
ZEITSCHRIFT FÜR DIE VEREINTEN NATIONEN UND IHRE SONDERORGANISATIONEN 

VEREINTE 
NATIONEN 

BONN • APRIL 1980 - 28. JAHRGANG • PREIS 3,50 DM 

UN IAEA ILO FAQ 
Vi 

UNESCO WHO IBRD 

IFC IDA IMF ICAO 

UPU ITU WMO 

IMCO WIPO IFAD 

GATT WTO 

UNHCR UNRWA UNICEF 

WFP UNITAR UNCTAD 

UNDP UNIDO UNCDF 

UNFPA UNV UNDRO 

UNU UNEP 

IDB ADB As DB 

ECE ESCAP 

ECLA ECA ECWA 

I 
HERAUSGEBER: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR DIE VEREINTEN NATIONEN (OGVN 

VERLAG. MÖNCH-VERLAG KOBLENZ POSTFACH 1560 



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 2 / 8 0 D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T 
F Ü R D I E V E R E I N T E N N A T I O N E N 
B O N N 

Schritte zur Verwirklichung der sozialen Menschenrechte 
Zu den Staatenberichten über die im Sozialpakt anerkannten Rechte 37 
von Rudolf Echterhölter 

Völkerrecht und Nord-Süd-Problematik vor der Generalversammlung 
Wirtschaftsvölkerrecht und Menschenrecht auf Entwicklung . . . . 41 
von Martin Hecker 

Handelsförderung für Entwicklungsländer 
Das Internationale Handelszentrum UNCTAD/GATT 47 
von Gerd Leonhardt 

Der UN-Haushalt: Inhalt und System 
Erfahrungen mit dem Programmbudget 52 
von Michael von Harpe 

Beitragsschlüssel für die Kostenverteilung der Vereinten Nationen 
1980 bis 1982 (Tabelle) 56 

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen: 
Ereignisreiche 34. Generalversammlung (8), Abstimmungsverhalten 
der beiden deutschen Staaten (9), 6. Notstandsondertagung der Gene
ralversammlung verurteilt sowjetischen Einmarsch in Afghanistan 
(10), Amerikanischer >Irrtum< bei Nahost-Abstimmung (11), West-
Sahara (12), Rassendiskriminierungsausschuß (13), Menschenrechts
ausschuß (14), Lage der Menschenrechte in Chile (15) 57 
von Wilhelm Bruns, Conrad Kühlein. Birgit Laitenberger, Klaus Schröder, 
Rüdiger Wolfrum und Redaktion 

Dokumente der Vereinten Nationen: 
Zypern, UNESCO-Rassendeklaration, Wirtschaftsvölkerrecht, Men
schenrechte, Kamputschea, Nahost, UN-Mitgliedschaft, Unnütze Ak
tivitäten 66 

Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1980 (Tabelle) . . . 72 

VEREINTE NATIONEN • Zeitschrift für die Vereinten Nationen, ihre Sonderkör
perschaften und Sonderorganisat ionen. — Begründet von Kur t Seinsch. 
H e r a u s g e b e r : Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Bonn. 
C h e f r e d a k t e u r : Dr. Volker Weyel, Simrockstraße 23, 5300 Bonn 1, Fernruf 
(0 22 21) 21 36 40. 
Namentl ich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers, nicht ohne 
weiteres die des Herausgebers oder der Redaktion, wieder. 
V e r l a g : Mönch-Verlag, Postfach 15 60, 5400 Koblenz. Verlagssitz: Hübingerweg 33, 
5401 Waldesch über Koblenz. Fernruf (0 26 28) 7 66 und 7 67. Bankverb indungen: 
Dresdner Bank, Koblenz (BLZ 570 800 70) 6 054 195; Sparkasse Koblenz (BLZ 570 501 20) 
27 000 900; Postscheckkonto Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 39 49-672. 
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, sind vorbehal ten. 
A n z e i g e n v e r w a l t u n g : Mönch-Verlag, Heilsbachstraße 26, 5300 Bonn-Duisdorf. Fernruf (0 22 21) 64 30 66 - 68. 
H e r s t e l l u n g : Bonner Universitäts-Buchdruckerei, Baunscheidtstraße 6, 
5300 Bonn 1, Fernruf (0 22 21) 5 46-1. 
E r s c h e i n u n g s w e i s e : Zweimonatlich. — Pre is : Jahresabonnement (6 Hefte) 
18,— DM zuzüglich Zustellgebühr; Einzelheft 3,50 DM. Die Bezugszeit gilt ganzjährig 
mit wei terer Verlängerung, falls nicht einen Monat vor dem Ablauf des Kalender
jahres gekündigt wird. Bezug durch den Verlag und den Buchhandel . — Für Mit
glieder der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ist der Bezugspreis 
im Mitgliedsbeitrag enthal ten. 

Präsidium: 
Willy Brandt , MdB, Vorsitzender der SPD, 
Bundeskanzler a. D. 
Georg von Broich-Oppert , Botschafter a. D. 
D. Helmut Class, Bischof 
Dr. Werner Dankwort , Botschafter a. D. 
Dr. Johannes Joachim Degenhardt , 
Erzbischof von Pade rborn 
Dr. Klaus von Dohnanyi , MdB, 
Staatsminister im Auswärtigen Amt 
Dr. Erhard Eppler, MdL, Bundesminis ter a. D. 
Dr. Kathar ina Focke, MdB, 
Bundesminister in a. D. 
Dr. Walter Gehlhoff, Botschafter 
Hans-Dietrich Genscher, MdB, Vorsitzender 
der FDP, Bundesminis ter des Auswärtigen 
Dr. Wilfried Guth, Vorstandsmitglied der 
Deutschen Bank AG 
Karl Günther von Hase, 
In tendant des Zweiten Deutschen Fernsehens 
Dr. Helmut Kohl, MdB, 
Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion 
Prof. Dr. Herber t Lewin 
Prof. Dr. Mart in Löffler, Rechtsanwal t 
Wolfgang Mischnick, MdB, 
Vorsitzender der FDP-Frakt ion 
Prof. Dr. Hermann Mosler, Richter am 
Internat ionalen Gerichtshof in Den Haag 
Annemarie Renger, MdB, 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 
Helmut Schmidt, MdB, Bundeskanzler 
Dr. Gerhard Schröder, MdB, 
Bundesminister a. D. 
Dr. h. c. Alfred Toepfer 
Heinz Oskar Vetter, Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Herbert Wehner, MdB, 
Vorsitzender der SPD-Frakt ion 
Prof. Dr. C. F. Frhr . v. Weizsäcker 
Hans-Jürgen Wischnewski, MdB, 
Bundesminister a. D. 
E h r e n v o r s i t z e n d e r : 
Prof. Dr. Eduard Wahl, Heidelberg 
V o r s t a n d : 
Dr. Helga Timm, MdB, Sprendl ingen 
(Vorsitzende) 
Prof. Dr. Karl-Heinz Hornhues, MdB, 
Wallenhorst 
(Stellv. Vorsitzender) Prof. Dr. Karl Josef Partsch, Ingelheim (Stellv. Vorsitzender) 
Dr. Klaus Dohm, Bad Homburg 
(Schatzmeister) 
Oskar Bartheis , Musberg 
Prof Dr. Klaus Hüfner, Berlin 
Dr. Jens Naumann, Berlin 
Dr. Wolfram Ruhenst ro th-Bauer , Gauting 
Dr. Konrad Stollreither, München 
Kars ten D. Voigt, MdB, Frankfur t 
Dr. Erika Wolf, Bonn 
Landesverbände: 
Dr. Jens Naumann 
Vorsitzender Landesverband Berlin 
Oskar Bartheis , Lei tender Ministerialrat 
Vorsitzender Landesverband Baden-Württemberg 
Prof. Dr. Peter J. Opitz 
Vorsitzender Landesverband Bayern 
G e n e r a l s e k r e t a r i a t : Joachim Krause, Generalsekretär Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nat ionen Simrockstraße 23, 5300 Bonn 1, Fernruf (0 22 21) 21 36 46 



Schritte zur Verwirklichung der sozialen Menschenrechte 
Zu den Staatenberichten über die im Sozialpakt anerkannten Rechte RUDOLF E C H T E R H Ö L T E R 

Uber den Pakt der Vereinten Nationen über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, bei uns vielfach kurz als >So-
zialpakt< bezeichnet, wurde in dieser Zeitschrift bereits be
richtet1. Nunmehr liegt eine erste Serie von Berichten der 
Mitgliedstaaten zum Pakt vor, und eine zweite Serie wurde 
entweder bereits bei den Vereinten Nationen eingereicht oder 
ist zumindest in Vorbereitung*. 

Bedeutung, Inhalt und Umfang der Berichtspflicht 
Die Berichtspfl icht , die i m P a k t vo rgesehen ist3, soll dazu 
d ienen, die Verwi rk l i chung d e r i m P a k t a n e r k a n n t e n Rechte 
zu überwachen. Das ist u m so wicht iger , als d e r P a k t n ich t 
da rau f ange leg t ist, u n m i t t e l b a r Rechte u n d Ansprüche des 
e inze lnen zu begründen4 u n d sogar ausdrücklich vors ieht , daß 
die i m P a k t a n e r k a n n t e n Rech te n ich t sofort ve rwi rk l i ch t 
zu w e r d e n b rauchen , s o n d e r n »nach u n d nach«5. 
Natürlich muß m a n dies i m Z u s a m m e n h a n g de r g e s a m t e n 
Menschenrechtsaktivitäten d e r Wel to rgan i sa t ion sehen. So 
w i r d be ispie lsweise e in mora l i scher Druck, d e n P a k t zu r a 
t if izieren oder i h m be izu t re ten , dadu rch ausgeübt, daß auf 
d e r T a g e s o r d n u n g de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g regelmäßig ein 
T a g e s o r d n u n g s p u n k t s teht , zu d e m über d e n S t a n d d e r b e i 
d e n UN-Menschenrech t spak te 6 be r ich te t w i rd . Die jenigen 
UN-Mitg l ieder , we lche d e n Soz ia lpak t w e d e r ra t i f iz ier t h a 
b e n noch i h m be ige t r e t en sind, u n t e r l i e g e n nach e inem B e 
schluß des Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra t s (ECOSOC) gle ichwohl 
e iner Berichtspfl icht über die Ve rwi rk l i chung wi r t schaf t l i 
cher, sozialer u n d k u l t u r e l l e r Rechte 7 ; v o n d ieser Pfl icht w u r 
d e n die V e r t r a g s s t a a t e n des Soz ia lpak tes i m Hinbl ick auf da s 
i m P a k t vo rgesehene Ber i ch t s sys tem en tbunden 8 . Auch i m 
übrigen w e r d e n Menschenrech ts f ragen i m m e r w i e d e r in d e n 
versch iedenen G r e m i e n d e r Ve re in t en N a t i o n e n behande l t , 
u n d da s gil t auch für wir tschaft l iche, soziale u n d k u l t u r e l l e 
Rechte . Es gibt auch die Möglichkeit, diesbezügliche Einze l 
e ingaben a n die U N O zu r ich ten . Diese w e r d e n d e m be t ro f fe 
n e n S t a a t zugelei te t , wobe i i h m eine S t e l l u n g n a h m e a n h e i m 
gegeben w i rd . Die B u n d e s r e g i e r u n g pf legt in solchen Fällen 
Ste l lung zu n e h m e n , u n d dies dürfte w o h l auch für die M e h r 
zah l d e r a n d e r e n UN-Mi tg l i eds t aa t en gel ten. — Dies al les 
führt z w a r nicht zu verb ind l i chen I n t e r p r e t a t i o n e n über d e n 
I n h a l t sozialer Menschenrechte , w i e sie i m P a k t v e r a n k e r t 
sind, geschweige d e n n dazu, daß ein S t a a t g e z w u n g e n w e r 
den könnte, se iner S t a a t s p r a x i s e ine b e s t i m m t e Aus l egung 
solcher Rechte z u g r u n d e zu legen. Gle ichwohl soll te m a n d ie 
A u s w i r k u n g e n solcher Ber ichtspf l ichten nicht zu ge r ing v e r 
ansch lagen : so h a t e t w a die I n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s o r g a n i s a 
t ion (ILO) m i t ähnlichen Berichtspf l ichten zu d e n z a h l r e i 
chen v o n i h r ve rabsch iede ten Übereinkommen insgesamt g u t e 
E r f a h r u n g e n gemacht . Bei u n s t r u g e n sie dazu bei , daß die 
a r b e i t s - u n d sozialrecht l ichen F r a g e n von S t ra fge fangenen 
n e u geregel t w u r d e n , n a c h d e m es insowei t Moni t a se i tens 
eines ILO-Sachverständigenausschusses gegeben h a t t e . 
A l l edem k o m m t be i e inem Menschenrech t spak t b e s o n d e r e B e 
d e u t u n g zu, wei l h i e r die G e f a h r bloßer L i p p e n b e k e n n t n i s s e 
besonde r s groß ist. Das h a t zwei Ur sachen : e inerse i t s is t die 
i n t e r n a t i o n a l e Erörterung d e r Menschenrech ts f ragen so w e i t 
for tgeschr i t ten , daß ke in S t a a t sie ignor ie ren oder sich z y 
nisch zu e iner menschenrech t swidr igen S t a a t s p r a x i s b e k e n n e n 
k a n n . Sowei t es u m UN-Mi tg l i eds t aa t en geht , s t eh t d e m 
schon die C h a r t a de r Vere in t en Na t ionen en tgegen , welche 
als e ines de r Ziele d e r Wel to rgan i sa t ion die Förderung u n d 
Fes t i gung de r »Achtung vor d e n Menschenrech ten u n d 
Grundfreiheiten« vorsieht9 , sowie die Al lgemeine Erklärung 

der Menschenrech te v o m 10. D e z e m b e r 1948, die auch w i r t 
schaftliche, soziale u n d k u l t u r e l l e Rech te enthält u n d k o n k r e 
t is ier t . A n d e r e r s e i t s geh t es bei d e n Menschenrech ten u m 
einen Bereich, d e r ers t in jüngster Zei t in vol ler B r e i t e G e 
g e n s t a n d des Völkerrechts g e w o r d e n ist u n d in e inem g e w i s 
sen Spannungs fe ld z u r t r ad i t i one l l en Souveränität d e r S t a a 
t e n s teh t — ziehen doch d ie Menschenrech te d e r s taa t l ichen 
Al lmach t Grenzen . Das gil t n icht n u r für Fre ihe i t s rech te , d ie 
Schutz vo r s taa t l ichen Eingr i f fen b ie t en sollen, sonde rn auch 
für soziale Rechte , d ie sich auf s taa t l iche Le i s tungen oder e in 
sonst iges s taa t l iches H a n d e l n bez iehen — e t w a auf d ie 
Schaffung gerech te r u n d günstiger Arbe i t sbed ingungen . 
Die Ber ich te d e r V e r t r a g s s t a a t e n sollen d ie v o n i h n e n getrof
fenen Maßnahmen u n d d ie For t schr i t t e , d ie hinsicht l ich de r 
Beach tung de r i m P a k t a n e r k a n n t e n Rech te erziel t w u r d e n , 
bet reffen. U m die B e r i c h t e r s t a t t u n g zu e r le ich te rn u n d d e n 
Vergleich d e r Ber ich te zu vere infachen, h a t d e r G e n e r a l s e 
kretär der V e r e i n t e n N a t i o n e n d e n V e r t r a g s s t a a t e n e inen Le i t 
faden übersandt, d e r Richt l in ien zu r B e r i c h t e r s t a t t u n g e n t 
hiel t . Es sol l ten n ich t n u r d ie einschlägigen Gesetze u n d son
s t igen Rechtsvorschr i f ten mi tge te i l t u n d inhal t l ich darges te l l t 
w e r d e n . Z u e ine r R e i h e v o n P u n k t e n w u r d e auch s t a t i s t i 
sches Ma te r i a l e rbe ten . Einschlägige Rech t sp rechung soll te 
mi tge te i l t w e r d e n , u n d d ie Ber ich te sol l ten auch auf Schwie 
r igke i t en e ingehen, die sich be i de r V e r w i r k l i c h u n g d e r i m 
P a k t a n e r k a n n t e n Rechte e rgeben h a t t e n . Während sich e ine 
Re ihe v o n S taa t en , d a r u n t e r die B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch 
land, an die Richt l in ien z u r B e r i c h t e r s t a t t u n g hiel t , h a b e n 
a n d e r e S t a a t e n sich d a v o n völlig losgelöst u n d o h n e Rück
sicht auf die vo rgegebene G l i ede rung einfach da s ber ich te t , 
w a s i h n e n be r i ch t enswer t erschien. E in Sachverständigenaus
schuß d e r ILO, d e r sich m i t d e n Ber ich ten zu Art .6 b is 9 
des P a k t e s befaßt ha t , e r m a h n t e d a h e r die V e r t r a g s s t a a t e n , 
sich künftig m e h r a n d ie Richt l in ien des U N - G e n e r a l s e k r e 
tärs zu ha l t en . 
Die Ber ich te s ind a n d e n Generalsekretär zu r ich ten ; e r 
übermittelt sie d e m ECOSOC. I m R a h m e n i h r e r Zuständig
kei t e r h a l t e n d ie U N - S o n d e r o r g a n i s a t i o n e n Tei le d e r Ber ich te 
j e n e r V e r t r a g s s t a a t e n , die zugleich Mitgl ied de r j ewei l igen 
S o n d e r o r g a n i s a t i o n sind. So w u r d e n d ie Ber ich te zu Art .6 
b is 9 des P a k t e s d e r I L O übermittelt, d ie sich dazu i m e inze l 
n e n geäußert ha t . Die S t aa t enbe r i ch t e u n d d ie B e m e r k u n g e n 
de r Sonde ro rgan i sa t i onen können — müssen a b e r nicht — d e r 
UN-Menschenrech t skommiss ion durch d e n E C O S O C z u r »Prü-
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fung u n d a l lgemeinen E m p f e h l u n g oder gegebenenfa l l s z u r 
Kenntnisnahme« übermittelt w e r d e n . Dies is t jedoch b i she r 
n icht geschehen. De r E C O S O C k a n n d e r U N - G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g Ber ich te m i t E m p f e h l u n g e n a l lgemeine r A r t u n d 
e ine r Z u s a m m e n f a s s u n g d e r A n g a b e n d e r V e r t r a g s s t a a t e n 
u n d d e r Sonde ro rgan i sa t i onen vorlegen1 0 . 
Die B e r i c h t e r s t a t t u n g erfolgt abschni t t sweise a l le zwei J a h r e : 
zunächst zu Art .6 bis 9, d a n n zu Art.10 bis 12, u n d schließ
lich zu Art .13 bis 15" , u n d a l s d a n n w i e d e r v o n vorne , so daß 
j e d e r Ar t ike l , über d e n zu be r i ch ten ist, a l le sechs J a h r e 
b e h a n d e l t w i rd . De r E C O S O C h a t e ine A r b e i t s g r u p p e g e 
schaffen, die i hn bei d e r B e h a n d l u n g de r Ber ich te u n t e r 
stützen soll. M a n e inigte sich auf 15 Ra t smi tg l i ede r ; j e d re i 
Mi tg l ieder k o m m e n aus j e d e r d e r fünf Regiona lgruppen 1 2 . 
Die B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land is t Mitgl ied d e r A r b e i t s 
g ruppe . Nachdem diese 1979 Präliminarien erörtert ha t , w i r d 
sie 1980 d ie Erörterung d e r Ber ich te zu Art .6 b is 9 des P a k 
tes aufnehmen1*. 

Die Berichte der Bundesrepublik Deutschland 
Die B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land h a t b i s h e r zwei Ber ich te 
z u m P a k t vorge leg t : zu Art .6 bis 9 (Recht auf Arbe i t ; 
Recht auf ge rech te u n d günstige A r b e i t s b e d i n g u n g e n ; g e 
werkschaf t l iche Rech te ; Recht auf soziale Sicherhei t ) i m J a h 
r e 1977, u n d zu Art.10 bis 12 (Schutz d e r Fami l ie , d e r Mütter 
u n d d e r K i n d e r ; Recht auf e inen a n g e m e s s e n e n L e b e n s s t a n 
d a r d ; Recht auf körperliche u n d geis t ige Gesundhe i t ) i m 
J a h r e 1979. Be ide Ber ich te n a h m e n i m E i n k l a n g m i t d e n 
UN-Rich t l in ien z u r B e r i c h t e r s t a t t u n g Bezug auf Ber ichte , 
die d e n Ve re in t en N a t i o n e n schon früher zu en t sp rechenden 
T h e m e n vorge legt w o r d e n w a r e n . H ingegen w u r d e d a v o n a b 
gesehen, auf Ber ich te a n Sonde ro rgan i sa t i onen (e twa a n die 
ILO) Bezug zu n e h m e n , wei l dies da s Verständnis u n a n g e m e s 
sen e r schwer t hätte; zulässig wäre es jedoch gewesen . 
D a die Ber ich te in e iner d e r U N - A m t s s p r a c h e n , zu denen 
Deutsch nicht gehört, vorzu legen w a r e n , e r g a b e n sich e ine 
Re ihe technischer P r o b l e m e . In sbesonde re de r Beifügung von 
Gese tzes t ex ten als A n l a g e n w u r d e n dadu rch G r e n z e n gezo
gen : da e ine Übersetzung solcher T e x t e e igens w e g e n dieser 
B e r i c h t e r s t a t t u n g n ich t zu v e r a n t w o r t e n w a r , k o n n t e n n u r 
solche T e x t e beigefügt w e r d e n , von d e n e n be re i t s e ine Über
setzung in eine d e r A m t s s p r a c h e n vor lag . D a s w a r glück
licherweise bei zah l re ichen Gesetzen, d ie d e n Ber icht zu Art .6 
bis 9 s innvol l ergänzten, d e r Fa l l , we i l sie in die L e g i s l a t i v e 
ser ies < des Genfe r I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s a m t e s a u f g e n o m 
m e n w o r d e n w a r e n u n d d a h e r in englischer, französischer 
u n d span ischer Sp rache vor l iegen . Die N o t w e n d i g k e i t e ine r 
h i e b - u n d st ichfesten Übersetzung verlängert a b e r auch für 
die jenigen S t aa t en , d ie e ine solche Übersetzung her s t e l l en 
müssen, d e n Z e i t r a u m , d e n sie für die E r s t e l l ung u n d A b 
l ie fe rung i h r e r Ber ich te benötigen, ganz erhebl ich. Es ge lang 
d a h e r d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land t ro tz a l len Bemühens 
u m Besch leun igung w e d e r be im e r s t en noch b e i m zwe i t en 
Bericht , die z u r E in re i chung de r Ber ich te gesetz te F r i s t e i n 
zuha l t en . Die B u n d e s r e p u b l i k bef inde t sich insowei t a l l e r 
d ings in g u t e r Gesel lschaft : be im e r s t en Ber ich t ge lang es 
k e i n e m einzigen de r Ver t r ags s t aa t en , i hn f r is tgerecht e inzu 
re ichen — ähnlich scheint es b e i m zwe i t en Ber icht zu sein. 
M a n muß sich u n t e r d iesen Umständen erns tha f t f ragen, ob 
den V e r t r a g s s t a a t e n künftig nicht e ine längere E r s t e l l u n g s 
frist gewährt w e r d e n sollte, da sich d ie Verzögerung b e i m 
E ingang de r Ber ich te natürlich auf das w e i t e r e V e r f a h r e n 
auswi rk t e . So k o n n t e auch die I L O nicht f r is tgerecht i h r e 
S t e l l u n g n a h m e vor legen, u n d die zwei ten Ber ich te mußten 
ers te l l t we rden , o h n e daß i rgendwelche E r f a h r u n g e n m i t de r 
B e h a n d l u n g d e r e r s t en Ser ie i m E C O S O C vor lagen . 
Die B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land h a t i h r e Ber ich te so a b g e 
faßt, daß sie möglichst a u s sich selbst verständlich s ind u n d 
so e in k la res Bi ld u n s e r e r Po l i t ik u n d Verhältnisse in d e n 
da rges te l l t en Bere ichen geben . Desha lb w u r d e , w i e schon e r 

wähnt, auf e ine B e z u g n a h m e auf Ber ichte , d ie für a n d e r e U N -
Organ i sa t i onen ers te l l t w o r d e n w a r e n , verz ichte t . Zeit l ich b e 
trifft d e r e r s t e Ber icht (zu Art .6 b is 9) d ie Zei t v o n Mi t t e 
1973 b is Mi t t e 1976, d e r zwei te Ber ich t (zu Art .10 b is 12) d ie 
Zei t von A n f a n g 1976 (diesen A n f a n g s t e r m i n se tz ten d ie 
Vere in t en Nat ionen) bis H e r b s t 1979. D a es sich j ewei l s u m 
Tei lber ich te h a n d e l t e — die Ser ie d e r Ber i ch te is t j a noch 
nicht abgeschlossen, da noch zu Art .13 bis 15 zu be r i ch ten 
sein w i r d —, e ignen sie sich auch nicht in d e m Maße zu e ine r 
P u b l i k a t i o n wie e t w a de r in sich geschlossene Ber ich t z u m 
P a k t über bürgerliche u n d polit ische Rechte , d e r inzwischen 
veröffentlicht wurde 1 4 . Es ist d a h e r vielleicht v o n In te resse , 
h i e r wen igs t ens anzudeu ten , worüber i m e inze lnen be r i ch 
te t w u r d e . 
I m Ber icht zu Art .6 bis 9 w i r d e in le i tend da rauf h i n g e w i e 
sen, daß die B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land ein sozialer R e c h t s 
s t aa t m i t f re ihe i t l i ch-demokra t i scher G r u n d o r d n u n g is t u n d 
daß Menschenwürde u n d soziale Gerecht igkei t zwei d e r 
G r u n d w e r t e sind, a n d e n e n sich alles s taa t l iche H a n d e l n 
or ien t ie r t . E in ige Z a h l e n verdeu t l i ch ten die soziale E n t w i c k 
l u n g in d e n Be r i ch t s j ah ren : so s t iegen d ie Soz ia l l e i s tungen 
zwischen 1973 u n d 1976 von 252,634 M r d D M auf 356,900 M r d 
DM, u n d i m gleichen Z e i t r a u m stieg das J a h r e s e i n k o m m e n 
aus unselbständiger A r b e i t p ro A r b e i t n e h m e r v o n 18 872 auf 
24 000 DM. 
Bei de r B e r i c h t e r s t a t t u n g zu Ar|t.6 (Recht auf Arbe i t ) w u r d e 
auf die ungünstige En twick lung bei de r Arbe i t s los igke i t h i n 
gewiesen ; zugleich w u r d e n die Maßnahmen zu i h r e r Bekämp
fung ausführlich darges te l l t : kon junk ture l l e , f inanzpol i t i sche 
u n d gezielt a rbe i t smark tpo l i t i sche . E ingegangen w u r d e auch 
auf d ie Ausländerbeschäftigung, den Schutz des A r b e i t s 
p la tzes gegen Kündigung, den Aufbau d e r B u n d e s a n s t a l t für 
Arbe i t sowie d ie beruf l iche Rehabi l i t a t ion u n d d e n A r b e i t s 
schutz B e h i n d e r t e r . I n e iner An lage w u r d e das S y s t e m d e r 
beruf l ichen B i l d u n g zusammenfassend darges te l l t . 
Z u Art .7 (Recht auf gerechte u n d günstige A r b e i t s b e d i n g u n 
gen) w u r d e auf d ie B e d e u t u n g h ingewiesen , die h i e r d e r M i t 
b e s t i m m u n g d e r A r b e i t n e h m e r auf U n t e r n e h m e n s e b e n e z u 
k o m m t ; über u n s e r S y s t e m der Be t r i ebsve r fa s sung w a r b e 
re i t s in e inem früheren Bericht a n die V e r e i n t e n N a t i o n e n , 
auf d e n d a h e r ve rwiesen w e r d e n konn te , ausführlich b e r i c h 
t e t w o r d e n . De r Abschni t t >Arbeitsentgelt< g a b G e l e g e n h e i t 
zu e ine r D a r s t e l l u n g unse res Ta r i fve r t r ags sys t ems u n d d e r 
gesetzl ichen Rege lung de r He imarbe i t . E ine R e i h e s t a t i s t i 
scher A n g a b e n z u r Lohnen twick lung seit 1950 w u r d e n b e i 
gefügt. I m Abschni t t > Sichere u n d ge sunde A r b e i t s b e d i n g u n 
gen« w u r d e auch die Rol le behande l t , welche d ie B e t r i e b s 
räte dabe i spielen, u n d i m Abschni t t >Ruhezeiten, Fre ize i t , 
B e g r e n z u n g d e r Arbei t sze i t u n d bezah l t e r Urlaub« auch d ie 
tar i f l ichen Rege lungen , die erhebl ich günstiger als die ge se t z 
l ichen sind. 
Bei d e r Dar s t e l lung der gewerkschaf t l ichen Rechte (Art.8) 
w u r d e in S t i chwor ten die umfas sende M i t w i r k u n g d e r G e 
werkscha f t en in zahlre ichen Bere ichen des öffentlichen L e 
b e n s b e h a n d e l t : bei der Vorbe re i t ung sozialpoli t ischer G e s e t 
ze, in den S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e n d e r B u n d e s a n s t a l t für 
A r b e i t u n d d e r Sozialversicherungsträger, be i d e r Bese tzung 
d e r S te l len de r eh renamt l i chen Rich te r in d e r A r b e i t s - u n d 
Sozia lger ichtsbarkei t , in de r >Konzer t ie r ten Aktion« u n d d e r 
>Sozialpolitischen Gesprächsrunde«, sowie i m Bereich d e r 
M i t w i r k u n g d e r A r b e i t n e h m e r a n Entsche idungsprozessen 
auf be t r ieb l icher u n d U n t e r n e h m e n s e b e n e . 
Z u Art .9 (Recht auf soziale Sicherhei t ) w u r d e das Sys t em 
d e r deu tschen Sozia lvers icherung u n d die neus t e En twick lung 
d e r Sozia l le is tungen — auch i m R a h m e n d e r Arbeitsförde
r u n g — behande l t . Auf d ie ergänzende F u n k t i o n de r Soz ia l 
hilfe w u r d e h ingewiesen . F e r n e r w u r d e das soziale Entschä
digungsrecht , da s sich a m Bundesversorgungsgese tz o r i en t i e r t , 
u n d die Kodi f ika t ion des Sozialrechts im Sozialgesetzbuch b e 
hande l t . 
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JUDISCHE SIEDLUNGEN 
in West jordanien 

Die Resolution 465(1980) des Sicherheitsrats (Text s. S.71 dieser Ausgabe) gegen die israelische Besiedlung der besetzten Gebiete wurde durch die geplante jüdische Ansiedlung mitten in der arabischen Stadt Hebron (Al-Khalil) ausgelöst. Dieses Vorhaben stößt auf erbitterten arabischen Widerstand, weil die Araber darin eine weitere Verstärkung der israelischen Siedlungspolitik erblicken. Heute gibt es allein in West Jordanien (mit Ausnahme von Jerusalem in seinen heutigen Verwaltungsgrenzen) wenigstens 50 israelische Siedlungen mit etwa 6 000 Siedlern. — Vgl. auch S.60f. dieser Ausgabe. 

Der Ber icht zu Art.10 b is 12 — d e r zwei te Ber icht de r B u n 
des repub l ik Deu t sch land — beg inn t zu Art.10 m i t e iner 
Da r s t e l l ung des Fami l ien las tenausg le ichs , w i e e r sich seit de r 
Reform v o m 1. J a n u a r 1975 dars te l l t . Sie w i r d ergänzt durch 
Ausführungen zu tar i f l ichen H a u s - , V e r h e i r a t e t e n - u n d K i n 
de rzu l agen sowie zu K i n d e r z u l a g e n u n d Kinderzuschlägen in 
d e r gesetzl ichen R e n t e n - u n d Unfa l lvers icherung , d e r H a u s 
ha l t sh i l fe in versch iedenen Zweigen d e r Sozia lvers icherung 
u n d d e r Fami l i enk rankenh i l f e . Fami l ienpol i t i sche A s p e k t e 
d e r Ausbildungsförderung u n d des Wohnge ldes w e r d e n e b e n 
so erwähnt wie s teuer l iche Maßnahmen famil ienpol i t i scher 
T e n d e n z (Berücksichtigung von K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n als 
außergewöhnliche B e l a s t u n g ; Rea l sp l i t t ing bei U n t e r h a l t s l e i 
s tungen) . I m Abschn i t t >Mutterschutz< w e r d e n n e b e n a r b e i t s 
recht l ichen Maßnahmen die Mut terschaf t sh i l fe in d e r gese tz 
l ichen K r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d Maßnahmen zuguns t en von 
Müttern im R a h m e n d e r a l l geme inen Gesundhe i t spo l i t ik so 
w i e in de r gesetzl ichen R e n t e n - u n d Unfa l lve r s i che rung b e 
hande l t , während sich i m Abschn i t t i Schutz von K i n d e r n 
u n d Jugendlichen« Ausführungen z u m a l lgemeinen J u g e n d 
schutz u n d z u m Jugenda rbe i t s s chu t z f inden, a b e r auch zu r 
Sozia lvers icherung. 
Z u A r t . l l (Recht auf e inen a n g e m e s s e n e n Lebensun t e rha l t ) 
w i r d e in le i t end da rau f h ingewiesen , daß dieses E rgebn i s für 
die Bevölkerung d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land durch i h r e 
Wir t schaf t s - u n d Sozia lordi iung s ichergestel l t w i r d : durch 
e ine erfolgreiche Mark tw i r t s cha f t u n d ein fest geknüpftes 
S y s t e m sozialer S icherungen . H ie r w i r d auch das S y s t e m 

der deu t schen Sozialhilfe ausführlich darges te l l t , n a c h d e m die 
Soz ia lvers icherung be re i t s zu Art .9 b e h a n d e l t w o r d e n w a r . 
H ingewiesen w i r d auch auf d ie R a u m o r d n u n g s - u n d U m w e l t 
pol i t ik . I m Abschn i t t >Recht auf aus re i chende Ernährung« 
w i r d ausführlich auf u n s e r e A g r a r - u n d Ernährungspolitik 
e ingegangen . Das L e b e n s m i t t e l - u n d Bedarfsgegenständege
setz, als Kernstück d e r G e s a m t r e f o r m des Lebensmi t t e l r ech t s 
i m J a h r e 1975 bezeichnet , w i r d in engl ischer U b e r s e t z u n g 
als A n l a g e beigefügt. Z u m Abschn i t t >Recht auf U n t e r b r i n 
gung« w u r d e ergänzend zu früher gemach ten A n g a b e n über 
die n e u e n S c h w e r p u n k t e d e r Wohnungsbauförderung be r i ch 
tet , außerdem über den Mieterschutz . 
B e i m >Recht auf körperliche u n d geis t ige Gesundheit« 
(Art.12) f inden sich Ausführungen über die öffentlichen G e 
sundhe i t sd iens te , d ie gesetzl iche K r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d 
die Sozialhi lfe. Ausführlich w i r d über die U m w e l t h y g i e n e 
u n d d ie Arbe i t shyg iene ber ich te t . Die i m Vorber ich t z u r b e 
ruf l ichen Rehab i l i t a t ion gemach ten Ausführungen w e r d e n 
du rch solche zu r mediz in ischen Rehab i l i t a t ion ergänzt. 
I m Hinbl ick darauf, daß diese F r a g e n in d e n Ve re in t en N a 
t ionen s te ts besonderes In t e r e s se f inden, w i r d in e inem b e 
sonde ren Abschni t t noch e i n m a l z u r S t e l l ung d e r Ausländer 
v e r w i e s e n ; ve r sch iedene A n g a b e n dazu f inden sich be re i t s 
be i d e n e inze lnen Abschn i t t en . Genere l l w i r d da rau f h i n g e 
wiesen , daß in d e n Bere ichen, über die zu be r i ch ten ist, w e 
d e r i m deu t schen Arbe i t s rech t noch i m deu t schen Soz ia lver 
s icherungsrecht Un te r sch iede zwischen I n - u n d Ausländern 
gemach t w e r d e n . Es w i r d da rau f h ingewiesen , daß ausländi
sche A r b e i t n e h m e r insowei t d e n inländischen völlig gleich
ges te l l t s ind u n d daß beisp ie lsweise die Betriebsräte da rau f 
zu ach ten haben , daß n i e m a n d w e g e n se ine r Nationalität 
ungle ich b e h a n d e l t w i rd . 
Abschließend w i r d gesonde r t z u r F r a g e d e r Gle ichs te l lung 
d e r F r a u e n m i t d e n Männern Ste l lung g e n o m m e n . W e g e n d e r 
b e s o n d e r e n B e d e u t u n g dieses T h e m a s w i r d (in D u r c h b r e 
chung de r Grundsa t ze s , n u r über be re i t s ve rabsch iede te G e 
setze zu ber ichten) auf d e n Gese t zen twur f über die Gle ichbe
h a n d l u n g von Männern u n d F r a u e n a m Arbe i t sp l a t z e i n g e 
gangen . 

Die ausländischen Berichte zu Art. 6 bis 9 des Paktes 
Während die den Ve re in t en Na t ionen zu Art.10 bis 12 v o r z u 
l egenden Ber ich te e rs t zu e inem ge r ingen Tei l veröffentlicht 
w o r d e n sind, l iegt e ine Re ihe von Ber ich ten zu Art .6 b is 9 
nebs t S t e l l u n g n a h m e n de r ILO dazu als U N - D o k u m e n t e vor15 . 
Die e igent l ichen Ber ich te — o h n e die (nicht mitveröffentlich
ten) A n l a g e n — va r i i e r en zwischen 4 u n d 102 Se i t en ; de r 
Durchschni t t l iegt be i e t w a 24 Sei ten . D e r Ber icht d e r B u n d e s 
r epub l ik Deu t sch land umfaßt 31 Sei ten . 
I n t e r e s s a n t ist d ie Lektüre der Ber ich te d e r sozial is t ischen 
S t a a t e n : e inma l deswegen , wei l sie genere l l die wi r t schaf t l i 
chen, sozialen u n d ku l t u r e l l en Rechte als wich t ige r einschät
zen als d ie bürgerlichen u n d poli t ischen, u n d z u m a n d e r e n , 
wei l auch de r Soz ia lpak t für sie e inige neura lg i sche P u n k t e 
enthält — e t w a das Recht auf f reie W a h l des Arbe i t sp la tzes 
u n d die gewerkschaf t l ichen Rechte . Diese P r o b l e m b e r e i c h e 
h a b e n indessen d ie sozial ist ischen S t a a t e n w e d e r a n de r R a t i 
f ikat ion des P a k t e s noch a n de r B e r i c h t e r s t a t t u n g dazu g e 
h inde r t . Be re i t s in e in le i t enden B e m e r k u n g e n i h r e r Ber i ch 
t e weisen diese S t a a t e n da rau f hin , daß die wir tschaf t l ichen, 
sozialen u n d ku l tu re l l en Rechte be i i h n e n besonders gu t auf
gehoben seien. Während dies me i s t n u r i m Blick auf da s 
e igene L a n d geschieht , b e m e r k t d ie Mongolische V o l k s r e p u 
b l ik insowei t g loba l : »Die Gese tzgebung d e r sozial ist ischen 
Länder legt Nachdruck auf poli t ische, recht l iche u n d w i r t 
schaftl iche G a r a n t i e n u n d schafft so die n o t w e n d i g e n B e d i n 
g u n g e n für d e n r ea l en Genuß dieser Rechte«. I m Ber ich t d e r 
DDR18 heißt e s : 
»In der DDR spielt die Durchsetzung von Menschenrechten eine 
zentrale Rolle im gesellschaftlichen Leben . . . Die Tatsache, daß 
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die Werktätigen bei der Lenkung der Produkt ion und der Lei
tung der Gesellschaft wirksam beteiligt sind und daß sie bei d e r 
Erörterung grundlegender Entscheidungen mitwirken, stellt 
sicher, daß Menschenrechte in allen Bereichen des gesellschaft
lichen Lebens den Vorrang haben«. 
D e r uk ra in i s che Ber icht erwähnt das »kommunistische Ideal , 
daß die freie E n t f a l t u n g j edes e inze lnen d ie B e d i n g u n g für 
die freie E n t f a l t u n g aller« sei. B e i m >Recht auf Arbeit< b e t o 
n e n d ie sozial ist ischen S t a a t e n übereinstimmend, daß es be i 
i h n e n ke ine Arbe i t s los igke i t gebe . B iswei len w i r d sogar e in 
D a t u m angegeben , w a n n sie v e r s c h w u n d e n se i : i n d e r S o 
w j e t u n i o n vor fünfzig J a h r e n , u n d in U n g a r n 1968. 
De r Ber icht scheint be i d e n sozialist ischen S t a a t e n auch dor t 
ke ine P r o b l e m e aufgeworfen zu haben , w o es u m die (in Ar t .6 
des P a k t e s a n e r k a n n t e ) freie W a h l des Arbe i t sp la tzes geht . 
Meis t heißt es einfach, d e r Arbe i t sp l a t z könne frei gewählt 
w e r d e n . I m polnischen Ber ich t u n d in d e m d e r Tschechoslo
w a k e i w i r d dies m i t d e m ver t r ags rech t l i chen A r g u m e n t b e 
gründet, nach d e m Arbe i t sgese tzbuch w e r d e das A r b e i t s v e r 
hältnis durch freie Willensübereinstimmung be ide r Se i t en 
begründet. I n den d re i a u s d e r Sowje tun ion k o m m e n d e n B e 
r ich ten (Sowjetunion, Bjelorußland, Ukra ine ) , d ie w e i t g e h e n d 
übereinstimmen, w i r d b e m e r k t , aussch laggebend se ien n u r 
d ie Ne igungen , Fähigkeiten u n d Qua l i f ika t ionen des A r 
be i t s suchenden . D e r ungar i sche Ber ich t räumt ein, daß die 
F re ihe i t d e r W a h l des Arbe i t sp la t zes i n gewissen Reg ionen 
aus Gründen des öffentlichen In te res ses eingeschränkt sei. 
Rumänien u n d die DDR ber ich ten , daß die freie W a h l des 
Arbe i t sp la tzes in Übereinstimmung m i t d e n gesel lschaft l ichen 
Er fo rde rn i s sen gegeben sei, während die Mongolei d ie A r b e i t 
als »eine hei l ige Pfl icht für al le körperlich taug l ichen M i t 
g l ieder d e r Gesel lschaft u n d e ine E h r e n s a c h e für j e d e n 
Staatsbürger« bezeichnet . De r ILO-Expertenausschuß, d e r 
über langjährige E r f a h r u n g e n m i t d e r Prüfung v o n Ber i ch 
t e n zu Übereinkommen d e r I L O verfügt, me in t e , e r benötigte 
insowei t nähere I n f o r m a t i o n e n zu d e n s t raf recht l ichen B e 
griffen de r >Müßiggänger« (Ungarn) , >Parasiten« (Sowjet 
union) u n d d e r >Personen, die d e r A r b e i t aus d e m W e g e 
gehen« (Tschechoslowakei) . Z u m Ber ich t d e r Tschechoslo
w a k e i wies e r auf Erörterungen hin , d ie sich be i d e r ILO i m 
Hinbl ick auf d ie B e h a n d l u n g v o n Un te r ze i chne rn d e r > C h a r 
t a 77« auf d e m A r b e i t s m a r k t e rgeben h a b e n . 
Z u Ar t .8 des P a k t s be r i ch ten d ie sozial is t ischen S t a a t e n e i n 
hel l ig, daß be i i h n e n d ie Gründung v o n Gewerkscha f t en u n d 
d e r Be i t r i t t zu i h n e n frei seien. Die Tschechoslowakei schi l 
d e r t sogar da s V e r f a h r e n z u r Gründung n e u e r Gewerkschaf 
t e n : Gründungsversammlung, A n n a h m e des S t a t u t s , Büdung 
d e r s t a tua r i sch v o r g e s e h e n e n O r g a n e . D e r Expertenausschuß 
d e r I L O w a r indessen n ich t v o n a l l en d iesen Ber ich ten 
überzeugt: so m a c h t e e r B e m e r k u n g e n zu e inem möglichen 
Gewerkscha f t smonopo l i n d e r DDR, d e r Mongolei , d e r Tsche 
choslowakei , Rumänien u n d d e r Sowje tun ion . D a v o n d i s t a n 
z ie r ten sich d ie aus d e n sozial is t ischen Ländern k o m m e n d e n 
Ausschußmitglieder m i t d e m Hinweis , d ie K r i t i k d e r A u s 
schußmehrheit berücksichtige nicht genügend die i n d e n sozia
l is t ischen S t a a t e n b e s t e h e n d e n wir tschaf t l ichen u n d sozia
len Verhältnisse. Die Ausschußmehrheit repl iz ier te , be i d e r 
Prüfung, ob völkerrechtliche Verpf l i ch tungen erfüllt würden 
oder nicht , könne m a n n u r e inen e inhei t l ichen Maßstab für 
alle V e r t r a g s s t a a t e n an legen . — Die A u f g a b e n d e r G e w e r k 
schaften w e r d e n i m rumänischen Ber ich t w i e folgt u m s c h r i e 
b e n : 
»Die Massen für die Durchsetzung des Programms der Rumäni
schen Kommunistischen Par te i zum Aufbau der neuen Gesell
schaft zu mobilisieren, und zu diesem Zweck sich ständig dafür 
einzusetzen, daß die Arbeitsproduktivität erhöht und die Qualität 
der Produkt ion verbessert wird.« 
Hie r — wie auch i m Fa l l e de r Mongolei , d e r Tschechos lowa
kei u n d de r Sowje tun ion — v e r m u t e t d e r I L O - E x p e r t e n a u s 
schuß mehrhe i t l i ch e ine Abhängigkeit d e r Gewerkschaf t en 
von de r P a r t e i . 

I n t e r e s s a n t s ind auch die B e m e r k u n g e n z u m S t re ik rech t . 
Polen , d ie Tschechoslowakei u n d U n g a r n l e i t en a u s d e m F e h 
l en einschlägiger N o r m e n die F o l g e r u n g ab , S t r e i k s se ien 
be i i h n e n »nicht gesetzlich verboten«. I m Ber ich t d e r S o 
wje tun ion , d e m auch d e r bjelorussische n a h e z u wörtlich e n t 
spricht , heißt e s : 
»Die sowjetische Gesetzgebung enthält kein Streikverbot. Unter 
Bedingungen jedoch, in denen die Werktätigen selbst Macht im 
Interesse der Gesellschaft insgesamt auf der Grundlage der Ver
staatlichung der hauptsächlichen Produktionsmittel , der Beseiti
gung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und der 
geplanten Entwicklung der Volkswirtschaft ausüben, und wenn 
die gesellschaftliche und politische St ruktur des Staates eine Ga
rantie dafür ist, daß die Interessen der Hand- und Geistesarbei
ter gewahrt werden, brauchen die Arbei ter nicht mehr zu solchen 
Methoden des Schutzes ihrer Rechte zu greifen.« 
I m bu lgar i schen Ber ich t heißt es : 
»Streiks sind in de r bulgarischen Volksrepublik nicht verboten. 
Wegen der Einheit der Interessen und der Ziele der Werktäti
gen und des Bulgarischen Sozialistischen Staates, der ein S taa t 
der Arbeiter und Bauern ist, kommt es jedoch nicht zu Streiks.« 
Die DDR b e m e r k t : 
»Im kapitalistischen Gesellschaftssystem ist das Streikrecht das 
wichtigste Kampfmittel der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder, 
u m gegen Ausbeutung, Unterdrückung und soziale Ungleichheit 
zu kämpfen. Da im sozialistischen System die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen ein für allemal beseitigt worden 
ist und da es keinen Widerspruch zwischen Staat und Gewerk
schaften gibt, ist das Streikrecht durch die gesellschaftlichen Be 
dingungen überholt.« 
Auch h ie rzu w ie zu d e n Ber ich ten de r Sowje tun ion u n d U n 
ga rns , sowei t sie sich auf da s S t re ik rech t beziehen, h a t t e d e r 
Expertenausschuß d e r I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
kr i t i sche F r a g e n . 
Natürlich h a t t e d e r ILO-Expertenausschuß auch a n a n d e r e 
als d ie sozial is t ischen S t a a t e n F r a g e n : so a n d ie B u n d e s r e 
pub l ik Deu t sch land hinsicht l ich d e r Chancengle ichhe i t b e i d e r 
Beförderung i m öffentlichen Dienst , a n Großbritannien h i n 
sichtlich d e r Chancengle ichhe i t be i de r Beschäftigung i n 
Nord i r l and , u n d a n A u s t r a l i e n hinsichtl ich d e r Z u l a s s u n g v o n 
B e a m t e n o r g a n i s a t i o n e n in Wes taus t ra l i en . Die E i n s c h a l t u n g 
dieser E x p e r t e n e rwe i s t sich aus zwei Gründen als b e s o n 
ders glücklich: m a n k a n n i h n e n angesichts i h r e r langjährigen 
E r f a h r u n g e n k e i n X für ein U vormachen , u n d sie g e h e n a n 
d ie Sache m i t e i n e m Maß a n Sachlichkeit h e r a n , d a s m a n a ls 
beispie lhaf t beze ichnen k a n n u n d muß. 

Anmerkungen 
1 R. Eehterhölter, Zum VN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Hechte, VN 1/1974 S.9ff. Der volle Wortlaut des i n t e r nationalen Faktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtet findet sich in VN 1/1974 S.21ff. 2 Der zweite Bericht der Bundesrepublik Deutschland wurde den Vereinten Nationen im Dezember 1979 übermittelt; veröffentlicht als UN-Doc. E/1980/6/Add.l0 v.4.2.1980. 3 Art. 16ff. 4 Vgl. BT-Drucks. 7/658 (Denkschrift zum Pakt). 5 Art.2, Abs.l. 6 Am 1. Januar 1980 gab es 63 Vertragsstaaten des Sozialpaktes, UN-Doc. ST/HR/4/Rev.2. 7 UN-DOC. E/Res/1074 C(XXXIX) v.28.7.1965. 8 UN-Doc. E/Res/1988 (LX) v.11.5.1976, Ziffer 7. 9 Art.l, Abs.3 der Charta der Vereinten Nationen. 10 Art.IG. 19, 21. 11 UN-Doc. E/Res/1988 (LX) v.11.5.1976, Ziffer 1. 12 UN-Doc. E/Dec/1978/10 v.3.5.1978. 13 Die Arbeitsmethoden der tagungsgebundenen Arbeitsgruppe für <lie Verwirklichung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte< wurden in E/Res/1979/43 v.11.5. 1979 festgelegt. Erwähnt sei, daß die Arbeitsgruppe »bestrebt« sein soll, »Konsensentscheidungen zu treffen«. 14 Der Schutz der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Bericht der Bundesregierung, hersg. vom Bundesminister der Justiz, Bonn-Bad Godesberg 1978. Der Bericht der Bundesrepublik Deutschland zu Art.6 bis 9 des Sozialpaktes — der erste Bericht der Bundesrepublik — ist in englischer Sprache als UN-Doc. E/1978/8/Add.ll veröffentlicht worden; zum zweiten Bericht s.Anm.2. 15 Die Berichte der Vertragsstaaten sind jeweils als Addenda zu UN-Doc. E/1978/8 veröffentlicht worden, die Stellungnahme der Internationalen Arbeitsorganisation findet sich in UN-Doc. E/1978/27 bzw. E/1979/33. 16 Der Bericht wurde in englischer Sprache vorgelegt und veröffentlicht. Bei den Zitaten handelt es sich daher um Rückübersetzungen. 
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Völkerrecht und Nord-Süd-Problematik vor der 
Generalversammlung 
Wirtschaftsvölkerrecht und Menschen recht auf Entwicklung MARTIN H E C K E R 

Stärker noch als in den Vorjahren hat die Dritte Welt auf 
der 34. Generalversammlung im 3. und im 6. Hauptausschuß 
(der eine für Sozialfragen und Menschenrechte, der andere 
für Rechtsfragen zuständig) das Völkerrecht mit dem Nord-
Süd-Thema in Verbindung gebracht: im 6. Ausschuß dienten 
völkerrechtliche Argumente der Absicherung der Forde
rung nach Errichtung der Neuen Weltwirtschaftsordnung 
(NWWO), während im 3. Ausschuß das Recht auf Entwick
lung als Menschenrecht bekräftigt und nach der Wechselbe
ziehung zwischen NWWO und Menschenrechten gefragt wur
de. Der Verfasser des nachstehenden Beitrags, der seine per
sönliche Auffassung wiedergibt, äußert sich kritisch zu diesem 
Ansatz. 

I. Wirtschaftsvölkerrecht und NWWO 
Gegen die S t i m m e n von sechs wes t l i chen Industrieländern1, 
be i S t i m m e n t h a l t u n g w e i t e r e r (östlicher w i e west l icher) I n d u 
s t r i e s t aa ten , ve rabsch iede te die G e n e r a l v e r s a m m l u n g de r 
V e r e i n t e n Na t ionen a m 17. D e z e m b e r 1979 i h r e Reso lu t ion 
34/150, i n de r sie d e n Generalsekretär aufforder t , auf de r 
35. T a g u n g e inen vorläufigen Ber icht über die recht l ichen 
A s p e k t e d e r N W W O u n d die S t e l l u n g n a h m e d e r R e g i e r u n g e n 
z u r Konso l id i e rung u n d schr i t tweisen We i t e r en tw ick lung 
d e r Grundsätze u n d N o r m e n des Wirtschaftsvölkerrechts u n 
t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung d e r recht l ichen A s p e k t e de r 
n e u e n i n t e r n a t i o n a l e n Wi r t scha f t so rdnung vorzulegen . D i e 
se n e u e Aktivität d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g ziel t d a r a u f ab , 
Grundsätze u n d N o r m e n des i n t e r n a t i o n a l e n Wir t scha f t s 
rech ts in e inem gee igne ten I n s t r u m e n t , a lso in e iner D e k l a 
r a t i o n oder K o n v e n t i o n n iederzu legen . Die Resolu t ion geh t 
auf e ine phi l ipp in ische In i t i a t ive in de r 30. G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g zurück. Ein seit d e r 31. G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t e h e n 
d e r en t sp rechende r T a g e s o r d n u n g s p u n k t w u r d e alljährlich 
v e r t a g t u n d e r s t auf d e r 34. G e n e r a l v e r s a m m l u n g in d e r Sache 
b e h a n d e l t ; d ie d a n n ve rabsch iede te Reso lu t ion 34/150 geh t in 
U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m v o n d e n Ph i l i pp inen vorge leg ten 
Arbe i t spap ie r 2 d a v o n aus , daß P r i n z i p i e n u n d N o r m e n des i n 
t e r n a t i o n a l e n Wir tschaf ts rechts , die auf d ie Bez i ehungen z w i 
schen S t a a t e n m i t un te rsch ied l ichem En twick lungs s t and u n d 
unterschied l ichen wir tschaf t l ichen S y s t e m e n a n g e w a n d t w e r 
d e n soll ten, in den Reso lu t ionen zu r N W W O e n t h a l t e n seien. 
E in e Ab le i t ung von N o r m e n u n d Pr inz ip i en aus d iesen R e 
solu t ionen wäre rechtl ich unprob lemat i sch , w e n n d ie R e s o 
lu t ionen formel le Völker rech tsque l len wären. Dies ist jedoch 
n ich t d e r Fall3 . 
So k a n n angesichts de r N e i n - S t i m m e n von sechs (Belgien, 
B u n d e s r e p u b l i k Deutschland , Dänemark, Großbritannien, L u 
x e m b u r g , USA) u n d d e r S t i m m e n t h a l t u n g von zehn w e i t e 
r e n I n d u s t r i e s t a a t e n die > C h a r t a d e r wir tschaf t l ichen Rechte 
u n d Pf l ichten d e r Staaten« v o n 1974 w e d e r als A u s d r u c k v o n 
Gewohnhe i t s r ech t noch a ls A u s d r u c k e iner a l lgemeinen 
Rechtsüberzeugung angesehen w e r d e n . W e n n es auch a n e r 
k a n n t ist, daß Gewohnhe i t s r ech t sich o h n e ausdrückliche 
Z u s t i m m u n g a l ler S t a a t e n b i lden k a n n , so is t dies doch nicht 
gegen d e n Wil len e iner ganzen S t a a t e n g r u p p e , besonde r s 
nicht gegen den Wil len de r haup tbe t ro f f enen S t a a t e n mög
lich4. W e n n n u n die Resolu t ion 34/150 d a v o n ausgeht , daß in 
den Reso lu t ionen z u r Er r i ch tung de r N W W O Pr inz ip i en u n d 
N o r m e n des i n t e r n a t i o n a l e n Wir tschaf ts rechts n iederge leg t 
seien, so ver such t sie, d iesen Reso lu t ionen ind i r ek t r ech t 
l iche Re levanz zuzusprechen . Z u r Begründung dieses A n 

spruchs heißt es i m phi l ipp in ischen A r b e i t s p a p i e r : Das t r a 
di t ionel le Konzep t d e r souveränen Gleichhei t sei in e ine 
K r i s e ge ra t en . Ungle ichhei t du rch U n t e r e n t w i c k l u n g h a b e e ine 
recht l iche Dimens ion e rha l t en , die, w i e ausgeführt w o r d e n 
sei, d a s Recht auf E n t w i c k l u n g ausmache . I n t e r n a t i o n a l e s 
Wirtschaftsvölkerrecht solle die Verpf l ichtung, die d iesem 
Recht en tspreche , a ls Verpf l ich tung be t r ach ten , die d ie S t a a 
t e n de r i n t e r n a t i o n a l e n Gemeinschaf t a ls ganze r schu lden (als 
Verpf l ich tung e rga omnes)5 . Diese Verpf l ich tung e rgebe sich 
aus de r sozialen u n d wir tschaf t l ichen G r u n d l a g e d e r i n t e r 
na t i ona l en Gemeinschaf t , d ie d ie U N - C h a r t a a n s t r e b e . D e 
r e n Präambel fo rde re d a z u auf, sozia len Fo r t s ch r i t t u n d 
e inen bes se ren L e b e n s s t a n d a r d in größerer Fre ihe i t zu för
dern . U n t e r d e n Zie len de r Organ i sa t i on n e n n e d ie C h a r t a 
in A r t . l , Abs.3 größere i n t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t be i 
d e r Lösung v o n wir tschaf t l ichen, sozialen u n d k u l t u r e l l e n 
P r o b l e m e n , u n d ih r Art .55 b e s t i m m e , daß z u r Schaffung v o n 
B e d i n g u n g e n d e r Stabilität u n d d e r Wohl fahr t , d ie für f r i ed
liche u n d freundschaf t l iche Bez i ehungen u n t e r d e n N a t i o n e n 
n o t w e n d i g seien, die V e r e i n t e n N a t i o n e n B e d i n g u n g e n des 
wir tschaf t l ichen u n d sozialen For t sch r i t t s fördern sollen. 
Nach Art.56 schließlich seien d ie Mi tg l i eds t aa t en zu r Z u s a m 
m e n a r b e i t verpf l ichte t , u m diese Ziele zu er re ichen. D a m i t 
e rgebe sich für die en twicke l t en Länder e ine recht l iche V e r 
pf l ichtung aus d e r U N - C h a r t a , m i t d e n Entwicklungsländern 
in de r I m p l e m e n t i e r u n g d e r sich h e r a u s b i l d e n d e n N o r m e n 
s innvol le r i n t e r n a t i o n a l e r Bez iehungen , w i e sie in d e n R e s o 
lu t ionen z u r N W W O z u m A u s d r u c k k o m m e , z u s a m m e n z u a r 
bei ten 6 . 

Recht auf Entwicklung und Völkerrecht 
Ein Recht auf En twick lung , da s die I n d u s t r i e s t a a t e n v e r 
pfl ichtet , d e n von d e n Entwicklungsländern in d e r C h a r t a 
de r wir t schaf t l ichen u n d pol i t ischen Rech te d e r S t a a t e n u n d 
in a n d e r e n Reso lu t ionen e r h o b e n e n F o r d e r u n g e n z u z u s t i m 
men , ode r e in Recht , da s d ie v e r w e i g e r t e Z u s t i m m u n g zu 
diesen Reso lu t ionen ersetz t , läßt sich aus d e n Art .55 u n d 56 
d e r U N - C h a r t a nicht ab le i ten . E i n e Verpf l ich tung z u r Z u s a m 
m e n a r b e i t b e d e u t e t k e i n e Verpf l ichtung, e i nem b e s t i m m t e n 
Lösungsmodell oder e ine r b e s t i m m t e n Wir tschaf t spol i t ik z u 
zus t immen , auch w e n n diese Po l i t ik von e ine r M e h r h e i t d e r 
S t a a t e n in d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g für r icht ig g e h a l t e n 
wird7 , d e n n d ie C h a r t a d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n geh t v o n d e r 
souveränen Gleichhei t d e r S t a a t e n aus . Für die S t a a t e n g e 
meinschaf t w a r i m J a h r e 1945 d ie wir tschaf t l iche u n d soziale 
Rückständigkeit e ines unabhängigen S taa t e s k e i n Völker
rech t sp rob lem, das in die U N - C h a r t a E i n g a n g ge funden ha t 8 ; 
die C h a r t a en t sp r i ch t d a m i t d e m klass ischen Völkerrecht, das 
die wir tschaf t l iche Schwäche eines Völkerrechtssubjekts nicht 
z u m Anknüpfungspunkt für begünstigende Sonder rech te 
n immt 9 . Sicher l assen sich die heu t i ge z e n t r a l e Z u w e n d u n g d e r 
Ve re in t en N a t i o n e n z u m P r o b l e m de r Entwicklungsländer 
u n d d ie F o r d e r u n g nach Z u s a m m e n a r b e i t i m In t e r e s se d e r 
E n t w i c k l u n g auf d ie Präambel d e r C h a r t a sowie auf d ie 
Art .55 u n d 56 stützen10. E i n e solche A u s l e g u n g de r C h a r t a is t 
jedoch A u s d r u c k e iner veränderten Sicht d e r Welt , i n d e r d ie 
V e r r i n g e r u n g des A b s t a n d e s zwischen re ichen u n d a r m e n Län
d e r n a ls e ine d e r z e n t r a l e n A u f g a b e n d ieser G e n e r a t i o n b e 
t r ach te t w i r d ; d ie veränderte A u s l e g u n g k a n n jedoch n u r so 
w e i t gehen , w i e sie v o m K o n s e n s d e r S taa t engemeinscha f t 
g e t r a g e n w i rd . 
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Die wes t l ichen I n d u s t r i e s t a a t e n e r k e n n e n d ie poli t ische u n d 
mora l i sche No twend igke i t e ine r b e s o n d e r e n Förderung der 
Entwicklungsländer be i 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 
an . D e r G e d a n k e e iner sol idar ischen Z u s a m m e n a r b e i t d e r 
S t a a t e n z u r Förderung i h r e r schwächeren Gl ieder u n d z u r E r 
z ie lung e ines höheren Maßes a n wir t schaf t l ichem Ausgleich 
is t e in wicht iges P r i n z i p d e r gegenwärtigen i n t e r n a t i o n a l e n 
O r d n u n g , dessen Völkerrechtsqualität jedoch u m s t r i t t e n 
ist11. E in Kennze ichen des m o d e r n e n Völkerrechts is t z w a r 
(wie von F r i e d m a n n ausgeführt w o r d e n ist u n d w o r a u f da s 
phi l ippinische Arbei t spapier 1 2 verweis t ) dessen E r w e i t e r u n g 
von e inem i m wesen t l i chen nega t i ven K o d e x v o n U n t e r l a s 
sungsgebo ten zu e inem Recht d e r Koopera t ion . De r G e d a n k e 
e ine r Z u s a m m e n a r b e i t d e r S taa t engemeinscha f t i m In t e re s se 
d e r En twick lung i h r e r w e n i g e r en twicke l t en Gl ieder h a t 
d e n n auch in e iner Vie lzahl v o n Resolu t ionen, D e k l a r a t i o n e n 
u n d Ber ich ten d e r Ve re in t en N a t i o n e n sowie a n d e r e r i n t e r 
n a t i o n a l e r Organ i sa t ionen , i n ve r t r ag l i chen R e g e l u n g e n d e r 
Wel twi r t schaf t u n d in zahl re ichen b i l a t e r a l en u n d m u l t i 
l a t e r a l en A b k o m m e n z u r Gewährung v o n Hilfe a n E n t 
wicklungsländer i m m e r w i e d e r se inen A u s d r u c k gefunden . 
H i e r a u s läßt sich jedoch nicht auf das B e s t e h e n e iner g e n e 
re l len recht l ichen Pfl icht r e i chere r N a t i o n e n auf Le i s tung 
e ines Sol idarausgle iches a n ärmere N a t i o n e n schließen: S o 
fe rn die S t a a t e n k o n k r e t e Pf l ichten übernommen haben , h a 
b e n sie dies nicht z u r Erfüllung ode r in A n e r k e n n u n g e iner 
b e s t e h e n d e n genere l l en völkerrechtlichen Pflicht ge tan . Auch 
aus d e r Ta tsache , daß die recht l iche Gleichhei t d e r S t a a t e n 
angesichts i h re s un te rsch ied l ichen En twick lungss t ands f o r m a 
le Züge trägt, is t ke in völkerrechtlicher A n s p r u c h auf Bese i t i 
g u n g dieser Ungle ichhe i ten abzule i ten , d e n n d ie Gleichhei t 
d e r S t a a t e n b e d e u t e t nach d e r U N - C h a r t a e inen A n s p r u c h 
d e r S t a a t e n auf recht l iche Gle ichbehandlung , n icht jedoch auf 
tatsächliche Gleichstel lung1 3 . Das Völkerrecht is t h i e r n ich t 
w e i t e r en twicke l t a ls da s Recht zah l re icher U N - M i t g l i e d s t a a 
ten, d ie in i h r e m inne r s t aa t l i chen Recht k e i n e n A n s p r u c h d e r 
sozial bedürftigen Tei le d e r Bevölkerung auf Le i s tung eines 
Sozialausgleichs du rch T r a n s f e r z a h l u n g e n gegen d e n r e i 
cheren Teil d e r Bevölkerung a n e r k e n n e n . 
Se lbs t w e n n m a n d e r Ansicht folgt, i m Völkerrecht h a b e sich 
e ine Pfl icht d e r re icheren S t a a t e n zu r Unterstützung der 
ärmeren N a t i o n e n herausgeb i lde t , fehl t d iesem Recht m a n 
gels aus re ichender K o n k r e t i s i e r u n g w e i t g e h e n d d ie Vol lzugs
fähigkeit. A u s i h m k a n n ke ine Rechtspfl icht d e r I n d u s t r i e 
s t a a t e n auf Z u s t i m m u n g zu e inze lnen F o r d e r u n g e n , w ie sie 
v o n den Entwicklungsländern in d e r > C h a r t a d e r wi r t schaf t 
l ichen Rechte u n d Pf l ichten d e r Staaten« e r h o b e n w o r d e n 
sind, abge le i te t w e r d e n . E in aus d e r U N - C h a r t a abgele i te tes 
Recht auf En twick lung bekräftigt die Pfl icht de r S t a a t e n zu 
e iner sol idar ischen Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e m Ziel d e r E n t 
wick lung d e r D r i t t e n Welt . J e d e Z u s a m m e n a r b e i t de r S t a a t e n 
muß sich nach A r t . l , Abs.2 U N - C h a r t a jedoch auf d ie s o u v e 
räne Gleichhei t d e r S t a a t e n gründen. Dies bedeute t , daß ke in 
S t a a t e i nem a n d e r e n S taa t , ke ine S t a a t e n g r u p p e e iner a n d e 
r e n u n t e r Be ru fung auf d ie Pfl icht z u r Z u s a m m e n a r b e i t d ie 
B e d i n g u n g e n de r Z u s a m m e n a r b e i t d ik t i e r en k a n n . Es gibt i m 
übrigen w e d e r i m a l lgemeinen Völkerrecht noch in d e n V e r 
e in ten Na t ionen e ine Ins tanz , die rech tsverb indl ich fes ts te l len 
könnte, ob ein S t a a t oder e ine S t a a t e n g r u p p e d ie Pfl icht z u r 
Z u s a m m e n a r b e i t du rch A b l e h n u n g b e s t i m m t e r Vorschläge in 
i n t e r n a t i o n a l e n G r e m i e n ver le tz t . De r von Entwicklungslän
d e r n e r h o b e n e n B e h a u p t u n g , die Industrieländer seien rech t 
lich zu r Z u s a m m e n a r b e i t zwecks Verwi rk l i chung d e r > C h a r t a 
de r wir tschaf t l ichen Rech te u n d Pflichten« verpfl ichtet , kön
n e n die Industrieländer das A r g u m e n t en tgegens te l len , m i t 
de r Verabsch iedung dieses w e i t g e h e n d e inse i t igen F o r d e 
rungska t a logs hätten die Entwicklungsländer die i h n e n durch 
Art .55 u n d 56 U N - C h a r t a gebo tene Pfl icht z u r Z u s a m m e n 
arbe i t ver le tz t , d ie gebo ten hätte, e inen Konsens d e r S t a a 
t e n über die > C h a r t a d e r wir tschaf t l ichen Rechte u n d Pf l ich

ten« herbeizuführen ode r zumindes t anzus t reben 1 4 . 
W e n n d ie ve rsch iedenen Reso lu t ionen zur N W W O auch k e i n e 
formel len Völkerrechtsquellen sind, so schließt dies n ich t aus , 
daß einzelne Aussagen d a r a u s Völkerrechtsqualität h a b e n 
oder b e k o m m e n werden 1 5 . Z u m Teil enthält die >Charta« 
von 1974 n u r die W i e d e r h o l u n g b e s t e h e n d e r völkerrechtlicher 
Grundsätze, die a l lgemein ge l t en u n d ke inen b e s o n d e r e n B e 
zug z u m Recht d e r i n t e r n a t i o n a l e n Wir t schaf t sbez iehungen 
h a b e n (so d e n Verzicht auf Aggress ion u n d die Pflicht zu r 
fr iedl ichen Bei legung von S t re i t igke i t en) . Nicht al le be i d e r 
E i n z e l a b s t i m m u n g i m 2. Hauptausschuß d e r G e n e r a l v e r s a m m 
lung e ins t immig a n g e n o m m e n e n A r t i k e l d e r >Charta« sind 
jedoch solche Bekräftigungen b e s t e h e n d e r Rechtspfl ichten. 
E ins t immig a n g e n o m m e n w u r d e n beispie lsweise die Art .18, 
19 u n d 21, die e inen Präferenzstandard für die E n t w i c k 
lungsländer a n e r k e n n e n u n d d ie Art.7—9, 11—14, 17—19, 
21—25 u n d 31, d ie b e s t i m m t e Koopera t ionspf l ich ten b e h a n 
deln19 . Diese Rege ln w e r d e n möglicherweise zur G r u n d l a g e 
e ine r n e u e n a l lgemeinen S t a a t e n p r a x i s u n d können sich so 
zu Rech t s s t anda rds ode r N o r m e n e ines neuen Wi r t scha f t s 
rechts en twickeln . 
Staatenkonsens als Grundlage 
für weitere rechtliche Entwicklung 
Der Generalsekretär d e r V e r e i n t e n Nat ionen w i r d in d e r v o n 
i h m gemäß Resolu t ion 34/150 vorzu legenden S tud i e über d ie 
Konso l id ie rung u n d schr i t twe ise Wei te ren twick lung d e r N o r 
m e n u n d Grundsätze des Wirtschaftsvölkerrechts sorgfältig 
prüfen müssen, welche E l e m e n t e in den von i h m h e r a n z u 
z iehenden Reso lu t ionen von d e n S t a a t e n als Völkergewohn
hei ts recht be t r ach t e t w e r d e n , über welche E l e m e n t e e in p o l i 
t ischer Konsens zwischen d e n S t a a t e n bes teh t , we lche E l e 
m e n t e möglicherweise konsensfähig sind u n d ob sie e ine r 
recht l ichen Fes t s ch re ibung zugänglich sind. Es w i r d auch 
zu beach ten sein, daß Grundsätze in i n t e r n a t i o n a l e n Bez i e 
hungen , d ie v o n S t a a t e n befolgt werden , e r s t d a n n R e c h t s 
qualität e r l angen , w e n n sich d ie P r a x i s m i t e ine r e n t s p r e 
chenden Rechtsüberzeugung verb inde t . Dies gil t auch, w e n n 
de r P r a x i s v o n S t a a t e n ein Verha l t enskodex z u g r u n d e l iegt, 
die S t a a t e n jedoch ke ine Verrecht l ichung dieses K o d e x wün
schen. In d e r A u s s p r a c h e über die g e n a n n t e Reso lu t ion h a b e n 
e inige S t a a t e n nochmal s auf i h r e K r i t i k a n den Reso lu t i onen 
h ingewiesen , d ie als Refe renzmate r i a l für die E r m i t t l u n g v o n 
N o r m e n u n d Grundsätzen des i n t e rna t iona l en W i r t s c h a f t s 
rechts ausdrücklich he rvo rgehoben w o r d e n sind, u n d h a b e n 
die Prämisse in Zweife l gezogen, wonach in d iesen R e s o l u 
t ionen Grundsätze u n d N o r m e n des i n t e r n a t i o n a l e n W i r t 
schaftsrechts n iederge leg t seien17. De r Ber icht des G e n e r a l 
sekretärs sol l te sich abe r auch m i t de r K r i t i k d e r Völker
rechtswissenschaf t a n diesen Resolu t ionen befassen, d e n n d ie 
Völkerrechtslehre ist e in Beweismi t te l zu r Fes t s t e l l ung v o n 
Rechtsnormen 1 8 . 
E s ist d a r a u f h ingewiesen worden , daß die Reso lu t ionen z u r 
E r r i c h t u n g d e r N W W O einseit ig auf Anl iegen u n d I n t e r 
essen von Entwicklungsländern eingehen, jedoch w e d e r d ie 
I n t e r e s s e n de r Industrieländer noch a l lgemeine I n t e r e s s e n 
d e r Menschhe i t insgesamt (e twa Umwel t schu tz , Erschöpfung 
von Rohstoffen, S icherung d e r Ve r so rgung m i t b e s t i m m t e n 
n o t w e n d i g e n Gütern) berücksichtigen19. Die F rage , ob b e s o n 
d e r e n Pf l ichten de r Industrieländer auch b e s o n d e r e Pf l ich ten 
d e r Entwicklungsländer en tsprechen , w i r d nicht gestellt20 . 
De r I n a n s p r u c h n a h m e ausschließlicher Souveränität durch 
die Entwicklungsländer für i h r e e igenen I n t e r e s s e n o h n e 
E i n b i n d u n g in in t e rna t i ona l e V e r a n t w o r t l i c h k e i t en t spr ich t 
n icht die F o r d e r u n g a n d ie Industrieländer, sie sol l ten u n t e r 
Zurückstellung i h r e r e igenen Souveränität auf d ie W a h r n e h 
m u n g i h r e r In t e re s sen verzichten2 1 . 
Die Resolu t ion 34/150 läßt offen, ob die Grundsätze u n d 
N o r m e n des i n t e r n a t i o n a l e n Wirtschaftsvölkerrechts schließ
lich in e iner Resolu t ion (in de r feierl ichen F o r m der D e k l a -
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ra t ion) oder in e iner K o n v e n t i o n n iederge leg t w e r d e n sol 
len22. Be t r ach t e t m a n d ie >Erklärung über freundschaf t l iche 
Bez iehungen u n d Z u s a m m e n a r b e i t de r Staaten« (A/Res/2625 
(XXV)) als mögliches Vorb i ld für die A u s a r b e i t u n g e iner E r 
klärung zu F r a g e n des Wirtschaftsvölkerrechts, d a n n muß 
m a n b e d e n k e n , daß von de r E inse tzung des Sonderausschusses 
im J a h r e 1963 mi t d e m eng u m r i s s e n e n Manda t , s ieben im 
e inzelnen aufgeführte Grundsätze des Völkerrechts zu b e r a 
ten, s ieben J a h r e bis zu r Verabsch iedung de r Erklärung durch 
d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g ve rg ingen . Dieser l ange Z e i t r a u m 
w a r für die E r a r b e i t u n g eines Konsensus über eine Rech t s 
m a t e r i e no twend ig , die durch die U N - C h a r t a we i tgehend v o r 
gegeben w a r . Die E r re i chung eines Konsensus über eine E r 
klärung z u m Wirtschaftsvölkerrecht dürfte sich noch schwie 
r iger u n d z e i t r a u b e n d e r ges ta l ten . Von sei ten de r I n d u s t r i e 
länder w u r d e bei d e r B e r a t u n g de r phi l ippin ischen In i t i a t ive 
im 6. Hauptausschuß der G e n e r a l v e r s a m m l u n g d ie M e i n u n g 
ve r t r e t en , daß eine Befassung dieses Ausschusses mi t den 
zahl re ichen u n d kompl iz ie r t en P r o b l e m e n de r sich ers t h e r 
ausb i l denden N W W O , die in a n d e r e n G r e m i e n de r Vere in t en 
Na t ionen seit J a h r e n d i sku t i e r t w e r d e n , ver feh l t oder z u m i n 
des t e rhebl ich verfrüht sei23. 
Die Vere in ten N a t i o n e n h a b e n dor t d e n größten Einfluß auf 
die U m g e s t a l t u n g de r Wel twi r t s cha f t so rdnung gehabt , wo 
sie sich u m eine S t r u k t u r i e r u n g des M e i n u n g s - u n d E n t -
scheidungsprozesses u n t e r V e r m e i d u n g s t a r r e r recht l icher 
F o r m e n bemüht haben . Die Tendenz , nach pol i t ischen G e 
s i ch t spunk ten zu h a n d e l n u n d rechtl iche Klärungen zurück
zustel len, h a t zu Resolut ionen, Dek la ra t ionen , Absichtserklä
rungen , Verha l t enskod izes u n d übereinstimmenden Schluß
erklärungen (etwa die > agreed conclusions < von UNCTAD) 
geführt, die inhal t l ich te i lweise den e iner ve r t r ag l i chen F i 
x i e r u n g en t sp rechenden K o n k r e t i s i e r u n g s g r a d h a b e n . Trotz 
feh lender recht l icher Verb ind l ichke i t s ind die im Konsens a n 
g e n o m m e n e n I n s t r u m e n t e von den S t a a t e n we i tgehend 
ve rwi rk l i ch t worden 2 4 . De r Versuch dagegen, die Arbe i t en 
zu r E r r i ch tung de r N W W O in s t r enge re recht l iche F o r m e n zu 
fassen, k a n n die Gefah r be rgen , daß die D y n a m i k de r A r 

be i t in den mi t F r a g e n de r N W W O befaßten F a c h g r e m i e n b e 
einträchtigt wi rd , n icht zule tz t durch e ine Notwend igke i t , 
a l le W o r t e auf d ie jur i s t i sche W a a g e zu legen. De r Rech t s 
ausschuß der G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d nicht in de r Lage sein, 
für die b i she r ungelösten P r o b l e m e Lösungsmöglichkeiten zu 
e ra rbe i t en , d e n n de r in d iesen F r a g e n b e s t e h e n d e Dissens ist 
w e i t g e h e n d Ausd ruck eines Dissenses in grundsätzlichen 
F r a g e n de r Wir t schaf t so rdnung , z u m Beispiel hinsicht l ich de r 
E r se t zung dezen t r a l e r M a r k t r e g e l u n g s m e c h a n i s m e n durch die 
P l a n u n g i n t e r n a t i o n a l e r Bürokratien25. Ergänzungen m a r k t 
wir tschaf t l icher Unzulänglichkeiten oder K o r r e k t u r e n des 
M a r k t m e c h a n i s m u s , w ie sie in den me i s t en I n d u s t r i e s t a a t e n 
selbstverständlich sind (e twa zur Einschränkung wir t schaf t 
l icher Macht zum Schutz wir tschaf t l ich Schwacher oder zum 
Schutz von Gemeinschaf t s in te ressen w ie U m w e l t , Sicherhei t ) , 
s ind auf i n t e r n a t i o n a l e r E b e n e nicht primär ein völkerrecht
liches, sonde rn ein ordnungspol i t i sches P r o b l e m . 
Anges ichts dieser Me inungsun te r sch iede zwischen d e n S t a a 
t en u n d dem ge r ingen G r a d de r Ver rech t l i chung de r A r b e i t e n 
zu r E r r i ch tung de r N W W O w i r d es d e m 6. Hauptausschuß 
der G e n e r a l v e r s a m m l u n g schwerfal len, i m K o n s e n s (also nach 
d e m P r inz ip des k le ins t en g e m e i n s a m e n Nenner s ) G r u n d 
sätze u n d N o r m e n des Wirtschaftsvölkerrechts zu e rmi t t e ln . 
De r 6. Ausschuß, die Völkerrechtskommission u n d S o n d e r 
ausschüsse, die dem 6. Ausschuß u n t e r s t a n d e n haben , w ie de r 
Sonderausschuß über die Grundsätze des Völkerrechts zu 
freundschaf t l ichen Bez iehungen u n d Z u s a m m e n a r b e i t , h a b e n 
b i she r be i d e r A u s a r b e i t u n g v o n T e x t e n zu r En twick lung 
u n d Kodi f iz ie rung des Völkerrechts das K o n s e n s p r i n z i p b e 
folgt26. Für die we i t e r e Arbe i t des 6. Ausschusses ist jedoch 
folgendes zu beach t en : F o r m u l i e r u n g e n , die n u r von M e h r 
he i ten mi t b e s t i m m t e n In t e re s sen lagen g e t r a g e n w e r d e n , 
können nicht z u m Nachweis a l lgemein a n e r k a n n t e r G r u n d 
sätze u n d N o r m e n d i enen ; sie s ind recht l ich b e d e u t s a m n u r 
als Nachweis über die Me inungsun te r sch iede i n n e r h a l b der 
Völkergemeinschaft. Kodi f ika t ionskonfe renzen h a b e n häufi
ger das Konsensp r inz ip verlassen2 7 . Konven t ionen , d ie e in 
seit ig L a s t e n für b e s t i m m t e S t a a t e n oder S t a a t e n g r u p p e n 

Die Lage in den Krisenge
bieten der Welt, insbeson
dere die Entwicklungen um 
Iran und Afghanistan, be
handelten in einem annä
hernd zweistündigen Ge
spräch Bundeskanzler Hel
mut Schmidt und UN-Gene
ralsekretär Dr. Kurt Wald
heim am 7. März in New 
York. Auch Fragen des 
Nord-Süd-Dialogs und Ge
danken aus dem Bericht der 
Brandt-Kommission wurden 
erörtert. — Wenige Tage 
später traf auch der bayeri
sche Ministerpräsident und 
Kanzlerkandidat der Oppo
sition, Franz Josef Strauß, 
zu einer kurzen Unterre
dung mit dem Generalsekre
tär der Weltorganisation in 
New York zusammen. 
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Gleichheit, Hoffnung und Unterstützung veranschaulicht das auf einen französischen Entwurf zurückgehende Sinnbild für das Internationale Jahr der Behinderten 1981: zwei Personen halten — in einer Position der Gleichheit — ihre Hände in Solidarität und gegenseitiger Unterstützung. 

schaffen, l aufen i m Völkerrecht jedoch G e f a h r zu schei tern, 
we i l s ie nicht v o n d e n S t a a t e n ra t i f iz ier t w e r d e n , d ie durch 
solche K o n v e n t i o n e n v o r a l l em verpf l ichte t w e r d e n sollen28. 
II. Recht auf Entwicklung als Menschenrecht 
D e r für Menschenrech t s f ragen zuständige 3. Hauptausschuß 
d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t u n t e r d e m T a g e s o r d n u n g s p u n k t 
>Alternat ive Möglichkeiten, Mi t t e l u n d Wege i n n e r h a l b des 
S y s t e m s d e r Ve re in t en N a t i o n e n z u r be s se ren S iche rung 
e iner ef fekt iven Ausübung der Menschenrech te u n d G r u n d 
freiheiten« die Reso lu t ion 34/4629 e ra rbe i t e t , d e r e n o p e r a t i 
v e r Abs.8 be ton t , daß das Recht auf E n t w i c k l u n g e in M e n 
schenrecht sei u n d daß »die N a t i o n e n ebenso e in Rech t auf 
gleiche En twick lungschancen h a b e n w i e d ie e inze lnen M e n 
schen i n n e r h a l b e iner Nation«. 
Der operative Abs.7 dieser Entschließung erklärt, daß »zur voll
ständigen Gewährleistung der Menschenrechte und der vollen 
Würde der menschlichen Persönlichkeit das Recht auf Arbeit, die 
Mitwirkung der Berufstätigen an der Betriebsleitung sowie das 
Recht auf Erziehung, Gesundheit und richtige Ernährung durch 
Maßnahmen auf nat ionaler und internat ionaler Ebene gesichert 
werden müssen, wozu auch die Errichtung der neuen internat io
nalen Wirtschaftsordnung gehört«. 
D e r Begriff >Recht auf Entwicklung« tauch t in d e r i n t e r n a t i o 
n a l e n Menschenrech tsd i skuss ion e r s t sei t w e n i g e n J a h r e n 
auf30. A u f g r u n d d e r Reso lu t ion 4(XXXIII ) d e r U N - M e n 
schenrech tskommiss ion (MRK) v o m 21 . F e b r u a r 1977 h a t d e r 
Generalsekretär a m 2. J a n u a r 1979 e i n e n Ber ich t über die 
i n t e r n a t i o n a l e n D i m e n s i o n e n des Rechts auf E n t w i c k l u n g 
a ls e ines Menschenrech t s vorgelegt3 1 . Schon zwei M o n a t e 
später, a m 2. März 1979, h a t d ie M R K i m Konsens d ie R e 
solut ion 4(XXXV) a n g e n o m m e n , in d e r e n o p e r a t i v e m Abs.5 
d ie Pfl icht a l le r S t a a t e n d e r i n t e r n a t i o n a l e n Gemeinschaf t 
b e t o n t w i rd , g e m e i n s a m u n d j e d e r für sich d ie n o t w e n d i g e n 
B e d i n g u n g e n für die Ve rwi rk l i chung des Rechts auf E n t 
wick lung zu schaffen; d ie Befürworter eines Rechts auf 
En twick lung a ls Menschenrech t k o n n t e n sich d a r a u f be ru fen , 
daß in Ar t .3 d e r UNESCO-Erklärung über Rasse u n d R a s 
senvoru r t e i l e v o m 18. N o v e m b e r 1978 sich d ie S t a a t e n g e 
meinschaf t zu d iesem Recht auf E n t w i c k l u n g b e k a n n t h a b e . 
Anläßlich se ine r S t i m m a b g a b e führte d e r deu tsche V e r t r e 
t e r i n d e r M R K aus , d ie Reso lu t ion 4(XXXV) sei e ine B e 
stätigung d e r Grundsätze, die i n d e r A l lgeme inen Erklärung 
d e r Menschenrech te (AEMR) u n d in d e n Menschen rech t s 

p a k t e n e n t h a l t e n s ind. D e r Ber ich t des Generalsekretärs 
ebenso w i e d ie Äußerungen v o n S t a a t e n v e r t r e t e r n in M R K 
u n d G e n e r a l v e r s a m m l u n g sowie v o n Mi tg l i ede rn des U n t e r 
ausschusses für die Verhütung v o n D i s k r i m i n i e r u n g u n d für 
Minderhe i t enschu tz zeigen, daß m i t e i n e m Rech t auf E n t 
wick lung w e i t e r g e h e n d e r e E r w a r t u n g e n als e ine Bestätigung 
u n d Bekräftigung v o n Pr inz ip ien d e r A E M R u n d d e r M e n 
schenrech t spak te v e r b u n d e n w e r d e n . Ein ige S t a a t e n sehen in 
d e m Menschenrech t auf En twick lung v o r a l l em e ine m e n 
schenrecht l iche Begründung für poli t ische F o r d e r u n g e n nach 
Verwi rk l i chung e ine r n e u e n i n t e rna t i ona l en Wir t scha f t so rd 
n u n g . 
Inhalt des Menschenrechts auf Entwicklung 
Die schnel le Durchse t zung u n d A n e r k e n n u n g des Begri f fs 
>Recht auf E n t w i c k l u n g als Menschenrecht« i n n e r h a l b v o n 
zwei J a h r e n zeug t n ich t n u r v o n de r Bedeu tung , d ie F r a g e n 
d e r E n t w i c k l u n g in d e n V e r e i n t e n Na t ionen h a b e n . D e r B e 
r icht des Generalsekretärs zu d e n in t e rna t iona l en D i m e n s i o 
n e n des Rechts auf E n t w i c k l u n g h a t den S t a a t e n d ie A n e r 
k e n n u n g dieses Rechts auch er le ichter t . E r k o m m t nämlich 
einerse i t s zu d e m Ergebn i s , daß es ein Menschen rech t auf 
En twick lung gebe, da s aus b e s t e h e n d e n N o r m e n u n d G r u n d 
sätzen abzu le i t en sei32. Ande re r s e i t s ve rwe i s t d e r Be r i ch t 
darauf, daß d e r Begriff >Recht auf Entwicklung« k e i n e i n 
hal t l iche Fes t l egung e r h a l t e n h a b e . Das Recht auf E n t w i c k 
l u n g sei ke in s ta t isches , s o n d e r n ein sich en twicke lndes K o n 
zep t ; d e r g e n a u e I n h a l t des Rechts könne n u r d u r c h e ine 
gründliche u n d u m f a s s e n d e Ana ly se de r ve r s ch i edenen Q u e l 
len, auf d ie sich d a s Recht gründe, b e s t i m m t werden 8 3 . 
Zweifel in d e r M R K , ob es wi rk l ich n o t w e n d i g sei, b e s t e h e n 
de Reso lu t ionen d u r c h e ine über das Recht auf E n t w i c k l u n g 
zu ergänzen, se tz ten sich n ich t durch31 . 
Das A r g u m e n t , da s Rech t auf En twick lung s te l le n u r e inen 
n e u e n Begriff für b e s t e h e n d e Rechte u n d Pf l i ch ten da r , d ie 
sich aus d e r A n a l y s e b e s t e h e n d e r N o r m e n e rgeben , e r l e i ch te r t e 
wes t l i chen Industrieländern die A n n a h m e des n e u e n K o n 
zepts . D e r Verwe i s auf d ie D y n a m i k des Menschen rech t s auf 
En twick lung k o m m t d e n S t a a t e n entgegen, d i e d e n Begriff i n 
j ewei l s i h r e m S i n n u n d nach i h r en I n t e r e s s e n w e i t e r e n t 
wicke ln wol len . Sowoh l die Resolut ion 4(XXXV) d e r M R K 
v o m 2. März 1979 w i e auch die Resolut ion 34/46 d e r G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g h a b e n es vermieden , d e n Begriff Rech t auf 
E n t w i c k l u n g inha l t l i ch festzulegen. D e r Ber i ch t des G e n e 
ralsekretärs z u m Rech t auf En twick lung k a n n d e s h a l b w e i 
t e r h i n A u s g a n g s p u n k t für eine Dar s t e l l ung d e r i n t e r n a t i o n a 
l en D imens ionen des Menschenrechts auf E n t w i c k l u n g sein. 
Das K o n z e p t e ines Rechts auf En twick lung a ls M e n s c h e n 
rech t geh t v o n d e m G e d a n k e n aus, daß d e r E n t w i c k l u n g s 
s t a n d e ine r Gesel lschaft u n m i t t e l b a r e Rückwirkungen auf 
d ie Ve rwi rk l i chung de r Menschenrechte in d e r Gesel lschaf t 
ha t , u n d z w a r nicht n u r auf die sozialen, s o n d e r n auch auf d ie 
Ve rwi rk l i chung von poli t ischen sowie von F r e i h e i t s r e c h 
ten3 5 . 
Art .55 u n d 56 de r U N - C h a r t a verpf l ichte t d ie M i t g l i e d s t a a 
t e n z u r Z u s a m m e n a r b e i t , u m die Voraus se t zungen für w i r t 
schaft l ichen u n d sozialen For t schr i t t u n d Aufs t ieg zu för
dern3 6 . Ar t .2 des I n t e r n a t i o n a l e n P a k t s über wir tschaf t l iche , 
soziale u n d ku l tu re l l e Rechte , de r die V e r t r a g s t a a t e n v e r 
pflichtet, e inzeln u n d durch i n t e r n a t i o n a l e Hilfe, i n s b e s o n 
d e r e wir tschaf t l icher u n d technischer Ar t , u n t e r Ausschöp
fung a l ler i h r e r Möglichkeiten Maßnahmen zu t reffen, u m 
die vol le Verwi rk l i chung d e r in d iesem P a k t a n e r k a n n t e n 
Rech te zu erreichen, enthält e ine A b s a g e a n d a s tra«litionelle 
Konzept , daß j e d e r S t a a t lediglich für das W o h l e r g e h e n se i 
n e r e igenen Bürger sorgt u n d sich i m übrigen da rau f v e r l a s 
sen darf, daß j e d e R e g i e r u n g be i sich gle ichger ichte te A n 
s t r e n g u n g e n u n t e r n i m m t 3 7 . U n d schon Art .22 AEMR b e 
t o n t e d e n Gedanken , daß j e d e r Mensch e inen Ansp ruch d a r 
auf habe , du rch i nne r s t aa t l i che Maßnahmen u n d i n t e r n a t i o -

44 Vereinte Nationen 2/80 



n a l e Z u s a m m e n a r b e i t in d e n Genuß d e r für se ine Würde u n d 
d ie freie En twick lung se iner Persönlichkeit u n e n t b e h r l i c h e n 
wir tschaf t l ichen, sozialen u n d k u l t u r e l l e n Rech te zu g e l a n 
gen '8 . 
Z u r R e c h t s n a t u r des Menschenrech ts auf E n t w i c k l u n g is t d ie 
Ans ich t v e r t r e t e n worden , es h a n d e l e sich h ie rbe i u m e in 
Kol lek t iv rech t u n d u m ke in Indiv idual recht 8 8 . Von J u r i s t e n 
w u r d e das Menschenrech t auf En twick lung als Menschenrech t 
de r >dri t ten Generation«, als Solidaritätsrecht, klassifiziert4 0 . 
De r Ber ich t des Generalsekretärs leg t sich h i e r n ich t fest : Die 
I n t e r e s s e n des e inze lnen u n d d ie des Kol l ek t ivs stünden nicht 
n o t w e n d i g i m Gegensatz4 1 . A n d e r e r s e i t s w e r d e i m m o d e r n e n 
Völkerrecht z u m Menschenrech tsschutz d ie Ansicht v e r t r e 
ten , daß Einze lpe r sonen Völkerrechtssubjekte oder z u m i n d e s t 
Begünstigte (beneficiaries) seien42 . Die E inze lperson sei S u b 
j e k t des Rechts auf E n t w i c k l u n g jedenfa l l s insofern, w ie d e r 
ge samte Prozeß d e r E n t w i c k l u n g auf die geist ige, seelische 
u n d ma te r i e l l e E n t w i c k l u n g des g e s a m t e n menschl ichen Se ins 
zielen muß, sowohl a ls Mi tg l ied d e r Gesellschaft w i e auch 
v o m Bl ickwinke l i nd iv idue l l e r Erfüllung. D a s Recht des e in 
ze lnen auf En twick lung umfas se d ie Verwi rk l i chung a l ler 
Rechte , d ie in d e r A E M R u n d in d e n P a k t e n n iederge leg t 
seien43. 
Gegen das Konzep t e ines Rechts auf E n t w i c k l u n g k a n n e i n 
g e w a n d t w e r d e n , daß bei enger Aus l egung es sich auf d ie in 
d e n P a k t e n u n d in d e r A E M R geschützten Rechte sowie auf 
d ie in de r U N - C h a r t a n iede rge leg te Koopera t ionspf l ich t d e r 
S t a a t e n e r s t recke u n d desha lb für d e n Menschenrechtsschutz 
n ichts Neues schaffe. W i r d es h ingegen we i t ausgelegt , d a n n is t 
es inhal t l ich u n b e s t i m m t u n d könnte d a m i t gee igne t sein, 
die Idee d e r Menschenrech te zu verwässern. Das Recht u n d 
d ie Pfl icht z u r Z u s a m m e n a r b e i t d e r S t a a t e n sei für sich 
g e n o m m e n ke in Menschen- , sonde rn ein S t aa t en rech t . Diesen 
Einwänden k a n n en tgegengeha l t en w e r d e n , daß es e ine v e r 
b indl iche oder a l lgemein a n e r k a n n t e Defini t ion, w a s e in M e n 
schenrecht ist, n icht gibt . De r Begriff Menschenrech t w i r d b e 
n u t z t z u r Beschre ibung des pos i t iven Rechts (des ge l t enden 
Rechts) ebenso w i e z u r Beschre ibung dessen, w a s für e ine 
Ex i s t enz in Menschenwürde als wünschenswert geha l t en 
w i rd . E r s t w e n n Menschenrech te in das pos i t ive Recht über
n o m m e n w e r d e n , w e r d e n sie v o n pol i t ischen oder m o r a l i 
schen F o r d e r u n g e n zu Recht . 
I n de r i n t e r n a t i o n a l e n Menschenrech tsd i skuss ion zeigt sich 
die Tendenz , alles, w a s z u r E n t f a l t u n g d e r Menschenwürde 
als wünschenswert erscheint , a ls Menschenrech t zu beze ich
nen4 4 . Rech te u n d Pf l ichten v o n S t a a t e n w e r d e n als M e n 
schenrechte formul ie r t , wobe i ve r such t w i rd , d iese völker
rechtl ich a n e r k a n n t e n Pf l ichten u n d Rechte d e r S t a a t e n m i t 
Hilfe e ine r menschenrech t l i chen A r g u m e n t a t i o n auszuwe i t en 
(als >Recht auf s a u b e r e Umwelt« zur A u s w e i t u n g d e r völ
ker rech t l i chen Rege ln des Nachba r r ech t s oder als >Recht de r 
Völker auf e in L e b e n in Frieden« z u r A u s w e i t u n g des völ
ker rech t l i chen Verbo ts von Aggress ion u n d In tervent ion 4 5 ) . 
Die Pfl icht z u r Z u s a m m e n a r b e i t nach Art.55 u n d 56 de r 
U N - C h a r t a , die sich auf wir tschaf t l iche u n d menschenrech t l i 
che F r a g e n gleichermaßen zu ers t r ecken h a t u n d aus d e r 
e in k o r r e s p o n d i e r e n d e s Recht auf Z u s a m m e n a r b e i t abge le i 
te t w e r d e n k a n n , s ind solche S t a a t e n r e c h t e u n d S taa t enpf l i ch 
ten4 6 (vgl. G r u n d s a t z 4 der Erklärung über freundschaf t l iche 
Bez i ehungen u n d Z u s a m m e n a r b e i t de r S taa ten ) . Das sich auf 
d iese Char t a -Vorschr i f t en stützende Recht auf E n t w i c k 
l u n g v e r s t e h t sich a ls S taa ten rech t . Dies gil t auch für das 
Recht auf En twick lung , w ie es Ar t . 9, 17, 22, 25 u n d 31 de r 
>Charta de r wir tschaf t l ichen Rechte u n d Pf l ichten de r S t a a 
ten« z u g r u n d e liegt. S t a a t e n r e c h t ist auch e in von e inigen S t a a 
t en b e h a u p t e t e s Recht auf En twick lung als Schadense r sa t z 
ansp ruch für kolonia le oder sonst ige Ausbeu tung 4 7 . Es stel l t 
sich d ie F rage , ob u n d u n t e r welchen Vorausse t zungen ein 
solches S t aa t en rech t a ls Menschenrecht bezeichnet w e r d e n 
k a n n . 

W e n n m a n a ls Zweck de r Menschenrech te bezeichnet , sowohl 
d e n Schutz v o r ungerech t fe r t ig t en Regierungsmaßnahmen 
w i e auch die E r m u t i g u n g v o n Reg ie rungen , für die Förde
r u n g d e r E n t f a l t u n g d e r menschl ichen Persönlichkeit zu a r 
be i ten , d a n n w i r d m a n auch ein aus Art .55 u n d 56 d e r U N -
C h a r t a abgele i te tes Rech t d e r S t a a t e n auf E n t w i c k l u n g als 
Menschenrech t beze ichnen können, sofern d ie E n t w i c k l u n g 
sich auf die Ve rwi rk l i chung d e r in d e n P a k t e n g a r a n t i e r t e n 
Menschenrech te aus r i ch te t ; d e r Bericht4 8 v e r w e i s t auf d e n 
we i t en Entwick lungsbegr i f f d e r zwe i t en E n t w i c k l u n g s d e k a 
de49, wonach sich E n t w i c k l u n g n ich t n u r in wir t schaf t l icher 
En twick lung ausdrückt, s o n d e r n auch in d e r E n t w i c k l u n g de r 
menschl ichen Persönlichkeit50. M a n k a n n n u n a r g u m e n t i e 
ren , die Beze ichnung des Rechts u n d d e r Pfl icht auf Z u s a m 
m e n a r b e i t nach Art .55 u n d 56 d e r U N - C h a r t a als Menschen 
rech te s te l le k lar , daß dieses Recht d e m S t a a t u m d e r M e n 
schen wi l l en gegeben is t u n d daß der Mensch de r e igent l ich 
Berech t ig te ist. Die i n t e r n a t i o n a l e Dimens ion e ines Menschen 
rech ts auf E n t w i c k l u n g k a n n sich b e r u f e n auf die B e d e u 
tung , d ie d ie Z u s a m m e n a r b e i t d e r S t a a t e n u n d e ine So l ida r i 
tät de r r e icheren für die ärmeren S t a a t e n für die w e l t w e i t e 
Ve rwi rk l i chung d e r Menschenrech te ha t , u n d darauf , daß 
S t a a t e n als e inen de r Gründe für die E n t w i c k l u n g s z u s a m 
m e n a r b e i t die w e l t w e i t e S icherung d e r Menschenrech te b e 
zeichnen5 1 . 
De r Ber ich t des Generalsekretärs befaßt sich en t sp rechend 
d e m durch Reso lu t ion 4 (XXXII I ) d e r M R K e r t e i l t en A u f t r a g 
n u r m i t d e n i n t e r n a t i o n a l e n Dimens ionen e ines Rechts auf 
En twick lung . W a s d e r Ber ich t über die i n t e r n a t i o n a l e D i m e n 
sion des Rechts auf E n t w i c k l u n g als Menschenrech t sagt , 
müßte auch für dessen na t i ona l e D imens ion gel ten , nämlich 
daß die A c h t u n g d e r Menschenrech te das wich t igs te K r i t e r i u m 
für die B e w e r t u n g v o n Fo r t s ch r i t t en zu r V e r w i r k l i c h u n g des 
Rechts auf E n t w i c k l u n g ist52. 
Menschenrechte: Angelegenheit von internationalem Belang 
Die i n t e r n a t i o n a l e Dimens ion eines Rechts auf E n t w i c k l u n g 
als Menschenrech t bed ingt , daß die F r a g e nach d e r i n n e r 
s taa t l ichen Ve rwi rk l i chung des Rechts auf E n t w i c k l u n g zu 
e iner F r a g e v o n i n t e r n a t i o n a l e m Be lang wi rd . S t aa t en , d ie 
a u s g e h e n d v o n d e r a l lgemeinen I n t e r d e p e n d e n z von Gese l l 
schaften i n t e r n a t i o n a l e Solidarität b e j a h e n u n d d ie i n t e r n a 
t iona le Z u s a m m e n a r b e i t z u m Menschenrech tsschutz a u s 
b a u e n wol len , h a b e n schon in d e r V e r g a n g e n h e i t i m m e r w i e 
de r die V e r b i n d u n g v o n E n t w i c k l u n g u n d Menschenrech ten 
betont5 3 . Die wes t l i chen D e m o k r a t i e n w e r d e n zu prüfen h a 
ben, w ie das K o n z e p t e ines Rechts auf E n t w i c k l u n g als M e n 
schenrecht z u r Stärkung des i n t e r n a t i o n a l e n Menschen rech t s 
schutzes b e n u t z t w e r d e n k a n n . 
N a c h d e m die menschenrech t l i che A r b e i t in d e n Ve re in t en N a 
t ionen während d e r v e r g a n g e n e n J a h r e i h r e n S c h w e r p u n k t 
auf d e n Menschenrech tsschutz e ines r e l a t i v k l e inen Tei ls d e r 
Erdbevölkerung gelegt h a t t e , nämlich d e r Menschen u n t e r 
f r e m d e r u n d rass is t i scher Herrschaf t , eröffnet das Menschen 
rech t auf E n t w i c k l u n g e ine w e l t w e i t e D imens ion für die 
F r a g e nach d e r Ve rwi rk l i chung v o n Menschenrechten 5 4 . Die 
Beschäftigung d e r Wel to rgan i sa t ion m i t d e m Menschenrech t 
auf E n t w i c k l u n g is t auch A u s d r u c k e ines V o r w u r f s v o n Län
d e r n d e r D r i t t e n Wel t a n die Industrieländer, i h r e e igene 
Rol le in d e n i n t e r n a t i o n a l e n Bez i ehungen t r a g e z u r u n z u 
re i chenden Ve rwi rk l i chung von Menschenrech ten in d e r D r i t 
t e n Wel t be i . Es ge l te de sha lb d ie Menschenrech t sa rbe i t i n 
d e n Ve re in t en N a t i o n e n n e u zu o r i en t i e r en auf e ine s t r u k 
tu r e l l e A n a l y s e d e r i n t e r n a t i o n a l e n Gründe für diese u n z u 
re ichende Ve rwi rk l i chung d e r Menschenrechte 5 5 . Die F o r d e 
r u n g nach e iner N e u o r i e n t i e r u n g d e r U N - M e n s c h e n r e c h t s 
a rbe i t erklärt sich a l l e rd ings n ich t be i a l len S t a a t e n a u s d e m 
Wunsch , d ie in d e n U N - P a k t e n u m s c h r i e b e n e n M e n s c h e n 
rech te zu ve rwi rk l i chen . Wie d ie B e h a u p t u n g , d ie sozialen 
Rechte hätten V o r r a n g v o r d e n k lass i schen Menschenrech ten 
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u n d die ko l lek t iven Rechte V o r r a n g vor d e n indiv iduel len , ist 
de r Verwe i s auf äußere Ursachen für m a n g e l n d e Menschen
rech t sve rwi rk l i chung nicht se l ten auch Ablenkungsmanöver 
von S taa ten , die G r u n d haben , e ine i n t e rna t i ona l e Beschäfti
g u n g mi t k o n k r e t e n Menschenrech t ss i tua t ionen zu meiden5 6 . 
S t r u k t u r e l l e Ursachen für m a n g e l n d e Menschenrech t sve r 
wi rk l i chungen l iegen jedoch nicht n u r im in t e rna t i ona l en B e 
reich, sonde rn auch auf n a t i o n a l e r Ebene . W e n n es d a r u m 
geht , Bed ingungen für eine besse re M e n s c h e n r e c h t s v e r w i r k 
l ichung zu schaffen, k a n n die Ana ly se sich nicht auf d ie i n t e r 
na t i ona l en S t r u k t u r e n beschränken. S taa t en , die u n t e r B e r u 
fung auf in t e rna t i ona l e Solidaritätspflichten u n d auf e in 
Menschenrecht auf En twick lung F o r d e r u n g e n a n die S t a a t e n 
gemeinschaf t oder a n a n d e r e S t a a t e n e rheben , sol l ten sich 
d e r F r a g e s te l len müssen, ob die beabs ich t ig te Maßnahme 
d e r Verwi rk l i chung d e r Menschenrech te dient57 . En twick 
lungsländer, die für die m a n g e l n d e Gewährleistung von M e n 
schenrechten die I n d u s t r i e s t a a t e n ve ran twor t l i ch machen , 
sol l ten d a m i t n icht d e r F r a g e ausweichen können, ob u n d auf 
welche Weise inners taa t l i ch a l le n o t w e n d i g e n u n d z u m u t 
b a r e n Maßnahmen zur Gewährleistung der in d e n P a k t e n u n d 
in de r A E M R n iederge leg ten Menschenrech te ergr iffen w o r 
d e n sind. 
Ob das Konzep t e ines Rechts auf En twick lung als Menschen
recht G r u n d l a g e e ines Dialogs über e ine ve rbes se r t e w e l t 
we i t e Verwi rk l i chung von Menschenrech ten wi rd , hängt nicht 
zule tz t d a v o n ab , ob die menschenrecht l ichen G r u n d l a g e n 
de r von den west l ichen D e m o k r a t i e n b e j a h t e n i n t e r n a t i o n a l e n 
Solidarität zum T r a g e n k o m m e n . Die H e r a u s a r b e i t u n g d e r 
menschenrecht l ichen A s p e k t e von Entwick lung , E n t w i c k 
l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d O r d n u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n B e 
z i ehungen einschließlich d e r Wir t schaf t sbez iehungen soll te j e 
denfal ls zu r besse ren w e l t w e i t e n Gewährleistung d e r in den 
Menschenrech t spak ten u n d in de r A E M R n iederge leg ten 
Rechte u n d nicht z u r Re l a t i v i e rung dieser Menschenrech te 
führen, i n d e m der Begriff d e r Menschenrech te verwässert 
u n d d ie A u f m e r k s a m k e i t von schweren Menschenrech t sve r 
l e t zungen abge l enk t w i rd . 
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13 Dahm, Völkerrecht (1958) I, S.161, 164; Goodrich, Hambro, Simons, Charter of the United Nations, 3rd ed. (1969) S.37. 14 Scheuner, Solidarität aaO. S.275. 
15 Vgl. den Schiedsspruch im libyschen Erdölstreit, der Aussagen der Charta als Erwägungen de lege ferenda betrachtet, ILM 17 (1978), S.lff.; Gruss, Enteignung und Aufhebung von Erdölkonzessionen, ZaöRV 39(1979), S.782(797). 
16 Der Abstimmungsspiegel über die Artikel-zu-Artikel-Abstimmung ist abgedruckt in ILM 14, S.263ff. 
17 A/C.6/34/SR.61, S.6f.: Großbritannien, Japan, Kanada, Niederlande. 
18 Vgl. Art.38 IGH-Statut. 
19 Tomuschat, aaO. S.97; Friedmann, General Course aaO. S.48f. bezeichnete als Herausforderung an das Völkerrecht nicht nur das Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit und Entwicklungshilfe auf internationaler Ebene, sondern hob auch die wachsende Drohung der Erschöpfung oder Zerstörung der dem Menschen zur Verfügung stehenden Naturschätze als Aufgabe für das Recht der Kooperation hervor. 
20 Vgl. die von Albonico, ILC-Yearbook 1968 vol.I, 977.Sitzung, Ziff.27, gestellte Frage nach den »entsprechenden Pflichten von Staaten und Völkern, denen zu helfen beabsichtigt sei, insbesondere nach der Verpflichtung, die strukturellen Änderungen durchzuführen, die notwendig sind, wenn sie von der Hilfe reicherer Länder Nutzen ziehen wollen«. 21 Vgl. die Erklärung von Industriestaaten, daß das Recht auf Souveränität über Naturschätze in Ubereinstimmung mit dem Völkerrecht ausgeübt werden müsse; z. B. Bundesrepublik Deutschland zu Erklärung und Aktionsprogramm zur NWWO in A/PV.2229 v.1.5. 1974, S.51, ILM 13, 749. 
22 A/Res/34/150, operative Ziff.l: »appropriate instrument«, Arbeitspapier Ziff.26: »possibly in the form of a draft Convention«. Mit Arbeitspapier A/C.6/31/L.7 hatten die Philippinen am 11.11.1976 der 31.Generalversammlung eine >Draft Convention on the Principles and Norms of international economic development law< vorgelegt. 
23 A/C.6/34/SR.61 mit entsprechenden Stellungnahmen der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Großbritanniens, der Niederlande, Norwegens, Kanadas, Japans. Die Sowjetunion verwies u. a. darauf, daß sich auch UNCITRAL mit der Problematik der NWWO befasse, aaO. S.6; zum Mandat von UNCITRAL gehört jedoch nicht die Ausarbeitung völkerrechtlicher Normen. 
24 Vgl. Rüge, aaO. S.112ff. 
25 Petersmann, ArchVR aaO. S.43L; vgl. schon die Erklärung der Bundesrepublik Deutschland zu Charta und Aktionsprogramm, ILM 13, S.749. 26 Brinkmann, Majoritätsprinzip und Einstimmigkeit in den Vereinten Nationen, 1978, S.260f.; ders., Einstimmigkeit und Konsensverfahren, VN 6/1979 S.201(204); Rosenstock, The Declaration of Principles concerning friendly relations, AJIL 65(1971) S.714. 27 Vgl. Sohn, Voting procedures in United Nations Conferences for the codification of international law, AJIL 69(1975) S.310. 
28 Fennessy, The 1975 Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations, AJIL 70 (1976) S.62f. 29 Angenommen am 23.11.1979 mit 136 Stimmen gegen 1 (Vereinigte Staaten) und 7 Stimmenthaltungen (unter ihnen Belgien, Deutschland (Bundesrepublik), Großbritannien und Luxemburg). Die Resolution 34/46 verlangt, die Analyse der menschenrechtlichen UN-Arbeit auf der Grundlage der Resolution 32/130 der Generalversammlung (Text in VN 4/1978 S.142f.) fortzusetzen und setzt den Akzent des menschenrechtlichen Arbeitsprogramms der Vereinten Nationen auf Analyse internationaler politischer und wirtschaftlicher Strukturen wie die ungerechte internationale Wirtschaftsordnung, rassische Diskriminierung, Aggression, Intervention, Einmischung, Verletzung nationaler Einheit und territorialer Integrität. Auf der 36.Tagung der UN-Menschenrechtskommission hat die Bundesrepublik Deutschland einem senegalesischen Resolutionsentwurf, der das Recht auf Entwicklung bekräftigt, am 21.2.1980 im Konsens zugestimmt (Resolution 7(XXXVI) der Menschenrechtskommission). 30 Eine besonders aktive Rolle bei der Herausarbeitung eines Rechts auf Entwicklung als Menschenrecht hat der senegalesische Jurist Keba M'Baye gespielt, vgl. Keba M'Baye, Le droit au developpe-ment comme un droit de l'homme, Revue des droits de l'homme 1972, S.502(523—525); ders., Le developpement et les droits de l'homme, Referat auf dem Menschenrechtskolloquium in Dakar, 7.—12.9.1978, Revue Senegalaise de Droit 1977 (erschienen 1979), S.19 (33), vgl. auch Eze, Les Droits de l'Homme et le sous-developpe-ment, Revue des droits de l'homme 1979, S.5; Aiston, Human Rights and basic needs, Revue des droits de l'homme, 1979, S.19. 
31 E/CN.4/1334, The international dimensions of the right to development as a human right in relation with other human rights based on international co-operation, including the right to peace, taking into account the requirements of the new international economic order and the fundamental human needs, künftig zitiert als: Bericht. 32 Bericht Ziff.78. 33 Bericht Ziff.307. 34 E/CN.4/SR.1397 Ziff.42. 35 Der Bericht beschränkt sich weitgehend entsprechend dem erteilten Auftrag auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, macht jedoch deutlich, daß das Recht auf Entwicklung 
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sich auch auf die im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte niedergelegten Menschenrechte bezieht, vgl. Bericht Ziff.92, 128, 129 und 230—240. 36 Die deutsche Ubersetzung »wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt und Aufstieg« für »economic and social progress and development« erscheint aus heutiger Sicht wenig glücklich. Zur rechtlichen Ableitung des Rechts auf Entwicklung siehe Bericht Ziff.30, Ziff.55; vgl. auch Art.l, Abs.3 der UN-Charta, der die Lösung von wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Problemen ebenso wie die Förderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu den Zielen der Organisation erklärt, hierzu Bericht Ziff.32. 37 Tomuschat, Die Bundesrepublik Deutschland und die Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen, VN 1/1978 S.l(8); Bericht Ziff.60. 38 Bericht Ziff.31, vgl. auch Art.28 AEMR. Als Grundlage des Rechts auf Entwicklung ist ferner bezeichnet worden: das Recht auf Selbstbestimmung, vgl. Bericht Ziff.59; das Recht auf Leben, vgl. Bericht Ziff.62. 39 So z. B. Khalifa in der Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz, 32.Tagung, 833.SU-zung am 23.8.1979, E/CN.4/Sub.2/SR.833. Die Conclusions et Recom-mendations< des Kolloquiums über Entwicklung und Mensehen-rechte in Dakar bezeichneten das Recht auf Entwicklung als »zugleich kollektiv und individuell«. Revue Senegalaise de Droit, aaO. S.206. 40 Vgl. den Bericht der UNESCO zur Resolution 4(XXXIII) der Menschenrechtskommission in E/CN.4/1340 mit der Unterteilung der Menschenrechte in Freiheitsrechte, Anspruchsrechte und Solidaritätsrechte (hierzu zählt der Bericht neben dem Recht auf Entwicklung das Recht auf Frieden, das Recht auf Teilhabe am gemeinsamen Erbe der Menschheit und das Recht auf saubere Umwelt). 41 aaO. Ziff.85. "Was geschieht, wenn die Interessen sich widersprechen, wird nicht gesagt, so daß der Bericht einer Antwort auf das eigentliche Problem ausweicht. 42 aaO. Ziff.83. 43 aaO. Ziff.92, 93, 128. 44 Vgl. Memorandum der niederländischen Regierung v.3.5.1979, englische Ausgabe Dezember 1979, Human Rights and Foreign Policy, S.25. 45 Zum Recht auf Entwicklung und dem Recht auf Frieden vgl. Abs. 

Seit mehr als 15 Jahren wirkt in Genf das Internationale 
Handelszentrum (International Trade Centre UNCTAD/ 
GATT, ITC) auf dem Gebiet der Handelsförderung für Ent
wicklungsländer — Grund genug, Tätigkeit und Bedeutung 
dieser Organisation einer näheren Betrachtung zu unterzie
hen. Der Welthandelskonferenz (UNCTAD) und dem Allge
meinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) zugeordnet, 
führt das ITC unter seinem heutigen Exekutivdirektor Dr. 
Alexander von der Zentrale aus sowie in den Entwicklungs
ländern selbst zahllose Aktionen unterschiedlichster Art 
durch, die alle dem Ziel dienen, den Entwicklungsländern bei 
ihrer Handelsförderung zu helfen und dadurch ihre Außen
handelsergebnisse zu verbessern. Der heutige Leistungsum
fang und die fest etablierte Rolle des ITC im internationalen 
Entwicklungsprozeß sind das Ergebnis einer dynamischen 
Entwicklung, in deren Verlauf das Zentrum ein hohes Maß 
an Anpassungsfähigkeit an die wechselvollen internationalen 
Bedingungen unter Beweis stellen mußte. 

Von den Anfängen im GATT bis zur 
Fusionierung mit UNCTAD 
E n t s t a n d e n ist die Idee 1962 im R a h m e n des G A T T aus de r 
Überlegung h e r a u s , daß die besonderen , v o r h e r do r t schon 
ange lau fenen Bemühungen z u g u n s t e n de r Entwicklungslän
der -Mi tg l i ede r du rch e inen Spez ia ld iens t ergänzt w e r d e n 
müßten, der i h n e n die e r forder l iche Hilfe be i d e r Beschaffung 
d r i n g e n d benötigter Kande l s in fo rma t ionen über Exportmärk
te gewähren würde. E in k u r z e r Rückblick m a g diese E n t s t e 
hungsgeschichte verdeu t l i chen . 
Das G A T T (Genera l A g r e e m e n t on Tari f fs a n d Trade) w u r d e 
1947 a u s g e h a n d e l t u n d trax zu J a h r e s b e g i n n 1948 >vorläufig< 
in Kraf t . Sitz d e r Organ i sa t ion ist Genf. Sei t d e m 1. Ok tobe r 
1951 ist d ie B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land Vollmitgl ied. Das 
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130—151 des Berichts und A/Res/33/73 v.15.12.1978 (Text in VN 3/1979 S.llOf.), in der das Recht auf Leben in Frieden als Menschenrecht bezeichnet wird. 46 Brownlie, Principles of Public International Law, 2nd ed. (1973) S.553 zur Auslegung von Art.55 und 56 als Rechtspflicht; zu den Grundrechten und Grundpflichten der Staaten: Verdross-Simma, Universales Völkerrecht (1976) S.229ff. 47 Bericht aaO. Ziff.52, 104. Die RGW-Staaten betonen diesen Aspekt des Rechts auf Entwicklung, vgl. Frambach und Gruber, Menschenrechtsfragen in der UNO, NJ 1979, S.395(399), und der sowjetische Delegierte in der Aussprache zur A/Res/34/150, in A/C.6/34/SR.61. Sie relativieren damit den Gedanken einer weltweiten Solidarität für die Entwicklung der ärmeren Staaten. 48 Bericht Ziff.löff. 49 A/Res/2626(XXV) v.24.10.1970. 50 Bericht Ziff.25. 51 Wegen »der unlösbaren Verbindung zwischen Menschenrechtspoli-tik und Entwicklungspolitik« hat der niederländische Außenminister das Regierungsmemorandum über Außenpolitik und Menschenrechte gemeinsam mit dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit vorgelegt, aaO. S.13. 52 Bericht Ziff.205, vgl. auch Ziff.27. 53 Bericht Ziff.33, 35, 45; vgl. Bundesminister Genscher am 23.9.1978 vor der 33.UN-Generalversammlung: Dem Ziel, eine gerechte internationale Wirtschaftsordnung aufzubauen, müsse im Innern der Staaten das Ziel entsprechen, auch hier eine gerechte Ordnung zu verwirklichen. Die »Freiheit von Not« sei »kein geringeres Menschenrecht als die Freiheit von Angst« (VN 5/1978 S.162); vgl. auch seine Rede am 27.9.1979 vor der 34.Generalversammlung (VN 6/1979 S.2131). 54 Bericht Ziff.35. 55 A/Res/34/46 v.29.11.1979 fordert zur Fortsetzung der >overall analysis< der menschenrechtlichen Arbeit der Vereinten Nationen (vgl. hierzu schon A/Res/32/130, Text in VN 4/1978 S. 142f.) u. a. die Abhaltung eines Seminars über die »ungerechte Wirtschaftsordnung«. 56 Vgl. hierzu Memorandum Human Rights and Foreign Policy v.3.5. 1979, S.97f. und Bericht aaO. Ziff.120, 121, 125, 126 mit Verweisen. 57 Vgl. Bericht Ziff.101 unter Hinweis auf entsprechende Äußerungen in der Menschenrechtskommission. 

GERD LEONHARDT 

A b k o m m e n w a r gle ichsam N e b e n p r o d u k t d e r ursprünglich 
beabs ich t ig ten Gründung der > I n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s o r g a 
nisation« (ITO), die die Grundsätze der W e l t h a n d e l s c h a r t a 
( H a v a n n a - C h a r t a ) ve rwi rk l i chen sol l te ; es w a r somit B e 
s tand te i l de r Pläne für eine wir tschaf t l iche N e u o r d n u n g de r 
Wel t nach d e m Z w e i t e n Wel tk r ieg . Während I T O u n d H a 
v a n n a - C h a r t a sich als nicht du rchse t zba r e rwiesen , w u r d e n 
m i t d e m G A T T schon b a l d seh r b e d e u t s a m e Erfo lge erziel t . 
Die f lexible H a n d h a b u n g d e r A b k o m m e n s b e s t i m m u n g e n u n d 
die A r t d e r K o n s u l t a t i o n s m e c h a n i s m e n h a b e n zu einschlägi
gen Ergebn i s sen in d e n i n t e r n a t i o n a l e n zol l - u n d h a n d e l s p o 
li t ischen V e r h a n d l u n g e n sowie zu w e l t w e i t e r A n e r k e n n u n g 
des G A T T u n d se iner O r g a n e geführt. Vor d iesem H i n t e r 
g r u n d sowie angesichts d e r Tatsache , daß e t w a zwei Dr i t t e l 
se iner Mi tg l ieder Entwicklungsländer waren , b e g a n n da s 
G A T T sich schon frühzeitig m i t d e r e n b e s o n d e r e n P r o b l e m e n 
zu befassen. Diese Bemühungen führten, nach e r s t en g r u n d 
legenden S t u d i e n be re i t s Mi t t e d e r fünfziger J a h r e u n d nach 
d ive r sen P r o g r a m m e n , zu e iner Abänderung des A b k o m 
m e n s t e x t e s . I n s b e s o n d e r e ist h i e r d ie Hinzufügung eines 
n e u e n Kap i t e l s — des Tei les IV — A n f a n g 1965 zu erwähnen. 
Diese Ergänzung legte das wicht ige P r inz ip fest, daß e n t w i k -
ke l te Länder nicht von Entwicklungsländern bei H a n d e l s v e r 
h a n d l u n g e n Zugeständnisse e r w a r t e n , d ie m i t d e r e n i n d i v i 
due l len Er fo rde rn i s sen u n v e r e i n b a r sind. F e r n e r s icher ten d ie 
I n d u s t r i e - den Entwicklungsländern w e i t e s t g e h e n d e A n s t r e n 
g u n g e n zu r Öffnung i h r e r Märkte für d ie P r o d u k t e zu, d ie 
für le tz te re von b e s o n d e r e m E p x o r t i n t e r e s s e s ind. Gleichzei
t ig m i t d e r H i n z u n a h m e des Tei les IV w u r d e auch e in 
n e u e r Ausschuß (Commit te on T r a d e a n d Deve lopment ) z u r 
B e h a n d l u n g dieser be sonde ren Entwicklungsländer-Proble
m a t i k geschaffen. 
A b e r schon vo r 1965 w a r de r I m p u l s z u r Gründung des H a n 
de l s zen t rums gekommen , u n d z w a r in d e m d a m a l s schon 
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b e s t e h e n d e n Ausschuß I I I (Expans ion of Trade ) des G A T T . 
H ie r u n t e r b r e i t e t e d e r V e r t r e t e r Bras i l i ens a m 10. Ok tobe r 
1962 d e n inzwischen legendären Vorschlag z u r E r r i c h t u n g 
eines >In terna t iona l T r a d e In fo rma t ion Centre<. Wie oben 
angedeu te t , l ag d e m Vorschlag d ie Überlegung z u g r u n d e , daß 
die Entwicklungsländer be i d e m Bemühen u m A u s w e i t u n g 
ih re s E x p o r t s über die Öffnung v o n Absatzmärkten d e r I n d u 
strieländer h i n a u s in z u n e h m e n d s t a r k e m Maße auf e i n 
schlägige H a n d e l s i n f o r m a t i o n e n angewiesen sind, u m i h r e 
C h a n c e n auf d iesen n e u e n Märkten auch e r k e n n e n u n d n u t 
zen zu können, u n d daß sie sich se lbs t i m Gegensa tz zu d e n 
Industrieländern ke ine a u f w e n d i g e n H a n d e l s i n f o r m a t i o n s -
S y s t e m e m i t kos tspie l iger Beschaffung e t w a du rch w e l t w e i t e 
Netze v o n Hande l sa t t aches le i s ten können. D e m dadu rch b e 
d ing ten s t r u k t u r e l l e n W e t t b e w e r b s n a c h t e i l sowie, w e l t w e i t 
gesehen, beträchtlicher Doppe la rbe i t könne durch e in so l 
ches Z e n t r u m e n t g e g e n g e w i r k t w e r d e n . E i n g e h e n d e Erörte
r u n g e n über d e n G e s a m t k o m p l e x d e r Epxortförderung für 
Entwicklungsländer in de r Folgezei t k o n z e n t r i e r e n sich auf 
d e n bras i l i an ischen Vorschlag; mögliche A r b e i t s m e t h o d e n für 
ein Z e n t r u m , f inanzie l le A u s w i r k u n g e n u n d i h r e G r e n z e n 
w u r d e n d i sku t ie r t . A n f a n g 1964 w u r d e e ine E x p e r t e n g r u p p e 
n a t i o n a l e r V e r t r e t e r e inbe ru fen (Beginn d e r ständigen > a d v i 
sory group<), u n d i m gleichen J a h r n a h m das a l len E n t w i c k 
lungsländern offens tehende Z e n t r u m — >GATT T r a d e I n 
fo rma t ion Centre<, später >GATT I n t e r n a t i o n a l T r a d e C e n -
tre< g e n a n n t — seine Tätigkeit auf; zunächst prak t i sch als 
E i n - M a n n - B e t r i e b , b a l d du rch e inen Le i t e r m i t zwei M i t a r 
be i t e rn . Bei anfänglicher Uns icherhe i t auf a l len Se i t en schäl
t e n sich jedoch gleich als Haupttätigkeitselemente die E r a r 
b e i t u n g u n d Wei t e r l e i t ung von In fo rma t ionen über A b s a t z 
möglichkeiten in Industrieländern sowie über d e r e n e igene 
Handelsförderungsmethoden u n d - e in r i ch tungen (im S i n n e 
d e r A n l e i t u n g für Entwicklungsländer) h e r a u s . Gleich v o n 
A n f a n g a n w u r d e auch ein S y s t e m d e r Z u s a m m e n a r b e i t des 
Z e n t r u m s m i t n a t i o n a l e n Hande l s in fo rma t ionss t e l l en — a m t 
l ichen n a t i o n a l e n Verb indungss t e l l en — ins ta l l ie r t . Diese fun 
g ie ren als Anlauf s te l le des Z e n t r u m s für i h r jewei l iges L a n d 
u n d h a b e n naturgemäß besonde r s i m Fa l l e de r Industrielän
d e r hinsicht l ich d e r In format ionsbeschaf fung u n d -Vermi t t 
l u n g für das I T C erhebl iche B e d e u t u n g . I n d e r B u n d e s r e p u 
b l ik Deu t sch land w u r d e diese F u n k t i o n d e r Bundess t e l l e für 
Außenhandelsinformation in Köln übertragen. 
Nach Gründung k o n n t e das Z e n t r u m se ine A r b e i t zunächst 
nicht unbeeinflußt von grundsätzlichen we l thande l spo l i t i 
schen Diskuss ionen fortführen, d e n n i m R a h m e n d e r i n z w i 
schen geb i lde ten Wel thande l skonfe renz (Uni ted Na t ions C o n 
fe rence on T r a d e a n d Deve lopmen t , UNCTAD) w u r d e d ie 
F r a g e e ine r E in r i ch tung z u r Förderung des E x p o r t s de r E n t 
wicklungsländer ba ld z u m wich t igen T h e m a . I m R a h m e n 
e iniger genere l l e r U n k l a r h e i t e n bezüglich des Verhältnisses 
v o n G A T T u n d U N C T A D , die h i e r n ich t b e h a n d e l t w e r d e n 
können, e r g a b sich auch e ine P e r i o d e d e r Ungewißheit, ob 
es z u r Parallelgründung eines H a n d e l s z e n t r u m s durch 
UNCTAD, m i t a l l d e n d r o h e n d e n G e f a h r e n e ine r D o p p e l a r 
bei t , k o m m e n würde. Dieser Befürchtung w u r d e durch die 
F u s i o n i e r u n g d e r Kräfte von G A T T u n d U N C T A D ein E n d e 
gesetzt . Nach e i n g e h e n d e n Überlegungen, en t sp rechende r A b 
sprache zwischen d e m dama l igen G e n e r a l d i r e k t o r des G A T T 
u n d d e m Generalsekretär der U N C T A D u n d E i n b r i n g u n g d i e 
ses Vorschlags i n d e r U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a m der Z u 
sammenschluß A n f a n g 1968 durch Gründung des >Joint I n t e r 
n a t i o n a l T r a d e C e n t r e < zus t ande . 

Entwicklung und Einbettung in die 
internationale Gemeinschaft 
Ursprünglich also ein G A T T - Z e n t r u m , w a r d ie i m w e i t e r e n 
a ls >In terna t iona l T r a d e Centre< beze ichne te Organ i sa t ion 
se i the r als g e m e i n s a m e s U N C T A D / G A T T - Z e n t r u m tätig. Die 
obenerwähnte B e r a t e r g r u p p e trägt se i tdem d ie Beze ichnung 

>Joint Adv i so ry Group« (JAG) u n d w u r d e später ergänzt 
durch e inen vorgescha l t e ten Arbeitsausschuß (Technical 
Commit tee ) . De r A u s b a u des I T C z u m h e u t i g e n S t a n d e r 
folgte d a n n a b 1968. Nach anfänglichem Zögern der I n d u 
strieländer (mit Blick auf e ine befürchtete übermäßige A u s 
w e i t u n g d e r e r forder l ichen Hausha l t smi t t e l ) s te iger te sich 
das T e m p o später vehemen t , n icht zu le tz t d a n k noch au fzu
ze igender Änderungen im g e s a m t e n F inanz i e rungssys t em. I n 
de r Sache h a t t e sich schon zu Ze i t en des G A T T - Z e n t r u m s die 
E r k e n n t n i s he rausgeb i lde t , daß die Bere i t s t e l lung v o n H a n 
de l s in fo rmat ionen al le in nicht ausre icht , s o n d e r n Hilfe be i 
de r F o r t b i l d u n g en t sp rechenden P e r s o n a l s er forder l ich ist, 
da s die I n fo rma t ion zu v e r a r b e i t e n ha t . Hie rbe i k o n n t e 
m a n frühere Ansätze von F o r t b i l d u n g s a k t i o n e n des G A T T 
n u t z e n u n d we i te ren twicke ln . Es k r i s t a l l i s i e r t e sich d a n n das 
P r o b l e m he raus , daß die Handelsförderungsorganisationen in 
den Entwicklungsländern oft noch ganz unzure ichend fachlich 
qual i f iz ier t w a r e n , u m H a n d e l s i n f o r m a t i o n e n in Handelsför
d e r u n g s a k t i o n e n umzuse tzen , so daß auch die F o r t b i l d u n g 
e iner s t e igenden Zah l von > t r a inees < z u m Teil ins L e e r e zu 
g e h e n d roh te . In v ie len Fällen w u r d e d ie Handelsförderungs
funk t ion nicht e inma l zen t ra l , s o n d e r n als Nebengeb ie t v o n 
versch iedenen Ste l len des j ewei l igen En twick lungs l andes — 
e t w a I n d u s t r i e - , Hande l s - , Landwi r t s cha f t smin i s t e r i um o d e r 
Z e n t r a l b a n k — w a h r g e n o m m e n . Von d a h e r e r g a b sich d ie 
No twend igke i t de r Unterstützung be im Auf- bzw. A u s b a u 
leistungsfähiger zen t r a l e r Organ i sa t i onen i m Bereich de r 
Handelsförderung. Dieser T e n d e n z lag auch die g e w a c h s e n e 
E r k e n n t n i s zugrunde , daß d e n Entwicklungsländern m i t e i n e r 
p e r m a n e n t e n Bere i t s t e l lung i n t e r n a t i o n a l e r Unterstützungs
maßnahmen allein nicht länger ged ien t war , sonde rn daß d e r 
A s p e k t de r Hilfe z u r Selbs th i l fe h i n z u k o m m e n mußte. I n 
nicht w e n i g e n Fällen b e g a n n das Z e n t r u m m i t gene re l l en 
Bemühungen in e inem Entwick lungs land , die dor t igen e i n 
schlägigen Ein r i ch tungen überhaupt ers t auf den eigenstän
digen C h a r a k t e r d e r Handelsförderungsfunktion h i n zu m o 
t iv ie ren . De r F o r t g a n g in d e n Entwicklungsländern b r a c h t e 
z u n e h m e n d die No twend igke i t we i t e r e r spezia l is ier ter U n t e r 
stützungsmaßnahmen m i t sich — eine auch bei b i l a t e r a l e r 

Zum neuen Leiter des Zentrums der Vereinten Nationen für Abrüstung wurde der Schwede Jan Martenson als Nachfolger seines Landsmannes Rolf Björnerstedt vom Generalsekretär berufen; wie Björnerstedt ist er Beigeordneter Generalsekretär der Weltorganisation. Der am 14. Februar 1933 geborene Martenson war zuvor im schwedischen Staatsdienst tätig. 1968 und 1969 war er Stellvertretender Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. 
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Hande lsh i l fe geläufige E r f a h r u n g —, so d e r E x p e r t e n b e r a 
t u n g be i F r a g e n d e r E x p o r t v e r p a c k u n g , be i d e r E x p o r t p r e i s 
ka lku la t ion , be i d e r Qualitätskontrolle u n d in a n d e r e n B e 
reichen. E ine r de r w e i t e r e n Schr i t t e b e s t a n d in d e r z u n e h 
m e n d e n V e r l a g e r u n g d e r Fortbildungstätigkeit v o n Genf in 
die Entwicklungsländer selbst , b is h in z u m K o n z e p t d e r A u s 
b i l dung d e r Ausbilder«. 
Dieser h ie r n u r seh r grob skizzier te A u s b a u des I T C in d e n 
s iebziger J a h r e n vollzog sich in seh r v ie len Einze lschr i t t en ; 
e r g ing e i n h e r m i t fo r t schre i tender pe r sone l l e r A u s w e i t u n g 
u n d führte zu e iner n icht une rheb l i chen Z u s a m m e n f a s s u n g 
einschlägigen Fachwissens in d ieser Organ isa t ion . D a r a n än
d e r t auch die Ta t sache nichts , daß ein e rhebl icher Teil des 
I T C - P e r s o n a l s aus vorübergehend einges te l l t en Spezialkräf
t e n bes t eh t — i m Gegente i l . E r w e i t e r t w i r d dieses S p e k t r u m 
noch u m die Var i an t e , i m Einzelfal l i m R a h m e n des Mögli
chen auf die Diens t l e i s tungen d e r na t i ona l en V e r b i n d u n g s 
s te l len oder a n d e r e r Spez ia l ins t i tu t ionen zurückzugreifen. E in 
ganz wesent l icher Z u g d e r Tätigkeit des I T C seit n u n m e h r 
e iner R e i h e v o n J a h r e n b e s t e h t i n der b e t o n t e n V e r l a g e 
r u n g w e g von de r Genfe r Z e n t r a l e h in in d ie E n t w i c k l u n g s 
länder selbst . Diese V e r l a g e r u n g konn te , wenngle ich sich i m 
m e r w i e d e r Engpässe u n d f inanziel le Schwie r igke i t en e r g a 
ben , doch i m wesen t l i chen durch e ine adäquate Unterstützung 
d e r in den Entwicklungsländern tätigen P r o j e k t m i t a r b e i t e r 
se i tens d e r Z e n t r a l e abges icher t w e r d e n . W e n n sich z u m B e i 
spiel i m R a h m e n de r B e r a t u n g b e i m Aufbau e iner zen t r a l en 
Exportförderungsorganisation in e inem En twick lungs l and 
plötzlich d e r Beda r f nach A b s a t z m a r k t i n f o r m a t i o n e n über 
die Märkte der Vere in ig ten S t aa t en , Großbritanniens u n d de r 
B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land e rgab , k o n n t e d ie Genfe r Z e n 
t r a l e angesprochen w e r d e n , die (gegebenenfal ls m i t Hilfe de r 
be t re f fenden na t i ona l en Verb indungss te l l en) die I n f o r m a t i o 
n e n bere i t s te l l t e oder e ine S tud ien re i se m i t f achkund igem B e 
gle i ter des ITC für die in t e re s s i e r t en P e r s o n e n des be t ref 
fenden L a n d e s v e r m i t t e l t e u n d durchführte. 
Es v e r s t e h t sich, daß das ITC diese A u s w e i t u n g m i t d e n u r 
sprünglich i h m zur Verfügung s t e h e n d e n Mi t t e ln sowie a n 
gesichts de r ursprünglichen Kons te l l a t ion vor a l l em de r v e r 
Sein Amt als Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie 
(World Meteorological Organization, WMO) nahm der Däne Prof. 
Dr. Aksel C. Wiin-Nielsen zum Jahresbeginn 1980 auf. Er folgte dem 
Briten Dr. David A. Davies, der, ein Rekord im UN-System, fast ein 
Vierteljahrhundert an der Spitze der Verwaltung der Organisation 
stand. Dr. Wiin-Nielsen, Jahrgang 1924, studierte in Kopenhagen und 
Stockholm und war längere Zeit in den Vereinigten Staaten tätig. 

sch iedenen U N - O r g a n i s a t i o n e n n i ema l s e r l eb t hätte. A b e r 
A n f a n g 1968 h a t t e j a e in n e u e r T r e n d eingesetz t . E in w e s e n t 
l icher Effekt d e r zusätzlichen A n b i n d u n g des Z e n t r u m s a n 
die U N C T A D b e s t a n d in d e r für I T C n e u eröffneten Mög
lichkeit , über die U N C T A D P r o j e k t m i t t e l des U N - E n t 
w i c k l u n g s p r o g r a m m s (UNDP) z u r Durchführung v o n A k 
t ionen d e r Technischen Hilfe zugewiesen zu e rha l t en . Diese 
E n t w i c k l u n g fügte sich ein in die übergeordneten Bemühun
gen de r Ve re in t en N a t i o n e n u m K o o r d i n i e r u n g a l l e r i h r e r 
Exportförderungsleistungen für die Entwicklungsländer. E i n e 
solche auf höherer E b e n e v o r g e n o m m e n e k o n z e r t i e r t e A k 
tion«, die in d e m in d e r Zei t 1967—1968 ve rwi rk l i ch t en 
>United Na t ions E x p o r t P r o m o t i o n Programme« i h r e n A u s 
d ruck fand, w a r zweckmäßig geworden , u m e inem A u s e i n 
a n d e r l e b e n d e r Exportförderungsaktionen e n t g e g e n z u w i r 
ken, d ie i m Zuge d e r in d e n Entwicklungsländern e n t s t e h e n 
d e n Bedürfnisse a l l e n t h a l b e n b e g a n n e n — beisp ie lsweise in 
d e n UN-Reg iona lkommiss ionen , in d e r F A O i m Z u s a m m e n 
h a n g m i t A g r a r p r o d u k t e n , e n t s p r e c h e n d in der se inerzei t 
neugeschaf fenen U N I D O u n d naturgemäß i m Bere ich U N C 
T A D u n d I T C sowie u n t e r Einschluß des U N D P . 
Es bedu r f t e verständlicherweise g e r a u m e r Zeit , b is d ie P o s i 
t i onen d e r g e n a n n t e n Organ i s a t i onen sowei t abges teck t w a 
ren , daß i h r e A k t i o n e n in d e r P r a x i s h in re i chend a b g e s t i m m t 
u n d Überschneidungen nach Möglichkeit ausgescha l te t w a 
r en . Bezüglich des I T C können, beispielhaf t , fo lgende Schr i t t e 
auf d iesem Weg angeführt w e r d e n : grundsätzliche A r b e i t s 
a b k o m m e n m i t F A O u n d später UNIDO, g e m e i n s a m e B e r a 
tungsmis s ionen in Entwicklungsländern auf d e r P r o g r a m -
m i e r u n g s - w ie d e r Durchführungsebene, m i t T e i l n a h m e m e h 
r e r e r Organ i sa t i onen u n d m i t (je nach L a g e des Fal les) w e c h 
se lnde r Federführung, E insa t z ständiger V e r b i n d u n g s l e u t e in 
d e n gleichfalls e n t s t a n d e n e n reg iona len Handelsförderungs
z e n t r e n bei d e n Reg iona lkommiss ionen , v o r a l l em bei de r 
E S C A P . Auch zwischen I T C u n d U N C T A D w e r d e n , g le ichsam 
in t e rn , bis h e u t e die Zuständigkeitsabgrenzungen in d e r P r a 
x is i m m e r w i e d e r def inier t , nach d e r Grobe in t e i l ung U N C -
TAD/Hande l spo l i t i k u n d Hande l sen twick lung , I T C / H a n d e l s 
förderung. Ein ige Beispie le mögen dies ve rdeu t l i chen : I m p l i 
z ie r t d e r Wunsch e ines En twick lungs l andes nach b e r a t e n d e r 
Unterstützung e t w a d ie Bere iche A u s b a u von Exportförde-
r u n g s - oder V e r m a r k t u n g s o r g a n i s a t i o n e n , Beschaffung von 
A b s a t z m a r k t i n f o r m a t i o n e n u n d Hilfe be i d e r Lösung d e m 
E x p o r t i m Wege s t e h e n d e r T r a n s p o r t p r o b l e m e oder be i d e r 
Schaffung a n g e s t r e b t e r F r e i h a n d e l s z o n e n - A r r a n g e m e n t s , so 
w i r d d ieser Fa l l gemeinschaft l ich in Angrif f g e n o m m e n , u n t e r 
W a h r n e h m u n g des e r s t g e n a n n t e n Tei ls durch I T C sowie d e r 
T r a n s p o r t - ode r d e r F r e i z o n e n - K o m p o n e n t e du rch U N C T A D . 
W e i t e r e Beispiele können g e n a n n t w e r d e n : größtmögliche B e 
rücksichtigung d e r i m R a h m e n d e r U N C T A D a u s g e h a n d e l t e n 
K o n z e p t e d e r technischen w i e d e r wir t schaf t l ichen Z u s a m 
m e n a r b e i t de r Entwicklungsländer u n t e r e i n a n d e r auch auf 
d e r I T C - E b e n e , be isp ie lsweise i n F o r m des E insa tzes e ines 
qual i f iz ie r ten E x p e r t e n a u s d e m E n t w i c k l u n g s l a n d A für 
S e m i n a r e oder b e r a t e n d e Unterstützungsmaßnahmen b e i m 
Aufbau v o n E x p o r t v e r m a r k t u n g s e i n r i c h t u n g e n i m E n t w i c k 
l u n g s l a n d B . 
E in Mei lens te in v o n grundsätzlicher A u s w i r k u n g auf d e m 
Wege des A u s b a u e s des I T C v o n e i n e m I n f o r m a t i o n s z e n t r u m 
ge r inge r Größe zu e inem H a n d e l s z e n t r u m z u r A b w i c k l u n g 
umfangre i che r i n t e r n a t i o n a l e r Technischer Hi l fe le i s tungen i m 
Bere ich d e r Handelsförderung für die Entwicklungsländer 
w a r 1973 durch d ie Reso lu t ion 1819 (LV) des Wir t scha f t s - u n d 
Soz ia l ra t s gelegt w o r d e n , d ie d e m I T C die z e n t r a l e k o o r d i 
n i e r e n d e Rol le (focal point) für die Handelsförderungsunter
stützung sei tens a l le r U N - O r g a n i s a t i o n e n zusprach . Die d a 
du rch b e w i r k t e Stärkung se iner Pos i t ion sowie d a s w a c h 
sende Bewußtsein i n d e n Entwicklungsländern selbs t für 
Handelsförderung als eigenständiges Gebie t i m genere l l en 
R a h m e n ih re s Aufbaues (wichtig z . B . hinsicht l ich i h r e r E i -
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g e n b e s t i m m u n g über die V e r w e n d u n g d e r U N D P - M i t t e l in 
i h r e r Gesamthe i t ) w a r e n wesen t l i che E l e m e n t e für ein I T C -
Unterstützungsprogramm z u n e h m e n d e n Umfangs . D e r for t 
schre i tende i n t e rna t i ona l e Abstimmungsprozeß, v o n de r 
g r u n d l e g e n d e n E r k e n n t n i s ge t ragen , daß die Größe d e r G e 
s a m t a u f g a b e e i n e r - u n d die Begrenz the i t d e r Mi t te l a n d e r e r 
sei ts i m m e r gebie ter i scher nach Ausscha l tung a l ler G e f a h r e n 
von Doppe la rbe i t r iefen, schloß m e h r u n d m e h r auch e in 
schlägige Organ i sa t i onen außerhalb d e r Ve re in t en N a t i o n e n 
— das A b k o m m e n über Z u s a m m e n a r b e i t I T C / E G - K o m m i s 
sion (Genera ld i r ek t ion VIII) ist n u r e in Beispie l — bis h i n zu 
b i l a t e r a l en Hi l fe le is tungen im Bereich d e r Handelsförderungs
unterstützung ein. 
Die P r o j e k t m i t t e l des U N D P fanden im Laufe d e r J a h r e zu 
n e h m e n d e Ergänzung durch b i l a t e ra l d e m Z e n t r u m für H a n 
delsförderungsunterstützung z u r Verfügung geste l l te Mit te l 
( t rus t funds). U n t e r d e n Geberländern t r a t h i e r in s t e igen
d e m Maße auch die B u n d e s r e p u b l i k Deutsch land , seit i h r e m 
U N - B e i t r i t t o h n e h i n d e r Tätigkeit des I T C in noch b r e i t e 
r e m Maße zugewand t , in Ersche inung . Die F i n a n z m i t t e l des 
Z e n t r u m s se tzen sich z u s a m m e n aus se inem orden t l i chen 
Hausha l t , de r zu gleichen Tei len von G A T T u n d Ve re in t en 
N a t i o n e n gespeis t wi rd , u n d aus d e m außerordentlichen 
Hausha l t , d e r aus den P r o j e k t m i t t e l n des U N D P u n d den e r 
wähnten b i l a t e r a l en > t r u s t funds < gebi ldet w i rd . E in Blick 
auf die Größenordnungen zeigt, daß das I T C beispie lsweise 
i m J a h r e 1979 (in K l a m m e r n z u m Vergleich: J a h r 1970) be i 
e inem ordent l ichen H a u s h a l t v o n e t w a 10 (1,3) Mill U S - D o l 
l a r Unterstützungsprogramme ( = außerordentlicher H a u s 
hal t ) in Höhe v o n über 13 (1,2) Mill Dol la r abwickel te , d a v o n 
fast 3 (0,6) Mil l Dol la r U N D P - M i t t e l u n d 10,3 (0,7) Mill Dol la r 
b i l a t e r a l e >trust funds<. A n d e r F i n a n z i e r u n g d e r G e s a m t 
a u s g a b e n des I T C (1979 also über 23 Mill Dollar) ist d ie B u n 
des r epub l ik Deu t sch land auf v ie r E b e n e n bete i l ig t : e i n m a l 
i nd i r ek t über die deu tschen F i n a n z i e r u n g s q u o t e n zu d e n 
H a u s h a l t e n v o n G A T T u n d Ve re in t en N a t i o n e n a ls den Trä
g e r n des ordent l ichen I T C - H a u s h a l t s , zwe i t ens i n d i r e k t über 
die deutsche Be i t r agsquo te z u m U N D P , d r i t t ens , sei t n u n 
m e h r e iner Re ihe von J a h r e n , als G e b e r l a n d für b i l a t e r a l e 
> t r u s t funds < u n d v i e r t ens m i t > t r u s t funds <, die a n R e g i o n a l 
kommiss ionen de r Vere in t en Na t ionen z u r I m p l e m e n t i e r u n g 
durch das ITC v e r g e b e n w e r d e n . Hinzu k o m m e n nicht u n e r 
hebl iche Sach le i s tungen für das Z e n t r u m sei tens d e r Kölner 
Bundess te l l e für Außenhandelsinformation als d e r amt l i chen 
deu t schen Verb indungss te l l e des ITC u n d — seit do r t ige r 
w e l t w e i t e r Reg i s t r i e rung solcher Organ i sa t i onen vor e in igen 
J a h r e n — als deu t scher Einfuhrförderungsstelle, fe rne r d ie 
gleichfalls b e d e u t e n d e n Sach le i s tungen a l le r a n d e r e n in W i r t 
schaft u n d Reg ie rung de r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land m i t 
w i r k e n d e n Organ i sa t ionen . 

Tätigkeitsschwerpunkte des Handelszentrums 
Die Le i s tungen des ITC ve r t e i l en sich e i n m a l auf e ine große 
Zah l von Einzelgebie ten, die u n t e r die w e i t e r oben pauscha l 
angegebenen Tätigkeitsgebiete e inzuordnen sind, ande re r se i t s 
auf Unterstützung für prak t i sch al le Entwicklungsländer 
(einschließlich in t e r r eg iona le r Maßnahmen). Von d a h e r gese 
h e n leuchte t es ein, daß die Fes t l egung von Prioritäten i m A r 
b e i t s p r o g r a m m des Z e n t r u m s — u n t e r Berücksichtigung der 
beschr iebenen i n t e r n a t i o n a l e n Zusammenhänge u n d auch de r 
durch das Z u s a m m e n t r e f f e n m e h r e r e r F inanz i e rungsque l l en 
e n t s t e h e n d e n B e d i n g u n g e n — g rund l egendes Er fo rde rn i s ist 
u n d i m m e r w a r . K e i n e le ichte Aufgabe für al le Bete i l ig ten, 
w e n n m a n d ie t ie fgre i fenden W a n d l u n g e n in d e n Bedürfnis
sen de r Entwicklungsländer, besonde r s z u m Beispiel d ie 
Zusp i t zungen während der le tz ten fünf J a h r e , i n Be t r ach t 
zieht . Das Z e n t r u m mußte m i t Blick auf solche E n t w i c k l u n 
gen ein beträchtliches Maß a n kont inu ie r l i cher A n p a s s u n g 
aufbr ingen . Wo lagen u n d l iegen u n t e r d iesen Umständen 
die S c h w e r p u n k t e se iner Tätigkeit? 

Zu d e r r eg iona len Auf te i lung ist da s N o t w e n d i g e schnell g e 
sagt . Nach jewei l s gewissen Versch iebungen i m L a u f e d e r 
J a h r e g l i eder ten sich d ie Unterstützungsprogramme des ITC 
beispie lsweise 1979 w ie folgt auf (in P r o z e n t des G e s a m t p r o 
g r a m m s ) : Afr ika 20,9; As ien u n d pazifischer R a u m 33,8; e u 
ropäische Entwicklungsländer, M i t t e l m e e r r a u m u n d N a h e r 
Os ten 8,2 (neue h ie r derze i t in V o r b e r e i t u n g bef indl iche P r o 
j e k t e w e r d e n zu e ine r Erhöhung des Ante i l s führen); L a t e i n 
a m e r i k a 12,0. Auf in t e r reg iona le Maßnahmen (z. B . größere 
M a r k t s t u d i e n , umfas sende F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n in 
u n d in Z u s a m m e n a r b e i t m i t Industrieländern) entf ie len 
25,1 vH. A l l e n t h a l b e n k o m m t es zu A r r a n g e m e n t s d e r Z u 
s a m m e n a r b e i t in d e n Regionen, m i t d e n U N - R e g i o n a l k o m 
miss ionen ode r m i t a n d e r e n O r g a n i s a t i o n e n : m i t E C O W A S , 
A n d e n p a k t o r g a n i s a t i o n , Kar ib i sche r E n t w i c k l u n g s b a n k u n d 
w e i t e r e n Ins t i tu t ionen . 
Hinsichtl ich de r Auf te i lung nach Fachgeb ie t en s ind in d e n 
v e r g a n g e n e n J a h r e n vielfältige A n p a s s u n g e n u n d E r w e i t e 
r u n g e n v o r g e n o m m e n w o r d e n . Außerdem sind die I n t e r d e -
p e n d e n z e n zwischen e inze lnen Sach le i s tungen zu berück
sicht igen w i e sie insbesondere in d e m T y p u s d e r i n t e g r a t e d 
Ass i s tance Projects< (IAPs) z u m A u s d r u c k k o m m e n . Diese 
me i s t ens auf d e r E b e n e j ewei l s e ines En twick lungs l andes 
durchgeführten u n d auf e ine u m f a s s e n d e Stärkung d e r E x 
portfähigkeit des L a n d e s abz ie lenden Großprojekte (gegen
wärtig insgesamt 38) h a b e n i m L a u f e de r J a h r e w a c h s e n d e 
B e d e u t u n g e r l a n g t u n d m a c h e n derze i t nahezu d ie Hälfte 
des g e s a m t e n ITC-Unterstützungsprogramms aus. S ie g r u p 
p ie ren jewei l s e ine Re ihe in sich a b g e s t i m m t e r D iens t l e i s t un 
gen, be ispie lsweise Hilfe b e i m grundsätzlichen A u s b a u d e r 
E in r i ch tungen für Handelsförderung u n d -pol i t ik des be t re f 
fenden Landes , Fortbildungsmaßnahmen für das F a c h p e r s o 
nal , Markt forschungshi l fen , S p e z i a l b e r a t u n g in d e n B e r e i 
chen Außenhandelsinformation ode r E x p o r t v e r p a c k u n g . E n t 
sprechend verläuft auch d ie i n t e r n e Z u s a m m e n a r b e i t d e r 
j ewei l igen Ab te i lungen des ITC. 
Die Einze lauf te i lung des G e s a m t p r o g r a m m s nach F a c h g e 
b ie t en s ieht a n h a n d d e r (geschätzten) Zahlen für 1979 w i e 
folgt a u s : 

Fachgebiet Prozent 
1. Grundsätzlicher Ausbau nat ionaler 

Handelsförderungseinrichtungen 16,2 
2. Exportmarktentwicklung 42,5 
3. Spezialisierte Handelsförderungsdienste 10,5 
4. Multinationale Handelsförderung 3,4 
5. Fortbildungsmaßnahmen 22,3 
6. Importbeschaffungstechnik 1,3 
7—10. Neue Programme 3,8 

100 
Manche d ieser Tätigkeitszweige des ITC b e i n h a l t e n in sich 
w i e d e r u m e ine Fülle von Einze laufgaben. 
Die B e d e u t u n g von Gebiet 1, g rund l egende r A n s a t z p u n k t für 
e ine Stärkung der ins t i tu t ione l len I n f r a s t r u k t u r e ines E n t 
wick lungs landes i m Bere ich de r Handelsförderung, v e r s t e h t 
sich von selbst . — Nachs t ehende S t i chwor te mögen genügen, 
das bei w e i t e m d e n größten R a u m e i n n e h m e n d e u n d v ie lge 
s ta l t ige Gebiet 2 wen igs t ens grob u n d be isp ie lhaf t zu u m 
reißen: M a r k t i n f o r m a t i o n e n an Entwicklungsländer in v i e l 
fältiger F o r m u n d über zahl lose P r o d u k t e u n d Märkte; H i l 
fen a l le r A r t be i de r N u t z u n g in I T C - M a r k t s t u d i e n z u s a m 
m e n g e t r a g e n e r Empfeh lungen u n d be i diesbezüglichen F o l 
geak t ionen , Workshops etc., b is h in z u r M i t w i r k u n g a n e inem 
> I n t e r - A g e n c y Co-ord ina t ion C o m m i t t e e on L e a t h e r a n d 
L e a t h e r Products< (FAO, U N C T A D , U N I D O u n d ITC) ; S t u 
d ien u n d E m p f e h l u n g e n z u r W a h l v o n A b s a t z w e g e n u n d zu 
V e r m a r k t u n g s m e t h o d e n bei e inze lnen P r o d u k t e n ; i n e ine r 
z u n e h m e n d e n Zah l von Bere ichen A b g a b e EDV-unterstützter 
Hande l s in fo rma t ionen sowie sei t e in igen J a h r e n > I m p o r t - E x 
p o r t Contac t P r o g r a m m e s < (IECP) m i t e r s tma l ig i m ITC auf
g e n o m m e n e r In fo rma t ion über Liefermöglichkeiten d e r E n t -
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Wicklungsländer ( z .B . Malays ia : rd . 1 200 E x p o r t f i r m e n - P r o 
file), in be iden Bere ichen in enge r Z u s a m m e n a r b e i t m i t den 
r eg i s t r i e r t en Einfuhrförderungsstellen der Industrieländer; 
fe rne r : P r o d u k t s t u d i e n über Einschaltungsmöglichkeiten der 
Entwicklungsländer (z. B. C o m p u t e r - P a p i e r , aud io-v i sue l le 
Ausrüstung) bei L ie fe rungen a n die zen t r a l e UNDP-Beschaf 
fungsste l le > I n t e r - Agency P r o c u r e m e n t Services Unit« 
(IAPSU); e in speziel ler D o k u m e n t a t i o n s d i e n s t m i t Le i s tungen 
in de r Genfe r Z e n t r a l e u n d >im Felde sowie m a n c h e s a n 
dere . — Gebiet 3 umfaßt Spez ia lbe ra tungsd iens t e (Func t io 
na l Adv i so ry Service) für e ine Re ihe von Gebie ten , z. B . H a n 
dels informat ion , E x p o r t v e r p a c k u n g oder Expor t f i nanz i e rung . 
— Gebiet 4 umfaßt eine große Zah l von Maßnahmen i m 
Bereich de r Handelsförderung von Grunds to f fen d e r E n t 
wicklungsländer: Mark t fo r schung , Förderung i n t e r n a t i o n a l e r 
W e r b e k a m p a g n e n , Be te i l igung be im Aufbau i n t e rna t i ona l e r 
P r o d u k t o r g a n i s a t i o n e n w ie de r > I n t e r n a t i o n a l Tea P r o m o 
t ion Association«. (ITPA). Bet roffen s ind n e b e n T e e b e i 
spie lsweise H a r t f a s e r n oder Pfeffer. Das Z u s a m m e n w i r k e n 
mi t a n d e r e n Organ i sa t ionen w i e U N C T A D u n d F A O ist in d i e 
sem Bereich naturgemäß sehr b e d e u t e n d . — Die u n t e r Ge
biet 5 g e n a n n t e A u s b i l d u n g in d e r Handelsförderung ist e ine 
de r a l t en Säulen des Z e n t r u m s . Schon 1967 begonnen , h a t 
d ieser Diens t nicht n u r m i t T a u s e n d e n v o n > t r a inees < e ine 
e r s taun l iche En twick lung i m q u a n t i t a t i v e n S i n n e genommen , 
v i e l m e h r h a t e r vor a l l em auch e ine spezielle D y n a m i k h i n 
sichtlich fortwährender A n p a s s u n g a n n e u e F o r t b i l d u n g s b e 
dürfnisse u n d e iner e r f indungsre ichen Wei t e ren twick lung 
de r Methodologie bewiesen . De r T r e n d ist von d e r u r 
sprünglichen Tätigkeit in Genf über die Z u s a m m e n a r b e i t m i t 
Spez ia l ins t i tu t ionen in I n d u s t r i e - b is zu r heu t igen b re i t en 
Tätigkeit in den Entwicklungsländern selbst gegangen . E r 
wähnt sei auch die En twick lung umfangre iche r fo r tb i l dungs 
method i scher Hilfsmit te l , bis h in zu den we l twe i t a n e r k a n n 
ten , auf jewei ls e in T h e m a zugeschn i t t enen >training packs< 
u n d die A n w e n d u n g aud io -v i sue l l e r Hi l fsmit te l . — Die I T C -
Unterstützung auf Gebiet 6, B e r a t u n g u n d F o r t b i l d u n g h i n 
sichtlich de r Organ i sa t ion u n d Arbe i t swe i se von I m p o r t b e 
schaffungsstel len u n d ähnlichen Ein r i ch tungen in E n t w i c k 
lungsländern, in d e r Zei t 1978—79 zögernd angelaufen , w i r d 
ers t in d iesem J a h r p rak t i sch zu stärkerer En t f a l t ung k o m 
m e n . — Ergänzend müssen auch die e rhebl ichen A n s t r e n g u n 
gen des ITC u m eine sys temat i sche E v a l u i e r u n g se iner U n 
terstützungsmaßnahmen a n g e m e r k t w e r d e n . 

A n d e r Schwel le d e r achtziger J a h r e h a t da s Z e n t r u m v ie r 
n e u e P r o g r a m m e (Gebiete 7—10) in Angriff g e n o m m e n . Es 
h a n d e l t sich u m : a) verstärkte A k t i o n e n de r Handelsförde
rungsunterstützung a n die a m w e n i g s t e n en twicke l t en Län
der (denen schon seit längerem b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t 
gewidme t wi rd ) , m i t Nachdruck auch auf de r E x p o r t p r o d u k t 
en twick lung ; b) b e s o n d e r e Handelsförderungsmaßnahmen 
zuguns t en ländlicher Geb ie te in Entwicklungsländern; c) t ech 
nische Z u s a m m e n a r b e i t zwischen I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s 
k a m m e r n in E n t w i c k l u n g s - u n d Industrieländern; u n d u m 
das wahrsche in l ich in d iesem J a h r an l au fende Gebie t d) F o l 
geunterstützung zur N u t z u n g de r Ergebn i s se de r m u l t i l a t e r a 
len H a n d e l s v e r h a n d l u n g e n des G A T T . — E in w e i t e r e r A k 
zent w u r d e mi t de r Einführung einer mi t te l f r i s t igen P l a n u n g 
für das g e s a m t e ITC-Unterstützungsprogramm gesetzt . 
De r e r s t e P l a n (ITC M e d i u m - T e r m P r o g r a m m e ) umfaßt d e n 
Z e i t r a u m i979—1981. Diese P l a n u n g w a r i m Hinbl ick auf d ie 
gewachsene Gesamtau fgabe , auf zah l re iche Fälle h a u s h a l t s 
jahrübergreifender V o r h a b e n sowie auf d ie ve rbes se r t e A b 
s t i m m u n g m i t den ve r sch iedenar t igen F inanz i e rungsque l l en 
erforder l ich geworden . 
Tro tz se iner k u r z e n Geschichte h a t das H a n d e l s z e n t r u m h e u 
te e inen beacht l ichen S t a n d de r En twick lung erre icht . E r 
messen läßt sich de r For t schr i t t auch, w e n n m a n bedenk t , daß 
sich das ITC nach k le inen Anfängen h e u t e auf e t w a 200 M i t 
a rbe i t e r in de r Z e n t r a l e zuzüglich m e h r e r e r h u n d e r t — w e n n 
gleich z u m Teil n u r temporär verfügbarer — Kräfte bei d e r 
P r o j e k t a r b e i t in ungefähr 70 Entwicklungsländern stützen 
k a n n . Z u n e n n e n ist auch die Publikationstätigkeit des ITC, 
insbesondere die Zeitschrif t >In terna t iona l T r a d e FORUM«. 
Anges ichts d e r heu t igen i n t e r n a t i o n a l e n V e r z a h n u n g des 
Wir t schaf t s lebens ist die B e d e u t u n g des ITC für die Dr i t t e 
Wel t of fenkundig . B e d e u t u n g h a t das Z e n t r u m seit J a h r e n 
jedoch auch für die en twicke l t en Länder. N e b e n zahl re ichen 
gegensei t igen A b s t i m m u n g s a k t i o n e n auf d e n p rak t i s chen 
E b e n e n de r Handelsförderung u n d d e r Technischen Hilfe in 
d iesem Bereich, dem w e l t w e i t e n I n f o r m a t i o n s - u n d E r f a h 
rungsaus t ausch de r Fachd ip loma ten u n d >Professionals« im 
R a h m e n des ITC u n d se iner O r g a n e ist h i e r nicht zule tz t de r 
beträchtliche i n t e r n a t i o n a l e PR-Ef fek t zu n e n n e n , d e r von der 
Bere i t s t e l lung b i l a t e r a l e r >trust funds« an das Z e n t r u m a u s 
geht . Dies al les s ind E lemen te , welche die für d e n I T C - B e 
reich kennze ichnende Atmosphäre eines sach l i ch -kons t ruk 
t iven Nord-Süd-Dialogs ausmachen . 

Neustrukturierung der internationalen Beziehungen statt >Hilfe< fordert der Bericht der Unabhängigen Kommission für internationale Entwicklungsfragen (vgl. auch den Beitrag von Willy Brandt in VN 1/1980 S. 1 f.). Kommissionvorsitzender Brandt übergab das erste Exemplar des umfangreichen Berichts am 12. Februar an UN-Generalsekretär Waldheim. An der anschließenden Pressekonferenz am Sitz der Vereinten Nationen (unser Bild) nahmen auch die Kommissionsmitglieder Katharine Graham, frühere Herausgeberin der >Washington Post<, Peter G. Peterson und Shridath S. Ramphai, Generalsekretär des Commonwealth, teil. 
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Der UN-Haushalt: Inhalt und System 
Erfahrungen mit dem Programmbudget 

I. Al lgemeines 
Die 34 .Gene ra lve r sammlung de r Ve re in t en Na t ionen h a t a m 
20. Dezember 1979 den Z w e i j a h r e s h a u s h a l t 1980/81 v e r a b 
schiedet. E r h a t e in V o l u m e n von 1247 793 200 US-Dol l a r 
b r u t t o u n d liegt d a m i t r u n d 15 P r o z e n t n o m i n a l über d e m 
endgültigen H a u s h a l t 1978/79 v o n 1,085 M r d Dol lar . Die r ea l e 
S t e i g e r u n g s r a t e (nach Abzug von u n t e r a n d e r e m In f l a t ions 
u n d Wechse lkur skos ten sowie n u r e i n m a l an fa l l enden K o 
sten) beträgt 2,3 Prozen t . De r zu Beg inn de r 34 .Genera lver -
s a m m l u n g d e n Deleg ie r ten präsentierte Voransch lag des 
UNO-Generalsekretärs belief sich ursprünglich auf 
1 214 203 300 Dol lar . Z u d iesem Z e i t p u n k t w a r e n a l le rd ings 
e ine Re ihe von Ausgabetatbeständen noch offen; i m w e s e n t 
l ichen h a n d e l t e es sich dabe i u m Folgekos ten a u f g r u n d von 
Beschlüssen der jüngsten Wel thande l skonfe renz in Mani l a 
(UNCTAD V), die n e u e R u n d e de r I I I . Seerechtskonferenz , zu 
sätzliche A u s g a b e n für das z u r Zei t i n N e w Y o r k l au fende 
U m b a u p r o g r a m m an den UNO-Gebäuden sowie we i t e r e M i t 
t e l an fo rde rungen a u f g r u n d pol i t ischer En t sche idungen d e r 
R e g i e r u n g s v e r t r e t e r g r e m i e n d e r Vere in t en Na t ionen . Vom 
V e r w a l t u n g s - u n d Haushaltsausschuß der G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g vol lzogene Kürzungen h a b e n d ie Erhöhung gegenüber 
d e m Voransch lag in G r e n z e n geha l t en . I m Vergleich zu d e n 
S te ige rungen de r Vor j ah re sbudge t s ist de r Ans t i eg des H a u s 
h a l t s 1980/81 in sgesamt sogar r e l a t i v gemäßigt ausgefal len. 
Lag doch das Zwei J ah re sbudge t 1978/79 be re i t s o h n e Nach
t r a g s h a u s h a l t n o m i n a l 32 v H über d e n Ansätzen für 1976/77 
von 746 Mill Dol lar . Diese n e u e Pol i t ik budgetärer Austerität 
ist vor d e m H i n t e r g r u n d wiede rho l t u n d nachdrücklich v o r g e 
t r a g e n e r K r i t i k sämtlicher wes t l icher H a u p t b e i t r a g s s t a a t e n 
einschließlich d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land an dem über
mäßigen W a c h s t u m de r b i she r igen H a u s h a l t e zu sehen. Auch 
bei d e n in d e r Wel to rgan i sa t ion h e r r s c h e n d e n M e h r h e i t s v e r 
hältnissen k a n n letztl ich nicht a n de r Ta t sache vo rbe igegan 
gen w e r d e n , daß 27 i m wesen t l i chen west l iche u n d östliche I n 
dus t r i e s t a a t en fast 90 P r o z e n t des g e s a m t e n U N - H a u s h a l t s 
f inanzieren , während die res t l ichen 10 P r o z e n t von d e n die 
M e h r h e i t e n in d e n G r e m i e n s t e l l enden Entwicklungsländern 
aufgebrach t w e r d e n . In se inem Rechenschaf tsber icht über die 
Arbe i t de r Organ i sa t ion für d ie 34 .Gene ra lve r sammlung h a t 
d e r Generalsekretär eingeräumt, daß d e n Be i t r agszah l e rn z u m 
regulären U N - H a u s h a l t e ine i m m e r größer w e r d e n d e f i nan 
zielle Las t aufe r leg t w i rd , d ie es i h m z u r Pfl icht mach t , d ie 
b i she r igen h o h e n W a c h s t u m s r a t e n durch U m g r u p p i e r u n g oder 
Neufes t se tzung v o n Aktivitäten zu s e n k e n u n d d ie a n die V e r 
e in ten N a t i o n e n gezah l t en Mi t te l o p t i m a l zu nutzen 1 . N e u e 
P r o g r a m m e i m H a u s h a l t 1980/81 w u r d e n d a h e r w e i t g e h e n d 
du rch E ins te l lung überholter oder Einschränkung früherer 
P r o g r a m m e rea l i s ier t . A u s grundsätzlichen Erwägungen ( ins
b e s o n d e r e w e g e n d e r Aufs tockungen gegenüber d e m V o r a n 
schlag a u f g r u n d pol i t ischer P r o g r a m m e n t s c h e i d u n g e n ) h a t sich 
die B u n d e s r e u b l i k Deu t sch land z u s a m m e n m i t e in igen a n d e 
r e n wes t l ichen I n d u s t r i e s t a a t e n bei d e r A b s t i m m u n g über den 
H a u s h a l t d e r S t i m m e e n t h a l t e n ; e r w u r d e m i t 119 be i 9 G e 
g e n s t i m m e n u n d 9 E n t h a l t u n g e n gebil l igt . 
Die B u n d e s r e p u b l i k w i r d zu d e m — u m die Eigeneinkünfte 
d e r Vere in t en N a t i o n e n (221 343 200 Dollar) v e r m i n d e r t e n — 
n e u e n H a u s h a l t auf de r G r u n d l a g e d e r von d e r 34 .Genera l -
v e r s a m m l u n g für die J a h r e 1980 b is 1982 ve rabsch iede ten B e i 
t r ags ska l a in Höhe von 8,31 v H (bislang 7,70 vH) ve ran l ag t . 
Die Erhöhung resu l t i e r t aus d e r S t e ige rung unse re s B r u t t o s o 
z ia lp roduk t s u n d des P r o - K o p f - E i n k o m m e n s , d ie w e i t e r h i n 
wicht igs te K r i t e r i e n sind, sowie aus d e r N e u v e r a n l a g u n g 
de r Volks republ ik Ch ina a u f g r u n d e r s t m a l s vorge leg te r S t a -
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t i s t iken. P e k i n g h a t t e sich se inerzei t die Übernahme des von 
Ta ipeh g e h a l t e n e n UN-Si tzes d a d u r c h er le ichter t , daß es 
nicht n u r dessen Be i t r ag übernahm, s o n d e r n i hn gleichzeit ig 
auf 5,5 v H aufs tockte . De r w a h r e Be i t r agssa tz l iegt bei e t 
w a 0,95 vH. U m den Umver te i lungse f fek t für die Masse d e r 
Entwicklungsländer zu mi lde rn , übernimmt China freiwil l ig 
e inen Be i t r ag v o n 1,62 v H ; d e r Unte r sch ied geh t größtenteils 
zu L a s t e n d e r H a u p t b e i t r a g s s t a a t e n . Nach de r n e u e n S k a l a 
überflügelt die E G i m übrigen als G r u p p e m i t 26,28 v H den 
b i she r größten Bei t ragszah le r , d ie USA, m i t 25 vH. Die S o 
wje tun ion (ohne Bjelorußland u n d Ukra ine ) trägt 11,1 vH, 
J a p a n 9,6 vH, F r a n k r e i c h 6,2 v H u n d Großbritannien 4,5 vH. 
70 S t a a t e n le is ten den Mindes tbe i t r ag v o n 0,01 v H (vgl. die 
n e u e Be i t r ags ska l a auf S. 56 d ieser Ausgabe) . 
De r ordent l iche H a u s h a l t de r Wel to rgan i sa t ion enthält noch 
nicht die Kos ten für die f r i edenss ichernden Opera t ionen . Außer 
i m Fa l l e d e r F r i e d e n s t r u p p e für Z y p e r n , die sich aus f re iwi l 
l igen Beiträgen finanzier t , w e r d e n die K o s t e n de r übrigen 
lau fenden F r i edensope ra t i onen p e r Pf l ich tbe i t rag über e i n e n 
außerordentlichen H a u s h a l t m i t b e s o n d e r e m Verteilerschlüs
sel (un te r a n d e r e m überproportionale Be la s tung de r Ständi
gen Mi tg l ieder des Sicherhei t s ra ts ) umgeleg t . Nach d e m A u s 
laufen de r F r i edensope ra t i on i m Sina i i m S o m m e r 1979 b e 
trifft dies die F r i e d e n s t r u p p e n auf d e n Golan-Höhen u n d i m 
Libanon . Auf d ie Mandatsverlängerung durch den S icher 
he i t s r a t r eag i e r t e die 34 .Gene ra lve r sammlung mi t de r Bi l l i 
g u n g w e i t e r e r Ausgabeermächtigungen für d e n G e n e r a l s e 
kretär, z u m Beispiel k a n n dieser für die Südlibanon-Opera
tion v o m 19. Dezember 1979 bis z u m 18. Dezember 1980 m o 
nat l ich Z a h l u n g e n b is zu 10,7 Mill Dol la r leisten2 . Auf die 
durch E i n b e h a l t u n g e n se i tens e in iger Mi tg l i eds taa ten e n t 
s t a n d e n e poli t ische P r o b l e m a t i k u n d das dadurch i m regulä
r e n H a u s h a l t e n t s t a n d e n e Defizit sei h ie r n u r a m R a n d e v e r 
wiesen3 . 
Die K o m p e t e n z e n de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g für die j e t z t g e 
tätigten Haushaltsbeschlüsse f inden sich in den A r t i k e l n 17 
u n d 18 d e r U N - C h a r t a . Nach e ingehende r Prüfung al le r V o r 
anschläge in zwei L e s u n g e n u n d Bil l igung du rch einfache 
M e h r h e i t i n i h r e m für V e r w a l t u n g s - u n d F i n a n z f r a g e n z u 
ständigen 5. Hauptausschuß, d e m dabe i de r m i t n a t i o n a l e n 
H a u s h a l t s e x p e r t e n bese tz te >Beratende Ausschuß für V e r 
w a l t u n g s - u n d Haushaltsfragen« (ACABQ) z u r Se i t e s teht , 
muß die G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n H a u s h a l t m i t Z w e i d r i t 
t e l m e h r h e i t beschließen. Z w e i d r i t t e l m e h r h e i t i s t no twend ig , 
da H a u s h a l t s f r a g e n zu d e n »wichtigen Fragen« i m S i n n e 
des A r t i k e l 18 de r C h a r t a zählen4. 

II. Inhalt des Haushalts der Vereinten Nationen 
Der reguläre H a u s h a l t g l ieder t sich in 32 Kap i t e l , i n d e n e n 
sich die Ansätze für die versch iedenen SpezialOrgane, P r o 
g r a m m e , G r e m i e n u n d Abte i lungen de r V e r e i n t e n N a t i o n e n 
f inden. Die wicht igs ten Bereiche u n d ih r H i n t e r g r u n d seien 
k u r z g e n a n n t . 
Kapitel 2: S icherhe i t s ra t u n d al le m i t d e r F r i edenss i che rung 
b e a u f t r a g t e n Organe , d a r u n t e r de r Abrüstungsausschuß u n d 
der Ausschuß für die friedliche N u t z u n g des W e l t r a u m s . 
Kapitel 3: T r e u h a n d r a t 5 sowie a l le O r g a n e d e r En tko lon i s i e 
r u n g . 
Kapitel 4: Wir t schaf t s - u n d Soz ia l ra t (ECOSOC)6 u n d a n d e r e 
Le i tungso rgane des Wir t schaf t s - u n d Sozialbereichs w ie de r 
mi t 21 Mi tg l iedern bese tz te Programmausschuß (CPC), d e r 
u n t e r a n d e r e m den mi t te l f r i s t igen P l a n d e r Ve re in t en N a t i o 
n e n vorberät u n d Prioritätsempfehlungen wei te rg ib t . 
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Kapitel 5: Büro des G e n e r a l d i r e k t o r s für En twick lung u n d 
i n t e rna t i ona l e wir tschaf t l iche Z u s a m m e n a r b e i t 7 . 
Kapitel 10: Wir t schaf t skommiss ion für E u r o p a (ECE)8, die als 
einzige U N - O r g a n i s a t i o n spezifische Bedürfnisse d e r e u r o 
päischen Region w a h r n i m m t . 
Kapitel 11—14: Wir t schaf t skommiss ionen für As ien u n d den 
Pazif ik (ESCAP), für L a t e i n a m e r i k a (ECLA), für Afr ika 
(ECA) sowie für Wes tas ien (ECWA)9 . 
Kapitel 15: We l thande l skonfe renz (UNCTAD)1 0 m i t d e m 
H a n d e l s - u n d En twick lungs r a t als E x e k u t i v o r g a n . 
Kapitel 16: I n t e r n a t i o n a l e s H a n d e l s z e n t r u m (ITC) in Genf11, 
dessen Budge t zu r Hälfte von den Vere in t en Na t ionen u n d 
v o m G A T T g e t r a g e n wi rd . 
Kapitel 17: Organ i sa t ion für indus t r ie l l e En twick lung (UNI
DO). I n Ausführung eines Beschlusses d e r G e n e r a l v e r s a m m 
lung1 2 ist die U m w a n d l u n g de r U N I D O in e ine selbständige 
Sondero rgan i sa t ion im R a h m e n de r U N - F a m i l i e vorgesehen . 
Da nicht zu e r w a r t e n ist, daß das Ra t i f i z i e rungsver fahren vor 
1981 abgeschlossen sein wi rd , enthält d e r H a u s h a l t in K a p i 
tel 17 le tz tmal ig die Kos ten für das UNIDO-Sekre t a r i a t 1 3 . 
Kapitel 18: U m w e l t p r o g r a m m (UNEP). A u f g r u n d de r B e 
schlüsse der Konferenz über die menschl iche U m w e l t im J u n i 
1972 in Stockholm1 4 e r r i ch te te die 27. G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
ein P r o g r a m m zum Schutz de r U m w e l t m i t e inem E x e k u t i v 
r a t a ls pol i t ischem En t sche idungsorgan u n d e inem e igenen 
S e k r e t a r i a t in Nairobi1 5 . Über e inen aus freiwil l igen Beiträ
gen gespeis ten Fonds w e r d e n U m w e l t p r o j e k t e f inanzier t . 
Kapitel 21: A m t des H o h e n K o m m i s s a r s für Flüchtlinge 
(UNHCR). Aufgabe des Flüchtlingskommissars ist es, Flücht
l ingen in a l ler Wel t Schutz u n d Hilfe zu gewähren. Nach A r t i 
kel 20 se iner S t a t u t e n w e r d e n n u r a d m i n i s t r a t i v e Kos t en des 
U N H C R - S e k r e t a r i a t s v o m regulären Budge t übernommen, 
al le übrigen sowie ope ra t ive A u s g a b e n müssen über fre i 
wil l ige Beiträge der R e g i e r u n g e n gedeckt werden 1 6 . 
Kapitel 22: Koord in ie rungss te l l e für die K a t a s t r o p h e n h i l f e 
(UNDRO). Kümmert sich de r Flüchtlingskommissar v o r r a n 
gig u m politisch (von Menschen) e rzeug te Flüchtlingstragö
dien, so ist de r K a t a s t r o p h e n k o o r d i n a t o r seit Eröffnung der 
Stel le im J a h r e 197217 für die Hilfe be i N a t u r k a t a s t r o p h e n 
zuständig. Das reguläre Budge t enthält Ansätze für den 
größten Teil de r P e r s o n a l a u s g a b e n von U N D R O ; w i e b e i m 
U N H C R trägt ein T r e u h a n d f o n d s w e i t e r e Aktivitäten. 
Kap i t e l 23: Menschenrechtsabte i lung 1 8 . I h r A r b e i t s p r o g r a m m 
gründet sich auf e ines de r Ziele d e r C h a r t a : d ie Förderung 
der »Achtung vor den Menschenrech ten u n d G r u n d f r e i 
he i t en für al le o h n e Unte r sch ied d e r Rasse , des Geschlechts, 
de r Sprache oder de r Religion«. 
Kapitel 24: Reguläres P r o g r a m m für technische Z u s a m m e n 
a rbe i t (OTC). Dieses P r o g r a m m h a t r e in komplemntären 
C h a r a k t e r u n d ergänzt die über freiwil l ige Beiträge f inan 
z ie r ten ope ra t iven P r o g r a m m e des U N - S y s t e m s (un te r a n 
d e r e m U N D P , Wel tk inde rh i l f swerk , Bevölkerungsfonds). 
D e m insbesondere v o n wes t l ichen Ländern v e r t r e t e n e n 
Grundsa t z , daß technische Hilfe im UN-Bere i ch v o r r a n g i g 
über freiwil l ige Beiträge u n d nicht durch Pflichtbeiträge fi
nanz i e r t w e r d e n soll, k o n n t e b i s lang d a d u r c h Rechnung g e 
t r a g e n w e r d e n , daß w e i t e r e r e a l e S t e ige rungen des be re i t s 
von Anfang an im Budge t bef indl ichen Kap i t e l s (dessen Grö
ßenordnung 1980/81 rd . 27 Mill Dol la r beträgt) v e r m i e d e n 
w u r d e n u n d das P r o g r a m m sich auf kurzf r i s t ige B e r a t u n g s 
d iens te für Entwicklungsländer konzen t r i e r t . 
Kapitel 25: I n t e r n a t i o n a l e r Gerichtshof19 im Haag , e ines 
de r H a u p t o r g a n e de r Vere in t en Na t ionen . 
Kapitel 26: Bereich Rechtsfragen2 0 . D a r u n t e r fal len A u s g a 
b e n für die S e k r e t a r i a t e d e r Kommiss ionen für Völkerrecht 
u n d in t e rna t i ona l e s Hande l s rech t sowie d e n V e r w a l t u n g s 
gerichtshof, d e r für al le S t re i t igke i ten aus d e m A n s t e l l u n g s 
verhältnis von U N - B e d i e n s t e t c n zuständig ist. Die Al lgemeine 
Rech t sab te i lung berät das S e k r e t a r i a t u n d die poli t ischen 
G r e m i e n in a l len ju r i s t i schen F ragen . 

Kapitel 27: H a u p t a b t e i l u n g P r e s s e u n d In fo rmat ion . Sie soll 
das öffentliche Verständnis in den e inze lnen Mi tg l i eds taa ten 
für die un ive r se l l en Ziele d e r Ve re in t en Na t ionen fördern. 
Zu d iesem Zweck w e r d e n Informationsbüros in al ler Wel t 
u n t e r h a l t e n . 
Kapitel 28: H a u p t a b t e i l u n g V e r w a l t u n g u n d I n n e r e r Dienst . 
Sie setzt sich aus den Büros für F inanzen , Pe r sona l , i n t e r n e 
Rechnungsprüfung, a d m i n i s t r a t i v e Diens te sowie D a t e n v e r a r 
be i t ung u n d In fo rma t ions sys t eme z u s a m m e n . 
Kapitel 29: K o n f e r e n z - u n d Bib l io theksd iens te . D a r u n t e r 
fal len al le Kos t en für die V o r b e r e i t u n g u n d Durchführung 
von U N - K o n f e r e n z e n einschließlich der jährlich s t a t t f i nden 
den G e n e r a l v e r s a m m l u n g . B e d e u t e n d s t e Ausgabepos t en s ind 
die Kos t en de r s i m u l t a n e n Übersetzungsdienste in die sechs 
Amtssprachen 2 1 (Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, 
Russisch u n d Spanisch) sowie d ie Kos t en für die A n f e r t i 
g u n g de r benötigten unzähligen A r b e i t s d o k u m e n t e . 

III. System des Haushalts 
Die erfolgreiche E r p r o b u n g des s o g e n a n n t e n >Prog ramm-
budgets< ( P l a n n i n g - P r o g r a m m i n g - B u d g e t i n g - S y s t e m , P P B S ) 
in Tei lbere ichen des H a u s h a l t s d e r Vere in ig t en S t a a t e n 
(Einführung i m U S - V e r t e i d i g u n g s h a u s h a l t durch Robe r t M c -
N a m a r a ab 1961) fand auch in den Vere in t en N a t i o n e n Beach 
tung . G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d ECOSOC sprachen sich m e h r 
fach für ein in t eg r i e r t e s S y s t e m der H a u s h a l t s v o r b e r e i t u n g 
u n d - p l a n u n g aus . De r Generalsekretär w u r d e schließlich zur 
A u s a r b e i t u n g eines Ber ichts über die n e u e F o r m der Präsen
t i e r u n g des H a u s h a l t s sowie über die Möglichkeit eines z w e i 
jährigen H a u s h a l t s s y s t e m s veranlaßt22, welcher d e r 27.Gene-
r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r e n Haushaltsausschuß vorgelegt 
w u r d e . Durch Resolu t ion 3043 (XXVII) w u r d e die Einführung 
eines zweijährigen Budge tzyk lus u n d des P P B S für d e n g e 
s a m t e n UN-Bere ich ab 1. J a n u a r 1974 auf e x p e r i m e n t e l l e r B a 
sis beschlossen. En t sp rechend veränderte H a u s h a l t s v o r a n 
schläge für 1974/7523 sowie ein e r s t e r E n t w u r f e iner m i t t e l 
fr is t igen P l a n u n g für 1974 b is 1977 w u r d e n in die 28.Gene-
r a l v e r s a m m l u n g e ingebracht . 
I m Unte rsch ied z u m herkömmlichen Hausha l t , d e r v o r r a n g i g 
nach A u s g a b e n u n d E i n n a h m e n gegl ieder t ist, s tel l t das P r o 
g r a m m b u d g e t d e n Kostenansätzen übergeordnete poli t ische 
Ziele u n d P r o g r a m m e vo ran . M a n k a n n ve re in fachend v o n 
e iner U n t e r o r d n u n g des K o s t e n b u d g e t s u n t e r d e n P r o g r a m m 
h a u s h a l t sprechen. Dabe i w i r d e ine ausführliche u n d in for 
m a t i v e Beschre ibung von Zie len u n d P r o g r a m m e n gegeben 
(z.B. Zweck d e r Reg iona lkommiss ionen : Unterstützung u n d 
Stärkung der wir t schaf t l ichen E n t w i c k l u n g d e r Reg ionen 
durch B e r a t u n g , S e m i n a r e oder P ro jek te ) . J e d e m P r o g r a m m 
muß seine recht l iche G r u n d l a g e (z.B. Reso lu t ion de r G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g ) u n d die A r t u n d Weise se iner Durchfüh
r u n g gegenübergestellt w e r d e n . Haup tz i e l e w e r d e n dabe i in 
Unterz ie le , P r o g r a m m e in e inze lne Bere iche ode r Abschn i t t e 
zer legt u n d jewei l s erläutert u n d gerechtfer t ig t . Die m i t t e l 
fr ist ige P l a n u n g , n o t w e n d i g e Koord in i e rungen , A l t e r n a t i v e n 
u n d die mögliche P r o g r a m m d a u e r sollen möglichst e inbezo
gen werden , u m den pol i t ischen En t sche idungsg remien e ine 
umfas sende Prüfung zu ermöglichen. S inn des P r o g r a m m 
budge t s ist es also letztlich, die En t sche idungen u n d V o r 
gaben dieser G r e m i e n bis in die U m s e t z u n g in die e inze lnen 
P r o g r a m m Verästelungen u n d P r o j e k t e h ine in aufzuzeigen. 
Anfangsschwie r igke i t en bei de r Präsentierung u n d bei de r 
a d m i n i s t r a t i v e n Bewältigung des n e u e n V e r f a h r e n s zeigten 
a l le rd ings , daß die Beze ichnung als >PPB-System< insofern 
nicht ganz den K e r n de r Sache trifft, a ls es sich nicht u m 
ein in sich geschlossenes u n d jederze i t a n w e n d b a r e s H a u s 
ha l t s sys t em hande l t . Es bedar f v i e l m e h r eines l angwie r igen 
Anpassungsprozesses u n d des fes ten Wil lens des U N - M a n a 
gemen t s , u m die Vor te i le des P r o g r a m m b u d g e t s voll z u r E n t 
fa l tung k o m m e n zu lassen. U m dies zu erläutern, sei k u r z 
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auf die klass ischen Grundz ie l e e ines H a u s h a l t s h ingewiesen , 
d ie be s t ehen in : 
— Finanzkon t ro l l e , 
— Verwa l tungskon t ro l l e , 
— Verwi rk l i chung pol i t ischer En t sche idungen u n d 
— Erfo lgskont ro l le (Evalu ierung) . 
Die pol i t ischen G r e m i e n des UN-Bere ichs u n d d a m i t die M i t 
g l i eds taa ten s te l len e inen a n d e r s g e a r t e t e n A d r e s s a t e n k r e i s 
d a r als fachlich ausger ich te te na t i ona l e Parlamentsausschüs
se, die in e inem p r o g r a m m a t i s c h e n V e r f a h r e n d e n S t a a t s 
h a u s h a l t b e r a t e n . N u r ein Aufzeigen de r wesen t l i chen P r o 
g r a m m s t r u k t u r e n u n d Programmverästelungen bis h i n u n t e r 
z u r k le ins ten , noch überprüfbaren Arbe i t se inhe i t e r l a u b t es 
den Delegier ten , d ie Durchführung mehrhe i t l i ch beschlosse
n e r Z ie len tsche idungen (Resolut ionen) b is i n d e n i n t e r n e n 
Arbe i t sbere ich de r UNO oder de r Sonde ro rgan i sa t i onen h i n 
ein zu verfolgen. Dadurch w i r d die ansons t en n o t w e n d i g e 
>nachträgliche Information« überflüssig u n d v o n v o r n h e r e i n 
Zündstoff in d e n a n s t e h e n d e n Diskuss ionen de r En t sche i 
d u n g s g r e m i e n ve rmieden . Al le rd ings geben die b i s lang v o r 
ge leg ten H a u s h a l t e auf P r o g r a m m b u d g e t - B a s i s in i h r e r k o n 
k r e t e n U m s e t z u n g noch nicht a l le n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o 
n e n in überschaubarer F o r m wieder . D a m i t fehl t a b e r zu r 
Zei t noch die G r u n d l a g e für e ine wi rk l ich p rak t i sch w e r d e n d e 
e igene Erfo lgskont ro l le sei tens de r Mi tg l ieds taa ten . 
A u s g e h e n d v o n d iesem Verständnis s t r eb t das P r o g r a m m 
b u d g e t i m Wege ständiger Se lbs t - u n d F r e m d k o n t r o l l e 
darüber h i n a u s d ie Ziele von Ra t iona l i s i e rung u n d K o o r d i n i e 
r u n g ebenso w ie K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e , Effizienz u n d E r 
folgskontrol le an . 

1. Rationalisierung und Koordinierung 
Durch die Vorgabe von auf poli t ische oder p r o g r a m m a t i s c h e 
Reso lu t ionen gestützten p o l i t i s c h e n Richtlinien« des j e w e i 

l igen Generalsekretärs ode r G e n e r a l d i r e k t o r s (GS) w i r d b e 
re i t s e in P r o g r a m m r a h m e n für die A r b e i t d e r Organ i sa t ion 
gesetzt . Die e inze lnen E b e n e n w ie Department«, >branch«, 
>unit< w e r d e n d a d u r c h be re i t s i m Vorfeld de r e igent l ichen 
P l a n u n g erfaßt. Richt l in ien des G S sol l ten i m R a h m e n des 
P r o g r a m m b u d g e t s in d e r Rege l i n e ine mi t te l f r i s t ige P l a 
n u n g mi t Sechs Jah respe r ioden u n d e in - b is zweijähriger P l a 
n u n g s a n p a s s u n g u n d P l a n u n g s k o n t r o l l e münden, welche ein 
Ske le t t für die Vorschläge u n d Maßnahmen d e r m i t P r o g r a m 
m e n befaßten Organ i sa t i onsebenen bi ldet . E in in te rnes , me i s t 
n u r d e m G S un te r s t e l l t e s P r o g r a m m k o m i t e e k a n n dabe i d e n 
K e r n e ines i n t eg r i e r t en Kon t ro l l sy s t ems für P r o g r a m m u n d 
P l a n u n g bi lden, da s durch s o g e n a n n t e P r o g r a m m a n a l y t i k e r 
sämtliche aus d e n Organ i sa t ionsbere ichen k o m m e n d e n P r o -
grammvorschläge auf i h r e V e r e i n b a r k e i t m i t d e n Z ie l se tzun
gen u n d de r P l a n u n g überprüft u n d endgültige Vorschläge 
vor Wei t e r l e i t ung a n d e n G S u n d d ie En t sche idungsg remien 
d i r ek t m i t d e n A r b e i t s e b e n e n abklärt. Auf diese Weise e n t 
s t eh t e in Entscheidungsprozeß, der sowohl v o n u n t e n nach 
oben als auch in genere l l e r (Richtlinien) u n d k o n k r e t e r ( P r o 
g r a m m k o m i t e e ) Weise v o n oben nach u n t e n w i r k t . E ine for t 
geschr i t t ene F o r m dieses i n t eg r i e r t en P P B - K o n t r o l l s y s t e m s 
f indet m a n b i she r a l l e rd ings n u r in w e n i g e n Organ i sa t i o 
nen, zum Beispiel in d e r ILO, d e r W H O sowie in de r UNESCO. 
I m Bere ich des U N - S e k r e t a r i a t s selbst w u r d e n in d ieser B e 
z iehung bei d e r Vor lage des Z w e i j a h r e s h a u s h a l t s 1974/75 e r 
s te Gehve r suche gemacht . I m großen u n d ganzen k o n z e n 
t r i e r t e n sich die Bemühungen zu B e g i n n a l le rd ings m e h r auf 
die Präsentation des n e u e n S y s t e m s sowie auf die W a h l u n d 
A u s s t a t t u n g d e r E inze lp rog ramme . E ine echte mi t te l f r i s t ige 
P l a n u n g w u r d e z w a r d a m a l s in Angrif f genommen , t ro tz d e r 
A n s t r e n g u n g e n des S e k r e t a r i a t e s u n d des C P C a b e r b i s 
h e u t e noch n ich t vol lendet . Wie sich be re i t s auf d e r 5. S o n d e r 
t a g u n g des H a n d e l s - u n d E n t w i c k l u n g s r a t e s i m Mai 1973 
zeigte, h a t t e da s U N - S e k r e t a r i a t große Schwier igkei ten , d e n 
F o r d e r u n g e n des P r o g r a m m b u d g e t s nach umfas sende r I n f o r 
mat ion , Auf te i lung nach Zie len u n d insbesondere nach e ine r 
längerfristigen P l a n u n g gerech t zu w e r d e n . Tei lweise m a g 
dies auf e in gewisses Zögern zurückzuführen sein, d e n M i t 
g l i eds taa ten größere K o n t r o l l - u n d Mitwirkungsmöglichkei
t e n einzuräumen. Auf e ine Überwindung dieser H e m m n i s s e 
u n d auf e ine Verbes se rung des P r o g r a m m b u d g e t s i m U N -
S y s t e m h inzuwi rken , w i r d e i n m a l e ine Aufgabe des K o o r d i 
n i e r u n g s m e c h a n i s m u s i m S e k r e t a r i a t selbst sowie z u m a n d e 
r e n de r pol i t ischen F i n a n z - , P r o g r a m m - u n d P l a n u n g s a u s 
schüsse sein. Von B e d e u t u n g s ind in d iesem Z u s a m m e n h a n g 
die B e r a t u n g e n u n d Ber ich te fo lgender G r e m i e n : 
— Verwaltungsausschuß für Koordinierung (Administrative Com

mittee on Co-ordination, ACC), in dem die Sonderorganisa
tionen unter Vorsitz des UN-Generalsekretärs ver t re ten sind; 

— Programm- und Koordinierungsausschuß (Committee for P lan
ning and Co-ordination, CPC), der sich aus Ver t re te rn der 
Mitgliedstaaten zusammensetzt; 

— Beratender Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
(Advisory Committee on Administrat ive and Budgetary Ques
tions, ACABQ), ein aus Fachleuten gebildetes Gremium mit 
Beratungsfunktion gegenüber dem Haushaltsausschuß der Ge
neralversammlung ; 

— Gemeinsame Inspektionsgruppe (Joint Inspection Unit, JIU), 
ein mit Prüfungsinspektoren besetztes Sonderbüro des UN-
Sekretariats , das Programmabläufe, Kostenrechnungen und 
Haushaltsgebaren unabhängig prüft und den jeweüigen Or
ganisationen oder der Generalversammlung Bericht erstattet . 

Aufgaben d e r K o o r d i n i e r u n g i m P r o g r a m m b u d g e t n e h m e n 
n e b e n ACC u n d C P C darüber h i n a u s auch folgende O r g a n e 
des S e k r e t a r i a t s w a h r u n d e r s t a t t e n auf A n f o r d e r u n g B e 
r icht : 
— Interinsti tutioneller Rat für Informationssysteme (Inter-Orga-

nization Board, IOB), ein speziell mit Fragen de r Information 
und Koordination im UN-Bereich befaßtes Organ, das ein ge
meinsames Register der weit über 20 000 Entwicklungsprojekte 
der UNO und der Sonderorganisationen anstrebt. Die Bedeu-
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tung des IOB ist nicht unumstr i t ten. Versuche des IOB, Ins t ru
mente eines neuen UN-weiten Informationssystems einzufüh
ren, stießen auf Abwehr mehre re r Sonderorganisationen, die 
auf dem Gebiet de r Souveränität besondere Empfindlichkeit 
zeigen. Eine gemeinsame Planung für den UN-Bereich, die am 
ehesten dem Koordinierungsfaktor im Programmbudget ent
sprechen würde, stellt daher ein sensibles, aber wichtiges Tä
tigkeitsfeld für die einzelnen Mitgliedstaaten dar. 

— Internationales Computer-Zentrum (International Computing 
Centre, ICC), das seinen Maschinenpark in Genf gegen Dauer
oder Einzelmiete zur Verfügung stellt. Eine Verbundarbei t des 
ICC für die P rogramme sämtlicher UN-Organisationen wäre 
förderlich, stößt aber auf dieselben Widerstände wie im Falle 
der Bemühungen des IOB. Zusammen mit dem IOB verrichtet 
das ICC aber bereits eine Reihe von nützlichen Koordinie
rungsaufgaben, unter anderem durch den Versuch, gemeinsame 
Rechensysteme, Data und Data-Auswertung sowie Nomen
kla tur im UN-System einzuführen. 

2. Kosten-Nutzen-Analyse, Effizienz und Erfolgskontrolle 
Die K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e (KNA) s te l l t die ökonomische 
Sei te des Prioritätengrundsatzes i m P r o g r a m m b u d g e t da r . 
Während bei d e r Prioritätensetzung poli t ische G r u n d e n t 
sche idungen für die U N O u n d i h r e Organ i s a t i onen gefällt 
w e r d e n , d ien t die K N A d e r Auf f indung von Ka tego r i en m i t 
längerfristiger Gültigkeit in bezug auf Effizienz u n d W i r t 
schaft l ichkeit de r P r o g r a m m e . D a s V e r f a h r e n z u r A u s a r b e i 
t u n g des P r o g r a m m b u d g e t s u n d z u r A u s w a h l d e r P r o g r a m 
m e muß d a h e r auch d ie sys temat i sche Prüfung a l t e r n a t i v e r 
Maßnahmen umfassen . Bei d e r F rages t e l lung , welche von 
m e h r e r e n Maßnahmen für e inen vo rgegebenen P r o b l e m k r e i s 
b r a u c h b a r ist, muß u n t e r Umständen w i e d e r über die r e i n e 
K o s t e n - N u t z e n - R e l a t i o n h i n a u s auf d ie v o r h e r g e h e n d e po l i 
t ische Zie lse tzung u n d d ie Richt l in ien zurückgegriffen w e r d e n . 
Vorausse tzung für eine w i r k s a m e A n w e n d u n g d e r K N A ist 
da s Vor l iegen a l ler P r o g r a m m d a t e n einschließlich d e r A l t e r 
nativvorschläge. Dabe i zeigt sich e rneu t , w i e wicht ig e ine — 
b i s l ang i m U N - S y s t e m nicht v o r h a n d e n e — V e r b u n d i n f o r m a 
t ion ist, die das Zurückgreifen auf ve rg le ichbare A n a l y s e n 
a n d e r e r Organ i sa t ionen u n d d ie V e r m e i d u n g pa ra l l e l e r u n d 
d a m i t koordinierungsbedürftiger K N A ermöglicht. Ziel a l le r 
A n a l y s e n muß sein, für d e n jewei l igen P r o g r a m m b e r e i c h d ie 
a m me i s t en gee ignete Maßnahme zu f inden. N u r bei A u s s o n 
d e r u n g a l ler Uns icherhe i t s fak to ren für d e n Ablauf d e r P r o 
g r a m m e durch E inbez i ehung u n d Prüfung al le r r e l e v a n t e n 
F a k t o r e n w i r d die Organ i sa t ion in i h r e r G e s a m t h e i t effizient 
a r b e i t e n können. Diese q u a n t i t a t i v e ana ly t i sche A r b e i t s m e 
t h o d e umfaßt dabe i auch d ie Durchführung erforder l icher 
P r o g r a m m k o r r e k t u r e n i m Wege d e r Rückkoppelung bei 
Schwier igke i ten i m P r o g r a m m a b l a u f bis z u m völligen A b s e t 
zen des P ro j ek t s . Insowei t le i te t d iese ökonomische Sei te des 
P r o g r a m m b u d g e t s zwangswe i se z u r Erfo lgskont ro l le (Eva
lu ie rung) , welche für die W a h r u n g des f inanziel len I n t e r e s 
ses d e r Mi tg l i eds taa ten auf längere Sicht i m R a h m e n des 
P r o g r a m m b u d g e t s unumgänglich ist . Le ide r ex i s t i e r t sie in 
d e n wen igs t en U N - O r g a n i s a t i o n e n in ausgere i f te r F o r m . Dies 
m a g tei ls auf die Überlastung d e r S e k r e t a r i a t e i n sbesonde re 
du rch d ie bei Einführung des P r o g r a m m m b u d g e t s angefa l l ene 
M e h r a r b e i t zurückzuführen sein, te i ls a b e r auch darauf , daß 
b e g o n n e n e P r o j e k t e u n g e r n w i e d e r u m g e s t a l t e t oder g a r 
abgese tz t w e r d e n , i n sbesonde re w e n n dies v o r den pol i t ischen 
Beschlußgremien v e r a n t w o r t e t w e r d e n muß. I m Fa l l e des 
U N D P , das für Fe ldp ro j ek t e e inzelne Sonde ro rgan i sa t i onen 
a ls ausführende Stellen« beauf t rag t , b e s t a n d be re i t s e ine 
A r t i n t e r n e r E v a l u i e r u n g l au f ende r P r o j e k t e . Das V e r f a h 
r e n b e r u h t e i m wesent l ichen a b e r auf Ber i ch ten d e r Länder
b e a u f t r a g t e n a n das U N D P u n d h a t t e b i s h e r ke ine A u s w i r 
k u n g auf d ie P r o g r a m m k o n t r o l l e in d e n Organ i sa t i onen selbst 
zei t igen können. Das Ber i ch t sve r fah ren e rwe i s t sich z u d e m 
oft als n icht ob jek t iv genug, d a d ie Länderbeauftragten d e n 
For t schr i t t u n d d e n N u t z e n von P r o j e k t e n i m Hinbl ick auf 
i h r e Posi t ion i m jewei l igen En twick lungs l and u n d i m U N D P 

meis t n u r pos i t iv beur te i l en . Die langfr i s t ige P r o g r a m m g e 
s t a l t u n g in d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n u n d d e n S o n d e r o r g a n i 
sa t ionen v e r l a n g t a b e r e ine e i n g e h e n d e u n d sämtliche P r o 
grammaktivitäten u m f a s s e n d e Erfo lgskontro l le , welche sich 
auch auf Tätigkeiten außerhalb d e r Entwicklungsländer e r 
s t reckt (zum Beispiel Kur se , S e m i n a r e , Tiefens tudien , E n t 
würfe i n t e r n a t i o n a l e r Regeln) . E ine vollständige u n d er fo lg
reiche Einführung des P r o g r a m m b u d g e t s würde d a h e r e ine 
in die Organ i sa t ion h i n e i n w i r k e n d e E v a l u i e r u n g a l le r H a u p t 
p r o g r a m m e e r fo rde rn . N u r so könnte auf d ie D a u e r e ine effi
z iente u n d den inves t i e r t en Beträgen en t sp rechende K o n t r o l 
le gewährleistet w e r d e n . Bei e ine r fo r t schre i t enden S t r u k t u 
r i e r u n g d e r P r o g r a m m b u d g e t s d e r Ve re in t en N a t i o n e n u n d 
i h r e r Organ i sa t i onen wäre d a h e r n e b e n e iner verstärkten 
U N O - w e i t e n K o o r d i n i e r u n g u n d In fo rma t ion auch da rau f d a s 
A u g e n m e r k zu r ich ten . 
I n s g e s a m t ist fes tzuhal ten , daß n e b e n d e n u n v e r k e n n b a r e n 
Vorte i len, die d ie Einführung des P r o g r a m m b u d g e t s b e w i r k t 
h a t (Transparenz , Z ie l - u n d P r o g r a m m a u s r i c h t u n g des H a u s 
ha l t s , Ra t iona l i s i e rung u n d b e g i n n e n d e P l a n u n g ) noch e r h e b 
liche A n s t r e n g u n g e n des S e k r e t a r i a t s sowie zusätzliche A n 
r e g u n g e n se i tens de r Mi tg l i eds taa ten n o t w e n d i g sind, u m die 
Vor te i le des P r o g r a m m b u d g e t s vol l z u m T r a g e n k o m m e n zu 
lassen. Bei d e n da rge l eg t en kompl i z i e r t en E n t s c h e i d u n g s m e 
chan i smen d e r Ve re in t en N a t i o n e n s t eh t w o h l außer Z w e i 
fel, daß dies noch e ine längere En twick lungspe r iode e r fo rde rn 
k a n n . 
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Vereinte Nationen 2/80 55 



ANHANG 
Beitragsschlüssel für die Kostenverteilung der Vereinten Nationen 1980 bis 1982 

Mitgliedstaat Prozent 
Vereinigte Staaten 25,00 
Sowjetunion 11,10 
Japan 9,58 
Deutschland, Bundesrepublik 8,31 
Frankreich 6,26 
Großbritannien 4,46 
Italien 3,45 
Kanada 3,28 
Australien 1,83 
Spanien 1,70 
Niederlande 1,63 
China 1,62 
Ukraine 1,46 
Deutsche Demokratische Republik 1,39 
Schweden 1,31 
Brasilien 1,27 
Polen 1,24 
Belgien 1,22 
Tschechoslowakei 0,83 
Argentinien 0,78 
Mexiko 0,76 
Dänemark 0,74 
Österreich 0,71 
Iran 0,65 
Indien 0,60 
Saudi-Arabien 0,58 
Norwegen 0,50 
Venezuela 0,50 
Finnland 0,48 
Jugoslawien 0,42 
Südafrika 0,42 
Bjelorußland 0,39 
Griechenland 0,35 
Ungarn 0,33 
Türkei 0,30 
Neuseeland 0,27 
Israel 0,25 
Libyen 0,23 
Rumänien 0,21 
Kuwait / 0,20 
Portugal 0,19 
Bulgarien 0,16 
Indonesien 0,16 
Irland 0,16 
Nigeria 0,16 
Algerien 0,12 
Irak 0,12 
Kolumbien 0,11 
Kuba 0,11 
Philippinen 0,10 
Thailand 0,10 
Vereinigte Arabische Emirate 0,10 
Malaysia 0,09 
Singapur 0,08 
Ägypten 0,07 
Chile 0,07 
Pakistan 0,07 
Peru 0,06 
Luxemburg 0,05 
Marokko 0,05 
Bangladesch 0,04 
Uruguay 0,04 
Dominikanische Republik 0,03 
Elfenbeinküste 0,03 
Ghana 0,03 
Island 0,03 
Katar 0,03 
Libanon 0,03 
Syrien 0,03 
Trinidad und Tobago 0,03 
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Mitgliedstaat Prozent 
Tunesien 0,03 
Vietnam 0,03 
Costa Rica 0,02 
Ecuador 0,02 
Gabun 0,02 
Guatemala 0,02 
Jamaika 0,02 
Panama 0,02 
Sambia 0,02 
Sri Lanka 0,02 
Zaire 0,02 
Afghanistan 0,01 
Albanien 0,01 
Angola 0,01 
Äquatorial-Guinea 0,01 
Äthiopien 0,01 
Bahamas 0,01 
Bahrain 0,01 
Barbados 0,01 
Benin 0,01 
Bhutan 0,01 
Birma 0,01 
Bolivien 0,01 
Botswana 0,01 
Burundi 0,01 
Dominica 0,01 
Dschibuti 0,01 
El Salvador 0,01 
Fidschi 0,01 
Gambia 0,01 
Grenada 0,01 
Guinea 0,01 
Guinea-Bissau 0,01 
Guyana 0,01 
Haiti 0,01 
Honduras 0,01 
Jemen (Arabische Republik) 0,01 
Jemen (Demokratischer) 0,01 
Jordanien 0,01 
Kamerun 0,01 
Kamputschea 0,01 
Kap Verde 0,01 
Kenia 0,01 
Komoren 0,01 
Kongo 0,01 
Laos 0,01 
Lesotho 0,01 
Liberia 0,01 
Madagaskar 0,01 
Malawi 0,01 
Malediven 0,01 
Mali 0,01 
Malta 0,01 
Mauretanien 0,01 
Maurit ius 0,01 
Mongolei 0,01 
Mosambik 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Obervolta 0,01 
Oman 0,01 
Papua-Neuguinea 0,01 
Paraguay 0,01 
Rwanda 0,01 
Salomonen 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tome und Principe 0,01 
Senegal 0,01 
Seschellen 0,01 

Mitgliedstaat Prozent 
Sierra Leone 0,01 
Somalia 0,01 
Sudan 0,01 
Surinam 0,01 
Swasiland 0,01 
Tansania 0,01 
Togo 0,01 
Tschad 0,01 
Uganda 0,01 
Zentralafrikanische Republik 0,01 
Zypern 0,01 

100,00 

Mit fast 1,25 Mrd US-Dollar, nach dem 
Kurs vom 21. März 1980 etwas mehr als 
2,3 Mrd DM, bewilligte die 34. Genera l 
versammlung für den Zweijahreszeitraum 
1980—81 mit Resolution 34/230 einen um 
15 vH höheren Betrag als für das Budget 
1978—79, das mit 1,084 Mrd US-Dollar ab 
schloß. Zum Teil ist die Steigerung wie 
de rum durch den Wertverfall des US-Dol
lar bedingt. 
Der Ansatz für nicht aus Beiträgen der 
Mitgliedstaaten s tammende Einkünfte (Per
sonalabgabe, Verkauf von Publikat ionen 
usw.) beträgt 221,3 Mill Dollar, so daß in 
dem Zweijahreszeitraum rd. 1,03 Mrd Dol
lar von den Mitgliedstaaten an Beiträgen 
zu erbringen sind. Der Beitrag d e r Bun
desrepublik Deutschland zum regulären 
Haushalt (also ohne die Kosten etwa für 
friedenssichernde Maßnahmen und den 
Deutschen Ubersetzungsdienst) für das 
J a h r 1980 beläuft sich auf etwa 82 Mill 
DM. Eine Zahl zum Vergleich: de r Haus
halt 1980 der Stadt Bonn hat ein Volumen 
von 1,1 Mrd DM (davon 685,2 Mill DM an 
Verwaltungsausgaben). 
Für 1980 bis 1982 hat die 34. Generalver
sammlung zur Aufbringung dieser Kosten 
eine neue Beitragsskala verabschiedet (Re
solution 34/6A). Gegenüber 1978—79 erhöht 
sich danach der Anteil der Bundesrepublik 
Deutschland von 7,7 vH auf 8,31 vH, der 
Japans steigt auf 9,58 vH, die Sowjetunion 
(ohne Ukraine und Bjelorußland) sinkt auf 
11,1 vH ab. Die Vereinigten Staaten ent 
richten weiterhin den Höchstsatz von 25 vH, 
werden aber zum ersten Mal von der EG 
als Gruppe mit 26,28 vH überflügelt. Der 
Mindestsatz liegt bei 0,01 vH, ihn leisten 
im Zei t raum 1980—82 70 Staaten. 
Der Generalsekretär kann nach seinem Er
messen und in Absprache mit dem Vorsit
zenden des UN-Beitragsausschusses einen 
Teil der Beiträge in anderer als in US-
Währung annehmen. 
Für Staaten, die während einer Budget
periode Mitglied der Vereinten Nationen 
werden, erfolgen Sonderregelungen. 
Im UN-Beitrag der Bundesrepublik 
Deutschland wie auch in dem der anderen 
Staaten sind Zahlungen für Sonderpro
gramme, Hilfswerke und Sonderorganisa
tionen der UNO (z. B. UNICEF, UNESCO) 
noch nicht enthalten. Nichtmitglieder, die 
an best immten Aktivitäten der Vereinten 
Nationen tei lnehmen (z. B. die Schweiz und 
die beiden koreanischen Staaten), werden 
für diese zu Beitragsleistungen herange
zogen. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 
34. Generalversammlung: Abstimmungsmarathon 
bei Wahl zum Sicherheitsrat — Kompromißkandi
dat Mexiko — Geiselnahmekonvention gebilligt — 
1985 Jahr der Jugend (8) 

I. Die »düsteren Voraussagen für unsere 
Organisation« wurden durch das universel
le Interesse an der Arbeit der 34. Ordentli
chen Tagung der Generalversammlung Lü
gen gestraft. So ihr Präsident, der Tansa
nier Salim Ahmed Salim, der insbesondere 
das Engagement für die Vereinten Nationen 
hervorhob, das seitens der Organisation 
der Afrikanischen Einheit durch ihren Vor
sitzenden, den liberianischen Staatspräsi
denten Tolbert, namens der 95 blockfreien 
Staaten durch den Präsidenten der Bewe
gung, Dr. Fidel Castro Ruz, sowie durch 
den »historischen Besuch Seiner Heilig
keit Papst Johannes Paul II.« (vgl. VN 6/1979 
S . 217) zum Ausdruck gebracht worden sei . 
Zum Innnenleben der Generalversamm
lung merkte er an, es sei gelungen, die 
Prozeduren, deren Schwerfälligkeit immer 
wieder beklagt worden war (vgl. VN 2/1979 
S . 61), durch eine Reihe von Rationalisie
rungsmaßnahmen abzukürzen; gleichwohl 
bestehe noch immer die Tendenz zu 
»schneeballartiger« Proliferation von Reso
lutionen und Beschlüssen. Insgesamt habe 
selbst bei schwierigen und kontroversen 
Themen der Wunsch zu gegenseitiger Ver
ständigung vorgeherrscht; mit vorsichtigem 
Optimismus wünschte Salim den Delegier
ten ein gutes Neues Jahr und »ein besse
res Jahrzehnt«. Das war am 20. Dezember, 
als das Gremium seine übrigen Arbeiten 
erledigt, die Wahlen zum Sicherheitsrat 
allerdings noch nicht beendet hatte. Als es 
dann am Mittag des 7. Januar 1980 der am 
18. September 1979 eröffneten Generalver
sammlung endlich gelang, den 15. Sitz des 
Sicherheitsrats zu besetzen und damit ihre 
Arbeiten endgültig abzuschließen, hatte 
sich die internationale Szene schon ent
scheidend verdüstert; drei Tage darauf 
mußten die Delegierten der Mitgliedstaa-
ten erneut zusammenkommen — diesmal 
zu einer Notstandssondertagung (s.S. 58ff. 
dieser Ausgabe). 
II. Vier der fünf nichtständigen Sitze im 
Sicherheitsrat, die alljährlich zu erneuem 
sind, wurden bereits am 26. Oktober im 
ersten Wahlgang vergeben: an Tunesien 
(143 Stimmen), Niger (140), die Deutsche 
Demokratische Republik (133) und die 
Philippinen (131). 
Um den zweiten der lateinamerikanischen 
Regionalgruppe zustehenden Sitz — der 
andere wird bis Ende 1980 von Jamaika 
gehalten — bewarben sich Kuba und Ko
lumbien. In schließlich 154 Wahlgängen ge
lang es keinem der Kandidaten, die er
forderliche Zweidrittelmehrheit der anwe
senden und abstimmenden Mitglieder zu 
erzielen; Vermittlungsversuche beispiels
weise Österreichs schlugen fehl. In vielen 
Delegationen herrschte Rechtsunsicherheit, 
ob der Sicherheitsrat bei nur 14 Mitgliedern 
überhaupt gültige Beschlüsse fassen könne. 
Dazu die Auffassung von UN-Rechtsberater 

Er ic Suy: Das Unvermögen der General
versammlung, ihrer Pflicht zur Wahl der 
vorgeschriebenen Mitgliederzahl nachzu
kommen, könne den Sicherheitsrat nicht 
hindern, seine Verantwortung wahrzuneh
men. Tatsächlich sollte der Rat später zur 
Erörterung der Afghanistan-Krise während 
mehrerer Sitzungen mit nur 14 Mitgliedern 
zusammentreten. 
In der Diskussion war eine Teilung der 
zwei Jahre währenden Amtszeit: jeder 
Staat solle den Sitz für ein Jahr ausfüllen. 
Hierfür gibt es Präzedenzfälle: in die Amts
zeit 1956—1957 teilten sich Jugoslawien 
und die Philippinen, 1960—1961 Polen und 
die Türkei, 1961—1962 Liberia und Irland, 
1962—1963 Rumänien und die Philippinen, 
1964—1965 die Tschechoslowakei und Ma
laysia; freilich lagen all diese Fälle vor der 
1965 erfolgten Ausweitung des Rates von 
11 auf 15 Mitglieder, die mehr Staaten als 
zuvor die Möglichkeit der Mitverantwor
tung eröffnete. Kuba, das schon im Oktober 
1977 innerhalb der Lateinamerika-Gruppe 
seine Kandidatur angemeldet hatte und 
bis Mai 1979 einziger Bewerber blieb, lehn
te das Splitting jedenfalls ab. 
Im 88. Wahlgang am 17. Dezember hatte Ku
ba mit 95 Stimmen sein bestes Ergebnis, 
doch fehlten drei Stimmen an der erforder
lichen Mehrheit. Konnte Kuba in den ver
schiedenen Wahlgängen des 19. Dezember 
dann noch bis zu 92 Stimmen erzielen 
(Kolumbien bis zu 60), so bröckelte sein 
Rückhalt bei den folgenden Stimmgängen 
ab. Am 27. Dezember erhielt es höchstens 
85 (Kolumbien höchstens 65), am 31. De
zembermaximal 83 (Kolumbien maximal 63) 
Stimmen. Als die Generalversammlung am 
4. Januar zu weiteren Wahlgängen zusam
menkam, schrumpfte der Abstand bei 
den Ergebnissen deutlich; im 153. Wahl
gang konnte Kolumbien sogar mit 72 Stim
men gegen 71 in Führung gehen, doch 
stellte die 154. Abstimmung die Plazierung 
wieder her (Kuba 74, Kolumbien 69). Der 
Rückgang der Unterstützung für Kuba, 
Gastgeber des letzten Blockfreien-Gipfels 
und als solcher nicht ganz unumstritten, 
kann nicht allein auf Manöver der USA 
hinter den Kulissen zurückgeführt werden, 
wie Sowjetdelegierter Trojanowski am 5. 
Januar vermutete (UN-Doc.S/PV.2185), son
dern ist sicher in erster Linie vor dem Hin
tergrund der zwischenzeitlichen weltpoliti
schen Entwicklung zu sehen, die der kuba
nischen These von der engen Affinität 
zwischen paktfreien und »sozialistischen« 
Staaten einen empfindlichen Stoß versetzte. 
In dieser Patt-Situation zogen schließlich 
beide Länder ihre Kandidatur zurück und 
die lateinamerikanische Gruppe präsentier
te am 7. Januar Mexiko als neuen Bewer
ber. Am gleichen Tag wurde es im 155. 
Wahlgang mit 133 Stimmen gewählt und 
kehrte somit nach 34 Jahren in das mit 
der Wahrung des Weltfriedens betraute 
Hauptorgan der Vereinten Nationen zurück. 
III. Konnte die DDR befriedigt ihre Wahl 
in den Sicherheitsrat, dem die Bundes
republik Deutschland 1977—1978 angehört 

hatte (vgl. VN 2/1979 S . 62f.), registrieren, 
so konnte Bonn den Erfolg der Geisel 
nahme-Initiative von 1976 verbuchen: durch 
allgemeine Übereinstimmung nahm die Ge
neralversammlung am 17. Dezember in ihrer 
Resolution 34/146 den Text einer interna
tionalen Konvention gegen Geiselnahme an, 
der bis zum 31. Dezember 1980 am Sitz der 
Vereinten Nationen in New York zur Unter
zeichnung aufliegt. Neue Initiativen wur
den seitens der Bundesrepublik nicht vor
getragen, frühere jedoch weitergeführt. So 
wurde in Anknüpfung an die 33. General
versammlung (vgl. VN 1/1979 S . 6ff.) die 
Einsetzung einer Expertengruppe zur Aus
arbeitung einer umfassenden Studie über 
vertrauensbildende Maßnahmen erreicht 
(A/Res/34/87B). 

Aufsehen erregte eine sowjetische Initiative 
auf dem Gebiet der internationalen Sicher
heit: zum einen dadurch, daß die in Reso
lution 34/103 am 14. Dezember verkündete 
Verurteilung der Hegemoniepolitik schon 
vierzehn Tage später unvermutete Aktuali
tät erhielt, zum anderen insoweit, als auch 
China die Verabschiedung der genannten 
Entschließung als Erfolg verbuchte. Der ur
sprüngliche sowjetische Resolutionsent
wurf (A/C.1/34/L.1) vom 12. Oktober wurde 
ebenso wie der am 2. November nachge
reichte chinesische (A/C.1/34/L.8) im 1. 
Hauptausschuß zurückgezogen, der dann 
dem Entwurf von acht Blockfreien zustimm
te. 

Politische Gegensätze traten überdeutlich 
auch in der Kamputschea-Frage zutage; 
mit 91 gegen 21 Stimmen bei 29 Stimm
enthaltungen wurde am 14. November un
ter anderem der »sofortige Abzug aller 
ausländischen Kräfte aus Kamputschea« 
gefordert (A/Res/34/22, Text s . S.69f. dieser 
Ausgabe). Die Frage der Vertretung Kam-
putscheas war schon zu Beginn der Tagung 
wenig eindrucksvoll (mit 71 gegen 35 
Stimmen bei 34 Enthaltungen) zugunsten 
der Delegation des »Demokratischen Kam
putschea« entschieden worden. 
Die spektakulären Beschlüsse sollten nicht 
vergessen machen, daß die eingangs zi
tierte positive Bewertung der 34. General
versammlung durch ihren Präsidenten in 
einer ganzen Reihe von konkreten Erträgen 
eine Stütze findet. Läßt man einmal die 
großen Debatten um Weltwirtschaftsprd-
nung, Südliches Afrika oder Nahost außer 
acht, so ist außer der Konvention gegen 
Geiselnahme auch die über die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau (A/Res/34/ 
180) zu nennen. Die Tätigkeit von Staaten 
auf dem Mond und anderen Himmels
körpern soll ein Mondvertrag (A/Res/34/68) 
regeln, dessen Inhalt hier schon umrissen 
wurde (VN 4/1979 S . 146). Für Beamte mit 
Polizeibefugnissen (law enforcement offi
cials) wurde ein Verhaltenskodex (A/Res/ 
34/169) verabschiedet. Zum Jahr der Ju
gend wurde 1985 ausgerufen (A/Res/34/ 
151), während 1982 wie vorgesehen die 
Weltversammlung über die älteren Men
schen abgehalten wird (A/Res/34/153). Die 
UN-Konferenz über neue und erneuerbare 
Energiequellen soll im August 1981 in Nai
robi veranstaltet werden (A/Res/34/190). 
Ebenfalls 1981 soll die Konferenz über die 
am wenigsten entwickelten Entwicklungs
länder stattfinden (A/Res/34/203), während 
für die zweite Jahreshälfte 1982 die zweite 
Weltraumkonferenz (A/Res/34/67) vorge-
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sehen ist. Gegen Ende der Anti-Rassis
mus-Dekade, eventuell 1982, soll eine zwei
te Weltkonferenz gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung abgehalten werden 
(A/Res/34/24). 
Die Sorgen der kleinen Länder drückten 
sich etwa in der Initiative für eine Kon
vention gegen das Söldnerunwesen aus 
(A/Res/34/140). Unterstützung fand auch 
der Anspruch Madagaskars auf die in der 
Straße von Mosambik gelegenen, am Vor
abend der Unabhängigkeit von seinem 
Territorium abgetrennten Inseln Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa und Bassas da India 
in der Resolution 34/91 vom 12. Dezember, 
die sich an die Adresse Frankreichs richte
te. Vertagt auf die 35. Generalversammlung 
wurde ein Vorschlag, die Mitgliederzahl 
des Sicherheitsrats erneut zu vergrößern. 

Red 

34. Generalversammlung: Abstimmungsverhalten 
der beiden deutschen Staaten (9) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S . 61f. fort.) 
Die 34. Generalversammlung der Weltor
ganisation war die siebte, an der die bei
den deutschen Staaten teilnahmen. Die 
Tagesordnung umfaßte 129 Punkte; verab
schiedet wurden 233 teils mehrteilige Re
solutionen und 84 Beschlüsse. Insgesamt 
wurde bei den Resolutionen 121mal na
mentlich abgestimmt; in dieser Zahl sind 
auch Abstimmungen enthalten, die über 
einzelne Teile mehrteiliger Resolutionen in 
getrennten Wahlgängen stattfanden. 

J a Nein Enth. 

DDR 80 26 15 
Deutschland (BR) 51 25 45 

Das Abstimmungsbild zeigt, daß die DDR 
nur in etwa 34 vH der Fälle von der UNO-
Mehrheit abweicht, während die Abwei
chungsquote bei der Bundesrepublik rund 
58 vH beträgt. 
Strukturiert man das Abstimmungsverhal
ten der beiden deutschen Staaten nach 
den Hauptausschüssen der Generalver
sammlung, auf Grund deren Berichte das 
Plenum dann die Resolutionen verabschie
dete, so ergibt sich folgendes Bild: 

(Anmerkung: Bei der Abstimmung über die 
aus dem 4. Ausschuß kommende Resolu
tion zu Ost-Timor war die DDR >abwesend<; 
diese »Abwesenheit wird hier als Enthal
tung gewertet.) 
Untersucht man die beiden deutschen Staa
ten unter dem Gesichtspunkt ihrer >Bünd-
niskonformitäts ihrer Obereinstimmung mit 
der jeweiligen Führungsmacht, so ist fol
gendes festzustellen: Die DDR wich bei der 
34. Generalversammlung in keinem Fall von 
der Führungsmacht ab; anders die Bundes
republik. In Zahlen ausgedrückt: Von den 
121 namentlich erfaßten Abstimmungs
fällen wich die Bundesrepublik bei jeder 
vierten Resolution von den Vereinigten 
Staaten ab. Innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) zeigte die Bundesre
publik nach Luxemburg die größte Kon
formität im Abstimmungsverhalten (ins
besondere Frankreich, aber auch Groß
britannien wich in zahlreichen Fällen von 
der >EG-Linie< ab). 
Die DDR wurde (s.S. 57 dieser Ausgabe) 
für die Jahre 1980 und 1981 in den Sicher
heitsrat gewählt; der Zufall des Alphabets 
fügte es, daß sie schon im Februar den 
Sitzungen des Rats präsidierte. Unter der 
Verhandlungsführung von Peter Florin 
wurden die Resolutionen 463 (zu Südrho
desien) und 464 (zur Aufnahme des Kari
bikstaates Sankt Vincent und Grenadinen 
in die Weltorganisation) verabschiedet; 
ebenfalls im Februar wurde das Thema der 
israelischen Siedlungspolitik in den besetz
ten Gebieten (s. S.60f. dieser Ausgabe) be
handelt. WB 

Politik und Sicherheit 
Afghanistan: Äußere >Bedrohung< liegt nach über
wiegender Auffassung nur durch die Sowjetunion 
vor — Sowjetisches Veto im Sicherheitsrat — 
Notstandssondertagung der Generalversammlung 
fordert Truppenabzug (10) 

I. »Die Sowjetunion hat diese militärische 
Invasion Afghanistans seit langem geplant. 
Sie stellt einen schwerwiegenden Schritt 
beim Vorstoß nach Süden zum Indischen 
Ozean sowie zur Kontrolle der Seewege 
dar und ist wichtiger Bestandteil der 
sowjetischen Strategie, die ölfördergebie-
te mit Beschlag zu belegen, Europa in die 
Zange zu nehmen und so die Welthege-

DDR Deutschland (BR) 
J a Nein Enth. J a Nein Enth. 

Resolutionen 
ohne Ausschußberatung 27 2 0 4 12 13 

1. Ausschuß 
(Politik und Sicherheit) 13 2 6 9 3 9 

Politischer Sonderausschuß 9 0 0 6 0 3 

2. Ausschuß 
(Wirtschaft und Finanzen) 10 0 1 2 2 7 

3. Ausschuß 
(Sozialfragen und Menschenrechte) 10 1 1 4 2 6 

4. Ausschuß 
(Entkolonisierung) 5 0 1 3 1 2 

5. Ausschuß 
(Verwaltung und Haushalt) 4 21 4 22 3 4 

6. Ausschuß 
(Recht) 2 0 2 1 2 1 

monie zu erreichen. . . . Vom Ziehen der 
Fäden und dem Gebrauch von Stellver
tretern hat die Methode (der Sowjetführer) 
eskaliert zur direkten Beteiligung mit eige
nen Truppen, zur bewaffneten Besetzung 
eines souveränen Landes und zum ge
waltsamen Austausch seiner Regierung. Sie 
haben die >Theorie der begrenzten Sou-
veränität< von ihrer »Staatengemeinschaft 
auf ein blockfreies und islamisches Land 
der Dritten Welt ausgedehnt.« So die Ana
lyse des sowjetischen Vorgehens in Afgha
nistan durch China, das sich allerdings 
bald darauf vom einstigen Verbündeten 
Albanien die eigene »imperialistische Ag
gression« des Februar 1979 gegen Vietnam 
vorhalten lassen mußte. 
Die Stellungnahme der chinesischen Regie
rung vom 30. Dezember 1979, die ihr Stän
diger Vertreter Chen Chu dem General
sekretär der Vereinten Nationen übermit
telte, erscheint als erstes Dokument des 
Sicherheitsrats, das das sowjetische Vor
gehen zum Gegenstand hat (UN-Doc.S/ 
13717 v. 31.12.1979). Die Forderung nach 
dringender Einberufung des Rats, um »die 
Lage in Afghanistan und ihre Auswirkung 
auf Weltfrieden und internationale Sicher
heit« zu beraten, wird dann am 3. Januar 
von 43 Staaten des Westens und der 
Dritten Welt sowie China erhoben; neun 
weitere Staaten schließen sich am näch
sten und übernächsten Tag dem Verlangen 
an (S/13724 mit Add.1 und 2). Die Beun
ruhigung der Völkergemeinschaft durch die 
massive Intervention der Sowjetunion in 
dem Mitteloststaat drückt sich in der Zahl 
der Unterschriften aus: ein Drittel der UN-
Mitgliedstaaten unterzeichnet, mehr als die 
Hälfte der Unterzeichner gehört zur Dritten 
Welt. 
Ungeachtet eines telegrafischen Protests 
der neuen afghanischen Regierung (S / 
13725) gegen die »klare Einmischung in 
ihre inneren Angelegenheiten« tritt unter 
französischem Vorsitz am Samstag, dem 
5. Januar, um die Mittagszeit das mit der 
Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit betraute Gremium zusammen. Wenn
gleich (wie auch später bei der General
versammlung) weder die Sowjetunion noch 
Afghanistan direkt im Tagesordnungspunkt 
genannt werden, ist jedem Beteiligten klar, 
worum es geht; der sowjetische Delegierte 
Oleg Trojanowski wendet sich denn auch 
ebenso vehement wie vergeblich gegen die 
Annahme der Tagesordnung. Unterstützt 
wird er dabei nur vom (sich ebenfalls der 
russischen Sprache bedienenden) Stellver
treter des Ministers für Auswärtige Ange
legenheiten und Ständigen Vertreter der 
Deutschen Demokratischen Republik bei 
den Vereinten Nationen, Peter Florin, der 
sich für den ersten Auftritt des neuge
wählten Ratsmitglieds DDR eine günstigere, 
ihn nicht in Gegensatz zur Ratsmehrheit 
bringende Gelegenheit gewünscht haben 
mag. 
II. Die Ereignisse, die zu der Dezember-
Intervention führten, werden in der an
schließenden Debatte von verschiedenen 
Rednern resümiert — mit unterschiedlicher 
Akzentuierung, versteht sich. 
Der Vertreter von Pakistan, der wie zahl
reiche andere Nichtmitglieder des Rats 
Rederecht erhält, gibt an, der Entwick
lung gutnachbarlicher Beziehungen, die 
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seine Regierung auch nach dem April 1978 
gewünscht habe, sei ein zunehmender 
Strom von Flüchtlingen aus dem Nachbar
land im Wege gestanden; ihre Zahl habe 
am 1. Januar 1980 387 575 Personen er
reicht. Die Hilfe seines Landes für die 
Flüchtlinge sei rein humanitär; Anschuldi
gungen wegen Waffenlieferungen und Aus
bildung von Aufständischen entbehrten der 
Grundlage. Die Erhebung des afghanischen 
Volkes sei spontan und erstreckte sich 
aufs ganze Land. 
Shah Mohammad Dost, Außenminister von 
Afghanistan, erklärt, nach der Volksrevolu
tion des 27. April 1978, die die Afghanen 
von der Tyrannei eines mittelalterlichen 
Regimes befreit habe, seien »drastische 
revolutionäre Maßnahmen« zur völligen 
Beseitigung der Überbleibsel der wirt
schaftlichen und sozialen Rückständigkeit 
sowie der feudalistischen Sozialbeziehun
gen ergriffen worden. »Unglücklicher-, aber 
verständlicherweise« hätte daraufhin der 
Imperalismus die bewaffneten Angriffe und 
Infiltrationen in afghanisches Gebiet hin
ein verstärkt und den Tod tausender Un
schuldiger bewirkt — eine Situation, die 
schließlich bis zum 27. Dezember 1979 an
gehalten habe. Um die Konspiration gegen 
Volk und Revolution zu unterstützen, habe 
am 16. September 1979 Hafizullah Amin 
»in die Hände des amerikanischen Impera
lismus gespielt« und Nur Mohammad Tara-
ki, den Gründer der Volksdemokratischen 
Partei Afghanistans und Präsidenten des 
Revolutionsrats, ermordet. Sein »faschi
stisches Regime« habe eine Schreckens
herrschaft ähnlich der Pol Pots ausgeübt. 
Die Menschenrechte wurden nicht geachtet; 
Folter, willkürliche Verhaftungen und ent
würdigende Behandlung politischer Gefan
gener waren — so Dost unter Berufung 
auch auf Amnesty International — an der 
Tagesordnung. Dem Treiben habe dann 
am 27. Dezember die afghanische Armee 
ein Ende gesetzt; die neue Regierung un
ter Babrak Karmal stelle die demokrati
schen Institutionen wieder her, führe eine 
Amnestie für die politischen Gefangenen 
durch, respektiere die Grundsätze des 
Islam und beende die Unterdrückungsmaß
nahmen. 
Was die Entsendung des »begrenzten Kon
tingents« sowjetischer Truppen angehe, so 
habe sie nichts mit dem Regierungswech
sel des 27. Dezember zu tun, bei dem es 
sich zur Gänze um eine innere Angelegen
heit seines Landes handele. Die Truppen
entsendung stütze sich auf den afghanisch
sowjetischen >Vertrag über Freundschaft, 
gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit< 
vom 5. Dezember 1978, der von Taraki in 
Moskau unterzeichnet worden sei . An
läßlich des Besuchs in Moskau, an dem 
seinerzeit auch Amin teilgenommen habe, 
sei erstmals die Bitte um Militärhilfe vor
getragen worden; eine Bitte, die von der 
afghanischen Regierung zur Zeit der Herr
schaft Amins erneuert und die auch von 
der neuen Regierung bei ihrer Machtüber
nahme »unverzüglich« wiederholt worden 
sei . Schließlich habe sich in Zeiten der 
Bedrängnis Afghanistan stets an seinen 
großen Nachbarn im Norden wenden kön
nen; mit ihm könne es auf 62 Jahre der 
Freundschaft und Zusammenarbeit zurück
blicken. Das begrenzte sowjetische Kontin
gent würde sofort zurückgezogen, sobald 

»fremde Einmischung und bewaffnete An
griffe . . . aus dem Ausland« ihr Ende 
fänden. Angesichts dieser Angriffe aber 
nehme sein Land »das naturgegebene 
Recht zur individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung« des Artikels 51 der 
UN-Charta wahr. 
Donald McHenry, der Delegierte der Ver
einigten Staaten, spricht dagegen von »so
genannter >begrenzter<, aber sicherlich töd
licher Unterstützung«, die dem Volke Af
ghanistans aufgezwungen werde. Bereits 
in den ersten Dezemberwochen habe sich 
die Sowjetunion den Flugplatz Bagram 
nördlich der Hauptstadt gesichert, Truppen 
und Ausrüstung auf dem Flughafen Kabul 
gelandet und außerdem erhebliche Kräfte 
im Grenzgebiet zu Afghanistan mobilisiert. 
Am 25. und 26. Dezember habe dann der 
gewaltige Lufttransport nach Kabul statt
gefunden: etwa 10 000 Soldaten seien in 
mehr als 200 Flügen nach Afghanistan 
eingeflogen worden. Am Abend des 27. 
Dezember habe eine sowjetische Sturm
einheit den Präsidentenpalast umzingelt, 
die afghanischen Verteidiger überwältigt 
und mit Präsident Amin kurzen Prozeß ge
macht. Die erste Ankündigung von Staats
streich und Machtübernahme durch Babrak 
Karmal sei von einem Sender auf sowje
tischem Gebiet gekommen, unter Verwen
dung von Funkfrequenzen, die den Ein
druck erwecken sollten, es handele sich 
um Radio Kabul — der echte Sender Kabul 
freilich habe noch eineinhalb Stunden 
später sein normales Programm gesendet. 
Karmal selbst habe sich bis dahin im ost
europäischen Exil befunden. Unmittelbar 
nach dem Staatsstreich hätten auf dem 
Landweg zwei motorisierte sowjetische In
fanteriedivisionen die Grenze überschritten: 
die eine bei Kuschka (nördlich von Herat), 
die andere bei Termes (Usbekistan). G e 
genwärtig, so McHenry am 6. Januar, stün
den an die 50 000 Sowjetsoldaten im Lande. 
»Sollen wir glauben, Präsident Amin habe 
die sowjetischen Truppen aufgefordert, 
nach Afghanistan zu kommen, um seinen 
Untergang und seine Exekution zu über
wachen?« Die Invasion sei seitens der 
Sowjetunion sorgfältig geplant worden, da 
man mit dem von der Amin-Regierung ge
zeigten Maß an Unterwürfigkeit ebenso 
wenig zufrieden gewesen sei wie mit ihrer 
Leistung im Kampf gegen die Moslem
rebellen. Rasch und brutal habe dann die 
Sowjetunion ihre Militäroperation ausge
führt und eine zuvor von ihr unterstützte 
Regierung durch ein Marionettenregime 
ersetzt. McHenry schloß mit der Aufforde
rung an die Sowjetunion, ihre Truppen 
nicht »zu einem gewissen Zeitpunkt«, son
dern sofort zurückzuziehen. 
III. Die Sowjetunion verfolgte ebenso wie 
ihre Verbündeten im wesentlichen die glei
che Argumentation wie der afghanische 
Außenminister. Sie mußte sich aber von 
verschiedener Seite vorhalten lassen, sie 
verstoße gerade gegen jene Grundsätze, 
die sie in den Vereinten Nationen immer 
besonders hervorhebe. 
Genüßlich zählte der britische Delegierte 
Sir Anthony Parsons sowjetische Initiativen 
der letzten vier Generalversammlungen 
auf: für den Abschluß eines Weltvertrags 
über die Nichtanwendung von Gewalt in 
den internationalen Beziehungen, für eine 
Deklaration über die Vertiefung und Festi

gung der internationalen Entspannung, für 
eine Konvention zur Erhöhung der Sicher
heitsgarantien für Nichtkernwaffenstaaten 
und schließlich zur >Nichtzulässigkeit einer 
Politik des Hegemonismus in den interna
tionalen Beziehungen«. In Erinnerung ge
bracht wurden die Definition der Agres
sion, die Erklärung über freundschaftliche 
Beziehungen sowie die Tatsache, daß auch 
die -Erklärung über die Unzulässigkeit der 
Einmischung in die inneren Angelegen
heiten von Staaten und über den Schutz 
ihrer Unabhängigkeit und Souveränität« 
(A/Res/2131(XX) v. 21.12.1965) auf sowjeti
sche Initiative zurückgeht. 
Mehrfach wurde seitens der Sowjetunion 
und ihrer Verbündeten der Artikel 4 des be
reits erwähnten sowjetisch-afghanischen 
Vertrags vom Dezember 1978 als Grund
lage der Truppenentsendung angezogen; 
er lautet: »Die Hohen Vertragschließenden 
Seiten werden im Geiste der Tradition 
der Freundschaft und der guten Nachbar
schaft sowie der Charta der Vereinten 
Nationen handeln, werden sich konsultie
ren und in Obereinstimmung beider Seiten 
entsprechende Maßnahmen ergreifen zur 
Gewährleistung der Sicherheit, der Unab
hängigkeit und der territorialen Integrität 
beider Länder. Im Interesse der Verteidi
gungsfähigkeit der Hohen Vertragschlie
ßenden Seiten werden diese die Zusam
menarbeit auf militärischem Gebiet weiter
hin entwickeln.« 
Entgegengehalten wurde dem, diesem bi
lateralen Vertrag komme auf keinen Fall 
Vorrang gegenüber der Charta zu. Die 
völkerrechtliche Argumentation der Sowjets 
und ihrer Freunde, die sich außer auf 
den bereits von Dost herangezogenen Ar
tikel 51 der Charta auch auf Art.3(g) der 
Aggressions-Definition (»Entsenden be
waffneter Banden, Gruppen, Freischärler 
oder Söldner durch einen Staat oder für 
ihn«, VN 4/1975 S. 120) stützte, vermochte 
nicht zu überzeugen. Beispielhaft für diese 
ungläubige Reaktion die Stellungnahme 
von Jamaika: »Für das Vorhandensein 
irgendeiner äußeren Bedrohung gegen Af
ghanistan zum Zeitpunkt der sowjetischen 
Intervention liegt bislang kein Anzeichen 
vor.« 
Zur politischen Argumentation der Sowjet
union ist nachzutragen, daß sich für s ie 
die Behandlung des Themas als Ablen
kungsmanöver darstellte: die tatsächlichen 
Probleme seien der Raketenbeschluß der 
NATO, die Aufstellung einer amerikani
schen Eingreiftruppe und generell der Ver
such der US-Führung, die internationale 
Entspannung wieder rückgängig zu ma
chen. In Erinnerung zu bringen sei , daß 
US-Daten zufolge »zum Jahresbeginn 1980 
von den 2,1 Mill amerikanischen Militär
personals 480 700 Mann außerhalb des 
Gebiets der Vereinigten Staaten in mehr 
als 30 Ländern der Welt stationiert waren«. 
Unter den Staaten, die die USA beim 
»Versuch unterstützen«, so Trojanowski am 
5. Januar, »die Frage der sowjetischen 
Truppenpräsenz in Afghanistan künstlich 
aufzublasen, sind 17 Staaten, auf deren 
Gebiet sich amerikanische Truppen befin
den«. 
IV. Am Nachmittag des 7. Januar wurde 
der Resolutionsentwurf von Bangladesch, 
Jamaika, Niger, den Philippinen, Sambia 
und Tunesien (S/13729, Text in VN 1/1980 
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S . 31) zur Abstimmung gestellt, der die 
Sowjetunion zwar nicht beim Namen nann
te, jedoch unmißverständlich »die jüngste 
bewaffnete Intervention in Afghanistan« 
zutiefst beklagte und den »unverzüglichen 
und bedingungslosen Abzug aller auslän
dischen Truppen« von dort forderte. Der 
Antrag erhielt 13 Ja-Stimmen, darunter 
auch die Mexikos, das erst auf dieser 
Sitzung nach seiner Wahl durch die Gene
ralversammlung zum Kreis der Ratsmitglie
der gestoßen war (auf der 2185. bis 2189. 
Sitzung beriet der Rat mit nur 14 Mitglie
dern). Gleichwohl verfiel der Antrag der 
sechs Staaten der Dritten Welt der Ab
lehnung — durch die Gegenstimme des 
Ständigen Ratsmitglieds Sowjetunion, der 
sich auch das neue nichtständige Mitglied 
DDR anschloß. 
Mit dem sowjetischen Veto war das Thema 
aber nicht erledigt: Ratspräsident Leprette 
setzte die 2190. Sitzung nach der Abstim
mung aus; fortgesetzt wurde sie erst zwei 
Tage später, am Abend des 9. Januar. 
Mexiko und die Philippinen beantragten 
»mangels Einstimmigkeit« der Ständigen 
Mitglieder des Rats, die gerade zwei Tage 
zuvor verabschiedete Generalversammlung 
zurückzurufen und als Notstandssonderta
gung zusammentreten zu lassen. Ungeach
tet sowjetischer Attacken gegen »diese 
amerikanisch-chinesische Winkeladvokaten-
Klage« und den Versuch, »diese nicht-exi
stente Frage vor die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen zu zerren«, billig
ten 12 Ratsmitglieder, drei mehr als er
forderlich ist, bei Stimmenthaltung Sambias 
und Gegenstimmen von DDR und UdSSR 
den Antrag. Als Geschäftsordnungsantrag 
unterlag er nicht dem Vetorecht und wurde 
somit zur Resolution 462 (1980) des Sicher
heitsrats (Text: VN 1/1980 S.31). 
Grundlage der dringlichen Einberufung bil
det die Resolution über G e m e i n s a m e s Vor
gehen für den Frieden« (Uniting for Peace) 
vom 3. November 1950 (voller Wortlaut: VN 
1/1980 S.29ff.). Daß zu diesem außerge
wöhnlichen Mittel — auf dessen Vorge
schichte und Problematik an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden kann — gegrif
fen wurde, zeigt nicht zuletzt deutlich die 
Besorgnis der Dritten Welt an, daß die 
mühsam erreichten Fortschritte bei ihren 
politischen und wirtschaftlichen Anliegen 
durch ein neuerliches Heraufziehen des 
Kalten Krieges nichts als Schaden nehmen 
könnten. 
E s waren stets Krisen, die die internationa
len Beziehungen in besonderem Maße er
schütterten, welche zur Einberufung von 
Notstandssondertagungen führten: Nahost/ 
Suez (1.—10.11.1956), Ungarn (4.—10.11. 
1956), Nahost/Libanon (8.—12.8.1958), Kon
go (17.—19.9.1960), Nahost/Sechstagekrieg 
(17.6.—18.9.1967). Zum letzten Mal war die 
Prozedur gemäß >Uniting for Peace< Ende 
1971 beim Konflikt auf dem indischen 
Subkontinent angewandt worden; die Fra
ge wurde der zu diesem Zeitpunkt tagen
den 26. Generalversammlung zur Behand
lung überwiesen. 
V. Keine 24 Stunden nach Annahme der 
Resolution 462 durch den Sicherheitsrat 
tritt die Sechste Notstandssondertagung 
der Generalversammlung zur Befassung mit 
der, so die Tagesordnung, »vom Sicher
heitsrat auf seiner 2185. bis 2190. Sitzung 
vom 5.—9. Januar 1980 behandelten Frage« 

unter Vorsitz des Tansaniers Salim, der 
schon der 34. Generalversammlung prä
sidierte, zusammen. Die viertägige De
batte bringt neben der Ankündigung von 
US-Botschafter McHenry am 12. Januar, 
sein Land erwäge, »um der Sowjetunion 
das Ausmaß ihres Irrtums vor Augen zu 
führen, . . . sogar den Rückzug von den 
Olympischen Sommerspielen 1980«, im we
sentlichen eine Wiederholung der bereits 
im Sicherheitsrat ausgetauschten und 
oben skizzierten Standpunkte. Der Reso
lutionsantrag von 24 Staaten der Dritten 
Welt — zum allergrößten Teil Vollmit
glieder oder Beobachter der Bewegung 
der Blockfreien, deren derzeitige Präsidial
macht Kuba sich freilich nicht zu den Un
terzeichnern geseilt — nimmt die Forde
rung des am 7. Januar am sowjetischen 
Veto gescheiterten Antrags wieder auf; am 
Nachmittag des 14. Januar beklagt die G e 
neralversammlung den Verstoß gegen die 
Charta der Vereinten Nationen, fordert 
den »unverzüglichen, bedingungslosen und 
vollständigen Abzug der ausländischen 
Truppen aus Afghanistan« und ruft zu »hu
manitärer Soforthilfe« für die Flüchtlinge 
aus dem Mitteloststaat auf (Resolution 
ES-6 /2 über »Die Lage in Afghanistan und 
ihre Auswirkung auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit«, Text: VN 
1/1980 S.31 f.). 
Die für Empfehlungen der Generalver
sammlung hinsichtlich der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen S i 
cherheit erforderliche Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden und abstimmenden Mit
glieder — wobei Mitglieder, die sich der 
Stimme enthalten, nicht mitgezählt werden 
— wird nicht nur erreicht, sondern bei wei
tem übertroffen: 104 Staaten stimmen mit 
J a , 18 mit Nein, weitere 18 enthalten sich, 
während außer dem seit 1974 von den Be
ratungen der Generalversammlung ausge
schlossenen Südafrika 11 weitere Staaten 
entweder abwesend sind oder sich wie 
Rumänien nicht an der Abstimmung betei
ligen (Abstimmungsergebnis s . VN 1/1980 
S.32). 
Daß die Resolution, wie der Vertreter des 
jüngsten UN-Mitglieds St. Lucia ausführt, 
»wenig mehr als moralische Bedeutung« 
haben und nicht zu dem gewünschten »un
verzüglichen« Abzug der Sowjettruppen 
führen wird, ist dabei allen klar. Gleich
wohl bedeutet die Eindeutigkeit des Ab
stimmungsergebnisses nicht nur einen 
Kratzer am Image des Sowjetstaats als 
»natürlichem Verbündetem« der Blockfreien, 
sondern eine schwere diplomatische und 
politische Niederlage, die ihm gerade von 
Staaten der Dritten Welt beigebracht wur
de. Allerdings — die Besorgnis wegen ver
schiedenartiger Bedrohungen der nationa
len Unabhängigkeit, die Furcht vor Andro
hung oder Anwendung von Gewalt ist, so 
der Vertreter des Kleinstaates Swasiland, 
»nicht allein an die Adresse der Sowjet
union gerichtet«. Oder, wie der Kuwaiter 
Bishara es ausdrückt: »Es gibt da noch viele, 
die eine Leiche im Keller haben.« So er
innert der Vertreter der Dominikanischen 
Republik an die beiden militärischen Inter
ventionen der Vereinigten Staaten, unter 
denen sein Land in diesem Jahrhundert 
zu leiden hatte, und beklagt der Mauritier 
Ramphul den weiteren Ausbau der U S - B a 
sis Diego Garcia im Indischen Ozean. 

Wie schon ein Jahr zuvor anläßlich 
der vietnamesischen Intervention in Kam-
putschea (VN 1/1979 S.27f.) haben Staa
ten der Dritten Welt, gegenüber auslän
discher Einmischung in besonderem Maße 
empfindlich, ihre Haltung allein gemäß ih
rer Interessenlage bestimmt; deutlicher 
denn je haben sie die Rede von der »auto
matischen Mehrheit« aus Ost und Süd Lü
gen gestraft. Das bedeutet aber auch, daß 
die westlichen Staaten, wollen sie die 
Übereinstimmung des 14. Januar als eine 
gemeinsame Plattform mit dem Süden an
sehen, auf dessen konkrete Fragen nach 
Maßnahmen gegen das südafrikanische 
Apartheidregime, nach faßbaren Ergebnis
sen der Namibia-Initiative oder nach Ein
wirkung auf ein seine Siedlungspolitik in 
den besetzten Gebieten noch forcieren
des Israel mehr als nur ausweichende 
Antworten parat haben müssen. Red 

Verurteilung der Israelischen Siedlungspolitik In 
den besetzten Gebieten durch den Sicherheitsrat 
— Votum der USA ein Irrtum? (11) 

I. Israels Siedlungspolitik in den seit 1967 
besetzten arabischen Gebieten einschließ
lich Jerusalems, zumal Maßnahmen zur 
Veränderung der dortigen Bevölkerungszu
sammensetzung und des geographischen 
Charakters, stellen einen flagranten Ver
stoß gegen das Vierte Genfer Abkommen 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten von 1949 dar und bilden ein ernst
haftes Hindernis für eine dauerhafte und 
gerechte Friedenslösung im Nahen Osten. 
Israel ist daher aufgefordert, die beste
henden israelischen Siedlungen im Besat
zungsgebiet zu schleifen (to dismantle) 
und die Errichtung, den Bau und die Pla
nung neuer Ansiedlungen zu unterlassen. 
— Dies sind die wesentlichen Aussagen 
der Resolution 465(1980), die der Sicher
heitsrat am 1. März nach mehrtägiger 
Debatte einstimmig verabschiedete (Text s . 
S.71 dieser Ausgabe). 
Die Beratungen des Sicherheitsrats über 
die »Lage in den besetzten arabischen 
Gebieten« gehen auf eine Initiative Jorda
niens und Marokkos zurück. Den aktuellen 
Anlaß für eine Untersuchung des israeli
schen Vorgehens bildeten eine Reihe von 
Vorfällen in der Stadt Hebron (Al-Khalil) 
in Westjordanien. Die israelische Verwal
tung hatte nach der Ermordung eines jun
gen israelischen Mannes in den Geschäfts
straßen der Stadt eine Ausgangssperre 
über Hebron verhängt, die von der ein
heimischen arabischen Bevölkerung als 
kollektive Strafmaßnahme empfunden wur
de. Die Freigabe der über der Grabstätte 
alttestamentarischer jüdischer Patriarchen 
erbauten Abraham-Moschee für jüdische 
Gottesdienste trug zur Klimaverschlechte
rung in Hebron bei. Im Laufe von Aus
einandersetzungen wurde ein 70jähriger 
arabischer Gläubiger durch einen Stein
wurf verletzt und erblindete. Ein israeli
scher Kabinettsbeschluß, nach dem Israelis 
die Niederlassung in der Altstadt von He
bron (dessen jüdische Bevölkerung 1929 
einem arabischen Aufstand zum Opfer ge
fallen war) gestattet werden soll, bildet 
den Höhepunkt der Eskalation. 
II. Israels Haltung in der Hebron-Frage 
wird von der arabischen Welt als eklatante 
Provokation angesehen, die exemplarisch 
für seine »unbarmherzige« Siedlungspoli-
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tik ist. Die teilweise hitzigen Debatten im 
Sicherheitsrat wurden deshalb als Gele
genheit genutzt, die Vorwürfe gegen Israel 
erneut zu Gehör zu bringen. Hauptan
griffspunkte waren folgende: Israel habe 
völkerrechtswidrig 31,4 Prozent der Fläche 
Westjordaniens (einschließlich Jerusalems) 
konfisziert, um dort Israelis anzusiedeln. E s 
entziehe dem besetzten Gebiet mit Hilfe 
moderner Brunnentechniken enorme Was
serreserven, um damit einen Großteil se i 
ner eigenen Wasserversorgung zu sichern. 
Durch diese »Austrocknung« würden die 
Lebensverhältnisse der arabischen Bevölke
rung empfindlich verschlechtert. Darüber 
hinaus würden Araber auf den verschieden
sten Gebieten diskriminiert; nicht zuletzt 
würde ihre Religionsfreiheit beeinträchtigt 
und ihre religiösen Gefühle würden durch 
die Entweihung von Kultstätten wie in He
bron und Ost-Jerusalem systematisch ver
letzt. 

Mit diesen Vorwürfen verbanden die Ver
treter der moslemisch-arabischen Staaten 
die Forderung, der Sicherheitsrat müsse 
über die Verurteilung Israels hinaus Sank
tionsmaßnahmen nach Kapitel VII der Char
ta ergreifen. Dieses Ansinnen stieß insbe
sondere bei dem sowjetischen Delegierten 
Kharlamov auf Verständnis. Die nament
lich von Sprechern Jordaniens und der 
PLO vertretene Argumentation der arabi
schen Seite machten sich neben den mit 
der Sowjetunion befreundeten Staaten DDR, 
Vietnam und Afghanistan auch die Block
freien Kuba und Jugoslawien zu eigen. 
Schwerer fällt ins Gewicht, daß nicht nur 
China und Ägypten Israel verurteilten, 
sondern daß auch die Delegierten Frank
reichs und Großbritanniens das israelische 
Vorgehen in nüchterner, aber scharfer Form 
als völkerrechtswidrig mißbilligten. 
Der israelische Delegierte Jehuda Blum 
hatte es angesichts dieses breiten Konsen
s e s schwer, die Position seiner Regierung 
zu rechtfertigen. Israel, dem von verschie
dener Seite eine nazistische Lebensraum
ideologie unterstellt worden war — so vom 
Sprecher der PLO und vom Vertreter Ku
bas — , brachte vor, sein Siedlungsrecht 
»in Judäa und Samaria« sei historisch be
gründet (Hebron als Keimzelle des ersten 
jüdischen Staates); außerdem seien die 
israelischen Siedlungen eine verteidigungs
politische Notwendigkeit, da die fraglichen 
Regionen sonst als Brückenkopf für eine 
arabische Aggression mißbraucht würden. 
Negativ schlug für Israel zu Buche, daß es 
der — auf der Basis der 1979 verabschie
deten Resolutionen 446 und 452 (Text s.VN 
2/1979 S.75 bzw. 4/1979 S.151) operieren
den — dreiköpfigen Untersuchungskommis
sion, deren Berichte (UN-Docs. S/13450 und 
S/13679) den Beratungen zugrundelagen, 
bisher jegliche Mitarbeit verweigert hat. Er
schwerend kam hinzu, daß es dem vom 
Sicherheitsrat eingeladenen arabischen Bür
germeister von Hebron keine Ausreise
genehmigung erteilte. 

Selbst von Seiten der USA — die bei den 
Resolutionen 446 und 452 noch Stimment
haltung geübt hatten — erhielt Israel kei
ne Unterstützung; diese Zurückhaltung wird 
dadurch verständlich, daß im Verlaufe der 
Diskussion nicht nur der ägyptische Spre
cher das israelische Vorgehen als Ver
stoß gegen die Camp-David-Vereinbarun
gen bezeichnete, sondern daß diese Verein

barungen selbst von verschiedener Seite — 
so vom sowjetischen Delegierten Kharlamov, 
dem PLO-Sprecher Terzi und dem Vertreter 
der arabischen Liga, Maksoud — als Tar
nung für israelische Annexionsbestrebun
gen angesehen wurden. Unter diesem As
pekt erscheint es im Sinne einer Klarstel
lung als fast zwangsläufig, daß auch U S -
Delegierter Donald McHenry für die Reso
lution votierte und erst nach deren Verab
schiedung in moderater Form auf den histo
rischen »Durchbruch« der Camp-David-Ver
einbarungen hinwies. McHenry hob aller
dings auch hervor, daß seine Regierung 
die in Ziffer 6 der Resolution geforderte 
Räumung und Demontage bestehender 
Siedlungen für schwerlich praktikabel halte. 
Diese detaillierte Stellungnahme läßt die 
vom Weißen Haus erst am übernächsten 
Tag verbreitete Erklärung, die Zustimmung 
zu der Resolution beruhe auf einem Miß
verständnis, kaum glaubwürdig erscheinen; 
angegeben wurde, eine Zustimmung sei nur 
bei Streichung jeglicher Bezugnahme auf 
Jerusalem vorgesehen gewesen, was aber 
dem UN-Delegierten nicht deutlich genug 
übermittelt (failure to communicate this 
clearly) worden sei. Ob dieser offenbar von 
innenpolitischen Rücksichten diktierte 
>Kunstgriff< geschickt war, ist allerdings 
mehr als zweifelhaft. K S 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
West-Sahara: Isolierung Marokkos — 34. General
versammlung fordert Ende der Besetzung — Lö
sungsbemühungen (12) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1979 S . 138 f. fort.) 
I. Konflikt Mauretanien-Marokko. Maure
tanien unterrichtete durch einen Brief an 
den Generalsekretär (UN-Doc.S/13503) 
die Vereinten Nationen über das am 10. Au
gust 1979 in Algier mit der Volksfront für 
die Befreiung von Saguia el-Hamra und 
Rfo de Oro< (Frente POLISARIO) ge
schlossene Friedensabkommen, wonach 
Mauretanien alle territorialen Forderun
gen auf die West-Sahara aufgeben, sich 
endgültig aus dem »ungerechten« Krieg 
zurückziehen und in Zukunft strikte Neu
tralität bewahren werde. Beigefügt war 
eine Deklaration des mauretanischen Mi
nisterpräsident vom 14. August, in der 
Marokko aufgefordert wird, seine auf 
mauretanischem Gebiet stationierten 
Truppen zurückzuziehen. Der unverzüglich 
von mauretanischen Truppen und Verwal
tungsbehörden geräumte Teil der West-
Sahara (Tiris el-Gharbia) wurde freilich 
ebenso schnell und reibungslos von Ma
rokko übernommen, ohne daß die POLI 
SARIO eine Chance des Eingreifens ge
habt hätte. 
Dieser Gebietszuwachs schien für Marok
ko ein Gewinn zu sein, zumal der bisherige 
Bundesgenosse Mauretanien militärisch 
und wirtschaftlich so schwach gewesen 
war, daß er eher eine Belastung darge
stellt hatte. Andererseits aber setzte die
s e s Vorgehen Marokko nicht nur in den 
Augen der POLISARIO und Algeriens, son
dern darüber weit hinaus in den Vereinten-
Nationen und der Organisation der Afri
kanischen Einheit (OAE) vermehrt ins Un
recht. 
Auch gegenüber Mauretanien blieb ein 
Konfliktpunkt erhalten: Marokko hatte in 

dem Flecken Bir Mogrein, nahe dem wich
tigen Hafen Nouadhibou (Verschiffung der 
Erze von Zouerate) eine militärische E in
heit auf mauretanischem Boden belassen. 
Mehrfache mauretanische Mahnungen und 
selbst die Drohung, die Einberufung des 
Sicherheitsrats zu beantragen, blieben er
folglos. Da beklagte sich Mauretanien in 
einem Brief vom 5. Dezember 1979 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/13718) 
über diesen Tatbestand. Nach Einflußnah
me der Ratsmitglieder konnte Mauretanien 
bereits am 31. Dezember 1979 (S/13718) die 
erfolgreiche Räumung Bir Mogreins durch 
Marokko mitteilen. Seitdem ist Mauretanien 
bemüht, seine erklärte Neutralität in der 
West-Sahara-Frage zu wahren und gleich 
gute Beziehungen zu Marokko, Algerien 
und der POLISARIO zu halten. 

II. UN und OAE. Anfang November 1979 
legte Algerien dem 4. Hauptausschuß der 
UN-Generalversammlung einen Entwurf 
vor, der am 21. November 1979 vom Ple
num als Resolution 34/37 mit 85 Stimmen 
bei 6 Gegenstimmen (darunter Marokko 
und Saudi-Arabien) und 41 Enthaltungen 
angenommen wurde. Die Resolution be
stätigt das Recht des Volkes der West-
Sahara auf Selbstbestimmung und Unab
hängigkeit, erkennt die POLISARIO als 
seinen Repräsentanten an (aber nicht als 
»einzigen«, wie Algerien gewünscht hatte) 
und fordert erstmals Marokko auf, die 
West-Sahara zu räumen. Die Entschlie
ßung stellt eine schwere politische Nieder
lage für Marokko dar. Die UNO läßt damit 
erkennen, daß sie der Behandlung der 
Konfliktlösung in Zukunft ein größeres G e 
wicht geben will, ohne allerdings die O A E 
aus dieser Verantwortung zu entlassen. 
Die OAE ließ ihren Ad-hoc-Ausschuß für 
diesen Konflikt, den >Rat der Weisen<, am 
4./5. Dezember 1979 in Monrovia (Liberia) 
seine dritte Tagung abhalten. Er verab
schiedete zehn Empfehlungen, die in An
lehnung an die UN-Resolution vom 21. No
vember den Abzug der marokkanischen 
Truppen und darüber hinaus die Übernah
me des Gebiets durch OAE-Truppen for
derten. Ein sofortiger Waffenstillstand 
solle die Abhaltung eines Referendums er
möglichen. Aus dem von Mauretanien 
geräumten Gebiet solle Marokko auch sei 
ne Verwaltung abziehen. Diese Empfeh
lungen werden von Marokko auf das hef
tigste abgelehnt. 

III. Konferenz der Anrainerstaaten. Am 8./ 
9. März 1980 fand in Bamako (Mali) die 
fünfte Gipfelkonferenz der Anrainerstaaten 
der Sahara statt. Außer dem Hausherrn 
Mali waren Algerien, Niger, Mauretanien 
und der Tschad vertreten. In der Eröff
nungsrede des malischen Präsidenten 
Moussa Traore wurde als Ziel »die Inte
gration der Staaten zu einer lebendigen 
und vitalen Gemeinschaft« bezeichnet. In 
der Schlußdeklaration, die vorwiegend Fra
gen der wirtschaftlichen Kooperation be
handelt, wurde die »Hilfe für das Volk der 
West-Sahara in seinem Kampf um Selbst
bestimmung« bekräftigt und die Anstren
gungen der UNO und O A E in dieser Frage 
gelobt. Obwohl die Konferenz keine sub
stantiell neuen Impulse in der West-Sa
hara-Frage gab, wurde auch hier der Zu
sammenschluß gegen Marokko, das aber 
in der Schlußdeklaration namentlich nicht 
genannt wurde, deutlich. 
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IV. Marokko. Die Beschlüsse von UNO, 
O A E und Anrainerkonferenz — auch wenn 
sie kaum durchsetzbar sein dürften — zei
gen deutlich die wachsende Isolierung 
Marokkos. Aber auch angesichts dieser 
Verschlechterung der außenpolitischen La
ge ist Marokko unverändert gegen jede 
Rückgabe der West-Sahara. Nach wie vor 
sind sich in dieser Frage alle relevanten 
politischen Parteien und Gruppen, die Ar
mee und der König einig. 
Die Armee hatte in den letzten Monaten 
weiterhin schwere und verlustreiche Kämp
fe mit der POLISARIO zu bestehen, die 
weit in marokkanisches Gebiet vordrang. 
Obwohl diese örtlichen Erfolge der Gueril-
leros kaum Aussicht haben, zu einer mili
tärischen Lösung im Sinne der POLISARIO 
zu führen, haben sie die Moral der marok
kanischen Truppen ernstlich bedroht. 
Die Kampfführung der Marokkaner war bis
her defensiv statisch, die der blitzschnell 
im Morgengrauen angreifenden und dann 
meist ebenso schnell wieder in der Wüste 
verschwindenden POLISARIO dynamisch. 
Das will Marokko jetzt ändern. Eine hoch
bewegliche Kampfgruppe wurde gebildet, 
deren Auftrag es ist, die Guerilla und ihre 
logistischen Verstecke aufzuspüren und 
anzugreifen und damit die Initiative an 
sich zu ziehen (Operation Ohoud). Bisher 
jedoch scheint diese Operation stets ins 
Leere zu stoßen. 

Mehr Aussicht auf Erfolg dürfte Marokko 
haben, wenn die von den Vereinigten Staa
ten zugesagten Waffenlieferungen einsatz
bereit sein werden. Damit könnte sich die 
militärische Lage für Marokko zwar verbes
sern, ein militärischer Sieg ist jedoch wei
terhin so lange unwahrscheinlich, wie die 
Refugien der POLISARIO auf algerischem 
Territorium unbedroht bleiben. Zudem ist 
die POLISARIO vermehrt mit der sowjeti
schen Flugabwehr-Rakete SAM-7 ausgerü
stet. Wie auch immer die Bewaffnung der 
Kontrahenten verbessert wird, es dürfte 
weiterhin keiner Seite gelingen, eine mili
tärische Lösung zu erreichen. Aber gerade 
diese Aussichtslosigkeit könnte die Kon
fliktparteien dazu bewegen, Kompromisse 
einzugehen und eine politische Lösung zu 
suchen. E s gibt in beiden Lagern Anzei
chen für Konfliktmüdigkeit, auch wenn 
die Schroffheit offizieller Verlautbarungen 
anders klingt. Kompromisse wären aber 
nur dann akzeptabel, wenn s ie den Betei
ligten den Anschein zu wahren erlaubten, 
ihre Grundprinzipien nicht aufgegeben zu 
haben. Die von Mauretanien verlassene 
Provinz Tiris el-Gharbia könnte dabei eine 
Schlüsselrolle spielen. 

V. Ausländische Mächte. Die Vereinigten 
Staaten hatten in der Vergangenheit im
mer wieder ihre Neutralität in der West-
Sahara-Frage betont und Waffen an Ma
rokko nur mit einer Sperre für den Ein
satz gegen die POLISARIO geliefert. In 
dieser Haltung ist jetzt ein Wandel einge
treten. Mitte Januar 1980 gaben die USA 
die Lieferung von Kampfhubschraubern 
(Cobra), von Jagdflugzeugen (F-5) und von 
Aufklärungsflugzeugen (OV 10) bekannt. 
Ais Begründung wurde vor allem das Ober
greifen der Kampfhandlungen vom Terri
torium der West-Sahara nach Marokko 
selbst bezeichnet. Die Waffen werden an
geblich von Saudi-Arabien bezahlt. Die 
USA verknüpfen mit dieser Hilfeleistung 

einen gewissen Druck auf Marokko, sich in 
Zukunft kompromißbereiter zu zeigen. Der 
Generalsekretär der POLISARIO, Moha-
med Abdelazis, dagegen äußerte Ende J a 
nuar 1980, die amerikanischen Waffenliefe
rungen würden den Konflikt nur verlängern. 
Frankreich hat sein Verhältnis gegenüber 
Algerien und dem Konflikt erheblich ent
spannt. E s bleibt Schutzmacht Maureta
niens, scheidet aber mit dessen Rückzug 
vom Konflikt ebenfalls aus einer aktiven 
Beteiligung aus, wodurch seine Beru
fung auf eine neutrale Haltung glaubwür
diger wird. Ein Besuch des algerischen 
Außenministers, Mohamed Benyaia, Mitte 
Januar in Paris wurde von beiden Seiten 
als positiver Neubeginn im französisch-al
gerischen Verhältnis bezeichnet. 
Spanien, das nach dem Teilungsvertrag 
von Madrid vom November 1975 enge Be
ziehungen zu Marokko hielt, hat diese Bin
dung in letzter Zeit gelockert und zugleich 
seine Kontakte zu Algerien verbessert. Die
se balanciertere Lage sucht Madrid für 
Vermittlungsbemühungen zu nutzen. C K 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland — 
Überschneidungen mit der UNESCO-Erklärung 
über Rasse und Rassenvorurteile befürchtet — 
Dezentralisierung der Tagungen gewünscht (13) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1978 S.168 fort.) 

I. 1979 prüfte der Rassendiskriminierungs
ausschuß (Zusammensetzung s . VN 5/1979 
S.188) insgesamt 43 Staatenberichte: Erst
berichte, die innerhalb eines Jahres nach 
dem Beitritt zum Übereinkommen gegen 
Rassendiskriminierung vorzulegen sind, 
und periodische Berichte, die alle zwei 
Jahre fällig werden; daneben können vom 
Ausschuß Ergänzungsberichte angefordert 
werden. Die 19. Tagung wurde auf Einla
dung der U N E S C O vom 26. März bis 13. April 
1979 am Sitz dieser Sonderorganisation in 
Paris abgehalten, während die 20. vom 
30. Juli bis 17. August in New York statt
fand. Insgesamt 44 Staaten waren 1979 mit 
der Vorlage ihrer Berichte, teilweise er
heblich, in Rückstand geraten. An 34 Staa
ten wurden Erinnerungsschreiben gerich
tet. Die Einhaltung der Berichtspflicht ha
ben bisher am längsten mißachtet: Togo, 
Sambia, Elfenbeinküste, Costa Rica, Swa
siland, Sierra Leone, Libanon. 
Angesichts der Zahl der geprüften Staaten
berichte sei lediglich der fünfte periodische 
Bericht der Bundesrepublik Deutschland 
als ein Beispiel herausgegriffen. Der 
Schwerpunkt der Diskussion lag auf fol
genden Problemkreisen: Beschäftigung und 
Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer 
und deren Angehöriger, die Lage der Zi
geuner, die Beziehungen zu Südafrika und 
die Möglichkeit eines Verbots der NPD. In 
den Antworten wurde unter anderem dar
auf hingewiesen, daß Ausländer aus dem 
Bereich der Europäischen Gemeinschaft 
aufgrund der relevanten Verträge teilweise 
besser gestellt werden müßten als andere 
Ausländer. Im Hinblick auf die Beziehun
gen zu Südafrika wurde betont, daß die 
Bundesrepublik durch das Obereinkommen 
nicht verpflichtet sei , sich zu ihnen zu 
äußern. Der Vertreter der Bundesrepublik 
stellte aber klar, daß sein Staat Rassismus, 
Kolonialismus und Apartheid strikt ablehne 

und daß er weder militärisch noch auf nu
klearem Gebiet mit Südafrika zusammen
arbeite, was jedoch die Handelsbeziehun
gen nicht berühre. Zur Möglichkeit eines 
NPD-Verbots wurde ausgeführt, daß es we
der für das Aufhetzen zum Rassenhaß noch 
für neonazistische Aktivitäten der Partei hin
reichende Beweise gebe. Für ein Verbot 
reiche es nicht aus, daß sie offenkundig 
rechts im Parteienspektrum anzusiedeln sei . 
Auch kriminelle Aktionen einzelner Mitglie
der begründeten keinen Verbotstatbestand. 
II. Wie im Vorjahr beschäftigte sich der 
Ausschuß gemäß Art.15 des Obereinkom
mens mit 14 Treuhandgebieten und Ho
heitsgebieten ohne Selbstregierung, über 
die er durch den Entkolonisierungsaus
schuß (24er-Ausschuß) informiert worden 
war. Trotz wiederholter Anfragen hatte der 
Ausschuß aus den bekannten Gründen (s. 
VN 5/1978 S.168) nur in begrenztem Um
fang Unterlagen vorgelegt, so daß über 
Ost-Timor, Pitcairn, die Neuen Hebriden 
und Guam mangels Material überhaupt 
nicht beraten werden konnte. Auch über 
die Britischen Jungfern-Inseln, Samoa, die 
Kokos-(Keeling-)lnseln, Tokelau, Amerika-
nisch-Samoa und die Amerikanischen 
Jungfern-Inseln mußte der Ausschuß zu
sätzliche Informationen anfordern. Geprüft 
wurden außerdem Unterlagen über Ber
muda, St. Helena, dessen lebhafter Handel 
mit Südafrika bedauert wurde, und das US-
Treuhandgebiet Pazifische Inseln. 

III. Anlaß zur Diskussion gab auf der 19. 
Tagung die UNESCO-Erklärung über Rasse 
und Rassenvorurteile von 1978 (Text 
s . S.67ff. dieser Ausgabe), die im Rah
men der Erörterung der Verwirklichung 
des Art.7 des Übereinkommens durch die 
U N E S C O auf der Tagesordnung stand. 
Während der UNESCO-Vertreter vor allem 
deren ergänzende Funktion gegenüber dem 
Übereinkommen und die Unterschiede zu 
diesem betonte, waren einige Experten der 
Meinung, daß durchaus Überschneidungen 
bestünden, die möglicherweise zu einer 
Schwächung der Position des Oberein
kommens führen könnten. Da die Erklä
rung eine Informationspflicht der Unter
zeichnerstaaten gegenüber dem General
sekretär der U N E S C O vorsieht, könnten 
Staaten, die dem Obereinkommen bisher 
noch nicht beigetreten sind, diesen Schritt 
für überflüssig halten. Der Ausschuß muß 
nun darauf vertrauen, daß sich die U N E S 
C O um eine Vermeidung von Duplizitäten 
und eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
ihm bemühen wird. 
IV. Verlängert wurde das Mandat einer Ar
beitsgruppe, die Richtlinien für das Ab
fassen der Staatenberichte erarbeiten soll. 
Die Gruppe hat auf der 20.Tagung den 
Vorschlag abgelehnt, Staaten, die zufrie
denstellende Berichte vorgelegt haben, in 
Zukunft die Konzentration auf ein be
stimmtes Problem zu gestatten. Schließlich 
könnten sich die Umstände ändern. Außer
dem wurde der Vorschlag erörtert, ob der 
Ausschuß seine Arbeit dadurch strukturie
ren solle, daß er für jeden Bericht einen 
Berichterstatter ernennt, um Wiederholun
gen durch die Experten in der Diskussion 
zu vermeiden. Die Arbeitsgruppe hielt dies 
für unangebracht, da die Fragen der Ex 
perten das vorhandene Meinungsspektrum 
wiederspiegeln sollen. 
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V. Auf der Tagesordnung stand auch die 
Beteiligung des Ausschusses an der UN-
Dekade gegen Rassismus und Rassendis
kriminierung (1973—1983). Der iranische 
Experte M.-D. Nabavi besuchte als Vertre
ter des Ausschusses ein Seminar der Ver
einten Nationen über Rechtsmittel für Opfer 
rassendiskriminierenden Verhaltens in E u 
ropa und Nordamerika, das vom 9. bis 20. 
Juli 1979 in Genf durchgeführt wurde, und 
auf dem 37 Staaten vertreten waren. Dis
kutiert wurde über die Notwendigkeit zügi
ger und effizienter Verfahren, der Unpar
teilichkeit der befaßten Organe, einer an
gemessenen Entschädigung, der Harmoni
sierung nationalen und internationalen 
Rechts sowie die Funktionsweise beson
derer Verfahren (z.B. Ombudsmann, Pro
kurator, nationale Menschenrechtskommis
sion). Kontrovers war vor allem die Zulas
sung einer Beschwerdebefugnis Dritter für 
das Opfer und eine Erleichterung der Be 
weisführung, die die Unschuldsvermutung 
zugunsten des Beschuldigten beeinträchti
gen könnte. 
An einer weiteren Veranstaltung im Rah
men der Dekade, einer Round-Table-Kon-
ferenz über die Vermittlung von Kenntnis
sen über Rassendiskriminierungsprobleme 
im Unterricht vom 5. bis 9. November 1979 
in Genf nahm für den Ausschuß der deut
sche Experte K. J . Partsch teil. Bei der Er
arbeitung und Verteilung des für nötig ge
haltenen Materials über Rassendiskriminie
rung und Menschenrechte und bei der Aus
wertung schon vorhandener Publikationen 
ist an eine personelle und finanzielle Zu
sammenarbeit mit der U N E S C O gedacht; 
auch Universitäten, nichtstaatliche Organi
sationen und Vertreter der Massenmedien 
sollen beteiligt werden. 
VI. Der Ausschuß hat der Generalversamm
lung empfohlen, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, die es ihm ermöglichen sollen, 
seine Tagungen in verschiedenen Regio
nen der Welt abzuhalten, um so seine Ak
tivitäten bekanntzumachen und Interesse 
bei der Bevölkerung zu wecken. Vor allem 
in den Entwicklungsländern verspricht man 
sich davon einen positiven Effekt. Da nach 
der derzeitigen Praxis das Gastgeberland 
für die Kosten aufkommen müßte, sind 
aber gerade diese Länder aus finanziellen 
Gründen nicht in der Lage, die Durchfüh
rung einer Tagung zu übernehmen. Sene
gal hat deshalb seine Einladung für die 
Frühjahrstagung 1980 zurückgezogen. Die 
Experten E. P. Sviridow aus der Sowjet
union und Y. Bahnev aus Bulgarien mel
deten gegen den Beschluß des Ausschus
s e s Vorbehalte an. Lai 

Menschenrechtsausschuß: Prüfung von Staatenbe
richten — 1981 voraussichtlich Tagung in Bonn •— 
Möglichkeit der Staatenbeschwerde — Erste Ent
scheidungen über Individualbeschwerden (14) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1979 S.31 fort.) 

I. 1979 tagte der Menschenrechtsausschuß 
(Zusammensetzung s . VN 5/1979 S.188) 
dreimal. Auf seiner 6.Tagung vom 9. bis 
27. April in New York prüfte er die Berichte 
Chiles, Bulgariens, Rumäniens und S p a 
niens in erster Runde, einen ergänzenden 
Bericht Großbritanniens und oinen von 
Großbritannien vorgelegten Bericht über 
die Kanalinseln und die in der Irischen See 

gelegene Insel Man. Außerdem begann 
eine Debatte über das Verfahren der Staa
tenbeschwerde gemäß Art.41 des Interna
tionalen Paktes über bürgerliche und poli
tische Rechte, der durch die Abgabe der 
Erklärung Neuseelands als zehntem Staat 
am 28. März 1979 in Kraft getreten ist (die 
Bundesrepublik Deutschland hat die Zu
ständigkeit des Ausschusses zur Entge
gennahme und Prüfung von Staatenbe
schwerden ebenfalls anerkannt). 
Dieses Thema wurde mit der Annahme 
eines vom Ausschuß erarbeiteten Entwurfs 
der Verfahrensregeln auf der 7.Tagung vom 
30. Juli bis 17. August in Genf abgeschlos
sen. Weitere Tagesordnungspunkte der 
Sommertagung waren die Prüfung des 
Erstberichts der Ukraine und des Berichts 
über die abhängigen Gebiete Großbritan
niens sowie die der Berichte Syriens, Zy
perns und Finnlands in zweiter Runde, die 
bei der ersten Prüfung als unzulänglich 
beanstandet worden waren. Außerdem er
ging erstmalig eine Sachentscheidung in 
einer der rund fünfzig bislang eingegan
genen Individualbeschwerden nach dem 
Fakultativprotokoll. In einer Art Versäum
nisurteil stellte der Ausschuß fest, daß sich 
Uruguay gegenüber drei nächsten Angehö
rigen der Beschwerdeführerin mehrere Ver
letzungen des Paktes habe zuschulden 
kommen lassen und daß neben einer S i 
cherstellung der strikten Beachtung des 
Paktes Abhilfemaßnahmen zugunsten der 
Opfer unverzüglich zu leisten seien. Diese 
Entscheidung ist zweifellos ein wichtiger 
Markstein auf dem Weg zu einem effekti
ven Menschenrechtsschutz. Derzeit haben 
22 Staaten das Fakultativprotokoll unter
zeichnet, das die Möglichkeit einer, so die 
Vertragsterminologie, >Mitteilung< von Ein
zelpersonen über die Verletzung ihrer im 
Pakt verankerten Menschenrechte vorsieht 
(die Bundesrepublik Deutschland ist dem 
Fakultativprotokoll nicht beigetreten, da sie 
den durch die Europäische Menschen
rechtskonvention garantierten individuellen 
Schutz der Menschenrechte für ausreichend 
hält). 

Auf der 8.Tagung vom 15. bis 26. Oktober 
in Genf kam es zu einer weiteren Sach
entscheidung über eine Individualbe
schwerde, die wiederum gegen Uruguay 
gerichtet war und erneut eine Verletzung 
des Paktes bestätigte. Daneben wurden 
der Bericht Polens sowie der Erstbericht 
und ein ergänzender Bericht Schwedens 
geprüft und über die Zusammenarbeit mit 
den Sonderorganisationen, vor allem mit 
ILO und U N E S C O , und über die Darstel
lung der Arbeit des Ausschusses im neu
gestalteten UN-Menschenrechtsjahrbuch 
diskutiert. 
Insgesamt steht dem Ausschuß jetzt das 
vollständige Instrumentarium zur Verfü
gung, das der Pakt zur Überwachung sei 
ner Erfüllung vorsieht: die Überprüfung 
von Staaten be richten gemäß Art.40, die 
Annahme von und Entscheidung über 
Staatenbeschwerden gemäß Art.41, die An
nahme von und Entscheidung über Indivi
dualbeschwerden entsprechend dem F a 
kultativprotokoll. 
II. Staatenberichte. Gemäß Art.40 des Pak
tes muß jeder Staat innerhalb eines Jahres 
nach Beitritt dem Ausschuß einen Bericht 
über den Stand der von ihm ergriffenen 

Maßnahmen zur Erfüllung des Paktes vor
legen. Bei der Beratung der Berichte wer
den Vertreter des betroffenen Staates mit 
Rederecht hinzugezogen. Der Ausschuß 
kann ergänzende Berichte anfordern. Zur 
Zeit werden Fragen zu Erstberichten am 
Ende der Beratung summarisch beantwor
tet, Fragen zu ergänzenden Berichten je
doch direkt, so daß es hier zu einem Wech
selspiel von Frage und Antwort kommt, 
das den Staatenvertretern ein Nichtbeach-
ten von Fragen unmöglich macht. E s wäre 
zu begrüßen, wenn diese Verfahrensweise 
auch in Zukunft beibehalten würde. Wegen 
der unabhängigen Stellung der Ausschuß
mitglieder wird es vom Ausschuß als 
selbstverständlich angesehen, daß sie von 
der Beratung der Berichte ihrer Heimat
staaten nicht ausgeschlossen werden. 
Auf der 7.Tagung wurde beschlossen, zwölf 
Staaten (Costa Rica, Guyana, Jamaika, Ke
nia, Kolumbien, Libanon, Mali, Panama, 
Rwanda, Tansania, Uruguay, Zaire) schrift
lich zu mahnen, die ihre Berichte bereits 
1977 und 1978 hätten vorlegen müssen. 
Außerdem waren drei 1979 fällige Berichte 
nicht eingegangen. Immerhin konnte auf 
der 8.Tagung das Eintreffen der Berichte 
von Costa Rica, Kenia und Mali bekannt
gegeben werden. Die Ursachen der Säu
migkeit sind wohl auch in der relativ gro
ßen Zahl von Berichten, die aufgrund der 
verschiedensten Konventionen an Organe 
der Vereinten Nationen und deren Sonder
organisationen zu erstatten sind, oder in 
den politischen Umständen (Beispiel: L i 
banon) zu sehen. 

Chile: Die zwei von Chile vorgelegten Be
richte und die Einführung des chilenischen 
Vertreters, die auch auf den Verfassungs
entwurf einging, warfen eine Vielzahl von 
Fragen auf, die sich vor allem auf mög
liche Beschränkungen bei der Gründung 
von Gewerkschaften, Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung des Ausnahmezustandes, 
Amnestie für politische Gegner, Aberken
nung der Staatsangehörigkeit, Rückkehr
recht ausgewiesener Chilenen, Übergriffe 
der Polizei und die Integration des Paktes 
in das chilenische Rechtssystem bezogen. 
E s wurde zwar als positiv gewertet, daß 
Chile 1978 den Besuch einer Untersu
chungskommission zur Überprüfung der 
Einhaltung der Menschenrechte zugelassen 
und zur Ausschußsitzung einen Vertreter 
entsandt hatte. Trotz aller erteilten Aus
künfte hielt man jedoch viele Fragen für 
ungeklärt. Außerdem lieferten die Berichte 
keinen Beweis für die Erfüllung des Paktes 
und enthielten zu wenige Einzelheiten. Des
halb wurde Chile aufgefordert, erneut 
einen Bericht vorzulegen. Im Juli 1979 wies 
das chilenische Außenministerium diese 
Erklärung des Ausschusses als unbegrün
det zurück, worauf der Ausschuß auf der 
7.Tagung beschloß, Chile schriftlich auf die 
Unvollständigkeiten der Berichte hinzuwei
sen. Inzwischen wurde ein Ergänzungsbe
richt zugesagt. 

Bulgarien: Ein Großteil der Fragen an Bul
garien, das sich bemüht hatte, die Über
einstimmung der nationalen Rechtslage mit 
dem Pakt nachzuweisen, bezog sich auf 
die bereits aus früheren Erörterungen von 
Berichten osteuropäischer Staaten bekann
ten Themen: Supremat der kommunisti
schen Partei, Zugang aller zum öffentlichen 
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Dienst, Beteiligung aller am politischen L e 
ben, Verhältnis von Kirche und Staat, Or
ganisation des Justizwesens, Anwendungs
fälle der Todesstrafe, Möglichkeit der Aus
bürgerung, Rolle der Gewerkschaften, Mei
nungsfreiheit, Zwangsarbeit. Interesse ver
dient vor allem die Frage nach in Bulgarien 
lebenden Minderheitsgruppen, deren Zahl 
1956 mit fünfzehn, 1965 bereits nur noch 
mit vier angegeben wurde, und nach der 
mazedonischen Minderheit. Der Vertreter 
Bulgariens behauptete in seiner Antwort, 
daß es eine solche Minderheit nicht gebe 
und daß man eine Bevölkerungsgruppe 
nicht gegen ihr Selbstverständnis zu einer 
Minderheit erklären könne. Außerdem sei 
in keinem bi- oder multilateralen Vertrag, 
an dem Bulgarien und Jugoslawien betei
ligt sind, Bezug auf eine solche Minder
heit genommen. 
Rumänien: Der Bericht Rumäniens wurde 
unter ähnlichen Gesichtspunkten geprüft. 
Der Vertreter Rumäniens glaubte klarstel
len zu müssen, daß die Diskussion des 
Berichts nicht in die inneren Angelegen
heiten seines Landes eingreifen dürfe. Der 
Ausschuß hielt dem entgegen, daß er se i 
ne Fragen in Erfüllung seiner Aufgaben 
aus dem Pakt stelle und dies keinesfalls 
als Einmischung angesehen werden könne. 
Angesichts der Ähnlichkeit eines Tei ls des 
Fragenkataloges im Vergleich zu Bulgarien 
schlug der Experte aus der Sowjetunion, 
A. Mowtschan, vor, die Fragen an Systeme 
gleicher sozialer, ökonomischer und poli
tischer Struktur zusammenzufassen. Auf 
dieses dem Sinn der Prüfung der Staaten
berichte zuwiderlaufende Ansinnen ging 
der Ausschuß nicht ein. 
Ukraine: Auch bei der Auseinandersetzung 
mit dem Bericht der Ukraine wurden haupt
sächlich die bereits im Zusammenhang mit 
dem bulgarischen Bericht genannten sowie 
die aus der Befragung der Sowjetunion (s. 
VN 1/1979 S.31) bekannten Themen behan
delt. Hervorzuheben ist nur die Frage nach 
dem Sezessionsrecht der Ukraine, das nach 
der Antwort des ukrainischen Vertreters 
aufgrund der Sowjetverfassung selbstver
ständlich bestehe, an dessen Ausübung 
aber niemand denke. 

Spanien: Die Erörterung des spanischen 
Berichts stand ganz unter dem Eindruck 
des kontinuierlich fortschreitenden Demo
kratisierungsprozesses, in dessen Verlauf 
die Vorschriften des Paktes schon weitge
hend umgesetzt werden konnten. Vom Ver
treter Spaniens wurde das Problem der 
fehlenden Integration der Zigeuner ange
sprochen und auf die Gründung einer in
terministeriellen Kommission zur Beschäfti
gung mit diesem Problem hingewiesen. 
Einer der Schwerpunkte der Befragung 
war die konkrete Ausgestaltung der regio
nalen Autonomie. Erwähnenswert ist auch 
die Abschaffung des Erfordernisses der 
kirchlichen Trauung. Insgesamt wurde die 
Entwicklung Spaniens zu einem die Men
schenrechte achtenden Staat überaus po
sitiv bewertet. 

Großbritannien (einschließlich der Kanal
inseln, der Insel Man und der elf abhängi
gen Gebiete): Der ergänzende Bericht 
Großbritanniens und die Erörterung im 
Ausschuß bezogen sich vor allem auf die 
Besetzung des Oberhauses, die Einwan
derungskontrollen, die Gleichberechtigung 

von Mann und Frau, die Verhörmethoden 
in Nordirland, das Vorgehen der Polizei, 
das Justizwesen und, mit besonderer In
tensität, auf die Eingliederung der Vor
schriften des Paktes in das britische 
Rechtssystem, wobei die Besonderheiten 
des >Common Law< einige Schwierigkei
ten bereiteten. Den Kanalinseln (Jersey, 
Guernsey) und der Insel Man steht eine 
weitgehende Autonomie zu, was eine eige
ne gesetzgebende Versammlung und ein 
eigenes Verwaltungs-, Steuer- und Rechts
system belegen. Auch die Verwirklichung 
der Vorschriften des Paktes, vor dessen 
Unterzeichnung durch Großbritannien sie 
konsultiert worden sind, unterliegt ihrer 
Kompetenz. Bei der Betrachtung der Situa
tion in den mittlerweile nur noch elf ab
hängigen Gebieten muß berücksichtigt wer
den, daß sie nach Größe, Charakter und 
Entwicklungsstand große Unterschiede auf
weisen und eigene Rechtsordnungen ha
ben. Vor allem seitens des Experten aus 
der DDR, B. Graefrath, wurde bereits die 
Existenz der abhängigen Gebiete als Ana
chronismus und Verstoß gegen den Pakt 
gewertet. Diesem Vorwurf wurde entgegen
gehalten, daß das Recht auf Selbstbestim
mung, wie es in Art.1 des Paktes nieder
gelegt ist, kein Recht auf Unabhängigkeit 
garantiere und daß die Bevölkerung der 
betroffenen Gebiete nicht gegen ihren Wil
len in die Unabhängigkeit entlassen wer
den könne. Großbritannien stelle sich einer 
Entlassung in die Unabhängigkeit jeden
falls nicht entgegen; seit der Unterzeich
nung des Paktes 1968 seien immerhin s ie
ben Gebiete unabhängig geworden. Auf 
internationalen Konferenzen habe Großbri
tannien die Interessen der Gebiete hin
sichtlich ihrer nationalen Ressourcen ver
treten. Hinsichtlich des Paktes gelte, daß 
er in den abhängigen Gebieten keine 
eigenständige Rechtskraft hat. Die körper
liche Züchtigung als Strafe auf der Insel 
Man und den Kanalinseln (wo sie aber 
nicht mehr praktiziert wird) und die Kop
pelung der Wahlberechtigung an das 
Grundeigentum auf den Bermudas gehör
ten zu den spezielleren Problemen, die 
wohl auch deshalb dem Ausschuß offen 
vorgetragen wurden, um leichter Änderun
gen durchsetzen zu können. Großbritan
nien wird hinsichtlich der aufgeworfenen 
Fragen einen ergänzenden Bericht nach
reichen. 

Syrien: Der vorgelegte Bericht erwies sich 
als völlig unzulänglich. 
Finnland: Der Ergänzungsbericht Finnlands 
war angefordert worden, weil sich der Erst
bericht auf eine Begründung der finnischen 
Vorbehalte beschränkt hatte. Von den zahl
reichen Fragen sei nur diejenige nach dem 
Status der Aland-Inseln und dessen Aus
wirkung auf die Verwirklichung des Paktes 
erwähnt, die dahingehend beantwortet wur
de, daß zur Autonomie der Inseln auch die 
Möglichkeit der Gesetzgebung gehört. Er 
wähnenswert ist außerdem, daß die Ent
scheidung für einen Religionswechsel oder 
Austritt erst mit Eintritt der Geschäftsfähig
keit, also mit 18 Jahren, gefällt werden 
kann, da es sich um einen Rechtsakt han
dele. 

Polen: Der polnische Bericht gehört nach 
der Meinung des britischen Experten Sir 
V. Evans zu den besten, die der Ausschuß 

bisher erhalten hat. Neben einer genauen 
Darstellung des Menschenrechtsverständ
nisses in einem sozialistischen Staat ent
hält er eine Fülle konkreter Nennungen 
von nationalen Rechtsvorschriften, die sich 
auf den Inhalt des Paktes beziehen. E r löste 
eine Vielzahl von Fragen aus, die kein 
noch so heikles Thema aussparten. Ange
sprochen wurden etwa die Rolle der rund 
40 000 Vereinigungen, Beschränkungen bei 
der Paßerteilung, die Zulässigkeit einer 
friedlichen Opposition einzelner, Freizügig
keitsbeschränkungen innerhalb Polens, die 
unterschiedliche Behandlung von Mann und 
Frau bei der Verheiratung mit Ausländern, 
die Publikationsfreiheit, die Verbreitung 
des Pakt-Textes und die Reaktion auf 
Gruppen, die sich auf den Pakt berufen. 
Der Experte aus der Bundesrepublik 
Deutschland, C . Tomuschat, sprach das 
Problem der ausreisewilligen Deutschen an 
und betonte, daß sie weder Sanktionen 
noch Repressalien ausgesetzt werden dürf
ten, noch dürften ihre Anträge auf Ausrei
se ständig abgelehnt werden. Außerdem 
fragte er, warum die Personen deutscher 
Kultur und Sprache nicht im Zusammen
hang mit Art.27 des Paktes als Minderheit 
erwähnt worden seien. E s müsse dem pol
nischen Staat daran gelegen sein, s ie so 
zu behandeln, daß sie sich in Polen wohl 
fühlen können. 
Schweden: Entsprechend der schwedischen 
Rechtstradition bei der Eingliederung inter
nationaler Verträge in das nationale Recht 
wird der Pakt nicht unverändert angewandt, 
sondern in der nationalen Gesetzgebung 
reflektiert. Bei Auslegungsschwierigkeiten 
gilt der Grundsatz der völkerrechtsfreund
lichen Auslegung. Nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung sind aber alle Konventio
nen über Menschenrechte, also auch der 
Pakt und die Europäische Menschenrechts
konvention, nicht direkt anwendbar. Auch 
der Ombudsmann darf sich daher nicht 
direkt mit eventuellen Verletzungen des 
Paktes beschäftigen. Er kann höchstens in 
seinen Bericht an das Parlament Hinweise 
auf Unstimmigkeiten zwischen nationaler 
Gesetzgebung und Pakt aufnehmen. 
Iran: Ein Vertreter des Iran kündigte an, 
daß die Revolutionsregierung nach dem 
völligen Bruch mit dem früheren Regime zu 
gegebener Zeit einen neuen Bericht vor
legen werde. 

Außerdem erörterte der Ausschuß die prin
zipielle Frage, ob eingereichte Berichte, die 
auf den ersten Blick als unzulänglich ein
zustufen sind, nach einer kurzen Vorprü
fung mit der Aufforderung zur Überarbei
tung zurückgeschickt werden könnten. In 
diesem Zusammenhang wurde auch vor
geschlagen, verbindliche Richtlinien über 
Form und Inhalt der Staatenberichte auf
zustellen und den Staaten zuzuleiten. Da
gegen wurden vor allem von B. Graefrath 
aus der DDR Einwände erhoben, der auch 
auf die bisherige Praxis der Entgegennah
me offensichtlich unzulänglicher Berichte 
und die Möglichkeit der Anforderung von 
Zusatzinformationen hinwies. Man konnte 
sich darauf einigen, daß den Staaten zu
mindest die Wunschvorstellungen des Aus
schusses mitgeteilt werden. Eine Auswahl 
von >Mustern< aus den bereits geprüften 
Berichten wurde für zu schwierig gehalten. 
Auf säumige Staaten soll in persönlichen 
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Kontakten durch den Ausschußvorsitzen
den eingewirkt werden. 
III. Jahrbuch der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte: Einhellig wurde der der
zeitige Vorschlag für die Neugestaltung 
des UN-Menschenrechtsjahrbuchs abge
lehnt, nicht nur, weil der Ausschuß bei der 
Abfassung der diesbezüglichen Resolution 
nicht beteiligt worden war, sondern auch, 
weil die Ausschußarbeit nur auszugsweise 
wiedergegeben werden soll. Eine Mehr
heit sprach sich deshalb für eine geson
derte Publikation der gesamten Ausschuß
materialien, notfalls auch außerhalb der 
Vereinten Nationen, aus. Falls sich dieser 
Plan nicht realisieren läßt, will der Aus
schuß bei der Entscheidung über die Auf
nahme von Ausschußmaterial angemessen 
vertreten sein. Da diese Materialien eher 
für Spezialisten geeignet sind, denkt der 
Ausschuß auch an die Veröffentlichung 
einer Broschüre. Zur Erhöhung des (derzeit 
geringen) Aufmerksamkeitsgrades der Öf
fentlichkeit wird an eine Pressekonferenz 
am Ende jeder Tagung gedacht, wie über
haupt die Zusammenarbeit mit der Presse 
verstärkt werden soll. Diesem Ziel soll 
auch die Dezentralisierung der Tagungen 
dienen. 1981 wird voraussichtlich eine T a 
gung des Ausschusses in Bonn stattfinden. 
IV. Zusammenarbeit mit den Sonderorga
nisationen. Dieses Thema hatte schon 1978 
zu heftigen Diskussionen geführt (s. VN 3/ 
1978 S.97f.). Bei der achten Tagung wur
den zahlreiche Argumente erneut vorge
tragen, vor allem lebte der alte Streit um 
die Auslegung von Art.40,3 des Paktes 
und Regel 67,2 der Verfahrensordnung 
wieder auf. Der Auffassung von B. Graef-
rath, daß diese Verfahrensregel zu weit
gehend sei und gegen Art.40,3 verstoße, 
schloß sich neben V. Hanga aus Rumänien 
jetzt auch A. Mowtschan an. Übereinstim
mung besteht jedenfalls soweit, daß die 
Sonderorganisationen mindestens die Aus
züge aus den Staatenberichten erhalten, 
die sie nach ihren eigenen Angaben be
treffen; Interesse haben vor allem ILO und 
U N E S C O bekundet. Ungeklärt ist weiter
hin, ob und wie sich die Sonderorganisa
tionen zu den ihnen übermittelten Berich
ten äußern können. Hinsichtlich der Infor
mationen aus den Sonderorganisationen 
wurde der Konsens erzielt, daß der Aus
schuß alle relevanten Informationen benö
tige, die die Sonderorganisationen liefern 
könnten; Beratung und Bewertung des Ma
terials im Hinblick auf den Pakt müßten 
bei ihm selbst liegen. Ausdruck der gegen
seitigen Zusammenarbeit und der Erwei
terung des Informationsaustauschs soll 
auch die Teilnahme eines Ausschußmit
glieds an den Tagungen der Sonderorga
nisationen und von deren Vertretern an 
den Ausschußtagungen sein. 

V. Staatenbeschwerde gemäß Artikel 41. 
Inhalt sind Mitteilungen eines Staates, 
der sich selbst gemäß Art.41 der Überprü
fungskompetenz des Ausschusses unter
worfen haben muß, darüber, daß sich ein 
anderer Staat eine Verletzung des Paktes 
habe zuschulden kommen lassen. Dieser 
andere Staat muß sich ebenfalls der Kom
petenz des Ausschusses untergeordnet ha
ben. Bisher haben Dänemark, d!a Bundes
republik Deutschland, Finnland, Großbri
tannien, Italien, Neuseeland, die Nieder

lande, Norwegen, Österreich und Schwe
den die entsprechende Erklärung abge
geben. Ein Widerruf dieser Erklärung ist 
jederzeit möglich, ohne aber eine bereits 
eingegangene Mitteilung zu berühren. 
Durch die Abgabe der zehnten Erklärung 
sind auch die Art.42 und 43 in Kraft ge
treten. Der Ausschuß wird die Staatenbe
schwerden in nichtöffentlicher Sitzung be
handeln. Ein Entwurf des Sekretariats zum 
genauen Verfahrensablauf erschien dem 
Ausschuß zu komprimiert, so daß er in 
einer Arbeitsgruppe einen eigenen Ent
wurf erarbeitete und auf der 7.Tagung ver
abschiedete. Einen Überblick über den 
Gang des Verfahrens vermitteln Art.41 und 
42 des Paktes. 
VI. Individualbeschwerde nach dem Fakul
tativprotokoll. Eine Individualbeschwerde 
(>Mitteilung<) darf nur von einem Staats
angehörigen aus einem der derzeit 22 Län
der angenommen werden, die sich dem 
Fakultativprotokoll zum Pakt über bürger
liche und politische Rechte unterworfen 
haben. Sie muß dem betroffenen Staat zu
geleitet werden. Am Anfang des Verfah
rens steht eine Prüfung der Zulässigkeit, 
die nur dann bejaht wird, wenn der Be
schwerdeführer den innerstaatlichen 
Rechtsweg erschöpft hat und der Fall nicht 
von einem anderen internationalen Gre
mium behandelt wird. Erst nach einer Be
jahung der Zulässigkeit kann die Begrün
detheit geprüft werden. Jeweils vor den 
Ausschußtagungen berät eine fünfköpfige 
Arbeitsgruppe aus dem Kreis der Aus
schußmitglieder über die eingereichten Be
schwerden, um dem Ausschuß anschlie
ßend Empfehlungen übermitteln zu kön
nen; es findet also eine Art Vorprüfung statt. 
Der Ausschuß prüft die Individualbe
schwerden in nichtöffentlicher Sitzung un
ter Würdigung aller ihm zugänglich ge
machten Informationen seitens des Indivi
duums und des betroffenen Staates. Die 
von dem Staat angeforderten Auskünfte 
sollen zum konkreten Fall Stellung neh
men und die gegebenenfalls noch nicht 
ergriffenen Rechtsmittel genau benennen. 
Kommt es zu einer Sachentscheidung des 
Ausschusses, so handelt es sich gemäß 
Art.51 der Verfahrensordnung um eine 
>echte< Entscheidung, die jedoch nach 
außen keine rechtliche Verbindlichkeit be
sitzt. Aufgrund der Tatsache, daß sie ver
öffentlicht wird, kommt ihr dennoch erheb
liche potentielle Wirkung zu. Bis zur 7.Ta-
gung waren rund 50 Mitteilungen einge
gangen, die teilweise für unzulässig er
klärt worden waren, noch auf ihre Zuläs
sigkeit hin zu überprüfen oder im Licht 
neuer Informationen seitens des Beschwer
deführers oder des betroffenen Staates zu 
erörtern sind. Angesichts der starken Be
lastung des Ausschusses durch die Be
richtsprüfung, die neu hinzugekommene 
Möglichkeit der Staatenbeschwerde und 
die Zahl der bislang eingegangenen Indi
vidualbeschwerden erscheint es kaum 
durchführbar, alle Entscheidungen in an
gemessener Frist zu treffen. 
Die erste Sachentscheidung bezog sich auf 
eine Mitteilung der uruguayischen Staats
angehörigen M. Valentini de Bazzano, die 
Verletzungen sowohl ihrer eigenen Rechte 
aus dem Pakt wie auch der ihres Eheman
nes, ihres Stiefvaters und ihrer Mutter gel

tend machte. Aus der ersten Stellungnah
me Uruguays ergab sich, daß die Mitteilung 
der Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer 
eigenen Person unzulässig war, weil die 
behaupteten Menschenrechtsverletzungen 
vor dem Inkrafttreten des Paktes und des 
Fakultativprotokolls für Uruguay lagen. Be 
reits am 1. Februar 1978 entschied der Aus
schuß, daß es zulässig sei , Mitteilungen 
einzureichen, die sich auf nahen Anver
wandten zugefügte Rechtsverletzungen be
ziehen, auch wenn der Beschwerdeführer 
keine ausdrückliche Vertretungsbefugnis 
vorweisen könne. Unzulässig ist hingegen 
eine Popularklage (etwa von Menschen
rechtsorganisationen). Diese Einschrän
kung ist sinnvoll, denn nur ein dem Opfer 
Nahestehender kann hinreichend beurtei
len, inwieweit das Risiko einer möglicher
weise durch die Erhebung der Beschwerde 
hervorgerufenen Verschärfung der Situation 
eingegangen werden kann. Die Beschwer
debefugnis naher Angehöriger muß mög
lich sein, um zu verhindern, daß der be
troffene Staat das Opfer durch völlige Ab
schirmung von der Außenwelt oder sogar 
durch seine Ermordung von eigenem Tä
tigwerden abhält; es ist nur zu hoffen, daß 
das Vorgehen des Ausschusses nicht zu 
einem Anwachsen von >Sippenhaft< führt. 
Die Zulässigkeit der Beschwerde ergab 
sich daraus, daß die vorgebrachten Fälle 
von einer Prüfung der Interamerikanischen 
Menschenrechtskommission zurückgenom
men worden waren und dort nicht mehr 
aktiv geprüft wurden. Aus den von Uruguay 
gemachten Angaben ließen sich außerdem 
keine weiteren Rechtsmittel entnehmen, die 
die Opfer hätten ergreifen können. Nach 
der Zulässigkeitsprüfung zu weiteren In
formationen aufgefordert, hatte Uruguay 
mit erheblicher Verspätung nur eine Über
sicht über die generell vorhandenen 
Rechtsmittel eingereicht. Eine befristete 
Aufforderung des Ausschusses, sich kon
kret zur Hauptsache des anhängigen Falles 
zu äußern, blieb bis zum Zeitpunkt der 
Entscheidung unbeantwortet. Die Sachent
scheidung in der Art eines Versäumnis
urteils ist die angemessene Reaktion auf 
eine derartige Verweigerung der Mitwir
kung, wie sie gemäß Art.4,2 des Fakultativ
protokolls verlangt wird. 
Hätte sich der Ausschuß außerstande er
klärt, unter diesen Umständen eine Ent
scheidung zu treffen, so wäre mit einer 
ständigen Kooperationsverweigerung zula-
sten der Beschwerdeführer zu rechnen ge
wesen. Die Entscheidung selbst legte die 
plausibel vorgetragenen Behauptungen der 
Beschwerdeführerin als wahr zugrunde, 
subsumierte sie unter die Vorschriften des 
Paktes und kam so zu einer klaren Be
nennung der einzelnen Vertragsverstöße. 
Aufgrund der Mitteilungspflicht gegenüber 
dem Beschwerdeführer und dem betroffe
nen Staat bestehen ungeachtet der Nicht-
öffentlichkeit der Verhandlungen keine Be 
denken gegen die Veröffentlichung der 
Entscheidung als Anhang zum Jahresbe
richt des Ausschusses. Uruguay hat am 
17. September 1979 in einer Note an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen die 
Entscheidung als voreilig bezeichnet und 
darauf verwiesen, daß noch Material zur 
Hauptsache hätte vorgelegt werden sollen, 
was es der Note beifügte. Angesichts der 

Vereinte Nationen 2/80 65 



Uruguay gesetzten und bekannten Fristen 
ist ein solches Vorgehen unverständlich. 
Am 26. Oktober kam es zu einer zweiten, 
ebenfalls gegen Uruguay gerichteten Sach
entscheidung. Nach anfänglich ganz allge
mein gehaltenen Informationen über die 
generell vorhandenen Rechtsmittel, die 
überwiegend erst längere Zeit nach Frist
ablauf eingereicht wurden, äußerte sich 
Uruguay erst in seiner letzten Antwort zwar 
zu dem konkreten Fall, wies aber die Be
schuldigungen des Beschwerdeführers Val-
cada in pauschaler Weise zurück und er
hob Vorwürfe gegen ihn, die jedes Be
weises entbehrten. Auf dieser Basis kam 
der Ausschuß zu dem Ergebnis, daß Art. 9,4 
des Paktes verletzt worden sei , während 
er hinsichtlich einer Verletzung des Art.7 
mehrheitlich nur feststellte, daß es nicht 
nachgewiesen se i , daß keine Verletzung 
vorliege. Auf der Grundlage dieser Erklä
rung kam es zu einer Zusatzerklärung des 
Experten W. S . Tarnopolsky aus Kanada, 
der eine Verletzung des Art.7 hinsichtlich 
der Mißhandlung durch namentlich genann
te Beamte für nachgewiesen hielt. Ihm 
schlossen sich N. Bouziri (Tunesien), A. 
Dieye (Senegal), B. Graefrath (DDR), D. 
J a n c a (Jugoslawien) und W. Sadi (Jorda
nien) an. Lai 

Chile-Sonderberichterstatter der Menschenrechts
kommission sieht Verschlechterung der Lage — 
Bericht über das Schicksal Verschollener (15) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S . 69 f. fort.) 

Der Bericht über die Menschenrechtssitua
tion in Chile, den der von der Menschen
rechtskommission aufgrund ihrer Resolu
tion 11(XXXV) vom 6. März 1979 einge
setzte Sonderberichterstatter Abdoulaye 
Dieye erstellt hat, stützt sich auf Angaben 
der Regierung Chiles, deren Presseverlaut
barungen sowie weitere Angaben auch aus 
nicht-chilenischen Quellen und Zeugenaus
sagen. Er knüpft an an den Bericht der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Menschenrechts
kommission (UN-Docs.A/33/331 und E / 
CN.4/1310). Diese hatte festgestellt, daß es 
zu gravierenden Menschenrechtsverletzun

gen nach dem Militärputsch von 1973 so 
wie in der Folgezeit gekommen sei und 
auch noch in jüngster Zeit komme, die S i 
tuation sich aber insgesamt gesehen ver
bessert habe. Diese Aussage wird von dem 
Sonderberichterstatter nicht aufrechter
halten. Er glaubt in mehrfacher Hinsicht 
eine Verschlechterung der Lage in Chile 
hinsichtlich der Achtung der Menschen
rechte feststellen zu können, wenngleich 
sein Bericht (A/34/583 v. 21.11.1979) s i 
cher noch Fragen offenläßt. Seine Beur
teilung hinsichtlich der Verschlechterung in 
einer Anzahl von Bereichen seit dem Be
richt der Ad-hoc-Arbeitsgruppe macht sich 
auch die (mit der Stimme unter anderem 
der Vereinigten Staaten und der Bundes
republik Deutschland verabschiedete) Re
solution 34/179 der Generalversammlung 
vom 17. Dezember 1979 zu eigen. 
Kritisch beurteilt wird vom Sonderbericht
erstatter das Gesetzesdekret No. 2 621 vom 
25. April 1979 zur Bekämpfung des Terro
rismus. E s geht nach seiner Ansicht weit 
über diese Zielsetzung hinaus, da es das 
Recht auf Vereinigungsfreiheit aufhebe, 
das Prinzip der Unschuldsvermutung für 
Angeklagte außer Kraft setze und willkür
liche Eingriffe in die Privatsphäre der Bür
ger erlaube. Darüber hinaus schaffe es 
ein Spitzelsystem für das gesamte Land. In 
diesem Zusammenhang wird auch auf ein 
weiteres Dekret verwiesen (No. 2 347 vom 
Oktober 1978), das zur Grundlage für die 
Verhaftungen von Gewerkschaftsführern 
gedient habe. 

Für den Berichtszeitraum stellt der Sonder
berichterstatter des weiteren fest, die Rech
te und auch die Obergriffe (bis hin zu Fol
terungen) der Sicherheitsbehörden hät
ten sich wieder verstärkt. 
Einen Schwerpunkt des Berichts bildet die 
kritische Auseinandersetzung mit der S i 
tuation des chilenischen Arbeiters. Gerügt 
werden vor allem die Behinderung der Ge
werkschaften und die Einschränkungen 
beim Arbeitskampfrecht. Kritisch sind des
gleichen die Äußerungen über die Situation 
der indianischen Bevölkerung. Ein neu er
lassenes chilenisches Gesetz diene der 
zwangsweisen Eingliederung der Indianer 

ohne Rücksicht auf deren kulturelle Eigen
ständigkeit. 
Der chilenischen Justiz wird im Bericht 
vorgehalten, s ie schöpfe selbst die ihr ver
bliebenen Möglichkeiten nicht aus, um die 
Rechte des einzelnen gegen staatliche 
Übergriffe zu schützen. Des weiteren wer
den gerügt: die Reprivatisierung der medi
zinischen Versorgung, eine soziale Diskri
minierung im Bildungsbereich sowie die 
Einschränkung der Meinungs- und Pres
sefreiheit (obwohl der Sonderberichter
statter zugesteht, daß auch eine Kritik an 
der Regierung gestattet werde). 
Dem Bericht sind eine Reihe von Anlagen 
beigefügt. Sie enthalten einschlägige im 
Berichtszeitraum erlassene chilenische Ge
setze sowie die Unterlagen für 23 Einzel
fälle. Bei den hier aufgegriffenen Men
schenrechtsverletzungen handelt es sich 
um den Tod eines Häftlings — möglicher
weise infolge von Folterungen — , Verhaf
tungen, die Entfernung eines Hochschul
lehrers aus dem Dienst und die Verhän
gung von Hausarrest. Daneben erhält der 
Anhang eine Reihe von Zeugenaussagen. 
Ein gesonderter Bericht eines Sachverstän
digen (A/34/583/Add.1 v. 21.11.1979) be
schäftigt sich mit dem Schicksal der Ver
schollenen in Chile (Zahl zwischen 1000 
und 2000); etwa 680 wurden nachweislich 
vor ihrem Verschwinden verhaftet. Nur we
nige dieser Schicksale konnten bislang 
aufgeklärt werden. Einige Personen be
finden sich offenbar seit einiger Zeit in 
Freiheit, bei einer größeren Zahl anderer 
Fälle konnte der Tod nach der Verhaftung 
festgestellt werden. Alle Fälle datieren aus 
der Zeit von 1973 bis 1977. Die Regierung 
wird aufgefordert, al les zu unternehmen, 
um das Schicksal der vermißten Personen 
aufzuklären. — Ein ergänzender Bericht 
vom 2. Februar 1980 für die 36.Tagung der 
Menschenrechtskommission (E/CN.4/1363) 
bestätigt die Schlußfolgerungen des frühe
ren Berichts. Wo 

Beitrag 9: Dr. Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 12: Con
rad Kühlein, Ebenhausen b. München (CK); 13,14: 
Birgit Laitenberger, Bonn (Lai); 11: Klaus Schrö
der, Bonn (KS); 15: Dr. Rüdiger Wolfrum, Bonn 
(Wo); 8, 10: Redaktion. 
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Zypern 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wei

tere Stationierung der Friedenstruppe 
auf Zypern. — Resolution 458(1979) vom 
14. Dezember 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— im Hinblick auf den Bericht des Gene

ralsekretärs über die Operationen der 
Vereinten Nationen auf Zypern vom 
1. Dezember 1979 (S/13672 mit Add.l), 

— ferner im Hinblick auf die Zustimmung 
der beteüigten Par te ien zu der vom 
Generalsekretär dem Sicherheitsrat 
empfohlenen Verlängerimg der Stat io
nierung der Friedenssicherungstruppe 
der Vereinten Nationen auf Zypern um 
weitere sechs Monate, 

— weiterhin im Hinblick darauf, daß die 
Regierung Zyperns der Auffassung zu
stimmt, die Truppe über den 15. Dezem
ber 1979 hinaus auf Zypern zu belassen, 

— in Bekräftigung der Bestimmungen der 
Resolution 186(1964) vom 4. März 1964 
und anderer diesbezüglicher Resolutio
nen, 

— mit dem erneuten Ausdruck seiner Un
terstützung für die auf dem Gipfeltref
fen vom 18. und 19. Mai 1979 unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs 
ausgearbeitete Zehn-Punkte-Vereinba
rung über die Wiederaufnahme der Ge
spräche zwischen den beiden Volks
gruppen, 

1. verlängert erneut die Stationierung der 
gemäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenssicherungstruppe der Vereinten 

Nationen auf Zypern bis zum 15. Juni 
1980; 

2. bi t tet die Par te ien eindringlich, im 
Rahmen der Zehn-Punkte-Vereinba
rung die Gespräche zwischen den bei
den Volksgruppen wiederaufzunehmen 
und sich dabei unter Vermeidung von 
Verzögerungen unablässig und stetig 
u m konkre te Ergebnisse zu bemühen; 

3. ersucht den Generalsekretär, seinen 
Auftrag der guten Dienste fortzufüh
ren, den Sicherheitsrat über die erziel
ten Fortschrit te auf dem laufenden zu 
hal ten und bis 31. Mai 1980 einen Be
richt über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. China 
nahm an der Abstimmung nicht teil. 
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UNESCO — Rassendeklaration 
GENERALKONFERENZ DER ORGANI

SATION DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT 
UND KULTUR (UNESCO), 20. Tagung. 
— Gegenstand: Rasse und Rassenvor
urteile. — Resolution 3/1.1/2 vom 
28. November 1978 

Erklärung über Rasse 
und Rassenvorurteile 

Präambel 
Die Generalkonferenz der Organisation de r 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur , die vom 24. Oktober 
bis zum 28. Oktober 1978 in Par i s zu ih re r 
zwanzigsten Tagung zusammengetre ten 
ist, 
1. in Anbetracht dessen, daß in der 

Präambel der am 16. November 1945 
angenommenen Satzung de r UNESCO 
festgestellt wird, daß »der große und 
furchtbare Krieg, der jetzt zu Ende ist, 
durch die Verleugnung de r demokra t i 
schen Grundsätze der Würde, Gleich
heit und gegenseitigen Achtung der 
Menschen möglich wurde , sowie da
durch, daß an deren Stelle un te r Aus
nutzung von Unwissenheit und Vor
urtei len die Lehre eines unterschied
lichen Wertes von Menschen und Ras
sen verbrei te t wurde«, und da es nach 
Art ikel I dieser Satzung Ziel der 
UNESCO ist, »durch Förderung der 
Zusammenarbei t zwischen den Völ
kern auf den Gebieten der Erziehung, 
Wissenschaft und Kul tur zur Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit bei
zutragen, um in der ganzen Welt 
die Achtung vor Recht und Gerech
tigkeit, vor den Menschenrechten und 
Grundfreihei ten zu stärken, die den 
Völkern der Welt ohne Unterschied 
der Rasse, des Geschlechts, der Spra
che oder Religion durch die Charta 
der Vereinten Nationen bestätigt wor
den sind«, 

2. in der Erkenntnis , daß diese Grund
sätze mehr als drei Jahrzehnte nach 
der Gründung der UNESCO genauso 
bedeutsam sind, wie sie es zum Zeit
punkt ih re r Aufnahme in ihre Satzung 
waren, 

3. eingedenk des Entkolonisierungspro-
zesses und anderer geschichtlicher 
Veränderungen, welche die meisten 
Völker, die ehedem un te r fremder 
Herrschaft standen, zur Wiedererlan
gung ih re r Souveränität geführt haben 
und welche somit die internationale 
Gemeinschaft zu einem allumfassen
den u n d verschiedenartigen Ganzen 
machen und neue Gelegenheiten 
schaffen, die Geißel des Rassismus 
auszumerzen und seinen verabscheu-
ungswer ten Erscheinungsformen in al
len Bereichen des sozialen und poli
tischen Lebens sowohl national als 
auch internat ional ein Ende zu bere i 
ten, 

4. überzeugt, daß die absolute Einheit 
der menschlichen Rasse und folglich 
die grundsätzliche Gleichheit aller Men
schen und Völker, die in den erhaben
sten Äußerungen der Philosophie, der 
Si t tenlehre und der Religion anerkannt 
werden, ein Ideal darstellen, auf das 
sich Ethik und Wissenschaft heute zu
bewegen, 

5. überzeugt, daß alle Völker und Grup
pen von Menschen ungeachtet ihrer 
Zusammensetzung oder ihres Volks
tums gemäß ihrer eigenen schöpferi
schen Kraft zum Fortschrit t der Zivili
sationen und Kul turen beitragen, die 
in ihrer Vielzahl und als Ergebnis ihrer 

gegenseitigen Durchdringung das ge
meinsame Erbe der Menschheit dar 
stellen, 

6. in Bekräftigung ihres Festhaltens an 
den in der Charta der Vereinten Na
tionen und der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verkündeten 
Grundsätzen und ihrer Entschlossen
heit, die Durchführung der In ternat io
nalen Menschenrechtspakte und der 
Erklärung über die Errichtung einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung zu 
fördern, 

7. entschlossen auch, die Durchführung 
der Erklärung der Vereinten Nationen 
und des Internat ionalen Ubereinkom
mens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung zu fördern, 

8. unter Beachtung des Internat ionalen 
Ubereinkommens über die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermords, des 
Internat ionalen Ubereinkommens über 
die Bekämpfung und Ahndung des 
Verbrechens der Apartheid und des 
Übereinkommens über die Nicht-Ver
jährung von Kriegs- und Menschlich
keitsverbrechen, 

9. eingedenk auch der von der UNESCO 
bereits angenommenen internationalen 
Übereinkünfte, einschließlich insbe
sondere des Übereinkommens und 
der Empfehlung gegen Diskriminie
rung im Unterrichtswesen, der E m p 
fehlung über die Stellung der Lehrer , 
der Erklärung über die Grundsätze der 
internationalen kulturel len Zusammen
arbeit , der Empfehlung über die Er
ziehung zu internat ionaler Verständi
gung und Zusammenarbeit und zum 
Weltfrieden sowie die Erziehung im 
Hinblick auf die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, der Empfehlung über 
die Stellung der wissenschaftlichen 
Forscher und der Empfehlung über die 
Teilnahme und Mitwirkung aller Be
völkerungsschichten am kulturel len 
Leben, 

10. in Anbetracht der vier Erklärungen 
zur Rassenfrage, die von bei der 
UNESCO zusammengetretenen Sach
verständigen angenommen wurden, 

11. in erneuter Bekräftigung ihres Wun
sches, an der Durchführung des P r o 
gramms der Dekade zur Bekämpfung 
von Rassismus und Rassendiskrimi
nierung, wie es von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen auf 
ihrer achtundzwanzigsten Tagung fest
gelegt wurde, tatkräftig und konst ruk
tiv mitzuwirken, 

12. zutiefst betroffen, daß Rassismus, Ras
sendiskriminierung, Kolonialismus und 
Apartheid wei terhin die Welt in immer 
anderer Form heimsuchen, sowohl in
folge des Fortbestehens von Rechts
vorschriften und Regierungs- und Ver
waltungspraktiken, die den Grund
sätzen der Menschenrechte widerspre
chen, als auch infolge der For tdauer 
politischer und sozialer S t ruk turen so
wie von Verhältnissen und Haltungen, 
die durch Ungerechtigkeit und Verach
tung den Menschen gegenüber ge
kennzeichnet sind und zu Ausschlie
ßung, Demütigung und Ausbeutung 
oder zur gewaltsamen Assimilierung 
der Mitglieder benachteiligter Grup
pen führen, 

13. mit dem Ausdruck ihrer Empörung 
über diese Vergehen gegen die Men
schenwürde, voll Bedauern über die 
Hindernisse, die sie dem gegenseiti
gen Verständnis der Völker in den 
Weg stellen, und beunruhigt über die 
Gefahr, daß sie Weltfrieden und in
ternationale Sicherheit ernsthaft stö
ren könnten, 

14. n immt die folgende Erklärung über 
Rasse und Rassenvorurteile an, die 
sie hiermit feierlich verkündet: 

Artikel 1 
(1) Alle Menschen gehören einer einzigen 
Ar t an und s tammen von gemeinsamen 
Vorfahren ab. Sie sind gleich an Würde 
und Rechten geboren und bilden gemein
sam die Menschheit. 
(2) Alle Personen und Gruppen haben das 
Recht, verschieden zu sein, sich als ver 
schieden zu betrachten und als verschie
den angesehen zu werden. Die Unter 
schiedlichkeit der Lebensformen und das 
Recht auf Verschiedenheit dürfen jedoch in 
keinem Fall als Vorwand für Rassenvorur
teile dienen; sie dürfen weder rechtlich 
noch tatsächlich irgendwelche diskriminie
renden Prak t iken rechtfertigen und keinen 
Grund für die Politik der Apartheid bieten, 
welche die äußerste Form des Rassismus 
ist. 
(3) Die Gleichheit des Ursprungs berührt 
nicht die Tatsache, daß Menschen auf 
verschiedene Ar t leben können und dürfen, 
und schließt weder das Bestehen von Un
terschieden auf Grund einer kulturellen, 
umweltbedingten und geschichtlichen Ver
schiedenheit noch das Recht auf die Beibe
hal tung der kul turel len Identität aus. 
(4) Alle Völker der Welt besitzen gleiche 
Fähigkeiten zum Erreichen der höchsten 
Stufe der intellektuellen, technischen, so
zialen, wirtschaftlichen, kul turel len und 
politischen Entwicklung. 
(5) Die Unterschiede zwischen den Lei
stungen der verschiedenen Völker sind 
ausschließlich auf geographische, ge
schichtliche, politische, wirtschaftliche, so
ziale und kulturel le Faktoren zurückzufüh
ren. Diese Unterschiede können in keinem 
Fall als Vorwand für die Aufstellung einer 
Rangordnung von Nationen oder Völkern 
dienen. 

Artikel 2 
(1) J ede Theorie, welche die Behauptung 
enthält, daß best immte Rassen oder Volks
gruppen von Natur aus anderen überlegen 
oder unter legen sind, und somit impliziert, 
daß einige das Recht hätten, andere als 
unterlegen angesehene zu beherrschen 
oder zu beseitigen, oder welche Wertur te i 
le auf Rassenunterschiede gründet, ent 
behr t jeder wissenschaftlichen Grundlage 
und widerspricht den moralischen und 
ethischen Grundsätzen der Menschheit. 
(2) Rassismus umfaßt rassistische Ideolo
gien, voreingenommene Haltungen, diskr i 
minierendes Verhalten, s t rukturel le Maß
nahmen und institutionalisierte Prakt iken, 
die eine Ungleichstellung der Rassen zur 
Folge haben, sowie die irr ige Vorstellung, 
daß diskriminierende Beziehungen zwi
schen Gruppen moralisch und wissen
schaftlich zu rechtfertigen seien; er fin
det seinen Niederschlag in diskriminieren
den Gesetzen oder sonstigen Vorschriften 
und diskriminierenden Prak t iken sowie in 
gesellschaftsfeindlichen Überzeugungen 
und Handlungen; er behindert die Ent 
wicklung seiner Opfer, verdirbt diejenigen, 
die ihn ausüben, spaltet die Nationen in 
sich, hemmt die internationale Zusammen
arbeit und verursacht politische Spannun
gen zwischen den Völkern; er widerspricht 
den elementaren Grundsätzen des Völker
rechts und stört somit ernsthaft Weltfrie
den und internationale Sicherheit. 
(3) Rassenvorurteile, die in der Geschichte 
mit ungleicher Machtverteilung verbunden 
sind, verstärkt durch wirtschaftliche und 
soziale Unterschiede zwischen Personen 
und Gruppen, und die auch heute noch 
darauf gerichtet sind, solche Ungleichhei
ten zu rechtfertigen, entbehren jeglicher 
Berechtigung. 
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Artikel 3 
Jede auf der Rasse, der Hautfarbe, dem 
Volkstum, dem nationalen Ursprung oder 
der von rassistischen Überlegungen ge
tragenen religiösen Intoleranz beruhende 
Unterscheidung, Ausschließung, Beschrän
kung oder Bevorzugung, welche die souve
räne Gleichheit der Staaten und das Recht 
der Völker auf Selbstbestimmung besei
t igt oder gefährdet oder welche das Recht 
jedes Menschen und jeder Gruppe auf volle 
Entfaltung in willkürlicher und diskrimi
nierender Weise begrenzt, ist mit den Er
fordernissen einer gerechten, die Achtung 
der Menschenrechte garant ierenden Welt
ordnung unvere inbar ; das Recht auf volle 
Entfaltung beinhaltet den gleichberechtig
ten Zugang zu den Mitteln der persön
lichen und gemeinschaftlichen Entwicklung 
und Erfüllung in einem Klima der Achtung 
für die Werte der Zivilisationen und Kul 
turen, sowohl national als auch wel t 
weit. 

A r t i k e l 4 
(1) Jede Beschränkung der vollen Selbst
verwirklichung der Menschen und des u n 
gehinderten zwischenmenschlichen Ver
kehrs , die auf rassischen oder ethnischen 
Überlegungen beruht , widerspricht dem 
Grundsatz der Gleichheit an Würde und 
Rechten; sie ist unzulässig. 
(2) Eine der schwerwiegendsten Verletzun
gen dieses Grundsatzes ist die Apartheid, 
die wie der Völkermord ein Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit ist und Weltfrie
den und internat ionale Sicherheit in b e 
denklicher Weise stört. 
(3) Andere Methoden und Prak t iken der 
Rassentrennung und Rassendiskriminie
rung stellen Verbrechen gegen das Gewis
sen und die Würde der Menschheit dar ; 
sie können zu politischen Spannungen 
führen und Weltfrieden und internationale 
Sicherheit ernsthaft gefährden. 

A r t i k e l 5 
(1) Die Kul tur als Werk aller Menschen 
und als gemeinsames Erbe der Mensch
heit sowie die Bildung im weitesten Sinne 
bieten Männern und Frauen immer wi rk
samere Mittel der Anpassung und ermög
lichen es ihnen, nicht nu r zu bestätigen, 
daß sie gleich an Würde und Rechten ge
boren sind, sondern auch zu erkennen, 
daß sie das Recht al ler Gruppen auf eige
ne kulturelle Identität und die Entwicklung 
ihres spezifischen kul turel len Lebens auf 
nat ionaler und internat ionaler Ebene ach
ten sollten, wobei vorausgesetzt wird, daß 
es jeder Gruppe unbenommen bleibt, in 
voller Freiheit über die Beibehaltung und 
gegbenenfalls die Anpassung oder Be
reicherung der Werte zu entscheiden, die 
sie als für ihre Identität wesentlich b e 
trachtet. 
(2) Nach Maßgabe ihrer verfassungsrecht
lichen Grundsätze und Verfahren haben 
Staaten sowie andere zuständige Behör
den und die gesamte Lehrerschaft die 
Pflicht, dafür zu sorgen, daß die Bildungs
mit tel aller Länder zur Bekämpfung des 
Rassismus eingesetzt werden, insbesonde
r e indem sie sicherstellen, daß wissen
schaftliche und ethische Überlegungen 
über die Einheit und Verschiedenheit der 
Menschen in Lehrpläne und Lehrbücher 
aufgenommen und abfällige Unterschei
dungen bezüglich irgendeines Volkes u n 
terlassen werden, indem sie Lehre r zur 
Erreichung dieses Zieles ausbilden, indem 
sie die Mittel des Bildungswesens allen 
Gruppen der Bevölkerung ohne Rassenbe
schränkung oder Rassendiskriminierung 
zur Verfügung stellen und indem sie geeig
nete Maßnahmen zur Beseitigung der Be
nachteiligungen, die für best immte Rassen

oder Volksgruppen bezüglich ihres Bil
dungsstandes und ihres Lebensstandards 
bestehen, und zur Vermeidung der Wei
tergabe solcher Benachteiligungen an die 
Kinder treffen. 
(3) Die Massenmedien und diejenigen, die 
sie lei ten oder für sie arbeiten, sowie alle 
organisierten Gruppierungen innerhalb der 
nat ionalen Gemeinschaften w e r d e n — u n t e r 
gebührender Berücksichtigung der in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrech
t e niedergelegten Grundsätze, insbesonde
re des Grundsatzes der Freihei t der Mei
nungsäußerung — aufgefordert, Verständ
nis, Toleranz und Freundschaft zwischen 
Personen und Gruppen zu fördern und zur 
Ausmerzung von Rassismus, Rassendis
kr iminierung und Rassenvorurtei len ins
besondere dadurch beizutragen, daß sie 
kein stereotypes, parteiisches, einseitiges 
oder tendenzielles Bild von Personen oder 
verschiedenen Gruppen von Menschen 
zeichnen. Die Kommunikat ion zwischen 
Rassen- und Volksgruppen muß ein wech
selseitiger Vorgang sein, der es ihnen e r 
möglicht, sich völlig ungehindert auszu
drücken und Gehör zu verschaffen. Die 
Massenmedien sollten daher für die Vor
stellungen von Personen und Gruppen 
empfänglich sein, die diese Kommunikat ion 
erleichtern. 

A r t i k e l 6 
(1) Der Staat trägt die Hauptverantwor
tung dafür, daß die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten allen Personen und Grup
pen auf der Grundlage völlig gleicher Wür
de und Rechte zuteil werden. 
(2) Im Rahmen seiner Zuständigkeit und 
nach Maßgabe seiner verfassungsrechtli
chen Grundsätze und Verfahren sollte der 
Staat, un te r anderem durch Rechtsvor
schriften insbesondere auf dem Gebiet der 
Bildung, Kul tur und Kommunikation, alle 
geeigneten Schritte unternehmen, um Ras
sismus, rassistische Propaganda, Rassen
t rennung und Apartheid zu verhindern, zu 
verbieten und auszumerzen und um die 
Verbrei tung von Wissen und von E r 
gebnissen der einschlägigen na tu r - und 
sozialwissenschaftlichen Untersuchungen 
über die Ursachen und zur Verhütung von 
Rassenvorurtei len und rassistischen Ha l 
tungen zu fördern, wobei die in der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte und 
dem Internat ionalen Pak t über bürgerliche 
und politische Rechte niedergelegten 
Grundsätze gebührend zu berücksichtigen 
sind. 
(3) Da Gesetze, welche die Rassendiskri
minierung verbieten, allein nicht ausre i 
chen, haben die Staaten auch die Pflicht, 
sie zu ergänzen durch einen Verwal tungs
appara t zur systematischen Untersuchung 
von Fällen von Rassendiskriminierung, 
durch einen umfassenden Rahmen von 
Rechtsbehelfen gegen Akte der Rassen
diskriminierung, durch bre i t angelegte Bil-
dungs- und Forschungsprogramme zur Be 
kämpfung von Rassenvorurtei len und Ras
sendiskriminierung und durch P rogram
me konkreter Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Politik, des Sozialwesens, der Bildung 
und der Kul tur zur Förderung der aufrich
tigen Achtung verschiedener Gruppen vor
einander. Wo die Umstände dies rechtfer
tigen, sollten Sonderprogramme zur Förde
rung benachteiligter Gruppen und, falls 
diese eigene Staatsangehörige sind, zur 
Gewährleistung ihrer wirksamen Beteili
gung an den Entscheidungsprozessen der 
Gemeinschaft durchgeführt werden. 

Artikel 7 
Zusätzlich zu politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Maßnahmen ist das Gesetz 
eines der wichtigsten Mittel zur Sicher

stellung der Gleichheit von Einzelpersonen 
an Würde und Rechten und zur Eindäm
mung jeglicher Propaganda, aller Ar ten 
von Organisationen oder al ler Prakt iken, 
die auf Vorstellungen oder Theorien von 
der angeblichen Überlegenheit von Ras
sen- oder Volksgruppen beruhen oder die 
Rassenhaß und Rassendiskriminierung in 
irgendeiner Form zu rechtfertigen oder e r 
mutigen suchen. Die Staaten sollten die 
für diesen Zweck geeigneten Gesetze ver 
abschieden und dafür sorgen, daß sie u n 
te r gebührender Berücksichtigung der in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte niedergelegten Grundsätze in 
Kraft gesetzt und von allen ihren Behör
den angewandt werden. Diese Gesetze 
sollten Teil eines politischen, wirtschaft
lichen und sozialen Rahmens sein, der ih 
re r Durchführung förderlieh ist. Einzelper
sonen und andere öffentlich- oder pr ivat 
rechtliche juristische Personen haben die
sen Gesetzen zu entsprechen und alle ge
eigneten Mittel anzuwenden, u m der ge
samten Bevölkerung zu helfen, diese Ge
setze zu verstehen und anzuwenden. 

Artikel 8 
(1) Personen, die nat ional und in ternat io
nal ein Recht auf eine wirtschaftliche, so
ziale, kul turel le und rechtliche Ordnung 
haben, die es ihnen erlaubt, alle ihre Fä
higkeiten auf der Grundlage völliger 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
auszuüben, haben gegenüber ihren Mit
menschen, der Gesellschaft, i n der sie le
ben, und der internat ionalen Gemeinschaft 
entsprechende Pflichten. Sie stehen folg
lich unter der Verpflichtung, den Einklang 
zwischen den Völkern zu fördern, Rassis
mus und Rassenvorurtei le zu bekämpfen 
und mit allen ihnen zur Verfügung stehen
den Mitteln die Ausmerzung der Rassen
diskriminierung in allen ihren Formen zu 
unterstützen. 
(2) Fachleute der Na tur - und Sozialwissen
schaften und Kulturforscher sowie wissen
schaftliche Organisationen und Vereinigun
gen werden aufgerufen, auf dem Gebiet 
der Rassenvorurtei le und der rassistischen 
Haltungen und Prakt iken objektive For
schungsarbeiten auf einer bre i ten in terdis
ziplinären Grundlage zu un te rnehmen; alle 
Staaten sollten sie dazu ermutigen. 
(3) Insbesondere haben diese Fachleute 
die Pflicht, mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu gewährleisten, daß 
ihre Forschungsergebnisse nicht falsch 
ausgelegt werden, und dazu beizutragen, 
daß ihre Ergebnisse in der Öffentlichkeit 
vers tanden werden. 

Artikel 9 
(1) Der Grundsatz, daß alle Menschen 
und Völker ungeachtet ih re r Rasse, ihrer 
Hautfarbe und ihres Ursprungs gleich an 
Würde und Rechten sind, ist ein allgemein 
angenommener und anerkann te r Grund
satz des Völkerrechts. Folglich stellt jede 
Form der von einem Staat ausgeübten 
Rassendiskriminierung eine Verletzung des 
Völkerrechts dar , für die er international 
zur Verantwor tung gezogen werden kann. 
(2) Zur Sicherstellung der Gleichheit an 
Würde und Rechten für Personen und 
Gruppen müssen, wo immer dies notwen
dig ist, besondere Maßnahmen ergriffen 
werden, wobei zu gewährleisten ist, daß 
es sich nicht um Maßnahmen handelt, die 
den Anschein der Rassendiskriminierung 
erwecken könnten. Hierbei sind Rassen
oder Volksgruppen, die in sozialer oder 
wirtschaftlicher Hinsicht benachteiligt sind, 
besonders zu berücksichtigen, damit ihnen 
bei völliger Gleichberechtigung und ohne 
Diskriminierung oder Beschränkung der 
Schutz der Gesetze und sonstigen Vor-
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Schriften und die Vorteile der bestehenden 
sozialen Maßnahmen, insbesondere in b e 
zug auf Wohnung, Arbeit und ärztliche 
Versorgung, zuteil werden, dami t die 
Eigenständigkeit ihre r Kul tu r und ih re r 
Werte gewahr t und ihr sozialer und b e 
ruflicher Aufstieg, insbesondere durch Bil
dung, erleichtert wird. 
(3) Bevölkerungsgruppen ausländischer 
Herkunft, insbesondere Wanderarbei ter 
und ihre Familien, die zur Entwicklung des 
Gastlands beitragen, sollten in den Genuß 
geeigneter Maßnahmen gelangen, die ih 
nen Sicherheit und Achtung ihrer Würde 
und ihrer kul turel len Werte gewähren und 
die Anpassung an die Umgebung im Gast
land und ihren beruflichen Aufstieg e r 
leichtern mit dem Ziel ih re r späteren 
Wiedereingliederung in ihr Heimat land 
und ihres Beitrags zu dessen Entwicklung; 
es sollten Schritte un te rnommen werden, 
damit ihre Kinder in ih re r Muttersprache 
unterr ichtet werden können. 
(4) Bestehende Ungleichgewichte in den in
ternat ionalen Wirtschaftsbeziehungen t r a 
gen zur Verschärfung von Rassismus und 
Rassenvorurtei len bei ; alle Staaten sollten 
sich daher bemühen, zu e iner Umst ruk tu 
r ierung der Weltwirtschaft auf einer ge
rechteren Grundlage beizutragen. 

Artikel 10 
Die wel twei ten oder regionalen staatlichen 
oder nichtstaatlichen internat ionalen Orga
nisationen werden aufgerufen, soweit es 
ihnen ihre jeweiligen Zuständigkeitsberei
che und Mittel er lauben, bei der vollen 
Durchsetzung der in dieser Erklärung dar 
gelegten Grundsätze zusammenzuarbeiten 
und mitzuhelfen und damit zum legitimen 
Kampf aller Menschen, die j a gleich an 
Würde und Rechten geboren sind, gegen 
die Tyrannei und Unterdrückung durch 
Rassismus, Rassentrennung, Apartheid 
und Völkermord beizutragen, so daß alle 
Völker der Welt von diesen Geißeln für 
immer befreit sein mögen. 
Abst immungsergebnis : Annahme durch Ak
klamation. 
Wirtschaftsvölkerrecht 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Konsolidierung und fortschrei
tende Weiterentwicklung der Grundsät
ze und Normen des internat ionalen 
Wirtschaftsrechts, insbesondere im Hin
blick auf die rechtlichen Aspekte der 
neuen internat ionalen Wirtschaftsord
nung. — Resolution 34/150 vom 17. De 
zember 1979 

Die Generalversammlung, 
— im Hinblick auf Art ikel 13, Absatz 1 

Buchstabe a) de r Char ta der Vereinten 
Nationen, der die Aufforderung an die 
Genera lversammlung enthält, Untersu
chungen zu veranlassen und Empfeh
lungen abzugeben, u m die fortschrei
tende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine Kodifizierung zu begün
stigen, 

— im Hinblick auf d ie entsprechenden Be 
st immungen der Char ta über in terna
tionale Wirtschaftsbeziehungen, insbe
sondere die Best immung in der Präam
bel über die Förderung des sozialen 
Fortschritts und eines besseren Lebens
standards in größerer Freiheit , die Be 
st immung in Art ikel 1, Absatz 3 über 
die Herbeiführung einer in ternat iona
len Zusammenarbei t , u m internat ionale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer, ku l 
turel ler oder humanitärer Ar t zu lösen 
sowie die Best immung in Artikel 55 
über die Förderung besserer Lebensbe
dingungen, der Vollbeschäftigung und 
der Voraussetzungen für wirtschaftli

chen und sozialen Fortschritt und Auf
stieg, 

— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
2542(XXIV) vom 11. Dezember 1969 mit 
der Erklärung über sozialen Fortschrit t 
und Entwicklung, 2625(XXV) vom 24. 
Oktober 1970 mit der Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusam
menarbeit zwischen Staaten im Sinne 
der Charta der Vereinten Nationen und 
2626(XXV) vom 24. Oktober 1970 über 
die Internationale Entwicklungsstrate
ge für die Zweite Entwicklungsdekade 
der Vereinten Nationen, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolu
tionen 3201(S-VI) und 3202(S-VI) vom 
1. Mai 1974 mit der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm zur Errichtung einer 
neuen internationalen Wirtschaftsord
nung, 328KXXIX) vom 12. Dezember 
1974 mit der Charta der wirtschaftlichen 
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 
3362(S-VII) vom 16. September 1975 über 
Entwicklung und internationale wi r t 
schaftliche Zusammenarbeit , 

— in der Auffassung, daß die Charta und 
die oben erwähnten Resolutionen und 
Erklärungen sowie andere von Gremien 
innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen und von un te r der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen ab 
gehaltenen Konferenzen über die E r 
richtung der neuen internat ionalen 
Wirtschaftsordnung verabschiedeten 
Resolutionen und Beschlüsse gemeinsam 
Grundsätze und Normen des in te rna
tionalen Wirtschaf tsrechts enthalten, die 
die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Staaten mit unterschiedlichem Entwick
lungsniveau und den verschiedenen 
Wirtschaftssystemen leiten sollten, 

1. ersucht den Generalsekretär, in Zusam
menarbei t mit dem Ausbildungs- und 
Forschungsinstitut der Vereinten Na
tionen und in Abstimmung mit der 
Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht die 
Frage der Konsolidierung und der fort
schreitenden Weiterentwicklung der 
Grundsätze und Normen des in te rna
tionalen Wirtschaftsrechts, insbesondere 
im Hinblick auf die rechtlichen As
pekte der neuen internat ionalen Wir t 
schaftsordnung mit dem Ziel zu u n 
tersuchen, sie in ein Ins t rument oder 
gegebenenfalls in mehre re Ins t rumente 
aufzunehmen; 

2. bi t tet die Mitgliedstaaten, ih re Ste l 
lungnahmen zu dieser Frage bis spä
testens 31. Jul i 1980 einzureichen; 

3. ersucht den Generalsekretär ferner, der 
Generalversammlung auf ih re r fünf
unddreißigsten Tagung un te r dem 
Punk t Konsol idierung und fortschrei
tende Weiterentwicklung der Grund
sätze und Normen des internat ionalen 
Wirtschaftsrechts, insbesondere im Hin
blick auf die rechtlichen Aspekte der 
neuen internationalen Wirtschaftsord-
nung< einen vorläufigen Bericht über 
seine Untersuchung und die eingegan
genen Stel lungnahmen der Regierungen 
vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +112; —6: Belgien, 
Deutschland (Bundesrepublik), F rank
reich, Großbritannien, Luxemburg, 
Vereinigte Staaten; = 26. 

Menschenrechte 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Dienststellen des Sekretar iats im 
Bereich Menschenrechte. — Resolution 
34/47 vom 23.November 1979 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf die Entschlossenheit 

der Völker der Vereinten Nationen, den 
Glauben an die Grundrechte des Men
schen, an Würde und Wert der mensch
lichen Persönlichkeit, an die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau sowie 
von allen Nationen, ob groß oder klein, 
zu bekräftigen, 

— besonders unter Hinweis darauf, daß 
eines der wichtigsten Ziele der Ver
einten Nationen die Herbeiführung 
einer internat ionalen Zusammenarbei t 
ist, um internat ionale Probleme wir t 
schaftlicher, sozialer, kul turel ler und 
humanitärer Ar t zu lösen und die Ach
tung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unter 
schied der Rasse, des Geschlechts, der 
Sprache oder der Religion zu fördern 
und zu festigen, 

— in Anbetracht des wichtigen Beitrags, 
den die Menschenrechtsabteilung des 
Sekretar ia ts seit Gründung der Orga
nisation zur Arbeit der Vereinten Na
tionen im Dienste der Förderung und 
des Schutzes der Menschenrechte gelei
stet hat, 

— jedoch der Auffassung, daß die Arbeit 
des Menschenrechtssektors des Sekre
tar iats intensiviert werden sollte, da
mit e r den Bedürfnissen der Organisa
tion und der internat ionalen Gemein
schaft vor allem nach Inkraf t t re ten der 
internat ionalen Menschenrechtspakte 
und des internat ionalen Übereinkom
mens über die Bekämpfung und Ahn
dung des Verbrechens der Apartheid 
gerecht werden kann, und eingedenk 
der Grundsatzentscheidungen der Ge
neralversammlung wie z.B. der Reso
lution 32/130 vom 16.Dezember 1977, 

— unter Hinweis auf den Bericht des Ge
neralsekretärs zur organisatorischen 
Nomenklatur des Sekretar iats , dessen 
Grundtendenzen sich die Generalver
sammlung in Resolution 32/204 vom 
21.Dezember 1977 angeschlossen hat, 

1. ersucht den Generalsekretär, angesichts 
der auf der sechsunddreißigsten Tagung 
der Menschrechtskommission zu äu
ßernden Ansichten zu dieser Frage die 
Umbenennung der Menschenrechtsab-
teilung in Zent rum für Menschenrechte 
in Erwägung zu ziehen; 

2. bi t tet den Generalsekretär, dafür zu 
sorgen, daß dem Menschenrechtssektor 
im Sekretar ia t ausreichende finanzielle 
und andere Mittel zugewiesen werden, 
damit dieser un te r Berücksichtigung 
der Ergebnisse der gemäß Ziffer 9 der 
Resolution 34/46 der Genera lversamm
lung von der Menschenrechtskommis
sion auf ihrer sechsunddreißigsten Ta
gung durchzuführenden diesbezüglichen 
Studien seine Aufgaben wahrnehmen 
kann; 

3. ersucht den Generalsekretär, de r Ge
nera lversammlung auf ih re r fünfund
dreißigsten Tagung über die Durchfüh
rung dieser Resolution zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: +103; —0; =39. 

K a m p u t s c h e a 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Die Lage in Kamputschea. — 
Resolution 34/22 vom 14. November 
1979 

Die Generalversammlung, 
— mit großer Sorge feststellend, daß sich 

die bewaffnete Auseinandersetzung in 
Kamputschea verschärft hat und eine 
ernste Bedrohung für den Fr ieden und 
die Stabilität Südostasiens darstellt , 

— mit tiefem Bedauern über die bewaff
nete Einmischung äußerer Kräfte in 
die inneren Angelegenheiten Kampu-
tscheas, 
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— zutiefst beunruhigt angesichts der 
Möglichkeit, daß der derzeitige Kon
flikt auf Nachbarländer übergreift und 
die Gefahr eines wei teren Engage
ments ausländischer Mächte erhöht, 

— zutriefst bekümmert über die wei tver
brei teten Leiden und Entbehrungen 
sowie die schwere Hungersnot des Vol
kes von Kamputschea, 

— zutiefst beunruhigt darüber, daß diese 
Ereignisse eine fortgesetzte Flucht von 
vielen Kamputscheanern in benach
bar te Länder verursacht haben, was 
dort zu schwerwiegenden Problemen 
geführt hat, 

— mit tiefem Dank Kenntnis nehmend 
von der Rolle, die die Vereinten Na
tionen und andere nationale und inter
nationale humanitäre Organisationen 
durch die Leistung von Hilfe an die 
Zivilbevölkerung von Kamputschea 
gespielt haben wie auch von der Ini
t iative des Generalsekretärs zur Ein
berufung einer Zeichnungskonferenz 
für humanitäre Soforthufe an das 
Volk von Kamputschea, die am 5. No
vember 1979 stattgefunden hat, sowie 
von den auf dieser Konferenz ange
kündigten Beitragszeichnungen der 
einzelnen Länder, 

— in der Überzeugung, daß für die Her
stellung eines dauerhaften Friedens 
und stabiler Verhältnisse in der Re
gion unbedingt eine die Souveränität 
und Unabhängigkeit Kamputscheas ga
rant ierende politische Lösimg gefun
den werden muß, 

— in Bekräftigung des Rechtes aller Völ
ker, ihre eigene Zukunft ungehindert 
durch Einmischung von außen zu be 
stimmen, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß 
alle Staaten in ihren internationalen 
Beziehungen die Androhung oder An
wendung von Gewalt gegen die Sou
veränität, terr i tor iale Integrität oder 
Unabhängigkeit aller Staaten un te r 
lassen und die Grundsätze der fried
lichen Beilegung von Streitigkeiten 
und der Nichteinmischung in die inne
ren Angelegenheiten anderer Staaten 
str ikt einhalten müssen, 

1. ruft alle Staaten sowie alle nat iona
len und internationalen humanitären 
Organisationen nachdrücklich auf, der 
Zivilbevölkerung von Kamputschea, 
auch jenen Menschen, die Zuflucht in 
Nachbarländern gesucht haben, unver 
züglich und ohne Diskriminierung hu
manitäre Hilfe zu leisten; 

2. fordert alle Staaten auf, unverzüglich 
Maßnahmen zur Heimführung der ver
tr iebenen Kamputscheaner aus diesen 
Ländern einzuleiten; 

3. begrüßt die fortgesetzten Bemühungen 
des Generalsekretärs um Koordinie
rung der Hilfeleistungen und um die 
Gewährleistung ihrer Bereitstellung 
an die Menschen, für die sie best immt 
sind; 

4. bi t tet alle Konfliktparteien eindring
lich, die Bemühungen um humanitäre 
Hilfe auf jede nu r mögliche Weise zu 
unterstützen und zu erleichtern; 

5. fordert alle Konfliktparteien auf, die 
Grundprinzipien der Menschenrechte 
uneingeschränkt einzuhalten; 

6. fordert ferner alle Konfliktparteien 
auf, alle Feindseligkeiten unverzüg
lich einzustellen; 

7. fordert den sofortigen Abzug aller 
ausländischen Kräfte aus Kamputschea 
und fordert alle Staaten auf, alle An
griffshandlungen oder -androhungen 
und alle Formen der Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten von Staa
ten in Südostasien zu unterlassen; 

8. bi t tet alle Konfliktparteien eindring

lich, ihre Streit igkeiten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Natio
nen durch friedliche Mittel beizulegen; 

9. ruft alle Staaten auf, jegliche Einmi
schung in die inneren Angelegenhei
ten Kamputscheas zu unterlassen, um 
dessen Volk in die Lage zu verset
zen, seine Zukunft und sein Geschick 
ungehindert durch Einmischung von 
außen, Subversion oder Zwang selbst 
zu bestimmen, und die Souveränität, 
terr i tor ia le Integrität und Unabhän
gigkeit Kamputscheas strengstens zu 
respektieren; 

10. beschließt, daß das Volk von Kamput -
tschea in die Lage versetzt werden 
sollte, seine eigene Regierung ohne 
Einmischung von außen, Subversion 
oder Zwang zu wählen; 

11. ersucht den Generalsekretär, die Situa
tion aufmerksam zu verfolgen und 
durch Ausübung seiner guten Dienste 
zur friedlichen Lösung des Problems 
beizutragen; 

12. ersucht den Generalsekretär ferner, 
als eines der Mittel zur Durchführung 
dieser Resolution die Möglichkeit der 
Einberufung einer internat ionalen 
Konferenz über Kamputschea zu er
kunden; 

13. ersucht den Generalsekretär wei ter
hin, den Mitgliedstaaten bei der ersten 
geeigneten Gelegenheit einen Lage
bericht vorzulegen; 

14. beschließt die Aufnahme des Punktes 
>Die Lage in Kamputschea< in die vor
läufige Tagesordnung ihrer fünfund
dreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +91;—21; =29. 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über

wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 456(1979) vom 
30. November 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Ge

neralsekretärs über die Beobachter
t ruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung (S/13637), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Par te ien aufzufordern, 

die Resolution 338(1973) des Sicher
heitsrats vom 22. Oktober 1973 unver 
züglich durchzuführen; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (UNDOF) um weitere 
sechs Monate, d.h. bis zum 31. Mai 
1980, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, mit 
Ablauf dieses Zei t raums einen Be
richt über die Entwicklung der Lage 
und die zur Durchführung der Reso
lution 338 (1973) des Sicherheitsrats 
getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. China 
nahm an der Abst immung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wei
te re r Einsatz der In ter imstruppe für 
den Südlibanon. — Resolution 459(1979) 
vom 19. Dezember 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— un te r Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 427(1978), 434(1978), 
444(1979) und 450(1979) sowie die Erklä
rungen des Präsidenten des Sicherheits
ra t s vom 8. Dezember 1978 (S/12958), 
vom 26. April 1979 (S/13272) und vom 
15. Mai 1979 (S/PV.2144), 

— unter Hinweis auf die Debatte des Si
cherheitsrats vom 29. und 30. August 
1979 und auf die Erklärungen des Ge
neralsekretärs zum Waffenstillstand, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs über die In ter imst ruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon (UNI-
FIL) (S/13691), 

— auf Ersuchen der Regierung des Liba
non tätig werdend und mit Besorgnis 
über die fortgesetzten Verletzungen des 
Waffenstillstands, die Angriffe auf 
UNIFIL und die Schwierigkeiten bei 
der Verwirklichung der Resolutionen 
des Sicherheitsrats, 

— mit dem Ausdruck seiner Beunruhi 
gung angesichts der Hindernisse, die 
einer uneingeschränkten Entfaltung der 
Kräfte der Truppen nach wie vor im 
Wege stehen und der Bedrohungen 
ihrer eigenen Sicherheit, ih re r Bewe
gungsfreiheit und der Sicherheit ihres 
Hauptquart iers , 

— in der Überzeugung, daß die derzeitige 
Situation schwerwiegende Folgen für 
Frieden und Sicherheit im Nahen Osten 
hat und die Herbeiführung eines ge
rechten, umfassenden und dauerhaften 
Friedens in diesem Gebiet behindert , 

— in Bekräftigung seiner Forderung nach 
str ikter Achtung der terr i tor ia len In te
grität, Souveränität und politischen Un
abhängigkeit des Libanon in seinen in
ternat ional anerkannten Grenzen so
wie un te r Begrüßung der Bemühungen 
der libanesischen Regierung, im südli
chen Libanon ihre Souveränität wieder 
auszuüben und ihre zivile und militä
rische Autorität wiederherzustellen, 

1. bekräftigt die Ziele der Resolutionen 
425(1978) und 450(1979); 

2. unterstützt die Bemühungen des Gene
ralsekretärs, den Waffenstillstand zu 
festigen und fordert alle betroffenen 
Par te ien auf, mit dem Auftrag der 
UNIFIL unvere inbare Aktivitäten zu 
unterlassen und zur Erfüllung dieses 
Auftrags zusammenzuarbei ten; 

3 fordert den Generalsekretär und die 
UNIFIL auf, wei terhin alle wirksamen 
Maßnahmen zu unternehmen, die ihnen 
nach den mit Resolution 426(1978) ver
abschiedeten anerkannten Richtlinien 
und dem Mandat der UNIFIL für er
forderlich erscheinen; 

4. n immt Kenntnis von der Entschlossen
heit der Regierung des Libanon, in Ab
sprache mit dem Generalsekretär ein 
Aktionsprogramm zur Förderung der 
Wiederherstel lung ihrer Autorität ge
mäß Resolution 425(1978) aufzustellen; 

5. n immt ferner Kenntnis von den Bemü
hungen der Regierung des Libanon um 
internationale Anerkennung für den 
Schutz der archäologischen und ku l tu 
rellen Stätten und Denkmäler in der 
Stadt Tyrus gemäß dem Völkerrecht 
und der Haager Konvention von 1954, 
die solche Städte, Stätten und Denkmä
ler als Erbe der ganzen Menschheit 
betrachtet; 

6. bekräftigt die Gültigkeit des Allgemei
nen Waffenstillstandsabkommens zwi
schen Israel und dem Libanon im Ein
klang mit seinen einschlägigen Be
schlüssen und Resolutionen und fordert 
die Par te ien auf, die zur Reaktivierung 
der Gemischten Waffenstillstandskom
mission erforderlichen Schritte einzu
leiten und die uneingeschränkte Ach
tung der Sicherheit und Handlungsfrei
heit der Organisation der Vereinten 
Nationen zur Überwachung des Waf
fenstillstands sicherzustellen; 

7. würdigt mi t Nachdruck die Leistungen 
der Truppe und ihres Oberbefehlsha
bers und bekräftigt ihr im Bericht des 
Generalsekretärs vom 19. März 1978 (S/ 
12611) best immtes und durch Resolution 
426(1978) gebilligtes Mandat, insbeson
dere dahingehend, daß der Truppe die 
Möglichkeit gegeben werden muß, als 
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leistungsfähige militärische Einheit zu 
operieren, daß ihr Bewegungs- und 
Kommunikationsfreiheit und andere 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben no t 
wendige Hilfen eingeräumt werden müs
sen und daß sie weiterhin zur Erfül
lung ih re r Pflichten im Einklang mit 
dem obenerwähnten Mandat, das auch 
das Recht auf Selbstverteidigung ein
schließt, in der Lage sein muß; 

8. bi t te t alle Mitgliedstaaten, die dazu in 
der Lage sind, eindringlich, ih ren Ein
fluß bei den Beteiligten geltend zu m a 
chen, damit die Truppe ihre Pflichten 
uneingeschränkt und ungehinder t e r 
füllen kann; 

9. beschließt, das Mandat der Truppe um 
sechs Monate, d.h. bis zum 19. J u n i 1980, 
zu verlängern; 

10. erklärt erneut seine Entschlossenheit, 
für den Fall, daß die Truppe bei der 
Ausübung ihres Mandats wei terh in b e 
hinder t wird, praktische Mittel und 
Wege im Einklang mit den en tspre
chenden Best immungen der Charta der 
Vereinten Nationen zu untersuchen, u m 
die uneingeschränkte Durchführung der 
Resolution 425(1978) zu gewährleisten; 

11. beschließt, mi t dieser Frage befaßt zu 
bleiben. 

Abst immungsergebnis: +12; —0; = 2 : So
wjetunion, Tschechoslowakei. China 
nahm an der Abst immung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage in den von Israel besetzten a r a 
bischen Gebieten. — Resolution 465 
(1980) vom 1. März 1980 

Der Sicherheitsrat , 
— in Kenntn isnahme der in den Doku

menten S/13450 mit Korr. 1 sowie S/ 
13679 enthal tenen Berichte der gemäß 
Resolution 446(1979) eingesetzten Kom
mission des Sicherheitsrats zur Über
prüfung der Lage in bezug auf Sied
lungen in den seit 1967 besetzten a r a 
bischen Gebieten einschließlich J e r u 
salems, 

— ferner in Kenntn isnahme der Schreiben 
des Ständigen Ver t re ters Jordaniens 
(S/13801) bzw. des Ständigen Vertreters 
Marokkos, des Vorsitzenden der Is lami
schen Gruppe (S/13802), 

— mit tiefem Bedauern über die Weige
rung Israels, die Kommission zu un te r 
stützen, und mit Bedauern über die 
formelle Zurückweisung der Resolutio
nen 446(1979) und 452(1979) durch Israel, 

— erneut erklärend, daß das Vierte Gen
fer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei
ten auf die seit 1967 von Israel besetz
ten arabischen Gebiete einschließlich 
Jerusalems anwendbar ist, 

— den Beschluß der Regierung Israels be 
klagend, die israelischen Siedlungen in 
den palästinensischen und anderen seit 
1967 besetzten arabischen Gebieten offi
ziell zu unterstützen, 

— tief besorgt über die P rak t iken der i s 
raelischen Behörden bei der Durchfüh
rung dieser Siedlungspolitik in den b e 
setzten arabischen Gebieten einschließ
lich Jerusalems und über deren Folgen 
für die dortige arabische und palästi
nensische Bevölkerung, 

— unter Berücksichtigung der Notwendig
keit, Maßnahmen zum unpartei ischen 
Schutz pr ivaten und öffentlichen Land-
und Sacheigentums sowie der Wasser
ressourcen zu erwägen, 

— eingedenk des besonderen Sta tus J e r u 
salems und insbesondere der Notwen
digkeit, den einzigartigen spirituellen | 
und religiösen Charakter der Heiligen 
Stätten dieser Stadt zu schützen und | 
zu erhalten, 

— mit dem Hinweis auf die ernsten Aus
wirkungen, die diese Siedlungspolitik 
notwendigerweise auf jeden Versuch 
zur Herbeiführung eines umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Friedens im 
Nahen Osten haben muß, 

— unter Hinweis auf einschlägige Resolu
tionen des Sicherheitsrats, insbesondere 
auf die Resolutionen 237(1967) vom 14. 
Jun i 1967, 252(1968) vom 21. Mai 1968, 
267(1969) vom 3. Juli 1969, 271(1969) vom 
15. September 1969 und 298(1971) vom 25. 
September 1971 sowie die auf Konsens 
beruhende Erklärung des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 11. November 
1976, 

— nach der Bitte an Her rn Fahd Qawas-
meh, den Bürgermeister von Al-Khali l 
(Hebron), das zum besetzten Gebiet ge
hört, den Rat mit Informationen gemäß 
Regel 39 der vorläufigen Geschäftsord
nung zu versorgen, 

1. würdigt die Arbeit der Kommission bei 
der Erstellung des in Dokument S/13679 
enthal tenen Berichts; 

2. n immt die Schlußfolgerungen und E m p 
fehlungen des obengenannten Kommis
sionsberichts an; 

3. fordert alle Beteiligten, insbesondere 
die Regierung Israels, auf, die Kom
mission zu unterstützen; 

4. beklagt nachdrücklich den Beschluß Is 
raels, dem Bürgermeister Fahd Qawas-
meh die freie Ausreise zum Zweck sei
nes Erscheinens vor dem Sicherheitsrat 
zu verbieten, und ersucht Israel, ihn 
zum genannten Zweck ungehindert an 
den Sitz der Vereinten Nationen re i 
sen zu lassen; 

5. stellt fest, daß alle Maßnahmen Israels 
zur Veränderung des physischen Cha
rakters , der demographischen Zusam
mensetzung, der institutionellen S t ruk
tur oder des Status der palästinensi
schen und anderen seit 1967 besetzten 
arabischen Gebiete, einschließlich J e r u 
salems bzw. irgendeines Teils dieser 
Gebiete, keine Rechtsgültigkeit besit
zen und daß Israels Politik und P r a 
xis, Teile seiner Bevölkerung sowie 
Neueinwanderer in den genannten Ge
bieten anzusiedeln, eine flagrante Ver
letzung des Vierten Genfer Abkom
mens zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten darstell t und ferner ein 
ernstes Hindernis auf dem Weg zu 
einem umfassenden, gerechten und dau
erhaften Frieden im Nahen Osten bi l 
det; 

6. beklagt nachdrücklich die ständige und 
beharrliche Fortführung dieser Poli t i 
ken und Prakt iken durch Israel und 
fordert die Regierung und das Volk 
Israels auf, diese Maßnahmen rückgän
gig zu machen, die bestehenden Sied
lungen vollständig aufzulösen (to dis
mantle) und insbesondere die Errich
tung, den Bau und die Planung von 
Siedlungen in den seit 1967 besetzten 
arabischen Gebieten einschließlich J e 
rusalems schnellstens einzustellen; 

7. fordert alle Staaten auf, Israel ke iner
lei Hilfe zu gewähren, die speziell für 
die Siedlungen in den besetzten Ge
bieten best immt ist; 

8. ersucht die Kommission, die Lage in 
bezug auf Siedlungen in den seit 1967 
besetzten arabischen Gebieten ein
schließlich Jerusalems weiterhin zu 
prüfen, die besorgniserregende Ver
knappung der natürlichen Ressourcen, 
vor allem der Wasserressourcen, von 
der berichtet wurde , im Hinblick auf 
die Gewährleistung des Schutzes dieser 
wichtigen natürlichen Ressourcen der 
besetzten Gebiete zu untersuchen und 
die Durchführung dieser Resolution ge
nauestens zu überwachen; 

9. ersucht die Kommission, dem Sicher
hei tsrat bis 1. September 1980 Bericht 
zu erstatten, und beschließt, danach so 
bald wie irgend möglich zur Behand
lung des Berichts und der vollständi
gen Durchführung dieser Resolution zu
sammenzutreten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

UN-Mitgliedschaft 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf

nahme von Sankt Vincent und den 
Grenadinen. — Resolution 464(1980) vom 
19. Februar 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Antrags Sankt Vin

cents und der Grenadinen auf Mit
gliedschaft in den Vereinten Nationen 
(S/13784), 

> empfiehlt der Generalversammlung, 
Sankt Vincent und die Grenadinen als 
Mitglied in die Vereinten Nationen auf
zunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Unnütze Aktivitäten 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Ermit t lung von abgeschlossenen, 
überholten, nebensächlichen oder u n 
wirksamen Tätigkeiten. — Resolution 
33/204 vom 29. J anua r 1979 

Die Generalversammlung, 
— unter erneutem Hinweis auf ihre Reso

lution 3534(XXX) vom 17. Dezember 
1975, in der sie den Generalsekretär 
u. a. ersuchte, in die Berichte über die 
Ausführung der Programmhaushal te 
der Vereinten Nationen entsprechende 
Angaben darüber aufzunehmen, wel 
ches Personal und welche Mittel durch 
Abschluß, Kürzung, Neugestaltung, Zu
sammenlegung, Streichung oder ander 
weitige Behandlung von Programmen, 
Vorhaben oder Tätigkeiten der Verein
ten Nationen freigeworden sind, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolu
tion 31/93 vom 14. Dezember 1976, in 
der sie die Verantwortung des Genera l 
sekretärs unterstrich, die Aufmerksam
keit der zuständigen zwischenstaatli
chen Organe auf Aktivitäten zu lenken, 
die überholt, nebensächlich oder u n 
wirksam sind, und dabei darauf hinzu
weisen, welche Mittel freigegeben w e r 
den könnten, damit die betreffenden 
Organe die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen können, 

— weiterhin un te r Hinweis auf ihre Reso
lution 32/201 vom 21. Dezember 1977, 
in der sie den Generalsekretär ein
dringlich bat, bei der Ausarbeitung des 
Entwurfs des Programmhaushal ts für 
den Zweijahreszeitraum 1980—1981 
und des Berichts über die Ausführung 
des Programmhaushal ts für den Zwei
jahreszei t raum 1978—1979 für die 
Durchführung der Bestimmungen der 
Resolutionen 3534(XXX) und 31/93 der 
Generalversammlung Sorge zu tragen, 

— nach Behandlung des Entwurfs des 
mittelfristigen Plans für den Zei t raum 
1980—1983 und des Berichts des Gene
ralsekretärs, 

; > ersucht den Generalsekretär, die Reso
lution 32/201 der Generalversammlung 
vollständig durchzuführen und der Ver
sammlung auf ihrer vierunddreißigsten 

! Tagung über die ergriffenen Maßnah
men zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1980 
Sicherheitsrat (15) 

Bangladesch 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Frankreich 
Großbritannien 
Jamaika 
Mexiko 
Niger 
Norwegen 
Phil ippinen 
Portugal 
Sambia 
Sowjetunion 
Tunesien 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Austral ien 
Bahamas 
Barbados 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
I rak 
Ir land 
Italien 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kamerun 
Lesotho 
Libyen 
Malawi 
Malta 
Marokko 
Mexiko 
Nepal 
Nigeria 
Pakis tan 
Rumänien 
Sambia 
Schweden 
Senegal 
Sowjetunion 
Spanien 
Tansania 
Thailand 
Trinidad und Tobago 
Türkei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
Zentralafrikanische Republik 
Zypern 

Treuhandrat (5) 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 
Roberto Ago, I tal ien 
Richard R. Baxter, 

Vereinigte Staaten 
Abdullah Ali El-Erian, Ägypten 
Taslim Olawale Elias, Nigeria 
Isaac Forster , Senegal 
Andre Gros, Frankreich 
Manfred Lachs, Polen 
Piaton D. Morosow, Sowjetunion Hermann Mosler, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Nagendra Singh, Indien 
Shigeru Oda, Japan 
Jose Maria Ruda, Argentinien 
Jose Sette Cämara, Brasilien 
Salah El Dine Tarazi, Syrien 
Sir Humphrey Waldock, 

Großbritannien 

Abrüstungsausschuß (40) 
Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Austral ien 
Belgien 
Birma 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutsche Demokratische Republik Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
I ran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Nigeria 
Pakis tan 
Pe ru 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Sonderausschuß für 
friedenssichernde Operationen (33) 

Ägypten 
Äthiopien 
Afghanistan 

Algerien 
Argentinien 
Austral ien 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
El Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
I rak 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Mauretanien 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Thailand 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Friedensbeobachtungskommission (12) 
Frankreich 
Großbritannien 
Honduras 
Indien 
Israel 
Neuseeland 
Pakis tan 
Schweden 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 

Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker (25) 

Äthiopien 
Afghanistan 
Austral ien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Dänemark 
Elfenbeinküste 
Fidschi 
Indien 
Indonesien 
I rak 
I ran 
Jugoslawien 
Kongo 
Kuba 
Mali 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Syrien 
Tansania 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Venezuela 

(Wird fortgesetzt) 
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VEREINTE 
NATIONEN 
Register 1974-1978 

Weltpolitik im Spiegel der Weltorganisation -
Nord-Süd - Friedenssicherung - Menschenrechte: 

Zum Nachschlagewerk hierüber wird die Zeitschrift VEREINTE 
NATIONEN durch das als Sonderheft erschienene Register der Jahr
gänge 1974 bis 1978. 

Gegliedert in Sachregister, Nachweis der veröffentlichten UN-Doku
mente, Abbildungsverzeichnis und Autorenregister. 
20 Seiten. 

Preis: DM 4, - ; für DGVN-Mitglieder: DM 2,50. 

Das Fünfjahresregister 1974-1978 knüpft an das Register 1962-1973 an. Ebenfalls als Sonderheft erschie
nen. Preis: DM 5,-; für DGVN-Mitglieder: DM 3,50. 

Bezug durch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Simrockstraße 23, D-5300 Bonn 1 

PUBLICATIONS FROM 
THE UNITED NATIONS 

YEARBOOK OF THE UNITED NATIONS 1976 
The only annual publication of the United Nations to give, in a compact volume, an objective perspective of the whole work of the 
Organization. Offering a thorough treatment of the developments in the political, economic, social, legal and administrative fields, it 
summarizes the annual activities of the intergovernmental agencies as well. 

Sales No. E.78.1.1 Clothbound $ 42.00 

UNITED NATIONS JURIDICAL YEARBOOK 1977 
Documents with legislative texts and treaty materials, the legal descisions, recommendations and reports of the United Nations and 
related intergovernmental organizations. Indexed with bibliography. 
Sales No. E.79.V.1 Clothbound $17.00 

REPORT OF THE WORLD CONFERENCE TO COMBAT RACISM AND RADICAL DISCRIMINATION. G e n e v a , 
14-25 August 1978 

Sales No. E.79.XIV.2 $10.00 

Available at the equivalent in local currencies through: 

Alexander Horn, Spiegelgasse 9,6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306,6000 Frankfurt/Main 70; 
El wert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln , 
or directly from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 

MITARBEIT IN I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N 
Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen 
Organisationen (BFIO) berät und informiert 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
in Internationalen Organisationen 

Anfragen erbittet: 
Büro Führungskräfte 
z u Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt 
Tel.: (0611) 71111 - Telex 04-11632 



Das BHW hilft, 
wo es kann - damit Bauwünsche 

Wirklichkeit werden. 
Damit ein Haus zum Heim 

wird, braucht es mehr als die vier 
Wände. Wasein Haus liebenswert 
und das Leben darin lebenswert 
macht, ist für BHW-Bausparer 
erschwinglich. Dabei helfen 
die Vorteile, die das B H W als 
Spczial-Bausparkasse für den 
öffentlichen Dienst seinen 
Bausparern bieten kann. 

Bekannt für 
günstige Zinssätze. 

Das macht BHW-Bausparern 
die Finanzierung sicher. 
Mit 4 ,5% oder 5% Darlehens
zinsen bei 2 ,5% oder 3 % Gut
habenzinsen bietet das B H W 
seinen Bausparern nach wie vor 
günstiges Baugeld. 

Bevorzugt, wegen 
maßgeschneiderter 
Tarife. 

Wer seine monatliche 
Belastung gering halten will, 
wählt die Tarife 5 oder 3. 
Bei Tarif 5 reichen 3 3 0 , - , 
bei Tarif 3 sogar nur 2 5 0 , - DM 
monatlich aus, um einen 
Bausparvertrag von 
1 0 0 . 0 0 0 - D M anzusparen. 
Für Schnellsparer gibt es jetzt 
die Tarife 1 und 4. 

Gute Zuteilungs-
Chancen. 

Durch das „Zeit-mal-Geld-
System" kann auch, wenn 
weniger als 4 0 % der Bauspar
summe angespart sind, 
ein BHW-Bausparvertrag unter 
bestimmten Voraussetzungen 
bereits zugeteilt werden. 
Das B H W gibt in diesen Fällen 
ein Darlehen von über 6 0 % . 

Bauspar-
Darlehensnehmer 
haben teil 
am Überschuß. 

Wie in der Ver
gangenheit durch Zins
ermäßigung, beteiligt 
das B H W auch 1980 
seine Bauspardarlehens
nehmer am erwirt
schafteten Überschuß: 
Diese erhalten 10% der 
1980 auf Zuteilungs
darlehen entrichteten 
Darlehenszinsen 
als Sondertilgung 
gutgeschrieben. 

Das BHW handelt 
gemeinnützig. 

Für die Überschuß
beteiligung 1980 stehen 
90 Mio. D M zur Verfü
gung, die aus Erträgen 
des Jahres 1979 zurück
gestellt wurden. Das 
B H W kann das aufgrund 
seiner gemeinnützigen, 
sparsamen Wirtschafts
führung sowie dank 
weitgehenden Verzichts 
der BHW-Gesel l -
schafter auf Gewinn
ausschüttung. 

BHW. Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst. 
Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst G m b H • 3 2 5 0 Hameln 
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