r t i gen En twick lung des j ewei l igen B i ldungswesens ( Indien 
v e r s u s Ceylon). Die Schulpol i t ik d e r Kolonialmächte re ichte 
von w e i t g e h e n d e r Abs t inenz (e twa Hol land in Indones ien) 
bis h in z u r Verp f l anzung i h r e r e igenen Sys t eme (Frankre ich 
in Afrika) oder de r Unterstützung d e r schulpol i t ischen K o n 
zept ion vor a l l em d e r ka tho l i schen Miss ionen (e twa Belgien 
im Kongo). Die Konsequenz ist häufig eine s t a r k e U n e i n h e i t -
l ichkei t des B i ldungswesens i n n e r h a l b d e r e inze lnen Länder. 
I n den Ländern L a t e i n a m e r i k a s sp ie len d ie p r iva t en , u n t e r 
s t a r k e m Einfluß d e r ka thol i schen Ki rche s t e h e n d e n Schulen 
e ine große Rolle, u n d in v ie len Ländern Afr ikas u n d Asiens 
s ind se lbs t im Bereich des öffentlichen Schulwesens lokale 
Unte r sch iede häufig größer als die G e m e i n s a m k e i t e n . Dies 
betr i f f t v o r a l l em die P r i m a r s t u f e in Ländern - wie e t w a 
I n d i e n oder P a k i s t a n - , in d e n e n e ine Vie lzahl von Sprachen 
gesprochen wi rd . Da häufig n u r e t w a e in Dr i t t e l de r e n t 
sp rechenden A l t e r s g r u p p e - zu e inem großen Teil u n r e g e l 
mäßig u n d kürzer als die vo rgesehene Anzah l von J a h r e n -
d ie Schule überhaupt besucht , re icht auch einfach die Zei t 
n icht aus , u m d e n Schülern ein größeres Maß a n gleicher E r 
z iehung zute i l w e r d e n zu lassen. Ande re r s e i t s s ind die öffent
lichen Mi t te l zu k n a p p , u m e t w a durch Übernahme d e r p r i v a 
t e n Schulen oder i nd i r ek t du rch d ie Fes t se t zung r e l a t i v h o h e r 
M i n d e s t s t a n d a r d s für die L e h r e r a u s b i l d u n g e ine Angle ichung 
von Qualität u n d I n h a l t e n speziel l d e r P r i m a r s c h u l b i l d u n g 
zu e rzwingen (so muß es h e u t e be isp ie lsweise in vielen Län
d e r n Afr ikas u n d As iens noch i m m e r als fortschri t t l ich a n 
gesehen w e r d e n , w e n n P r i m a r s c h u l - L e h r e r überhaupt e ine 
über i h r e n e igenen P r imar schu lbe such h i n a u s g e h e n d e A u s 
b i ldung e r fahren) . 
Die Dimens ion d e r Une inhe i t l i chke i t des B i ldungswesens auf 
d e r P r i m a r s t u f e muß i m Z u s a m m e n h a n g mi t d e r r e l a t i v e n 
Einhei t l ichkei t auf d e r Sekundär- u n d besonders d e r Hoch
schuls tufe gesehen w e r d e n . Diese ist vor a l l em auf d e n E i n 
fluß d e r Kolonialmächte bez iehungsweise h e u t e d e r I n d u s t r i e 
s t aa t en E u r o p a s u n d A m e r i k a s zurückzuführen. N u n ist a b e r 
g e r a d e diese F o r m d e r Einhei t l ichkei t - e n t s t a n d e n als Auf
s t iegswege für die Korrespondenzschich ten d e r a l t en Kolon ia l 
h e r r e n - d u r c h a u s nicht unprob lemat i sch . I h r e A u s r i c h t u n g 
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auf d ie K u l t u r d e r Me t ropo len m a g nicht n u r zu r E n t f r e m 
d u n g gegenüber d e m e igenen K u l t u r k r e i s führen (was bis zu 
e inem gewissen G r a d e unumgänglich ist, w e n n sozialer W a n 
de l z u r Lösung d e r P r o b l e m e von H u n g e r u n d A r m u t für 
wicht ig g e h a l t e n wi rd ) , s o n d e r n ganz einfach z u r Unfähig
keit , d ie e igenen P r o b l e m e zu e r k e n n e n u n d a n i h r e r Über
w i n d u n g zu a rbe i t en . W e n n in diesem Sinne z u r C h a r a k t e r i 
s i e rung des noch i m m e r be s t ehenden Bi ldungs idea l s auf de r 
Hochschulebene v ie le r Entwicklungsländer v o m > O x b r i d g e 
Di l l e t an te < ode r > So rbonne L i t t e r a t e u r < gesprochen wi rd , 
d a n n w e r d e n d a m i t n icht n u r die B i l d u n g s e r w a r t u n g e n vie ler 
- me i s t d e r sozialen Oberschicht e n t s t a m m e n d e n - S t u d e n t e n 
charak te r i s i e r t , sonde rn gleichzeitig ein zuguns t en de r G e i 
s teswissenschaf ten v e r z e r r t e r Wissenschaf tsbe t r ieb . Das w i e 
d e r u m verstärkt das P r o b l e m des >Brain Drain<, d e r A b w a n 
d e r u n g bez iehungsweise Nichtrückkehr hochqual i f iz ier te r 
A k a d e m i k e r na turwissenschaf t l i ch- technischer Or i en t i e rung . 
So w a r e n noch bis zu Beg inn d e r sechziger J a h r e in N e w 
York m e h r i ranische Ärzte tätig als i m g e s a m t e n I r a n . Das , 
w a s auf d e r e inen Sei te als Offenhei t d e r B i ldungssys t eme 
u n d des Wissenschaf tsbe t r iebes als posi t iv angesehen w e r d e n 
kann , b r a u c h t n icht u n b e d i n g t z u m N u t z e n d e r E n t w i c k l u n g s 
länder zu sein. Die kürzliche Erse t zung d e r a l ten , auf r a s s i 
schen Quo ten b e r u h e n d e n E i n w a n d e r u n g s b e s t i m m u n g e n de r 
USA durch e in Sys tem, das die E i n w a n d e r u n g hochqual i f i 
z ie r t e r Kräfte gleich we lche r H a u t f a r b e fördert, erschein t 
d a m i t in e t w a s a n d e r e m Licht. Bi ldungshi l fe i m S i n n e von 
A u s t a u s c h p r o g r a m m e n w i r d h e u t e nicht m e h r so einhel l ig 
posi t iv bewer t e t , w ie dies noch vor e in igen J a h r e n d e r Fa l l 
w a r . 

I I I 
Die im vor igen Abschni t t häufig in F o r m u n b e a n t w o r t e t e r 
F r a g e n aufgezeigte P r o b l e m a t i k von B i l d u n g s p l a n u n g in E n t 
wicklungsländern h a t verdeut l icht , daß die Schwier igke i ten 
wesent l ich mi t d e r F u n k t i o n s b e s t i m m u n g von Bi ldung zu 
sammenhängen. Nicht das B i ldungswesen a n sich soll in se i 
n e n S t r u k t u r e n verändert w e r d e n , s o n d e r n d a s B i l d u n g s 
w e s e n a ls Teil von u n d in de r Gesellschaft . N u n d a t i e r t die 
Beschäftigung mi t F r a g e n des gesellschaft l ichen Wande l s u n d 
speziel l des bewußten, in t end ie r t en W a n d e l s (also P l anung) 
se lbs t in u n s e r e n west l ichen, sich in d e r technischen D i m e n 
sion s e h r s t a r k u n d schon seit r e l a t iv l ange r Zei t verändern
den Gesel lschaf ten e r s t aus jüngster Zeit. So w a r die w i r t 
schaftl iche En twick lung d e r heu t igen west l ichen I n d u s t r i e 
s t a a t e n nicht da s Ergebnis bewußter gesel lschaftspoli t ischer 
Maßnahmen, sonde rn v i e lmehr das N e b e n p r o d u k t e iner n a 
turwüchsigen Kons te l la t ion gesellschaftl icher En twick lungen . 
Die L e i s t u n g s - u n d Erfolgsmot iva t ion des e inze lnen auf de r 
e inen Sei te genauso wie sein Akzep t i e ren gesellschaft l icher 
Ungle ichhe i t a ls berecht ig tes Spiegelbi ld tatsächlicher oder 
ve rme in t l i che r Le is tungsunte rsch iede w u r d e du rch das , w a s 
Weber d ie Protestantische Ethik g e n a n n t ha t , in d e n H i m m e l 
übermenschlicher N o r m e n u n d Gesetze verschoben, n icht 
h in t e r f r ag t u n d d a m i t nicht politisch bewußt gemacht . Diese 
S a n k t i o n i e r u n g des persönlichen Erfolges oder Mißerfolges 
h a t d e n wes t l i chen I n d u s t r i e s t a a t e n m i t d e r En twick lung 
des K a p i t a l i s m u s e inen b i she r his torisch e inmal igen m a t e 
r ie l len Woh l s t and gebracht . E i n h e r d a m i t ging ande re r se i t s 
die E n t w i c k l u n g d e r Wir tschaf tswissenschaf ten in eine e in 
deu t ig ideologische Rich tung . Auf d e r gesellschaftl ichen E b e n e 
w a r e n sie - u n d s ind es z u m Teil h e u t e noch - Rech t fe r t i 
gungsideologien für das »freie Spiel de r Kräfte<, die a n o n y 
m e n >Marktgesetze<, d ie al les op t ima l o r d n e n d e »Unsicht
b a r e Hand< von Adam Smith. I n a n d e r e n Wor ten , während 
sie für die E b e n e des e inze lnen m i t e in igem Erfolg E n t -
scheidungshi l fen en twicke l ten , r e d e t e n sie auf d e r gesel l 
schaftl ichen E b e n e d e r N ich t - In t e rven t ion , d e m Nich t -P lanen , 
d e r unge l enk ten , unbewußten Entwick lung das Wort3 . E r s t 
sei t de r Wel twi r t schaf t sk r i se g e w a n n e ine ökonomische Schule 

a n B e d e u t u n g , d ie Model le für die bewußte, gesamtpol i t i sche 
I n t e r v e n t i o n i m K o n j u n k t u r z y k l u s en twickel te . Typisch für 
diese Rich tung ist a b e r auch w i e d e r u m , daß sie primär a n 
d e r S icherung des ausgegl ichenen Status quo en twicke l t e r k a 
pi ta l i s t i scher Wir t schaf t s sys teme in te ress ie r t ist, n icht h i n g e 
gen a n se ine r bewußten Änderung, also wir t schaf t l ichem 
Wachs tum. Dieser Ausf lug in dogmenhis to r i sche Gefi lde m a g 
auf d e n e r s t en Blick überraschen, ist a b e r z u m Verständnis 
für die P r o b l e m a t i k d e r B i l d u n g s p l a n u n g in E n t w i c k l u n g s 
ländern von großer Wicht igkei t , da die theore t i schen K o n 
zepte d e r En twick lungspo l i t ik im a l lgemeinen u n d d e r B i l 
d u n g s p l a n u n g i m besonde ren o h n e sie unverständlich ble iben . 
So t raf d e r Ruf nach Entwick lungspo l i t ik u n d E n t w i c k l u n g s 
p l a n u n g d ie bürgerliche ökonomische Wissenschaft in d e r 
Mit te d e r fünfziger J a h r e völlig unvorbe re i t e t . D a m a l s w u r d e 
d ie P h a s e d e r >Merkzettel-Wachstumsökonomie< eingelei te t , 
w o m i t die V e r w e n d u n g e x t r e m einfacher Model le mi t w e n i 
gen gesamtgesel lschaf t l ichen Kennz i f fe rn w ie > S p a r q u o t e < 
u n d »Verhältnis von K a p i t a l zu Produkt ionsergebnis< g e 
mein t ist. Diese F o r m d e r Wachstumsökonomie w a r noch 
s t a r k de r T rad i t i on wes t l icher La i s se r - f a i r e -Po l i t i k ve rha f t e t : 
o rgan isa tor i sch- ins t i tu t ione l le A s p e k t e des Ve rwa l tungsau f 
b a u s w u r d e n vernachläßigt u n d d e r W i r k u n g von M a r k t g e 
se tzen noch i m m e r e ine große B e d e u t u n g zugemessen . 
Vor d e m H i n t e r g r u n d d e r Schwier igke i ten u n d Mißerfolge 
d e r a r t i g e r P l a n u n g s m o d e l l e b e g a n n d a n n E n d e d e r fünfziger 
J a h r e in d e n U S A die s o g e n a n n t e »Renaissance des H u m a n 
Kapi ta lkonzeptes<, d ie Wiede ren tdeckung d e r Tatsache , daß 
Bi ldung i r gendwie e t w a s mi t d e r sozialen u n d wi r t schaf t 
l ichen En twick lung von Na t ionen zu t u n hat4 . Ba ld zeigte 
sich jedoch, daß ein Tei l d e r wissenschaf t l ichen A n a l y s e n für 
entwicke l te Länder k a u m Re levanz h a t t e für die P r o b l e m e 
d e r Entwicklungsländer: J e n e S tud i en nämlich, die w i e d e r u m 
auf d e m H i n t e r g r u n d von M a r k t m o d e l l e n e iner unspez i f i -
z ie r ten B i ldungsmenge (gemessen in Schul jahren) b e s t i m m t e 
q u a n t i t a t i v e wir tschaf t l iche Konsequenzen zuzurechnen v e r 
suchten. Dieser methodologische Rückgriff auf p l anungs fe ind 
liche Ideologien k o n n t e für P l a n u n g s z w e c k e in E n t w i c k l u n g s 
ländern nicht viel e rb r ingen . 
E in a n d e r e r ökonomischer Ansa tz schien s innvol le r zu sein. 
E r versucht in de ta i l l i e r t e r Weise die für ökonomische Tätig
kei ten erforder l iche B i ldung festzustel len, u m so bei gege 
b e n e r En twick lung d e r P r o d u k t i o n s s t r u k t u r die e r fo rde r 
lichen Arbeitskräfte mi t b e s t i m m t e n Qual i f ika t ionen zu b e 
s t immen . Hie rbe i e rwies sich jedoch ba ld d ie Z u o r d n u n g von 
Tätigkeit u n d er forder l icher B i ldung als problemat i sch , u n d 
z w a r u m so deut l icher , j e stärker >normale< u n d nicht hoch
kompl iz ie r te Tätigkeiten im M i t t e l p u n k t d e r Ana lyse s t anden . 
Diese kr i t i schen B e m e r k u n g e n hinsichtl ich d e r Re levanz h e r 
kömmlicher (bildungs-)ökonomischer Ana lysen für E n t w i c k 
lungsländer könnten zu d e r Schlußfolgerung ver le i ten , daß 
d e r B i ldung n u n eben doch nicht d ie B e d e u t u n g zukommt , 
d ie m a n i h r in d e n e r s t en fünf J a h r e n des le tz ten J a h r 
zehn t s zuschre iben wol l te , oder aber , daß primär d e r Bereich 
d e r Hochschulb i ldung u n d d e r Beru f sb i ldung für die w i r t 
schaftliche En twick lung wicht ig s ind. 
Dami t würde jedoch e ine Dimens ion d e r B i ldung übersehen, 
d e r e n B e t o n u n g g e r a d e in Entwicklungsländern s e h r wicht ig 
sein dürfte. Bi ldung darf n icht n u r u n t e r d e m Ges ich tswinke l 
d e r V e r m i t t l u n g m a n u e l l e r oder geis t iger Fähigkeiten b e 
t r ach te t w e r d e n , sonde rn v o r a l l em auch hinsichtl ich i h r e r 
Sozialisationsfunktion. D a m i t ist gemein t , daß Bi ldung e n t 
scheidend zur En twick lung d e r Normen , Wer te , Le i s t ungse r 
w a r t u n g e n u n d Le i s tungsverpf l i ch tungen d e r e inzelnen b e i 
t r a g e n kann. Die Tatsache , daß in den en twicke l t en S t a a t e n 
d ie fo rmale B i ldung l ang a n d a u e r t , verdeut l ich t , welche B e 
d e u t u n g d e m Bi ldungswesen in diesen Ländern als gesell
schaftlicher Soz ia l i sa t ionsagen tur (d. h . n e b e n d e r Fami l i e 
u . a. m.) z u k o m m t . Die Folge d e r s taa t l ichen Schulaufs icht 
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ist n e b e n d e r Dif ferenzier the i t a n Abschlüssen u n d speziel len 
Fe r t i gke i t en d e r Abso lven ten eben auch e ine gewisse gemein
same Soz ia l i sa t ionser fahrung . De r U m s t a n d , daß in d e n E n t 
wicklungsländern n u r ein k l e ine r Teil d e r Menschen B i l 
dungse in r i ch tungen überhaupt besucht , bedeu te t , daß d e r 
überwiegende Bevölkerungsanteil vorwiegend , e in großer 
Teil ausschließlich, nicht -schul ischen Soz ia l i sa t ionse r fahrun-
gen u n t e r w o r f e n ist. Die Fami l ie , d ie Religion, die lokale 
Ku l tu r , d ie Schichten- u n d Volksgruppenzugehörigkeit s ind 
die ausschließlichen oder überwiegenden D e t e r m i n a n t e n se i 
n e r N o r m e n u n d Wer te . 
J e m e h r d ie Änderung d e r Bewußtseins- u n d Mot iva t ions 
s t r u k t u r d e r Massen d e r Bevölkerungen - u n d das b e d e u t e t 
immer , d e r ländlichen Massen - als n o t w e n d i g e r k a n n t w i rd , 
u m so stärker w i r d d a m i t e ine politische G rundschu lb i l dung 
ver lang t . Sie ist poli t isch deswegen, wei l s ie i n s t r u m e n t a l für 
e inen sozialen W a n d e l e ingesetz t w e r d e n soll, de r sich gegen 
t r a d i e r t e Ve rha l t enswe i sen r ichte t u n d sie n icht n u r auf e iner 
höheren Ebene (> a lphabe t i s i e r t <) r eproduz ie r t . E ine B i l d u n g s 
p l anung , die sich in diesem S inne als Gese l l schaf t sp lanung 
vers teh t , w i r d i m m e r auf d e n W i d e r s t a n d d e r e r stoßen, die 
von d e n t r a d i e r t e n Verha l t enswe i sen - u n d das ist gleich
b e d e u t e n d mi t de r gegebenen Gese l l schaf t s s t ruk tur - p ro f i 
t ie ren . 
Die Entwick lungspol i t ik d e r le tz ten fünfzehn J a h r e w a r cha 
r ak t e r i s i e r t du rch d e n Versuch, den Entwicklungsländern s o 
zia len For t schr i t t u n d wir tschaf t l iches Wachs tum über die 
Indus t r i a l i s i e rung zu ermöglichen. Die Reform d e r Bes i tz -
u n d Produktionsverhältnisse in d e r Landwi r t s cha f t w u r d e z w a r 
häufig von e inem Tei l d e r Wissenschaf t als n o t w e n d i g b e 
zeichnet, im poli t ischen Al l t ag jedoch bis auf m a r g i n a l e 

Änderungen a u s g e k l a m m e r t . M a n versuch te , d ie P r o b l e m e 
d e r Änderung d e r Bes i t z - u n d P r o d u k t i o n s s t r u k t u r nach d e m 
Mot to >Der K u c h e n soll wachsen , a b e r nicht u m v e r t e i l t w e r 
den < zu u m g e h e n , gestützt auf e ine V a r i a n t e d e r V o l k s w i r t 
schaf ts lehre , d ie d ie sozialen u n d pol i t ischen B e d i n g u n g e n 
in d ie u n d i s k u t i e r t e n Voraus se t zungen i h r e r Model le v e r 
weis t . N a c h d e m in z u n e h m e n d e m Maße deut l ich wi rd , daß 
diese En twick lungskonzep t ion geschei te r t ist, u n d n u n das 
P e n d e l zurückschwingt in Rich tung auf d ie B e t o n u n g d e r 
Landwi r t s cha f t u n d d e r in i h r tätigen M e h r z a h l d e r Bevölke
rung , b le ib t offen, ob d ie h e r r s c h e n d e n Kre i se in d e n west l ich 
o r i en t i e r t en Entwicklungsländern u n d d ie In t e r e s sen d e r 
Industrieländer zulassen, w a s geforder t w i r d : E ine r a d i k a l e 
Mobi l i s ie rung d e r Menschen auf d e m L a n d e - in d e n me i s t en 
Ländern das einzige potentielle A k t i v u m , das sie h a b e n - , 
v e r b u n d e n m i t e ine r durchgre i fenden P l a n u n g u n d K o n 
t ro l le de r P r o d u k t i o n u n d d e r Ver te i lung 5 . 

Anmerkungen : 
1 Vgl. h ierzu »UNESCO's Contr ibut ion to the Promot ion of t he Aims 

and Objectives of t he United Nations Development Decade«, UNES
CO, Par is 1966, zi t iert nach P . H. Coombs, Die Weltbi ldungskrise, 
S tu t tgar t 1969, S. 231 sowie Statistical Yearbook 1968, UNESCO, Par i s 
1969. 

2 P . H. Coombs, siehe Anm. 1, aaO, S. 168—170. 
3 Das trifft selbst auf den Marxismus zu, solange e r (fälschlich) als 

Stadientheor ie in te rpre t ie r t wi rd und somit das Problem des be
wußten gesellschaftlichen Wandels in eine abs t rak te historische 
Dimension ver lager t wird. 

4 Vgl. hierzu K. Hüfner, Die Entwicklung des Humankapi ta lkonzepts , 
in : K. Hüfner (Hrsg), Bildungsinvest i t ionen und Wirtschaftswachs
tum, S tu t tgar t 1970, S. 11—51. 

5 Vgl. hierzu T. Balogh, Educat ion and Agrar ian Progress in Deve
loping Countries, in : K. Hüfner u n d J . N a u m a n n (Hrsg): Bildungs
ökonomie — Eine Zwischenbilanz, S tu t tgar t 1969, S. 259—268, und 
G. Myrdal , Asian Drama, New York 1968, 3 Bände. 

Zwanzig-Jahres-Programm für die UNO 

4. A u s b a u de r P l a t t f o r m für in t e rna t i ona l e Konsu l t a t i on 
i m U N O - R a h m e n . 

Es h a t in d e n le tz ten J a h r e n e inige Anzeichen dafür gegeben, 
daß die Großmächte, d. h. die Ständigen Mitg l ieder des Sicher
he i t s ra t s , jedoch o h n e Nat ionalchina , z u r Wei t e ren twick lung 
d e r schon erwähnten > Gehe imdip lomat i e < in e in igem U m f a n g 
bere i t w a r e n . Die Unerg ieb igke i t v ie le r D e b a t t e n in d e r Vol l 
v e r s a m m l u n g angesichts d e r sich noch recht r a u h gebärden
den n e u e n S t a a t e n auf d e r einen, die gelegentl ich e r k e n n b a r e 
Berei tschaf t de r Sowje tun ion zu m e h r i n t e rna t i ona l e r Z u 
s a m m e n a r b e i t auf d e r a n d e r e n Sei te h a b e n d ie west l ichen 
Großmächte e t w a s gene ig te r w e r d e n lassen, den S icherhe i t s 
r a t au f zuwer t en u n d l ieber do r t von Fa l l zu Fa l l d ie sowje t i 
sche V e t o - S p e r r e als in de r Vo l lve r sammlung die emot ionel l 
be ton te W o r t b a r r i k a d e d e r Entwicklungsländer in K a u f zu 
n e h m e n . Auch d e r oft von I n d i e n vorgebrach te Gedanke , 
sich m e h r auf Me inungsaus t ausch u n d Meinungsb i ldung zu 
beschränken u n d dafür auf w e n i g präzise Beschlüsse u n d 
wen ig repräsentative A b s t i m m u n g e n zu verzichten, spiel t in 
diese Überlegungen hine in . 
5. Universalität d e r Mitgl iedschaft — 

Gleichberecht igung d e r Menschen. 
Die H e r a n z i e h u n g Rotchinas zu r Mi t a rbe i t u n d d ie Mi tg l ied
schaft d e r gete i l ten Völker w e r d e n die Vere in t en Na t ionen 
b e s t i m m t nicht aus den A u g e n ver l ie ren . D a n e b e n a b e r w i r d 
d ie Gle ichberecht igung de r Menschen in a l le r Welt sicherlich 
zu e inem Anl iegen von z u n e h m e n d e r Wicht igkei t in d e r U N O 
w e r d e n . Nicht n u r w i r d die Apar the idpo l i t i k in Südafrika 
u n d Rhodes ien zu i m m e r schärferen F o r d e r u n g e n aus d e m 
af r ikanischen Lage r führen. M a n muß auch d a m i t rechnen, 

(For t se tzung von Sei te 42) 

daß d ie P r o b l e m e d e r a m e r i k a n i s c h e n Rassenpol i t ik (vor 
a l l em die for tgese tz ten Segregationsbemühungen, nicht n u r 
in d e n Südstaaten) u n d viel leicht später auch die br i t i schen 
Sorgen m i t d e r Z u w a n d e r u n g a u s den ehema l igen br i t i schen 
Kolonien sich in U N O - A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n spiegeln w e r 
den. Tro tz d e r Tatsache , daß es sich u m in t e rne A n g e l e g e n 
he i ten d ieser S t a a t e n hande l t , d ie durch Ar t ike l 2 Absa tz 7 d e r 
C h a r t a von d e r Erörterung in den U N O an sich a u s g e 
schlossen sind, w e r d e n die Mi tg l i eds taa ten gu t tun , sich r e c h t 
zeitig darüber G e d a n k e n zu machen . D e n n die Überwindung 
d e r Kolonia lpol i t ik in Afr ika u n d Wes t ind ien nach d e m 
P r inz ip d e r k o m m u n i z i e r e n d e n Röhren dürfte fast z w a n g s 
läufig dazu führen, daß diese i n t e r n e n R a s s e n p r o b l e m e noch 
stärker als b i she r in die U N O - D e b a t t e n h ine insp ie len w e r d e n . 
6. In t ens iv ie r t e mu l t i l a t e r a l e Entwick lungsh i l fe . 
E ine r d e r n e u e n S c h w e r p u n k t e d e r U N O - A r b e i t dürfte in d e r 
Hilfe für Entwicklungsländer liegen. D e r schon erwähnte 
no twend ige lange A t e m be i d ieser Hilfe w i r d seh r viel 
längerfristige P l a n u n g im i n t e r n a t i o n a l e n R a h m e n e r fordern . 
Das b e d e u t e t aber , daß ein viel leicht doppe l t so h o h e r P r o 
zentsa tz als b i she r d e r i n sgesamt gewährten E n t w i c k l u n g s 
hilfe durch mu l t i l a t e r a l e Kanäle (und das heißt im w e s e n t 
lichen durch U N O - O r g a n e ) geschleust w e r d e n sollte, w e n n 
de r G e s a m t b e t r a g d e r Hilfe be i 1 P rozen t des Bru t t o soz i a lp ro 
d u k t s de r he l fenden Länder stabi l is ier t w e r d e n k a n n . M a n 
w i r d ra t ione l l e r u n d m i t ge r inge re r Bee inf lussung du rch 
P re s t i ge fo rde rungen d e r Empfänger p lanen können, m a n w i r d 
auch d ie Entwicklungsländer selbst r ascher d a z u b e w e g e n 
können, ih re r se i t s Hilfe zu gewähren, e t w a d u r c h E n t s e n 
d u n g von E x p e r t e n , w e n n m a n d ie Einsätze i n t e r n a t i o n a l 
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l e n k e n k a n n . I n d e m m a n die W e l t b a n k stärker einschal te t , 
da s U N - E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m (UNDP) mode rn i s i e r t u n d 
zen t ra l i s i e r t u n d die Sonde ro rgan i sa t ionen wieder , w ie zu 
Anfang i h r e r Tätigkeit, auf i h r e Fachgebie te w ie Gesundhe i t , 
E rz iehung , Landwi r t s cha f t u sw . sich spezial is ieren läßt, sol l ten 
gu t e Le i s tungen erzie l t w e r d e n können, die a l lgemein d e m 
A n s e h e n d e r V e r e i n t e n Na t ionen nützen würden. 

7. Absa t z s i che rungen für Produktionsüberschüsse 
d e r Entwicklungsländer. 

Die a u s d e m Z u s a m m e n w i r k e n von geographischen G e g e b e n 
he i t en u n d ko lon ia le r Wir tschaf tspol i t ik vielfach noch b e 
s t e h e n d e n M o n o k u l t u r e n in d e n Entwicklungsländern w e r d e n 
so lange e r n s t e H inde rn i s se für d e n wir tschaf t l ichen Aufs t ieg 
d iese r Länder sein, w ie sie infolge de r P r e i s s c h w a n k u n g e n 
für das M o n o p r o d u k t a m W e l t m a r k t e ine ausgegl ichene W i r t 
schaftspol i t ik unmöglich m a c h e n u n d d a m i t i nd i r ek t auch die 
En twick lung e ine r v ie lse i t igeren Wirtschaf tsbasis aufha l ten . 
Es ist oft u n t e r s t r i c h e n worden , daß für viele E n t w i c k l u n g s 
länder d e r P re i sve r fa l l für ih re Primärprodukte m e h r A u s 
fälle gebrach t ha t , a ls d ie ge samte ins L a n d fließende E n t 
wicklungshi l fe au smach t e . 
E in e besse re volkswir tschaf t l iche Mischung in Ländern mi t 
M o n o k u l t u r e n du rch E rz i ehung u n d durch Inves t ionen zu 
erre ichen, w i r d A u f g a b e de r Entwicklungspol i t ik sein. D a m i t 
muß jedoch H a n d in H a n d gehen eine sehr viel sens ib le re 
Auf fangorgan i sa t ion für Primärprodukte, sei es durch i n t e r 
na t i ona l e P r o d u k t i o n s - u n d P r e i s a b k o m m e n , durch A b s a t z 
g a r a n t i e n oder a n d e r e geeignete Übergangsmaßnahmen. M a n 
w i r d d e m deutschen , französischen, amer ikan i schen V e r b r a u 
cher nicht d ie Entscheidungsf re ihe i t darüber r a u b e n dürfen, 
w a n n er e in Stück Schokolade ißt, e ine Tasse T e e t r i n k t oder 
se ine Schuhe m i t N a t u r g u m m i , s t a t t Kunsts toff- oder L e d e r 
sohlen beschlagen läßt. Die A n t w o r t für Auf fangvor r i ch tun 
gen für Überschüsse über eine länger bemessene Über
gangsze i t w i r d in t e rna t iona l , a m bes ten i m U N O - R a h m e n , zu 
suchen sein. 

8. I n t e r n a t i o n a l e Rege lungen für den Umwel t schu tz — 
K e r n a u f g a b e d e r Vere in ten Nat ionen . 

W e n n nicht a l les täuscht, w i r d neben dem n e u e n S c h w e r 
p u n k t En twick lungsh i l fe in de r U N O - A r b e i t die i n t e r n a t i o 
na l e Förderung u n d Rege lung des Umwel t schutzes e ine K e r n 
aufgabe d e r Ve re in t en Na t ionen werden . Wer seit J a h r z e h n 
t e n m i t Besorgn i s beobachte t ha t , w ie die Ve rpes tung de r 
Luft , V e r s c h m u t z u n g des Wassers u n d Verseuchung des B o 
d e n s r a p i d e z u n a h m , ohne daß die Menschhei t viel Notiz 
d a v o n n a h m , w i r d über den r a d i k a l e n Wande l in d e r öffent
lichen R e a k t i o n auf diese Gefährdungen d e r menschl ichen 
Ex i s t enz auf u n s e r e m P l a n e t e n er le ichter t au fa tmen . E s 
scheint, daß k e i n e n Augenbl ick zu früh die Menschen d ie von 
d ieser Se i te h e r d r o h e n d e n Gefahren in i h r Bewußtsein auf
g e n o m m e n h a b e n . Diese aufdämmernde E r k e n n t n i s von d e r 
rasch v o r a n s c h r e i t e n d e n Selbstverstümmelung, die w i r auf 
u n s e r e r E r d e u n d in u n s e r e r Lebenssphäre vornehmen , ist 
jedoch n u r d ie e r s t e n o t w e n d i g e Vorausse tzung für die R e t 
tungsak t ion . J e d e w a r n e n d e Schi lderung spezifischer G e f a h 
ren , j edes vorsorgl iche Verbo t des kommerz ie l l en Angebo ts 
ungenügend erp rob te r , möglicherweise schädlicher M e d i k a 
m e n t e , Nahrungsmittelzusätze, Hausha l t s r e in igungsmi t t e l u . 
a . m . ist in d iesem Z e i t p u n k t von Nutzen , sei es auch nu r , 
u m die A u f m e r k s a m k e i t e ine r b is d a h i n al lzu leichtgläubigen 
Öffentlichkeit auf d i e Vielfältigkeit von N e b e n w i r k u n g e n 
n e u e r P r o d u k t e zu l enken . 
Doch ähnlich wie d ie En twick lungsh i l fe aus amateur i sche r 
Bege i s t e rung in du rchdach te langfr is t ige P l a n u n g überführt 
w e r d e n muß, w e n n sie von nachha l t i ge r W i r k u n g sein soll, 
bedar f auch d e r Umwel t s chu t z in se inen vielfältigen Ersche i 
n u n g s f o r m e n konzen t r i scher Erschließung der Hilfe von d e n 

Generalsekretär U Thant empfängt am Hauptsi tz der Vereinten 
Nat ionen in New York den Gründer und Chefredakteur der Zeit
schrift VEREINTE NATIONEN K u r t Seinsch. Die Mitarbei ter der 
Zeitschrift grüßen mit diesem Bild Her rn Seinsch in seinem Urlaub 
in I tal ien anläßlich seines 60. Geburts tages. 

bes t en Ge i s t e rn d e r Welt , in möglichst unabhängiger, i n t e r 
na t i ona l e r Z u s a m m e n a r b e i t . Es is t e in großes Verd iens t de r 
schwedischen Regie rung , daß sie 1968 das G e s a m t t h e m a 
»Schutz d e r menschl ichen Umwelt< v o r die V o l l v e r s a m m l u n g 
d e r Vere in t en Na t ionen gebrach t ha t . Die für 1972 in Stock
ho lm a n b e r a u m t e e r s t e i n t e rna t i ona l e Konferenz zu d iesem 
T h e m a w i r d hoffentl ich d e n R a h m e n abs tecken helfen, i n 
d e m dieses P r o b l e m angepack t w e r d e n sollte, n icht n u r in 
se iner i ndus t r i e l l -ma te r i e l l en Gesta l t , sonde rn darüber h i n a u s 
als e in P r o b l e m menschl icher Ve rha l t enswe i sen d e m Nächsten 
gegenüber. 
Bishe r w a r e n es Z a n k s u c h t u n d Mach t lus t b e n a c h b a r t e r M e n 
schen u n d Völker, die d e n F r i e d e n des E inze lnen w ie d e r 
N a t i o n e n i m m e r w i e d e r bed roh ten . Über alle p r iva t en , n a t i o 
na len , r eg iona len A n s t r e n g u n g e n h i n a u s b ie te t sich d e r R a h 
m e n d e r Vere in t en N a t i o n e n für die Koord ina t i on des U m 
wel t schutzes logisch u n d natürlich an . Hier , w ie bei k a u m 
e ine r a n d e r e n Aufgabe d e r nächsten J a h r z e h n t e , w i r d sich 
zeigen können, ob w i r i m F e l d e d e r i n t e r n a t i o n a l e n Z u s a m 
m e n a r b e i t p rak t i sch v o r a n k o m m e n können. 
9. Neue Dimens ionen i n t e r n a t i o n a l e r Gese tzgebung . 
»Gefährlich leben< könnte m a n sagen, heißt h e u t z u t a g e m e h r 
als i n i rgende inem a n d e r e n Ze i t a l t e r »international leben . 
M a n bes te ig t in N e w Y o r k e in F lugzeug nach Mex iko oder 
nach Bras i l i en - u n d l a n d e t in K u b a . U n d m a n a h n t w a h r 
scheinlich k a u m , w ie n a h e m a n dabe i d e m A b s t u r z k a m , sei 
es, a ls d e r Lu f tp i r a t d e n P i lo ten m i t W a f f e n b e d r o h u n g z u r 
Kursänderung zwang , sei es, als d e r P i lo t u n t e r höchster 
N e r v e n a n s p a n n u n g auf e inem i h m u n b e k a n n t e n F lugp la tz 
l ande te . 
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Die F o r d e r u n g nach i n t e r n a t i o n a l e r Bekämpfung d e r L u f t p i 
r a t e r i e ist n u r e in besonde r s anschaul icher Fa l l d e r n e u e n 
Dimens ion i n t e rna t i ona l e r >Ordnung<. Das F l iegen i m W e l t 
r a u m h a t bere i t s e inige i n t e rna t i ona l e A b k o m m e n gezeit igt , 
die d e n F r i e d e n im W e l t r a u m u n d u n v o r h e r g e s e h e n e Rück
wege d e r A s t r o - oder K o s m o n a u t e n s ichern sollen. Von de r 
n o t w e n d i g e n geo rdne t en i n t e r n a t i o n a l e n Erschließung des 
Meeresbodens u n d se ine r Schätze w u r d e schon gesprochen, 
e in we i t e r e s Beispiel dafür, daß es bei d e r Z u s a m m e n a r b e i t 
d e r Völker u m s e h r viel u n d u m e t w a s ganz a n d e r e s geh t als 
u m die Überwindung des Kr ieges . 
Wissen wi r , ob u n s e r e E n k e l oder e r s t u n s e r e U r e n k e l z u m 
U b e r l e b e n da rau f angewiesen se in w e r d e n , daß die N a h r u n g s 
mi t t e l auf d e m Meeresboden , d ie Rohstoffe u n t e r d e m 
Meeresboden gerech t u n d brüderlich getei l t w e r d e n ? I s t es 
nicht u n s e r e Pfl icht u n d Schuld igkei t je tz t , vo r d e r t echn i 
schen Erschließung dieser Schätze aus d e m Meere , die V o r 
ausse t zungen für die A n w e n d u n g d e r P r inz ip i en d e r Brü
der l ichkei t zu schaffen? Auch d e r machtlüsternste A u t o k r a t 
u n s e r e r T a g e soll te aus d e r P ro j ek t ion des Überlebens in die 
Gene ra t i on se iner E n k e l e in Gefühl dafür gewinnen , daß 
die ganze Wel t in e inem Boot s i tzt - u n d m a n gut d a r a n tu t , 
für O r d n u n g im Boot zu sorgen. 

10. R e s p e k t für Menschenrech te u n d Grundf r e ihe i t en 
in d e r ganzen Welt . 

Die Krönung jegl icher Arbe i t d e r Ve re in t en Na t ionen ist die 
Arbe i t i m Diens te des Einze lnen , d a m i t e r sich möglichst u n 
b e h i n d e r t von äußeren Einflüssen, welcher A r t auch immer , 
en t fa l t en möge. Schutz d e r Menschenrech te u n d d e r F re ihe i t 
des e inze lnen Menschen u n d E r z i e h u n g des Menschen zu dem 
G r a d von Veran twor t l i chke i t , d ie mi t d e r F re ihe i t a l le r 
ko r re spond ie r t , i s t w o h l d ie höchste u n d zugleich schönste 
Aufgabe d e r UNO. Sie ist zugleich d ie schwier igs te u n d dürfte 
in j e d e m P r o g r a m m für die U N O - A r b e i t p r o m i n e n t e r sche i 
nen , ob es n u n ein P r o g r a m m für zehn, zwanzig ode r h u n d e r t 
J a h r e sein soll. Noch sind d ie in d e r C h a r t a u n d in d e r Al lge 
m e i n e n Erklärung d e r Menschenrech te aufgeführten G r u n d 
f re ihe i ten we i t von d e r Verwi rk l i chung , u n d schon e rg ib t 
sich d ie Notwend igke i t , n e u e F re ihe i t en zu fo rde rn : 
Die Privatsphäre des Menschen ist e rns t l ich in Gefahr . Vom 
K o m p u t e r a l le r Lebensda ten , d e r d ie G n a d e menschl ichen 
Vergessens für u n s e r e Schwächen u n d F e h l e r ausschal ten , bis 
z u r m o d e r n e n Abhörtechnik, d ie j ede u n s e r e Äußerungen 
d e r ganzen Wel t zugänglich m a c h e n k a n n , w i r d sie ständig 
u n d z u n e h m e n d bed roh t . De r Mensch b r a u c h t das Recht, m i t 
sich a l le in sein zu dürfen, auch o h n e daß e r als E r e m i t in 
die Wüste geht . Das Recht des Menschen auf sich selbst , auf 
e ine e igene Lebenssphäre, w i r d i h m aus i m m e r n e u e n Rich
t u n g e n s t r i t t ig gemacht , d u r c h d e n Lärm d e r F lugzeuge in d e r 
Luft, durch die Be imischung v o n Chemika l i en i m Wasser , 
durch die Neug ie rde de r Umwel t , d e r z u r Befr ied igung s te ts 
m o d e r n e , ve r f e ine r t e technische Hi l fsmi t te l gebo ten w e r d e n . 

Das Werk kann gelingen 
Die Vere in t en Na t ionen e r re ichen durch i h r e Hi l fsakt ionen, 
durch ih re Förderung d e r Ausb i ldung , durch i h r e Berei tschaf t 
z u m Einsa tz für d e n F r i e d e n viel m e h r Mil l ionen von M e n 
schen in Afr ika, As ien u n d L a t e i n a m e r i k a , als w i r von d e n 
>entwickelten< Völkern in E u r o p a u n d N o r d a m e r i k a es u n s 
vors te l len können. Die Vere in t en Na t ionen können desha lb 
in d e n nächsten 20 J a h r e n viel erfolgreicher sein, als es sich 
T r y g v e Lie b e i m Aufs te i len se ines Z w a n z i g - J a h r e s - P l a n s 
a u s z u m a l e n wag te . Sie müssen sich bei i h r e m T u n jedoch 
i m m e r w i e d e r auf i h r e e igent l iche Aufgabe bes innen , die Auf
gabe , d ie menschl iche F re ihe i t j edes E inze lnen zu fördern 
u n d d a m i t se ine Menschenwürde zu schützen. 
Fr iedenss icherung , i n t e rna t i ona l e Gese tzgebung, mu l t i l a t e r a l e 
Entwicklungshi l fe , Universalität, das alles s ind n u r S ta t ionen 

auf d e m Wege z u m eigent l ichen Ziel d e r Ve re in t en Na t ionen , 
d e m freien Menschen d e n R a u m für se ine En t f a l t ung zu 
verschaffen. Dazu gehört e ine Rechtssphäre d e r e inze lnen 
S t a a t e n u n d d e r S t a a t e n u n t e r e i n a n d e r , in d e r sich das V e r 
t r a u e n in d ie Gle ichberecht igung a l le r Menschen vor den 
S c h r a n k e n d e r i rd ischen Gesetze w i e e ine wohl ige Wärme 
über d e n E r d b a l l a u s b r e i t e n k a n n . Dazu gehört e ine W i r t 
schaftsphäre, in d e r w i r u n s w ie w o h l m e i n e n d e Brüder b e 
n e h m e n , d ie a l le m i t e i n a n d e r Woh l s t andsvo raus se t zungen 
schaffen u n d Woh l s t and genießen wol len u n d nicht w ie wi lde 
T ie re ständig auf d e m S p r u n g sind, d e m a n d e r e n die Erträg
nisse se ine r Mühen zu entreißen oder doch m i t größtmögli
chem e igenen Vorte i l u n d o h n e viel Rücksicht auf se ine L e 
bensbedürfnisse abzu jagen . Dazu gehört e ine k u l t u r e l l e 
Sphäre, in d e r j e d e r Mensch d ie f re ien Voraus se t zungen ha t , 
se ine Fähigkeiten zu en twicke ln u n d verantwortungsbewußt 
die Früchte se iner E r k e n n t n i s s e d e r Wel t zugänglich zu 
machen . 
W e n n d ie Aufgaben in d e r Wel t i m m e r i n t e r n a t i o n a l e r in 
i h r e m C h a r a k t e r w e r d e n , w e n n , w ie w i r gesehen haben , d e r 
Umwel t schu tz zu e ine r dr ingl ichen K e r n a u f g a b e wi rd , die 
ke ine r le i Aufschub m e h r du lde t , welch besseres u n d in m a n 
cher Bez iehung be re i t s e rp rob t e s I n s t r u m e n t b ie te t sich für 
die Bewältigung dieser Aufgaben als die UNO, d e r d ie b e 
sonde ren E r f a h r u n g e n reg iona le r zwischens taa t l icher O r g a n i 
sa t ionen ebenso zufließen können wie die E r f a h r u n g e n e inze l 
n e r Völker? D e m r a p i d e n W a c h s t u m d e r äußerlichen i n t e r 
na t iona len Bez i ehungen i m Düsen- u n d Atomze i t a l t e r muß 
ein m i n d e s t e n s so rasches Wachs tum i n t e r n a t i o n a l e r V e r 
an twor t l i chke i t gegenüberstehen - u n d k a n n es gegenüber
stehen , w e n n m a n in d e r U N O u n d anderwärts die L e h r e n 
d e r V e r g a n g e n h e i t auf d ie Aufgaben d e r Zukunf t a n g e 
wende t . 
K o n k r e t gesprochen, dies b e d e u t e t d e n A u s b a u u n d d ie S y s t e 
mat i sche K o o r d i n i e r u n g a l l dessen, w a s vie le Völker, beson 
de r s a b e r die sogenann t en > en twicke l t en < Völker, be re i t s l e i 
s ten . Nichts wäre falscher, a ls a n d e r Größe u n d Unend l i ch 
ke i t d e r Aufgabe verzwei fe ln zu wol len, wei l m a n nicht w i s 
sen könne, w o beginnen . D e r Anfang ist längst gemacht . M a n 
b r a u c h t sich n u r a m Haup t s i t z d e r U N O in N e w York , a m 
Europäischen Sitz in Genf, in den reg iona len Organ i sa t i onen 
für Europa , Asien, Af r ika u n d L a t e i n a m e r i k a , sowie be i den 
Sonde ro rgan i sa t i onen umzusehen , u n d m a n w i r d e inen K e r n 
von et l ichen T a u s e n d e n von w a h r h a f t i n t e r n a t i o n a l e inge 
s te l l ten B e a m t e n u n d E x p e r t e n f inden, d ie seit J a h r e n -
u n d mi t v ie len Einzelerfolgen - a m W e r k e sind. Gewiß, m a n 
w i r d in Z u k u n f t Z e h n t a u s e n d e b r a u c h e n ; jedoch lassen sich 
d ie Ausb i ldungsvo raus se t zungen für diese Z e h n t a u s e n d e von 
i n t e r n a t i o n a l e n Hel fe rn in geschickter A u s n u t z u n g des v o r 
h a n d e n e n Er fahrungsscha tzes d e r e r s t e n G e n e r a t i o n von U N O -
B e a m t e n u n d - E x p e r t e n verhältnismäßig leicht schaffen. 
D e n Politikern au s a l ler Wel t w i r d es obl iegen, das F r i e d e n s 
k l ima zu kräftigen u n d d a m i t da s V e r t r a u e n d e r Völker z u 
e i n a n d e r zu stärken. Vorzugsweise fällt diese Aufgabe j e n e n 
Völkern zu, die sich über die gröbsten Exis t enzschwie r igke i 
t en be re i t s e r h e b e n k o n n t e n u n d zugleich m e h r als Z w e r g 
s taa ten , wen ige r als Supermächte sind. Mit a n d e r e n Wor ten , 
d ie m i t t l e r e n Mächte a u s d e r wes t l ichen wie östlichen Welt , 
z u s a m m e n m i t d e n großen u n d mi t t l e r en Mächten aus d e r 
D r i t t e n Welt , w e r d e n sich m e h r u n d m e h r vor d e r Verpf l ich
t u n g sehen, d ie V e r a n t w o r t u n g d e r Internationalität oder 
Universalität u n d d a m i t l e tz ten E n d e s jedes freien Menschen 
zu t r a g e n u n d sie gegen Supermächte u n d alle a n d e r e n ego 
zent r i schen I n t e r e s s e n zu ver te id igen . I n d e n Beamten u n d 
Experten d e r w e i t g e s p a n n t e n U N O - F a m i l i e s t e h e n i h n e n 
g e r a d e für die geschi lder ten n e u e n Aufgaben beacht l iche 
Hilfskräfte z u r Sei te , so daß m i t g u t e m Wil len, g e p a a r t m i t 
rea l i s t i scher A n w e n d u n g des Se lbs t e rha l tungs t r i ebs , in d e r 
nächsten P h a s e ein gu t Stück des Werkes ge l ingen soll te. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten der Weltorganisation im Januar/Februar 1970 

Die Vereinten Nat ionen begannen das Jahr 
1970 mit e inem doppel ten Auftakt: Die 
letzte vor Weihnachten zu Ende gegan
gene Genera lversammlung hatte mit einer 
Entschl ießung die siebziger Jahre zum 
>Abrüstungsjahrzehnt< und einer f rüheren 
Entschl ießung das Jahr 1970 zum i n t e r 
nat ionalen Erziehungsjahr< erklärt. Denkt 
man außerdem noch an die >Zweite Ent-
wicklungsdekade<, die gleichfalls in den 
Jahren 1971 bis 1980 besondere Beachtung 
f inden sol l , so s ind die Schwerpunkte und 
Problemkreise gekennzeichnet, die unse
rer Zeit ihren Stempel aufdrücken: Abrü
stung und Entwicklung. Die Vereinten Na
t ionen s ind mit ihnen in vielfält iger Weise 
befaßt, unmit te lbar und mittelbar, anre
gend, d rängend, vorantre ibend, als Forum. 
Die beiden Aufgaben hängen miteinander 
zusammen. Das f indet seinen sinnfäl l igen 
Ausdruck dar in, daß schon lange Zeit Be
st rebungen dahin gehen, die durch Ab
rüstung f re iwerdenden Mittel für die Ent
wick lung der zahlreichen unterentwickel
ten Länder einzusetzen. Das liegt zugleich 
in unserem eigenen wirtschaft l ichen Inter
esse, hat also nichts mit Sammlung und 
Vergabe von Almosen zu tun. Vieles, ja 
fast immer das Meiste vol lzieht sich im 
Bereich der Vereinten Nationen in wenig 
sensat ionel ler Form. Wer sich nur etwas 
vom Schlagwortcharakter unserer Zeit f re i 
zumachen weiß und an die Mühen denkt, 
die die Verwirk l ichung selbst kleiner Vor
haben kostet, br ingt Verständnis dafür auf, 
daß sich Wel tprob leme erster Ordnung wie 
Abrüstungsf ragen der Weltmächte und wirt
schaftl iche Entwicklung der Dritten Welt 
— worunter sich jewei ls ungezählte Einzel
aufgaben verbergen — nicht >lösen< las
sen : sie sind Z ie lpunkte; sie mit zäher Be
ständigkei t anzugehen, ist Leistung und 
Erfül lung. 

Politik und Sicherheit 

Abrüstung 
Die erste Tagung der Konferenz des Ab
rüstungsausschusses im Jahre 1970 sei 
besonders geeignet, das von der General
versammlung verkündete Jahrzehnt der 
Abrüstung einzulei ten, erklärte Generalse
kretär U Thant in Genf am 18. Februar den 
Delegierten der wieder zusammengetrete
nen Konferenz. Durch den Beschluß der 
Genera lversammlung vom 16. Dezember 
1969 ist die Konferenz nunmehr auf 26 Mit
gl ieder erweitert wo rden : Äth iop ien, Argen
t inien, Birma, Brasi l ien, Bulgar ien, Frank
reich, Großbr i tannien, Indien, Italien, Ja
pan, Jugoslawien, Kanada, Marokko, Mexi
ko, Mongolei , Nieder lande, Nigeria, Paki
stan, Polen, Rumänien, Schweden, Sowjet
union, Tschechoslowakei , Ungarn, Ver
einigte Arabische Republ ik, Vereinigte 
Staaten. 

In seiner Ansprache wies der Generalse
kretär auf die posit iven Ergebnisse hin, 
die während der letzten zehn Jahre auf 
dem Gebiet der Abrüstung erzielt wurden. 

Er nannte den Antarkt is-Vertrag (1959), den 
sogenannten >Heißen Draht< zwischen Mos
kau und Washington (1963), das Atomtest
s topp-Abkommen (1963), den Weltraumver
trag (1967), den Vertrag über die atomwaf
fenfreie Zone in Lateinamerika (Vertrag 
von Tlate lo lco 1967) und den Atomwaf fen
sperrvertrag (1968). 
Diesen ersten Erfolgen stehen die gest ie
genen Rüstungsausgaben in der Welt ge
genüber. Nach Angaben U Thants wurden 
im Jahre 1962 für mil i tär ische Zwecke 120 
Mrd. US-Dol lar ausgegeben, im Jahre 1969 
st iegen diese Ausgaben auf 200 Mrd. Dol
lar. 
Der Generalsekretär drückte seine Zuver
sicht aus, daß es mögl ich sein werde, bald 
einen Vertragsentwurf über das Verbot der 
Lagerung von Massenvernichtungsmit te ln 
auf dem Meeresboden vorzulegen, und er 
wiederhol te die Auf forderung der General
versammlung an al le Staaten, sich nach 
dem Genfer Protokol l über das Verbot che
mischer und biologischer Waffen zu rich
ten. Als wei tere nützl iche Verhandlungs
themen nannte U Thant ein vol ls tändiges 
Atomtests topp-Abkommen, also auch für 
die vertragl ich bisher noch er laubten un
ter irdischen Tests, ferner die Einstel lung 
aller Atomwaffenversuche, die Probleme 
der radiologischen Kr iegsführung, Fragen 
der mi l i tär ischen Anwendung der Laser-
Technik sowie der mögl ichen Ausnutzung 
der Gaszentr i fugen-Methode zur Herstel
lung angereicherten Urans. 
Der Generalsekretär appel l ier te an die Ver
einigten Staaten und die Sowjetunion, ein 
Morator ium für d ie Erprobung und Err ich
tung neuer offensiver und defensiver stra
tegischer Atomwaffensysteme abzuschl ie
ßen. 

Außerdem forderte U Thant ernsthafte Ver
suche, alle Kernwaffenmächte in die Be
mühungen um eine a l lgemeine Abrüstung 
einzubeziehen. 

Nahost 
In der Resolut ion des Sicherheitsrats vom 
22. November 1967 (siehe S. 45 dieser Aus
gabe), die mit Hilfe der Vereinten Natio
nen durchgesetzt werden müßte, sieht Ge
neralsekretär U Thant den einzigen Weg 
für eine gerechte und fr iedl iche Regelung 
des Nahost-Problems. Dies erklärte er in 
der mauretanischen Hauptstadt Nouak
chott, der ersten Stat ion seiner Afr ikareise, 
die ihn vom 29. Dezember 1969 bis zum 
20. Januar 1970 durch 11 westafr ikanische 
Länder führte. — In Accra, der Hauptstadt 
Ghanas, sagte U Thant zum Thema Nah
ost am 9. Januar: »Meiner Ansicht nach 
kann die Nahost-Krise beendet werden. 
Die Vereinten Nat ionen können zu ihrer 
Lösung aber nur bei tragen, wenn die Stän
digen Mitgl ieder des Sicherheitsrats in der 
Behandlung des Problems übereinst im
men. Ich bin der festen Überzeugung, daß 
die Vereinten Nationen durch den Sicher
heitsrat die Verpf l ichtung haben, an einer 
gerechten und fr iedl ichen Lösung dieses 

Problems mitzuwirken. Ich sehe keine an
dere Alternat ive. Darum befürworte ich be
reits seit längerer Zeit stärkeres und akt i 
veres Vorgehen seitens der Ständigen Mit
gl ieder, damit sie zu einer Abmachung 
über Richtl inien, und zwar konkrete Richt
l inien, kommen, die mir gegeben werden, 
um sie meinerseits meinem Sonderbeauf
tragten, Botschafter Jarr ing, der dann seine 
Mission wiederaufnehmen kann, zu über
mit teln . . . Ich g laube immer noch, daß 
eine pol i t ische Lösung mögl ich ist; ich 
g laube nicht, daß es auf unserer Suche 
nach einer Lösung Wege außerhalb der 
Akt ionen des Sicherheitsrats gibt.« 
Ein Pressesprecher der Vereinten Natio
nen gab am 5. Februar bekannt, daß Ge
neralsekretär U Thant grundsätzl ich ein 
Waffenembargo für den Nahen Osten be
fürworte. »Das Kri ter ium für ein solches 
Embargo ist seine Wirksamkei t und seine 
Anwendung sowohl für Waffen, die von 
Regierungen gel iefert werden, als auch für 
solche, d ie aus privaten Quel len stammen.« 
Weitere Ausführungen zu diesem Thema 
machte U Thant auf seiner ersten Presse
konferenz dieses Jahres am 17. Februar. 
Er wies auf die sich verschärfende Lage 
im Nahen Osten hin. Wirkungsvol le Maß
nahmen seien erforder l ich, wenn nicht 
eine neue Katastrophe ausbrechen sol le. 
Die von den Vereinten Nat ionen im Jahre 
1967 durchgesetzte Feuereinstel lung ist 
nach Ansicht von U Thant zunehmend wir
kungslos geworden. General-Leutnant Odd 
Bull, der Stabschef der Waffenst i l ls tands
überwachungsorganisat ion der Vereinten 
Nationen in Palästina, hatte sich zu Bera
tungen in New York aufgehalten und den 
Generalsekretär über die Lage unterr ich
tet. Von den Viermächte-Gesprächen über 
die Lage im Nahen Osten erwartet U Thant 
gegenwärt ig a l lerdings noch keine Vor
schläge, auf die sich alle Betei l igten eini
gen könnten. Viel leicht sei es mögl ich, eine 
Einigung der vier Mächte über gewisse 
Richtl inien zu erzielen, um eine Wieder
aufnahme der Mission Botschafter Jarr ings 
zu ermögl ichen. U Thant kündigte an, daß 
er bei seinem bevorstehenden Besuch in 
Genf mit Botschafter Jarr ing über diese 
Frage konfer ieren werde. Er wiederhol te, 
daß er im Prinzip für ein Waffenembargo 
für den Nahen Osten eintrete, betonte je
doch, daß der Erfolg einer solchen Abma
chung von der str ikten Einhaltung aller 
Staaten abhänge, da sonst eine Seite mi l i 
tär ische Vortei le erhalte. 
Unmit telbar nach der Pressekonferenz f log 
U Thant nach Genf, wo er unter anderem 
mit Botschafter Jarr ing zusammentraf. Nach 
den Gesprächen gab er eine Erklärung ab, 
in der er feststel l te, daß im Augenbl ick 
keine ausreichende Basis für die Wieder
aufnahme der Mission Jarr ings vorhanden 
sei. Jarr ing und er wol l ten aber ihre Kon
takte fortsetzen, damit bei Vor l iegen gün
st igerer Bedingungen der Botschafter so
fort seine Vermit t ler tät igkei t wiederaufneh
men könne. 
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Nach seinem zweitägigen Besuch in Genf 
f log U Thant zu einem privaten Besuch in 
seine Heimat Birma, wo er bis zum 27. 
Februar zu bleiben beabsicht igte. Aber 
bereits am 23. Februar kehrte U Thant 
nach New York zurück. Ein Sprecher der 
Vereinten Nationen gab zwei Gründe für 
die vorzeit ige Rückkehr des Generalsekre
tärs an : Einmal die Bombenattentate auf 
das österreichische und auf das schweize
rische Flugzeug, die sich beide auf dem 
Weg nach Israel befanden. Zum anderen 
das Treffen der vier Großmächte anläßlich 
der sich wieder verschärfenden Lage im 
Nahen Osten. Die Vertreter Frankreichs, 
Großbri tanniens, der Sowjetunion und der 
Vereinigten Staaten waren am 19. Februar 
in New York zusammengekommen und hat
ten eine weitere Zusammenkunf t für den 
27. Februar vereinbart. In der Zwischenzeit 
empf ing U Thant die vier Botschafter zu 
Einzelgesprächen. 

Namibia (Südwestafrika) 
Die Einsetzung eines Unterausschusses 
des Sicherheitsrats wurde in einem Ent
schl ießungsentwurf von fünf Staaten, dem 
der Sicherheitsrat am 30. Januar nach 
zweitägigen Debatten zust immte, gefordert. 
Der Unterausschuß soll Vorschläge zur 
Durchsetzung der Entschl ießungen des 
Rats über Namibia angesichts der Weige
rung Südafr ikas, sich aus diesem Gebiet 
zurückzuziehen, erarbei ten. Dieser Ad-hoc 
Unterausschuß setzt sich aus den 15 Mit
g l iedern des Sicherheitsrats zusammen. 
(UN-Doc. S/RES/276 vom 30. Januar 1970, 
— Deutsche Übersetzung siehe VN 1/1970, 
S. 31 f.) 
Die Generalversammlung hatte bereits 1966 
das ehemal ige Völkerbundsmandat Süd
afrikas über Namibia (Südwestafr ika) für 
beendet erklärt, und der Sicherheitsrat for
derte im März 1969 Südafr ika auf, seine 
Verwal tung aus dem Gebiet zurückzuzie
hen. Die Republ ik Südafr ika hat beide Ge
suche als i l legal zurückgewiesen. 
Am 4. Februar trat der Unterausschuß zu 
seiner ersten Tagung zusammen. Man kam 
überein, in geschlossenen Sitzungen zu 
tagen und einst immige Beschlüsse zu fas
sen. Abweichende Meinungen sol l ten aber 
als solche zu Protokol l genommen wer
den. — In einer Grußansprache bei der Er
öffnung bezeichnete Generalsekretär U 
Thant das Problem Namibia als d ie »älte
ste ungelöste Kolonial f rage der Vereinten 
Nationen«. 

Nigeria 
Bei der Aufnahme eines Staates in die Ver
einten Nationen gehen die Mitgl iedstaaten 
davon aus, daß dieser Staat als Einheit 
existiert. Dies erklärte Generalsekretär U 
Thant am 4. Januar in Dakar, der Haupt
stadt Senegals, während seiner Reise 
durch 11 westafr ikanische Länder. Vorran
gig sei das Prinzip der terr i tor ia len Inte
grität, der Unabhängigkei t und der Souve
ränität des Antragstel lers. U Thant wies 
dabei auf die f rüheren erfolgreichen Bemü
hungen der Vereinten Nationen hin, die 
Sezession Katangas vom übrigen Kongo 
beendet zu haben. 
»Was die Frage der Sezession eines be
st immten Teils eines Mitgl iedstaates an
geht, so ist die Haltung der Vereinten Na
t ionen eindeut ig. Als eine internat ionale 

Organisat ion haben die Vereinten Natio
nen und, ich glaube, werden sie auch nie
mals das Prinzip der Sezession eines Te i 
les eines ihrer Mitgl iedstaaten akzept ie
ren.« 
In Accra, Ghana, bemerkte der Generalse
kretär am 9. Januar zum Recht auf Selbst
best immung für Biafra, das Recht auf 
Selbstbest immung werde in vielen Tei len 
der Welt mißverstanden. »Selbstbest im
mung der Völker bedeutet nicht Selbstbe
st immung eines Tei les der Bevölkerung 
eines best immten Mitgl iedstaates.« Würde 
man von diesem Grundsatz abweichen, 
dann gäbe es sehr viele ähnl iche Fälle. 
Angesprochen auf die Pläne der Vereinten 
Nationen bezüglich Nigerias äußerte U 
Thant, daß keiner der 126 Mitgl iedstaaten 
dieses Problem der Weltorganisat ion vor
gelegt habe. Er räumte auch nur Nigerias 
Antrag zur Behandlung der Frage Chancen 
ein, auf die Tagesordnung der General 
versammlung oder des Sicherheitsrats ge
setzt zu werden. 
Bei einem Essen zu Ehren U Thants am 
18. Januar in Lagos, Nigeria, bekräft igte 
der nigerianische Staatschef General Go-
won die bisherige Haltung der Zentral re
g ie rung: »Ich wiederhole in Ihrer (U Thants) 
Gegenwart die festen Garant ien meiner 
Regierung für eine al lgemeine Amnest ie 
aller unserer Landsleute.« 
Sich auf einen Bericht des Generalsekre
tärs der Rotkreuzgesel lschaften stützend, 
gab U Thant später bekannt, daß es keine 
Hinweise für schwere Gewalt tät igkei ten 
oder Mißhandlungen der Ziv i lbevölkerung 
in dem ehemal igen Biafra durch Bundes
t ruppen gebe. Es sei sogar zu Verbrüde
rungen zwischen Bundestruppen und der 
ört l ichen Bevölkerung, einschließlich der 
Ibos, gekommen. 

Der Beauftragte des Generalsekretärs für 
humanitäre Angelegenhei ten in Nigeria, 
Said-Uddin Khan, kam in seinem ersten 
Bericht vom 26. Januar zu dem Ergebnis, 
daß die Zeit des Blutvergießens und der 
Gewalt tät igkei ten bald vorüber sein werde, 
aber Probleme der Unterernährung, der 
Armut und der daraus resul t ierenden To
desfäl le wei terh in die vol le Aufmerksam
keit ver langten. Eine der Hauptschwier ig
keiten bei der Versorgung der Bevölkerung 
bestehe in den mangelnden Transpor tmög
l ichkeiten. Zur Behandlung der Bevölke
rung durch Bundestruppen heißt es: »Es 
gab keine Beschuldigungen wegen Er
schießungen, aber Fälle von Beläst igungen 
von Frauen und noch mehr von Plünderun
gen.« Vor al lem Soldaten in abgelegenen 
Gegenden sol len sich undiszipl in iert ver
halten haben, die Offiziere hätten dann 
aber »oft sehr hart« die Diszipl in wieder
hergestel l t . In seinem zweiten Bericht vom 
4. Februar stel l te Said-Uddin Khan fest, 
daß sich d ie Situat ion im ehemal igen 
Biafra mit jedem Tag bessere. Er glaube, 
daß die nigerianische Bundesregierung zu
sammen mit dem nationalen Roten Kreuz 
in Zukunft Herr der Lage sein werde. 
Bereits kurz vor seinem Besuch in Niger ia 
hatte der Generalsekretär auf d ie unter
schiedliche Beurtei lung des Niger ia-Pro
blems durch europäische und afr ikanische 
Poli t iker hingewiesen. Während die Euro
päer große Befürchtungen über d ie Zu 
kunft der Ibos hegten, hätten die Afr ikaner 
Vertrauen in die Erklärungen der nigeria

nischen Regierung auf Schutz aller Bevöl
kerungstei le, einschließlich der Ibos. Auf 
der Pressekonferenz vom 17. Februar 
nahm U Thant abermals zu diesem Thema 
Stel lung. Er tei l te mit, daß die afr ikani
schen Staaten auf der Konferenz der Or
ganisat ion für afr ikanische Einheit (OAU) 
einen Plan zur Besei t igung des Niger ia-
Problems aufgestel l t und angenommen 
hätten, der in der europäischen Presse 
zum größten Teil Di f famierungen hervor
gerufen habe. Viele afr ikanische Pol i t iker 
hätten den Eindruck, als würden sie von 
maßgebenden (weißen) Kreisen als Kinder 
angesehen, die ihre Angelegenhei ten nicht 
zu regeln wüßten. 
Ferner betonte U Thant, daß die Krit ik an 
den Vereinten Nat ionen und an seiner 
Person den Vorwürfen gleiche, d ie gegen 
die Organisat ion und gegen den damal i 
gen Generalsekretär Dag Hammarskjö ld 
zur Zeit des mil i tär ischen Eingreifens der 
Vereinten Nat ionen in Katanga vor zehn 
Jahren erhoben wurden. Die west l iche Pro
paganda zugunsten Biafras habe auf fa l 
schen Tatsachen aufgebaut. Er fuhr fort, 
daß nach Aussage eines afr ikanischen Po
li t ikers dieselbe Publ ic-Relat ions-Firma, die 
für Ojukwu Propaganda gemacht, vor zehn 
Jahren schon für Tschombe gearbei tet 
habe. 

Vietnam 
Die erste Voraussetzung für die Lösung 
des Vietnam-Konf l ik ts ist die Bi ldung einer 
vom Vertrauen al ler Gruppen der Bevölke
rung getragenen Regierung in Südvietnam. 
Diese Erklärung gab Generalsekretär U 
Thant am 7. Januar in der l iber ianischen 
Hauptstadt Monrovia während seiner Afr ika
reise ab. — Auf seiner späteren Presse
konferenz am 17. Februar lehnte U Thant 
eine wei tergehende Erklärung zum Viet
nam-Krieg ab. Er kündigte aber eine Stel
lungnahme zu diesem Thema zu einem 
geeigneteren Zei tpunkt an. 

Wirtschaft und Entwicklung 

UN Entwicklungsprogramm (UNDP) 
109 neue Projekte hat der Verwaltungsrat 
des Entwick lungsprogramms der Vereinten 
Nationen während seiner 9. Tagung am 
19. Januar in New York beschlossen. Der 
Betrag für diese Projekte beläuft sich auf 
95,5 Mio US-Dol lar und fließt in 93 Entwick
lungsländer. Dies ist die größte Anzahl 
von Vorhaben, die bisher auf einer Sitzung 
verabschiedet wurden. Seit 1959 sind vom 
Entwick lungsprogramm der Vereinten Na
t ionen 1 182 Projekte mit e inem Gesamt
betrag von rund 2 783,9 Mio Dollar in An 
griff genommen und tei lweise fert iggestel l t 
worden. 

Von den 109 Projekten entfal len 37 auf 
Afr ika, 30 auf Asien und den Fernen Osten, 
22 auf Amer ika, 9 auf den Nahen Osten 
und 7 auf Europa. Drei s ind überregionale 
Projekte und eins ist als global e inzustu
fen. 
Der auf dieser Tagung ebenfal ls gebi l l ig te 
vor läuf ige Plan für das Jahr 1971 beläuft 
sich auf nahezu 81 Mio Dollar. Größere 
geplante Akt ionen befassen sich mit der 
Verbesserung des Systems der sozialen 
Sicherheit in Afr ika und mit der mediz in i 
schen Ausbi ldung in Asien und dem Fer
nen Osten. Als weiteres Ergebnis der Sit-
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zung hat der Rat d ie Richtl inien und Be
d ingungen für die Berei tstel lung von Aus
rüstungen und Material nach dem Kapital-
Entwicklungsfonds (UNCDF) beschlossen. 
Der Kapi ta l -Entwicklungsfonds war von der 
Generalversammlung der Vereinten Natio
nen eingerichtet worden, konnte aber bis
her aus Mangel an Einzahlungen noch 
nicht wirksam werden. Er ist konzipiert, 
um den Entwicklungsländern langfr ist ig Ka
pital zu niedr igen oder keinen Zinsen zu 
geben. 
Bisher sind erst 707 045 Dollar in den 
Fonds eingezahlt worden. Dieser Betrag 
sol l nun dazu verwendet werden, um den 
Entwicklungsländern die Mögl ichkei t e in
zuräumen, sich die nöt ige Ausrüstung für 
die Wei ter führung von UN-Projekten zu 
leihen. Jugos lawien hat auf Grund dieser 
Regelung ein ige Fischerboote für Brasi l ien 
zur Verfügung gestel l t . 
Ebenfal ls auf dieser Tagung wurde eine 
Arbei tsgruppe eingesetzt, die die Studie 
von Sir Robert Jackson über d ie Kapazität 
des Entwicklungshi l fe-Systems der Verein
ten Nat ionen auf ihre prakt ische Anwend
barkeit untersuchen sol l . Ausführl ich wird 
sich der Rat noch auf einer Sondersi tzung 
vom 16. bis 26. März im UN-Hauptquart ier 
mit der Jackson-Studie beschäft igen. 
Die Direktoren (execut ive heads) der Ent
wick lungshi l fe-Organisat ionen der Verein
ten Nat ionen haben am 6. Februar im Ge
gensatz zu den Ergebnissen der Jackson-
Studie die Prakt ikabi l i tät des gegenwärt i 
gen Organisat ionssystems bekräftigt, da 
es bei Berei tste l lung der nötigen Mittel 
seinen Aufgaben gegenüber den Entwick
lungsländern gerecht werden könne. 
Der Leiter des Entwick lungsprogramms der 
Vereinten Nat ionen, Paul G. Hoffman, hat 
für d ie geplante Sondersi tzung Vorschläge 
dem Verwal tungsrat unterbreitet, die sich 
aus der Jackson-Studie ergeben. Hoffman 
schlägt zur Stärkung des Entwicklungs
programms beträchtl iche Erhöhungen der 
Mittel vor, die Aufhebung der Unterschei
dung zwischen technischer Hilfe und Son
der fonds sowie eine engere Zusammen
arbeit mit den anderen Organisat ionen der 
Vereinten Nat ionen. Verstärkte Beachtung 
sol l te integr ierten Länderprogrammen ge
schenkt werden. 

Zweite Entwicklungsdekade 
Eine Ste igerung des Bruttosozialprodukts 
zwischen 6 und 7 vH und eine Steigerung 
des Pro-Kopf-Einkommens zwischen 3,5 
und 4,5 vH für die Entwicklungsländer 
prognost iz ier t der Ausschuß für Entwick
lungsplanung als Ergebnis der Zweiten 
Entwick lungsdekade (1971—1980), falls 
eine geeignete nat ionale und internatio
nale Entwick lungspol i t ik verfolgt würde. 
Diese Zie lvorste l lungen sind in einem Be
richt enthal ten, den der Ausschuß zum Ab
schluß seiner 6. Tagung, die vom 5. bis 
15. Januar in New York stattfand, heraus
gegeben hat. Der Ausschuß ist vom Wirt
schafts- und Sozialrat der Vereinten Na
t ionen (ECOSOC) gebi ldet worden und 
setzt sich aus 18 Sachverständigen zusam
men. Vorsi tzender ist der Nieder länder 
Jan Tinbergen, der erste Gewinner des 
1969 erstmal ig ver l iehenen Nobel-Preises 
für Wirtschaftswissenschaften. 
Der Ausschuß für internat ionale Entwick
lung unter der Leitung des ehemal igen ka

nadischen Premierministers Lester B. Pear
son hat in seinem im Oktober 1969 er
schienenen sogenannten >Pearson-Bericht< 
festgestellt, daß das von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen gesetzte 
Ziel einer Steigerung des Brut tosozialpro
dukts von 5 vH in den Entwicklungsländern 
während der laufenden Ersten Entwick
lungsdekade erreicht worden ist. Das Pro
Kopf-Einkommen sei während dieses Zeit
raums um durchschnit t l ich 2,5 vH gestie
gen. Eine weitere Steigerung des Pro
Kopf-Einkommens ist nur mögl ich, wenn es 
gelingt, den Bevölkerungszuwachs zu ver
mindern. 

Welternährungsprogramm 
49 Länder haben f inanziel le Zusagen in 
Höhe von 215 423 580 US-Dol lar als Bei
trag zum Wel ternährungsprogramm der 
Vereinten Nat ionen gegeben. Diese Sum
me bedeutet 72 vH der angestrebten 300 
Mio Dollar dieses Programms, der höchste 
Betrag, der bisher zur Verfügung gestel l t 
wurde. Einige Länder haben außerdem für 
einen späteren Zei tpunkt Mittel in Aussicht 
gestellt. 
Das Wel ternährungsprogramm, das von 
den Vereinten Nat ionen in Verb indung mit 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorga
nisation (FAO) durchgeführt wi rd, l iefert 
unter anderem in Katastrophenfäl len auf 
Bitten der betroffenen Regierungen Nah
rungsmit tel . 

Welthandelskonferenz 
Die Beratungen zwischen den Industr ie
nationen und den Entwicklungsländern 
über das vorgesehene System der al lge
meinen Handelspräferenzen, die die Ex
porte aus den Entwicklungsländern begün
stigen sol len, nimmt der Sonderausschuß 
für Präferenzen der Wel thandelskonferenz 
am 31. März dieses Jahres wieder auf. 
Dies hat der Ausschuß für Handel und Ent
wick lung der Wel thandelskonferenz auf sei
ner 9. Tagung am 12. Februar in Genf be
schlossen. 
Zuvor stel l te ein Sprecher der Staaten mit 
entwickelter Marktwirtschaft den Stand
punkt seiner Länder dar. Auf der Grund
lage dieser Ausführungen werden diese 
dem Sonderausschuß über ihre Bemühun
gen berichten, ihre Angebote an die Ent
wick lungsländer zu harmonis ieren. Aber 
für die Zukunft bleiben noch viele Differen
zen innerhalb der Industr ienat ionen zu 
klären. Der Ausschuß erörterte auch den 
Vorschlag, daß die Sonderziehungsrechte 
des Internat ionalen Währungsfonds dazu 
benutzt werden sol l ten, den Kapitalf luß in 
die Entwicklungsländer zu fördern. Dieser 
Vorschlag, der von einer Sachverständi
gengruppe unterbrei tet worden war, wurde 
vom Generalsekretär der Wel thandelskon
ferenz unterstützt. Er führte aus, daß bis 
zu 1 Mrd. US-Dollar von den durch Sonder
ziehungsrechte zugetei l ten 3 bis 3,5 Mrd. 
Dollar für Darlehen an die Entwicklungs
länder benutzt werden könnten, ohne da
durch das Wirtschaftssystem der entwickel
ten Länder spürbar zu belasten. 

Wirtschaftskommission für Afrika (ECA) 
Als einen bedeutsamen Anfang in der tech
nischen Zusammenarbei t in Afr ika bezeich
nete Generalsekretär U Thant in einer 
Grußbotschaft die Bi ldung des Technischen 

Sachverständigenausschusses der Wirt
schaftskommission für Afr ika, der seine 
erste Sitzung am 9. Februar in Addis Abeba, 
Äth iop ien, eröffnete. 
Der Ausschuß wurde im Februar 1969 ge
bildet, als die Wir tschaftskommission be
schloß, die Zusammenarbei t unter den afr i
kanischen Staaten weiter zu verbessern. 
Das neue Gremium setzt sich aus hohen 
Regierungsbeamten der 42 Mitgl iedstaaten 
der ECA zusammen. 
Die Aufgabe des neuen Ausschusses, der 
einmal jährl ich seine Tagung abhalten wi rd , 
soll dar in bestehen: 1. die vom Sekreta
riat der Wir tschaftskommission vorgeleg
ten Berichte zu prüfen, 2. das Sekretariat 
bei der Formul ierung des Arbe i tsprogramms 
zu unterstützen und 3. den Kontakt zwi 
schen dem Sekretariat und den afr ikani
schen Staaten zu fördern. Seine Berichte 
wird der Ausschuß an die Ministerkonfe
renz innerhalb der ECA geben, die ab 1971 
alle zwei Jahre tagen wi rd . 
In seiner Grußbotschaft hatte der General 
sekretär der Vereinten Nat ionen angekün
digt, daß die Wel torganisat ion die Bi ldung 
von mult i -nat ionalen, interdiszipl inären Be
ratungsgruppen für Entwicklung plane, um 
die Regierungen afr ikanischer Länder bei 
der Durchführung ihrer Entwick lungspol i 
t ik und -programme zu unterstützen. Das 
erste Team dieser Art sol l in diesem Jahr 
seine Arbei t in Afr ika aufnehmen. 

Mekong-Becken 
Pläne für die zukünft ige Entwicklung des 
ausgedehntesten Flußsystems in Südost
asien erörterte der Koordinat ionsausschuß 
für die Entwicklung des Mekong-Beckens 
auf seiner Sitzung vom 9. bis 13. Februar 
in Phnom Penh, Kambodscha. Der Aus
schuß prüfte die Mögl ichkei ten für die 
Ausführung der beiden ersten Projekte am 
Hauptstrom des Mekong, nämlich den Bau 
eines Staudamms und eines Kraftwerks 
zwischen Laos und Thai land und in Kam
bodscha. Das Gremium ist von der Wirt
schaftskommission der Vereinten Nationen 
für Asien und den Fernen Osten (ECAFE) 
eingesetzt worden. 

Menschenrechte und Sozialfragen 

Rassendiskriminierung 
Organisator ische Fragen standen im Vor
dergrund der ersten Sitzung des Ausschus
ses für die Besei t igung jeder Form von 
Rassendiskr iminierung vom 19. bis 30. Ja
nuar in New York. Der Ausschuß besteht 
aus 18 Mitg l iedern, die wegen ihrer per
sönl ichen Fähigkeiten gewählt worden 
sind. Als deutsches Mitgl ied wurde auf 
Vorschlag der Bundesregierung der Bon
ner Staats- und Völkerrechtler, Professor 
Dr. Karl Josef Partsch, gewählt . 
Dieses Gremium ist auf Grund des Inter
nat ionalen Übere inkommens zur Beseit i 
gung jeder Form von Rassendiskr iminie
rung gebi ldet worden und das erste, das 
die Durchführung einer Konvent ion der 
Vereinten Nat ionen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte zu überwachen hat. Das 
Übere inkommen war von der Generalver
sammlung der Vereinten Nat ionen am 21 . 
Dezember 1965 angenommen worden und 
am 4. Januar 1969 in Kraft getreten. Bisher 
gehören ihm 38 Staaten an. 
Der Ausschuß fert igte auf seiner Sitzung in 
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New York den Text eines Schreibens an, 
in dem den Vertragspartnern Vorschläge 
zur Erstel lung der zwei jähr igen Berichte 
über die Durchführung des Übere inkom
mens unterbrei tet wurden. Zu diesen Be
richten haben sich die Staaten mit der 
Unterzeichnung des Übere inkommens ver
pflichtet. Die nächste Tagung des Aus
schusses ist für die Zeit vom 31 . August 
bis zum 18. September im UN-Hauptquar
tier in New York vorgesehen. 

Bevölkerungsfonds 
Leit l inien für d ie künft ige Tät igkeit der 
Vereinten Nat ionen auf dem Gebiet der 
Fami l ienplanung waren Tagesordnungs
punkte der ersten Sitzung des Beratenden 
Ausschusses des Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen, an der Bundesminister 
Dr. Erhard Eppler Ende Januar in New 
York te i lgenommen hat. Bundesminister 
Eppler war Anfang des Jahres vom Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen UThant 
gebeten worden, in diesem Ausschuß mit
zuarbei ten. Das Gremium hat die Aufgabe, 
den Leiter des Bevölkerungsfonds bei der 
Formul ierung der Polit ik der Vereinten Na
t ionen auf dem Gebiet der Bevölkerungs
und Fami l ienplanung zu unterstützen. Der 
Bevölkerungsfonds wurde im Jahre 1967 
gegründet und wird vom Leiter des Ent
wick lungsprogramms der Vereinten Natio
nen, Paul G. Hoffman, verwaltet. 
Eine weitere Arbei tstagung ist für Ende 
Mai vorgesehen, auf der ein Arbei tspro
gramm des Fonds beraten werden sol l . 
Übereinst immung herrschte bei den Tei l 
nehmern der ersten Sitzung darüber, daß 
bevölkerungspol i t ische Maßnahmen nur in 
solchen Ländern eingelei tet werden sol len, 
die ausdrückl ich darum gebeten haben. 

Menschenrechte im südlichen Afrika 
Eine umfassende und unpartei ische Unter
suchung über die Todesursachen pol i t i 
scher Häft l inge forderte am 12. Februar die 
Ad-hoc Sachverständigenarbei tsgruppe der 
Kommission für Menschenrechte von der 
Regierung der Republ ik Südafr ika. Im 
Jahre 1969 seien viele Gefangene unter 
Umständen gestorben, die einer gründl i 
chen Untersuchung bedürf ten. 
Die Arbei tsgruppe ver langte außerdem, daß 
ausländischen Beobachtern Zugang zu 
al len pol i t ischen Prozessen in Südafr ika 
gewährt werde. Die Kommission für Men
schenrechte wird aufgefordert, den für den 
16. Februar vorgesehenen Prozeß gegen 
22 Afr ikaner in Pretoria zu verurtei len. 
Es sei darauf h inzuwirken, daß der Prozeß 
ausgesetzt w i rd und die Häft l inge freige
lassen werden. 

Weiterhin tei l te die Arbei tsgruppe mit, daß 
südafr ikanische Truppen ein unkontrol l ier
tes Feuer auf ein Dorf in Namibia eröffne
ten, in dem sich angebl ich Freihei tskämp
fer befanden. Die Vereinten Nationen wer
den ersucht, beschleunigt Akt ionen durch
zuführen, um die Verwal tung Namibias 
durch Südafr ika zu beenden, damit die to
tale Unterdrückung der farbigen Bevölke
rung, d. h. die ständigen Verletzungen der 
Menschenrechte aufhören. 
Am 13. Februar verabschiedeten die Sach
verständigen ihren Bericht an die Kommis
sion für Menschenrechte, in dem neben 
den Vorwürfen gegen Südafr ika zugleich 
eine dr ingende Empfehlung an Großbr i tan

nien ausgesprochen wi rd , die unterdrück
ten Afr ikaner in Südrhodesien von dem 
dort igen Regime zu befreien. Da der Ein
fluß Südafr ikas auf Südrhodesien ständig 
wachse, werde die Lage der pol i t ischen 
Häft l inge und der inhaft ierten Freiheits
kämpfer von Tag zu Tag unerträgl icher. 
Dazu kämen noch die erschreckenden Zu
stände in den Reservaten für Afr ikaner. 
In ihrem Bericht stel l te die Arbei tsgruppe 
wei terhin fest, daß die Situation in den 
portugiesischen Kolonien Angola, Mozam
bique und Guinea (Bissau) durch Massen
erschießungen angebl icher Gegner des Re
gimes und durch die unmenschl ichsten For
men der Zwangsarbei t gekennzeichnet sei. 
Portugal wird aufgefordert, die Genfer Kon
vent ionen von 1949 zu beachten. 
In e inem weiteren Report für den Wirt
schafts- und Sozialrat der Vereinten Natio
nen behandel te die Arbei tsgruppe die Ver
letzungen der gewerkschaft l ichen Rechte 
im südl ichen Afr ika. 

Für d ie Republ ik Südafr ika kommt der 
Bericht zu dem Ergebnis, daß gesetzge
berische Maßnahmen der weißen Regie
rung im Jahre 1969 weiter dazu beigetragen 
hätten, die Rechte der afr ikanischen Arbe i 
te re inzuschränken. Normale Sicherheitsvor
schriften würden nicht für afr ikanische 
Bergleute gelten und auch die Entschädi
gung fürGrubenunfä l le seien unzureichend. 
Das System der Reservate für Afr ikaner 
ver lange, daß die dor t igen Bewohner sich 
eine Beschäft igung über die Arbei tsbüros 
suchen müßten und nicht auf den freien 
Markt gehen dürf ten. In Namibia seien die 
Reservate ebenfal ls ein Reservoir bi l l iger 
Arbeitskräfte für die Industr iegebiete. Afr i 
kanische Arbei ter in den Reservaten hät
ten darüber hinaus keinerlei Einfluß auf 
die Arbei tsverträge mit weißen Arbei tge
bern. 

In Südrhodesien schreite d ie Unterdrük-
kung afr ikanischer Gewerkschafter unge
hindert fort. Auch sei es hier für einen 
Afr ikaner praktisch ausgeschlossen, eine 
Berufsausbi ldung zu erhalten. Die Arbei ts
mögl ichkei ten für Afr ikaner g ingen selbst 
in den niedr ig bezahlten Berufen zurück. 
Die Arbei tsbedingungen für die afr ikani
schen Landarbeiter seien unerträgl ich. Die 
Arbei tsgruppe unterstreicht die Notwendig
keit einer baldigen Intervention durch 
Großbr i tannien. 

Apartheid 
Einen Appel l für die sofort ige Frei lassung 
von 22 Afr ikanern hat der Sonderausschuß 
der Vereinten Nat ionen für Apartheid-Pol i 
t ik an die Regierung der Republ ik Süd
afr ika gerichtet. Die Afr ikaner wurden ver
haftet, obwohl sie zuvor in e inem Prozeß 
von der Anklage wegen Verletzung des 
Gesetzes zur Unterdrückung des Kommu
nismus fre igesprochen worden waren. 
In einer am 25. Februar veröffentl ichten 
Erklärung stel l te der Ausschuß fest, daß 
die Verhaftung der 22 Afr ikaner nach dem 
internat ional verurtei l ten Terror ismus-Ge
setz ein überzeugender Beweis dafür sei, 
daß die südafr ikanischen Behörden ent
schlossen seien, diese Personen unter 
al len Umständen zu verurtei len. Der Aus
schuß drückte wei terhin seine Besorgnis 
darüber aus, daß die Angeklagten ohne 
Prozeß in Einzelhaft gehalten und sogar 
zum Tode verurtei l t werden könnten, falls 

sie nach dem Terror ismus-Gesetz für schul
dig befunden würden. Der Ausschuß for
derte den Generalsekretär auf, erneut 
Schrit te zur bedingungslosen Frei lassung 
al ler Gegner der Apartheid-Pol i t ik in Süd
afr ika zu unternehmen. Er sol le darauf h in
wi rken, daß sich das Internat ionale Komi
tee vom Roten Kreuz um das Schicksal der 
Inhaft ierten kümmere. 
Zur Zeit werden Vorberei tungen zur Ein
berufung einer Tagung aller Organe der 
Vereinten Nationen getroffen, die mit der 
Apartheid-Pol i t ik und anderer Formen der 
Unterdrückung im südl ichen Afr ika befaßt 
s ind. Dies gab der Vorsi tzende des Son
derausschusses für Apartheid-Pol i t ik be
kannt. Zweck dieser gemeinsamen Sitzung 
sei die Koord in ierung der Arbei t aller Or
gane in einem gemeinsamen Akt ionspro
gramm. 

Menschenrechte 
in den israelischen Besatzungsgebieten 
Die Anwendung der Genfer Konvent ion 
von 1949 zum Schutz der Ziv i lbevölkerung 
in Kriegszeiten fordert der Bericht einer 
Sonderarbei tsgruppe von Sachverständi
gen von der israelischen Regierung. Diese 
Arbei tsgruppe war im März 1969 von der 
Kommission für Menschenrechte ins Leben 
gerufen worden, um die gegen Israel vor
gebrachten Beschuld igungen, daß es in 
seinen arabischen Besatzungsgebieten die 
Genfer Konvent ion verletze, zu untersu
chen. Man kommt zu dem Ergebnis, daß 
Ver letzungen der Konvent ion vor lägen, da 
die Besatzungsmacht auf die Kol laborat ion 
der Ziv i lbevölkerung in den besetzten Ge
bieten auch gegen deren Wil len hinarbeite. 
Der Bericht stützt sich auf Zeugenaussa
gen und andere Unter lagen, die die sechs
köpf ige Gruppe bei einer Reise durch den 
Nahen Osten gesammelt hat. Obwohl we
gen der Ablehnung Israels Nachforschun
gen in den besetzten Gebieten nicht mög
lich waren und die Arbe i tsgruppe daher 
nur einsei t ige Berichte erhielt, sieht sie 
dennoch den Wahrhei tsgehal t ihrer Ergeb
nisse für verbürgt an. 

Weiterhin stel l ten die Sachverständigen 
fest, daß Personen nur auf Grund von 
Verwal tungsakten inhaftiert gehal ten und 
daß die Dauer der Inhaft ierung und die 
Durchführung eines rechtsstaatl ichen Pro
zesses der behördl ichen Wil lkür unter l ie
gen würden. Auch hält die Arbe i tsgruppe 
die Zerstörung verschiedener Dörfer nach 
der Feuereinstel lung für erwiesen. 
Der Bericht empfiehlt , daß 1. die Versuche 
der israelischen Behörden, d ie Ziv i lbevöl
kerung in den besetzten Gebieten zur Zu
sammenarbei t zu zwingen, unverzügl ich 
aufhören, 2. al le berichteten Vorfäl le von 
Folter und Plünderung sofort durch die Be
satzungsbehörden untersucht und die Ver
antwort l ichen bestraft werden, 3. depor
t ierten Personen die Rückkehr in ihre f rü
heren Wohnstät ten unter Aufsicht der Ver
einten Nat ionen er laubt wird und 4. Perso
nen, die aus Sicherhei tsgründen inhaftiert 
s ind, so bald wie möglich einen Prozeß er
halten. Ferner fordert die Arbei tsgruppe, 
daß die Besatzungsmacht davon Abstand 
nimmt, Häuser entgegen den Best immun
gen der Genfer Konvent ion zu zerstören. 
In diesen Fällen muß den Eigentümern 
eine angemessene Entschädigung gewährt 
werden. 
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Entschließung des Sicherheitsrats: Südrhodesien 

Sttdrhodesien 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Süd

rhodesienfrage. — Entschließung 277 (1970) 
vom 18. März 1970 

Der Sicherheitsrat , 
— in Bekräftigung seiner Entschließungen 

216 (1965) vom 12. November 1965, 217 (1965) 
vom 20. November 1965, 221 (1966) vom 
9. April 1966, 232 (1966) vom 16. Dezember 
1966 und 253 (1968) vom 29. Mai 1968, 

— in Bekräftigung der Weitergel tung der 
in den Entschließungen 217 (1965) vom 
20. November 1965, 232 (1966) vom 16. De
zember 1966 und 253 (1968) vom 29. Mai 1968 
vorgesehenen sowie der von Mitglied
s taa ten zur Durchführung dieser Ent
schließung eingelei teten Maßnahmen, so
weit sie durch diese Entschließung nicht 
gegenstandslos werden, 

— unter Berücksichtigung der Berichte des 
gemäß der Entschließung des Sicherheits
ra ts 253 (1968) (S/8954 und S/9252) gebildeten 
Ausschusses, 

— in schwerer Sorge zur Kenntnis nehmend 
a) daß die bisher getroffenen Maßnahmen 

nicht vermocht haben, die Rebellion in 
Südrhodesien zu beenden, 

b) daß es einige Staaten entgegen den 
Entschließungen 232 (1966) und 253 (1968) 
des Sicherheitsrats und entgegen ihren 
Verpflichtungen nach Artikel 25 der 
Char ta unter lassen haben, den Handel 
mit dem illegalen Regime in Südrho
desien zu verhindern , 

c) daß die Regierungen der Republik von 
Südafrika und von Portugal weiterhin 
dem illegalen Regime in Südrhodesien 
Unterstützung gewährt und so die Wir
kung der vom Sicherheitsrat beschlos
senen Maßnahmen beeinträchtigt haben, 

d) daß sich die Lage in Südrhodesien als 
ein Ergebnis der Einführung neuer 
Maßnahmen durch das illegale Regime, 
einschließlich der vorgesehenen An
n a h m e des Status als Republik, die auf 
die Unterdrückung der afrikanischen 
Bevölkerung in Verletzung der Ent
schließung 1514 (XV) der Generalver
sammlung hinzielen, weiterhin ver
schlechtert, 

— in Anerkenn tn i s der Rechtmäßigkeit des 
Kampfes der Bevölkerung von Südrho
desien, den Genuß ihrer Rechte, wie sie 
in der Char ta der Vereinten Nationen 
niedergelegt sind und mit den Zielen der 
Entschließung 1514 (XV) der Generalver
sammlung übereinstimmen, zu sichern, 

— in Bekräftigung seiner Feststellung, daß 
die gegenwärtige Lage in Südrhodesien 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
in te rna t iona len Sicherheit darstellt, 

— hande lnd aufgrund des Kapitels VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. verur te i l t die illegale Ausrufung des re
publ ikanischen Status für das Terr i tor ium 
durch das illegale Regime in Südrhode
sien ; 

2. beschließt, daß die Mitgliedstaaten die 
Anerkennung dieses illegalen Regimes 
und die Gewährung irgendwelcher Unter
stützung unter lassen; 

3. fordert die Mitgl iedstaaten auf, geeignete 
Maßnahmen auf nat ionaler Ebene zu 
ergreifen, um zu gewährleisten, daß jede 
durch Beamte und Inst i tu t ionen des ille
galen Regimes in Südrhodesien durch
geführte Handlung weder eine offizielle 
noch eine anderwei t ige Anerkennung , 
einschließlich gerichtlicher Anerkenntnis , 
durch die zuständigen Organe ihrer Staa
ten erfährt; 

4. bestätigt die Haup tve ran twor tung der 
Regierung des Vereinigten Königreichs, 
der Bevölkerung Zimbabwes (Südrhode

sien) die Möglichkeit zu geben, in Uber
e ins t immung mi t der Charta der Ver
einten Nat ionen und der Entschließung 
1514 (XV) der Genera lversammlung ihr 
Recht auf Selbstbest immung und Unab
hängigkeit auszuüben, und drängt jene 
Regierung, ih re Verantwor tung voll zu 
tragen; 

5. verur te i l t alle Maßnahmen der politischen 
Unterdrückung, einschließlich von Fest
nahmen, Inhaft ierungen, Gerichtsverfah
r e n u n d Hinrichtungen, welche die Grund
freiheiten der Bevölkerung von Südrho
desien verletzen; 

6. verur te i l t die Poli t ik der Regierungen 
von Südafrika und von Portugal , die 
wei terh in in Verletzung der entsprechen
den Entschließungen der Vereinten Natio
nen mi t dem illegalen Regime in Südrho
desien politische, wirtschaftliche, militä
rische u n d andere Beziehungen pflegen; 

7. fordert den unverzüglichen Abzug der 
südafrikanischen Polizei und des bewaff
neten Personals vom Terr i tor ium von 
Südrhodesien; 

8. forder t die Mitgliedstaaten auf, s t rengere 
Maßnahmen zu ergreifen, um jede Hinter
t re ibung der durch den Sicherheitsrat in 
den Entschließungen 232 (1966) und 253 
(1968) getroffenen Entscheidungen, deren 
Bes t immungen voll in Kraft bleiben, 
durch Staatsangehörige, Organisationen, 
Gesellschaften und andere Inst i tut ionen 
ihrer Nationalität zu verh indern ; 

9. beschließt in Ubere ins t immung mit Ar
tikel 41 der Charta und in Verfolgung 
des Ziels einer Beendigung der Rebellion, 
daß die Mitgliedstaaten 
a) unverzüglich alle diplomatischen, kon

sularischen, Handels-, militärischen und 
anderen Beziehungen, die sie mög
licherweise mi t dem illegalen Regime 
in Südrhodesien haben, abbrechen und 
j ede Ver t re tung auflösen, die sie in 
dem Gebiet haben sollten; 

b) unverzüglich alle bestehenden Trans
portmöglichkeiten von und nach Süd
rhodesien unterbrechen; 

10. ersucht die Regierung des Vereinigten 
Königreichs als Verwaltungsmacht , alle 
bes tehenden Vere inbarungen zu kündigen 
oder zurückzuziehen, auf deren Grund
lage ausländische konsularische, Handels
und andere Ver t re tungen gegenwärtig in 
oder mit Südrhodesien unterha l ten wer
den; 

11. ersucht die Mitgliedstaaten, alle mögli
chen wei teren Maßnahmen nach Art ikel 
41 der Char ta zu treffen, um der Lage 
in Südrhodesien zu begegnen, wobei keine 
der in diesem Artikel vorgesehenen Maß
nahmen ausgeschlossen wird; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete 
Schritte zu un te rnehmen , um jede volle 
oder assoziierte Mitgliedschaft, die das 
illegale Regime von Südrhodesien in Son
derorganisat ionen der Vereinten Natio
nen einnimmt, zu suspendieren; 

13. drängt die Mitgliedstaaten aller in ter
nat ionalen oder regionalen Organisatio
nen, die Mitgliedschaft des illegalen Re
gimes von Südrhodesien in ihren Organi
sationen aufzuheben beziehungsweise 
jedes etwaige Ersuchen dieses Regimes 
um Mitgliedschaft abzulehnen; 

14. drängt die Mitgliedstaaten, die moralische 
und mater iel le Hilfe an die Bevölkerung 
von Südrhodesien für ihren rechtmäßigen 
Kampf um Freihei t und Unabhängigkeit 
zu verstärken; 

15. ersucht die Sonderorganisat ionen und 
andere betroffene in terna t ionale Organi
sationen nach Rücksprache mit der Or
ganisation für Afrikanische Einheit , den 

Flüchtlingen aus Südrhodesien sowie den
jenigen, die durch die Unterdrückung 
von Seiten des illegalen Regimes in Süd
rhodesien leiden, Hilfe und Unterstützung 
zu gewähren; 

16. ersucht die Mitgliedstaaten, die Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisat ionen und 
die sonstigen in ternat ionalen Organisatio
nen im Bereich der Vereinten Nationen, 
sich ernstl ich zu bemühen, die Unter
stützung für Sambia vorrangig zu ver
stärken, um ihm bei der Lösung aller 
besonderen wirtschaftlichen Prob leme zu 
helfen, die ihm etwa bei der Durchfüh
rung dieser Beschlüsse des Sicherheitsrats 
erwachsen; 

17. forder t alle Mitgliedstaaten auf, insbe
sondere diejenigen, die nach der Charta 
in erster Linie für die Erha l tung des 
Weltfriedens und der in terna t ionalen 
Sicherheit verantwort l ich sind, wi rksam 
zur Durchführung der in dieser Entschlie
ßung geforderten Maßnahmen beizutra
gen; 

18. r ichtet im Hinblick auf die in Art ikel 2 
der Charta der Vereinten Nat ionen er
klärten Grundsätze die dr ingende Bit te an Nichtmitgl iedstaaten der Vereinten 
Nationen, entsprechend dieser Entschlie
ßung zu handeln ; 

19. fordert alle Mitgl iedstaaten auf, dem Ge
neralsekretär bis zum 1. J u n i 1970 über 
die zur Durchführung dieser Entschlie
ßung getroffenen Maßnahmen zu berich
ten; 

20. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
hei tsrat über die For tschr i t te bei der 
Durchführung dieser Entschließung erst
mals spätestens am 1. Jul i 1970 zu be
r ichten; 

21. beschließt, daß der gemäß Artikel 28 der 
vorläufigen Geschäftsordnung des Sicher
hei tsrats durch Entschließung 253 (1968) 
eingesetzte Ausschuß des Sicherheitsrats 
mi t der Veran twor tung beauft ragt wird : 
a) die vom Generalsekretär ers ta t te ten 

Berichte über die Durchführung dieser 
Entschließung zu prüfen; 

b) die Mitgliedstaaten um wei tere Aus
künfte bezüglich der wirkungsvollen 
Durchführung der in dieser Entschlie
ßung niedergelegten Bes t immungen zu 
ersuchen, soweit dies nach seiner Auf
fassung für die ordnungsmäßige Er
füllung seiner Pflicht zur Berichter
s ta t tung an den Sicherheitsrat erfor
derlich ist; 

c) Mittel und Wege zu prüfen, durch die 
die Mitgliedstaaten die Entscheidungen 
des Sicherheitsrats bezüglich der Sank
t ionen gegen das illegale Regime in 
Südrhodesien wirkungsvol ler ausfüh
ren können, sowie dem Sicherheitsrat 
Empfehlungen zu un te rbre i t en ; 

22. ersucht das Vereinigte Königreich als Ver
wal tungsmacht wei terh in den Ausschuß 
nach besten Kräften zu unterstützen und 
ihm alle Auskünfte zu geben, die es emp
fängt, damit die in dieser Entschließung 
und in den Entschließungen 232 (1966) und 
253 (1968) vorgesehenen Maßnahmen zu 
voller Wirkung gebracht werden können; 

23. fordert alle Mitgliedstaaten sowie die 
Sonderorganisat ionen auf, die zur Aus
führung dieser Entschließung von dem 
Ausschuß erbetenen wei teren Auskünfte 
zu ertei len; 

24. beschließt, diese Angelegenheit zwecks 
wei teren Vorgehens, soweit ein solches 
im Hinblick auf die Entwicklungen sach
dienlich ist, auf seiner Tagesordnung zu 
belassen. 

Abst immungsergebnis : + 9 ; — 2 : Großbritan
nien, Vereinigte Staa ten; = 4: Finnland, F rank 
reich, Kolumbien, Nicaragua. 
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DIE M I T G L I E D S C H A F T E N IN DEN S O N D E R O R G A N I S A T I O N E N D E R UN 

Stand vom 1. März 1970 

Staaten 

UN
 

IA
EA

 

ILO
 

FA
O 

UN
ES

CO
 

WH
O 

FU
ND

 

BA
NK

 

ID
A 

IFC
 

IC
AO

 

UP
U 

ITU
 

WM
O 

IM
CO

 

Afghanistan + + + + + + + + + + + -1_ + + 
Albanien + + — — + + + + + — 
Algerien + + + + + + + + + — + + + + + 
Äquatorial-Guinea + 
Argent inien + + + + + + + + + + + + + + + Äthiopien + + + + + + + + + + + + + + — 
Austral ien + + + + + + + + + + + + + + + Barbados + — + + + + — — — — + + + + + 
Belgien + + + + + + + + + + + + + + + 
Birma + + + + + + + + + + + + + + + Bolivien + + + + + + + + + + + + + + — 
Botswana + — — + — — + + + — — + + + — 
Brasil ien + + + + + + + + + + + + + + + Bulgarien + + + + + + — — — — + + + + + 
Bundesrepubl ik Deutschland — + + + + + + + + + + + + + + 
Burundi + — + + + + + + + — + + + + — 
Ceylon + + + + + + + + + + + + + + — 
Chile + + + + + + + + + + + + + + — 
China + + + — + + + + + + + + + + + 
Costa Rica + + + + + + + + + + + + + + — 
Dahome + — + + + + + + + — + + + + — 
Dänemark + + + + + + + + + + + + + + + 
Dominikanische Republik + + + + + + + + + + + + + + + 
Ecuador + + + + + + + + + + + + + + + 
Elfenbeinküste + + + + + + + + + + + + + + + 
El Salvador + + + + + + + + + + + + + + — 
Finnland + + + + + + + + + + + + + + + 
Frankre ich + + + + + + + + + + + + + + + 
Gabun + + + + + + + + + — + + + + — 
Gambia + — — + — — + + + 
Ghana + + + + + + + + + + + + + + + 
Griechenland + + + + + + + + + + + + + + + 
Großbritannien + + + + + + + + + + + + + + + 
Guatemala + + + + + + + + + + + + + + — 
Guinea + — + + + + + + + — + + + + — 
Guyana + — + + + + + + + + + + + + — 
Haiti + + + + + + + + + + + + + + + Honduras + — + + + + + + + + + + + + + 
Indien + + + + + + + + + + + + + + + 
Indonesien + + + + + + + + + + + + + + + 
I rak + + + + + + + + + + + + + + — 
I r an + + + + + + + + + + + + + + + 
I r land + + + + + + + + + + + + + + + 
Island + + + + + + + + + + + + + + + 
Israel + + + + + + + + + + + + + + + 
Italien + + + + + + + + + + + + + + + 
Jama ika + + + + + + + + — + + + + + — 
J a p a n + + + + + + + + + + + + + + + 
Jemen + — + + + + — — — — + + + — — 
Jordanien + + + + + + + + + + + + + + — 
Jugoslawien + + + + + + + + + + + + + + + 
Kambodscha + + + + + + + — — — + + + + + 
Kamerun + + + + + + + + + — + + + + + Kanada + + + + + + + + + + + + + + + 
Kenia + + + + + + + + + + + + + + 
Kolumbien + + + + + + + + + + + + + + 
Kongo (Brazzaville) + — + + + + + + + — + + + + 
Kongo (Kinshasa) + + + + + + + + + — + + + + — 
Kuba + + + + + + — — — — + + + + + 
Kuweit + + + + + + + + + + + + + + + 
Laos + — + + + + + + + — + + + + 
Lesotho + — + + + + + + + — — + + _ — 
Libanon + + + + + + + + + + + + + + + 
Liberia + + + + + + + + + + + + + — + 
Libyen + + + + + + + + + + + + + + — 
Liechtenstein — + + + — — 
Luxemburg + + + + + + + + + + + + + + 
Madagaskar + + + + + + + + + + + + + + + 
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Staa ten 
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O 
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Malawi + + + + + + + + + + + + + 
Malaysia + + + + + + + + + + + + + + — 
Malediven + — — — — + — — — — — + + — + 
Mali + + + + + + + + + — + + + + — 
Malta + — + + + + + — — — + + + — + 
Marokko + + + + + + + + + + + + + + + 
Mauretanien + — + + + + + + + + + + + + + 
Mauri t ius + — + + + + + + + + — + + + — 
Mexiko + + + + + + + + + + + + + + + 
Monaco — + — — + + + + — — 
Mongolische Volksrepublik + — + — + + — — — — — + + + — 
Nauru + + — — 
Nepal + — + + + + + + + + + + + + — 
Neuseeland + + + + + + + + — + + + + + + 
Nicaragua + + + + + + + + + + + + + + — 
Nieder lande + + + + + + + + + + + + + + + Niger + + + + + + + + + — + + + — 
Nigeria + + + + + + + + + + + + + + + 
Norwegen + + + + + + + + + + + + + + + 
Obervolta + — + + + + + + + — + + + + — 
Österreich + + + + + + + + + + + + + + — 
Pak i s t an + + + + + + + + + + + + + + + 
P a n a m a + + + + + + + + + + + + + + + 
Paraguay + + + + + + + + + + + + + + — 
P e r u + + + + + + + + + + + + + + + Phi l ippinen + + + + + + + + + + + + + + + 
Polen + + + + + + — — — — + + + + + Por tuga l + + + + + + + + — + + + + + — 
Rumänien + + + + + + — — — — + + + + + 
Rwanda + — + + + + + + + — + + + + — 
Sambia + + + + + + + + + + + + + + — 
San Marino + 
Saudi-Arabien + + — + + + + + + + + + + + + 
Schweden + + + + + + + + + + + + + + + 
Schweiz — + + + + + — — — — + + + + + 
Senegal + + + + + + + + + + + + + + + 
Sierra Leone + + + + + + + + + + + + + + — 
Singapur + + + — + + + + — + + + + + + 
Somalia + — + + + + + + + + + + + + — 
Sowjetunion + + + — + + + + + + 
Spanien + + + + + + + + + + + + + + + 
Südafrika + + — — — + + + + + + + + + — 
Sudan + + + + + + + + + + + + + + — 
Südjemen + — + + — + + + — — — + + + — 
Süd-Korea — + — + + + + + + + + + + + + 
Süd-Vietnam — + + + + + + + + + + + + + — 
Swasiland + + + + + — + — — — 
Syrien + + + + + + + + + + + + + + + 
Tansania + — + + + + + + + + + + + + — 
Thai land + + + + + + + + + + + + + + — 
Togo + — + + + + + + + + + + + + — 
Trinidad und Tobago + — + + + + + + — — + + + + + Tschad + — + + + + + + + — + + + + — 
Tschechoslowakei + + + + + + — — — — + + + + + 
Tunesien + + + + + + + + + + + + + + + 
Türkei + + + + + + + + + + + + + + + 
Uganda + + + + + + + + + + + + + + — 
Ukra ine + + + — + + + + + — 
Ungarn + + + + + + — — — — + + + + — 
Uruguay + + + + + + + + — + + + + + + 
Vatikan — + + + — — 
Venezuela + + + + + + + + — + + + + + — 
Vereinigte Arabische Republik + + + + + + + + + + + + + + + 
Vereinigte S taa ten + + + + + + + + + + + + + + + 
Weißrußland + + + — + + + + + — 
Westsamoa — — — — — + — — — — — — — — — 
Zentralafr ikanische Republ ik + — + + + + + + + — + + + + — 
Zypern + + + + + + + + + + + + + + — 

Gesamtzahl 126 103 121 119' 125" 128" 115 112 104 92 117 142' 137" 132! 69' 
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Anmerkungen: 
Die vollen Bezeichnungen der im Kopf ver 
wende ten Abkürzungen für die mi t den Ver
einten Nat ionen verbundenen in ternat ionalen 
Organisat ionen lauten (die UN sind in der 
ers ten Spalte zum Vergleich zusätzlich auf
geführt): IAEA - In te rna t iona le Atomenergie
organisat ion; ILO - In te rna t iona le Arbei ts
organisat ion; FAO - Ernährungs- u n d Land
wirtschaftsorganisation; UNESCO - Organi
sat ion der Vereinten Nat ionen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kul tu r ; WHO - Weltgesund
heitsorganisat ion ; FUND-Weltwährungsfonds; 
B A N K - W e l t b a n k ; IDA - In terna t ionale Ent 
wicklungs-Organisation; IFC - In terna t ionale 
Finanz-Corporat ion; ICAO - In terna t ionale 
Zivil luftfahrtorganisation; UPU - Weltpost
vere in; ITU - In terna t ionaler Fernmelde
vere in; WMO - Weltorganisat ion für Meteoro
logie; IMCO - Zwischenstaatliche Bera tende 
Seeschiffahrtsorganisation. 

1. Die FAO ha t zusätzlich 2 assoziierte Mit
glieder: Bahrain, Katar . 

2. Die UNESCO ha t zusätzlich 3 assoziierte 
Mitglieder: Bahrain , die Brit isch-Ostkari
bischen Inseln, Katar . 

3. Die WHO ha t zusätzlich 3 assoziierte Mit
gl ieder: Bahrain , Katar , Südrhodesien. 

4. Die Gesamtzahl von 142 Mitgliedern von 
UPU schließt folgende 9 Gebiete als Mit
glieder ein: Bhutan , die niederländischen 
Anti l len u n d Sur inam; die Überseegebiete, 
für deren in ternat ionale Beziehungen 
Großbritannien verantwort l ich ist; die por
tugiesischen Provinzen in Ostafrika, Asien 
und Ozeanien; die portugiesischen P r o 
vinzen in Westafrika; Ka ta r ; die spani
schen Terr i tor ien in Afrika; die USA-
Terr i tor ien einschließlich des durch die 
USA verwal te ten UN-Treuhandgebietes 
im Pazifik; die vom Französischen Post-
u n d Fernmeldeminis te r ium ver t re tenen 
Überseegebiete. 

5. Die Gesamtzahl von 137 Mitgliedern von 
ITU schließt folgende 6 Gebiete als Mit
glieder e in: die vom Französischen Post-
u n d Fernmeldeminis ter ium ver t re tenen 
Uberseegebiete; Uberseegebiete, für deren 
in ternat ionale Beziehungen Großbritannien 
verantwort l ich ist; portugiesische Übersee
provinzen; Rhodesien; spanische Provinzen 
in Afrika; Terr i tor ien der Vereinigten 
Staaten. 

6. Die Gesamtzahl von 132 Mitgliedern von 
WMO schließt folgende 10 Gebiete als 
Mitglieder ein, die ihre eigenen meteorolo
gischen Stat ionen haben: die brit ischen Ka
ribischen Terr i tor ien; Französisch-Folyne-
sien; das französische Afar- und Issa-
Terr i tor ium; Hongkong; die niederländi
schen Antil len; Neukaledonien; Por tugie-
sisch-Ostafrika; Portugiesisch-Westafrika; 
Südrhodesien; Surinam. 

7. Die IMCO ha t zusätzlich 1 assoziiertes 
Mitglied: Hongkong. 

Literaturhinweise 

Basics of Housing Management . 
New York: United Nations 1969. VIII, 80 p. t 1,50. Sales NO. E. 69. IV. 12. 

Die erste Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen, die 1970 ausläuft, ha t für den Be
reich des Wohnungswesens das Ergebnis ge
bracht, daß die meisten Entwicklungsländer 
nicht in der Lage waren, die projezier ten 
10 neuen Wohneinhei ten p ro 1000 Einwohner 
p ro J a h r zu erreichen. Aus diesem Grunde 
konzent r ie r t sich das Interesse für die zweite 
Entwicklungsdekade im besonderen Maße auf 
die Erha l tung der berei ts vorhandenen Woh
nungen, um ihrem Verfall entgegenzuwirken. 
Die vorl iegende Schrift enthält daher detai l
l ier te Empfehlungen und Vorschläge, wie der 
gegenwärtige Häuserbestand erhal ten wer
den kann . 
United Nations Conference on Road Traffic. 
Held in Vienna, Austria, from 7 October to 
8 November 1968. Final Act and Related 
Documents. 

New York: United Nations 1969. IX, 169 p . 
$2,50. Sales No. E/F. 69. VIII. 1. 

Diese Konferenz der Vereinten Nat ionen ha t te sich die Aufgabe gestellt, einheitliche Regeln und Zeichen für den Straßenverkehr zu entwickeln. Der vorl iegende Band bestätigt, daß in Wien sorgfältige Arbeit geleistet worden ist. Neben dem Schlußakt sind das Übereinkommen über den Straßenverkehr und das Übereinkommen über Straßenzeichen und Straßensignale In der Broschüre enthal ten. Im Anhang finden sich umfangreiche Diagramme, Zeichnungen u n d Abbildungen der vere inbar ten Verkehrszeichen. Der Text ist zweispachlg: Englisch und Französisch. 
Report and Recommendat ions of the Semi
na r on Financial Aspects of Trade Expan
sion. 

New York: United Nations 1968. V, 93 p . 
$ 0,75. Sales No. E. 69. II. F . 9. 

Probleme des Handels s tehen bei allen Un
tersuchungen über die Entwicklungshilfe im 
Vordergrund des Interesses. Eine Konferenz 
von Sachverständigen un te rnahm es im Au
gust 1967, das Problem der Finanzierung des 
regionalen Handels im fernöstlichen Raum 
zu diskut ieren. Der Wirtschaftsausschuß der 
Vere in ten Nat ionen für Asien und den 
Fernen Osten ha t te zwei Studien vorgelegt, 
die verschiedene Finanzierungsmodel le an
boten. Die vorl iegende Schrift enthält neben 
diesen Unter lagen die Ergebnisse u n d Emp
fehlungen dieser Konferenz. Außerdem sind 
umfangreiche statistische Daten über den 
fernöstlichen Wirtschaftsraum abgedruckt . 
Economic Survey of Africa. Volume II. 
Nor th African Sub-region. 

New York: Uni ted Nations. Economic Com
mission for Africa. 1968. VI, 182 p . $ 2.50. 
Sales No.: E. 67. II. K. 20. 

Die vorl iegende Untersuchung der Wirt
schaftskommission der Vereinten Nat ionen 
für Afrika ist die zweite in einer langfristig 
angelegten Reihe von Abhandlungen über die 
wirtschaftliche Lage Afrikas. Wie der ers te 
Band, der die Si tuat ion in der westlichen 
Unterregion und im südlichen Afrika zum 
Gegenstand hat te , behandel t auch dieser 
Band eine Unterregion, und zwar die nörd
liche mit den Ländern Marokko, Algerien, 
Tunesien, Libyen, Vereinigte Arabische Re
publ ik u n d Sudan. Die Berechtigung für diese 
regionale Untergl iederung lei tet die Wirt
schaftskommission einmal aus dem Ziel ab, 
Denken u n d Planen auf supranat ionaler 
Ebene zu fördern und außerdem aus den 
bestehenden Einr ichtungen zwischen ve r 
schiedenen Regionen des Kont inents , die die 
Aufgabe haben, die mul t i la tera le Zusammen
arbei t in Afrika zu vertiefen. — Der Band ist 
in zwei große Abschnit te gegliedert. Teil I 
beschreibt die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung dieser Länder vom Anfang der 
fünfziger J a h r e bis zum J a h r e 1963. Der 
zweite Teil analysier t und beur te i l t die Ent 
wicklungspläne der Länder dieser Unter 
region im Lichte der im ersten Teil darge
stell ten Probleme. Daneben wird in Einzel

s tudien der Versuch un te rnommen, auf der 
Basis von Pro jek t ionen der wesentl ichsten 
wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren , 
die Auswirkungen der verschiedenen nat io
nalen Entwicklungspläne bis zum Ende des 
J a h r h u n d e r t s herauszuarbei ten . 
Economic Survey of Asia and the Far East 1968. 

Bangkok: United Nations. Economic Com
mission for Asia and t h e F a r East. 1969. 
VIII, 250 p. $ 3.50. Sales No.: E. 69. II. F . 1. 

Dieser Überblick ist der zweiundzwanzigste 
in der Serie der jährlich erscheinenden Be
richte der Wirtschaftskommission der Ver
e in ten Nat ionen für Asien u n d den Fernen 
Osten über die wirtschaftliche Lage dieser 
Region. Die Aufgabe der Berichte ist die 
ständige Analyse der wirtschaftl ichen Ent 
wicklung der Länder der Region sowie der 
in terna t ionalen Bewegungen, die sie beein
flussen. Seit 1957 en tha l ten die Uberblicke 
Einzelstudien zu spezifischen Wirtschafts
problemen, um die langfristigen ökonomi
schen Trends u n d ihre Auswirkungen auf die 
jeweil ige nat ionale Wirtschaftspolitik fest
zustellen. Im vorl iegenden Band sind zwei 
Studien dieser Ar t abgedruckt : die ers te ha t 
die exportabhängigen Länder der Region zum 
Thema, während die zweite F ragen der 
Wirtschaftskontrolle u n d der Liberal is ierung 
untersucht . Daran schließen sich d ie wich
t igsten Daten der wirtschaftlichen Entwick
lung der Region un te r besonderer Berück
sichtigung der J a h r e 1967 und 1968 an. 
Electric Power in Asia and the Far East 1966. 

New York: United Nations. Economic Com
mission for Asia and t h e Far East. 1968. 
IX, 104 p . $ 2,00. Sales No. E. 68. II. F . 22. 

Seit 1951 veröffentlicht die Wirtschaftskom
mission der Vereinten Nat ionen für Asien 
u n d den Fernen Osten statistische Unter 
lagen über die Elektrizitätsversorgung in dem 
untersuchten Gebiet. Der erste Teil der vor
l iegenden Schrift gibt einen al lgemeinen 
Überblick über die Prob leme der e lektr i 
schen Energie in der Region, während der 
zweite Teil detai l l ier te statistische Daten 
über die technischen und finanziellen Aspekte 
dieser Indus t r ie in den verschiedenen Län
dern gibt. Die Daten stützen sich auf d i rekte 
Angaben oder Veröffentlichungen der ein
zelnen Regierungen. 
Proceedings of t he Seminar on Sources of Mineral Raw Materials for the Fertilize Industry in Asia and the Far East. 

New York: Uni ted Nations. Economic Com
mission for Asia and the Far East. 1968. 
XVI, 392 p . $ 5,00. Sales No. E. 69. II . F . 2. 

Der vorl iegende umfangreiche Band behan
delt eines der wichtigsten Themen aller Ent 
wicklungsländer, nämlich die Steigerung der 
landwirtschaftl ichen Produkt ion durch künst
liche Düngemittel. Dem Bericht über die 
Ergebnisse des Seminars folgen detai l l ier te 
Studien zu dem Fragenkomplex. Der gegen
wärtige u n d zukünftige Bedarf an Kunst 
dünger wird abgeschätzt wie auch der Umfang 
vorhandener Läger notwendiger Mineralien. 
Ausführlich werden Probleme der Entdek-
kung u n d Ausbeutung dieser Läger behan
delt. Ausführliche Tabellen und statistische 
Daten runden den Text ab. 
Report of the Working Group on Communi
cations Aspects of Family P lanning P rogram
mes and Selected Papers . 

New York: United Nations. Economic Com
mission for Asia and the Far East. I l l , 
164 p . $ 2,50. Sales No. E. 68. II. F. 17. 

In der Zeit vom 5.—15. September 1967 tagte 
die Arbe i t sgruppe der Vere in ten Nat ionen 
über Aspekte der Kommunika t ion im Hin
blick auf Fami l ienplanungsprogramme. Als 
Problem war die Frage der sachgerechten 
Ausnutzung der Kommunika t ionsmedien zu
gunsten der offiziellen Famil lenplanungs-
politik formuliert . Zusammengestel l t sind 
in dem vorl iegenden Band der sehr umfang
reiche Bericht der Arbei tsgruppe sowie die 
Arbei tsunter lagen der Konferenz, die von 
Sachverständigen aus den verschiedenen Län-
Jern Asiens zu dem Problem vorgelegt worden 
sind. Dabei handel t es sich um Erfahrungs
berichte ve rbunden mi t neuen Anregungen 
und Vorschlägen. 
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