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Für mehr Realismus im Nord-Süd-Dialog OTTO GRAF LAMBSDORFF 

Nach Cancün 

Das G ip f e l t r e f f en der 22 Staats- u n d Reg ie rungsche fs aus w e s t l i 
chen Industrieländern u n d Entwicklungsländern a m 22./23. Ok 
tober 1981 i n Cancün ( M e x i k o ) h a t zur V e r s a c h l i c h u n g des N o r d -
Süd-Verhältnisses be ige t ragen . Schon das Z u s t a n d e k o m m e n 
dieses e i n m a l i g e n T re f f ens führender Staatsmänner des Nor
dens u n d Südens z u e iner b re i t ange l eg t en , o f f enen D i s k u s s i o n 
über d ie drängendsten P rob l eme der W e l t w i r t s c h a f t u n d vo r a l 
l e m der Entwicklungsländer i s t anges ichts der d e u t l i c h u n t e r 
sch i ed l i chen W e l t a n s c h a u u n g e n u n d In t e r essen lagen als e i n Er 
fo lg zu w e r t e n . Es w a r n i c h t Au fgabe des Gip fe ls , E n t s c h e i d u n 
gen zu t r e f f en oder gar K o m m u n i q u e s m i t b i n d e n d e n Beschlüs
sen zu ve rabsch ieden . D ie Z u s a m m e n k u n f t so l l te v i e l m e h r d e m 
f r e i en G e d a n k e n a u s t a u s c h u n d e iner V e r t i e f u n g des gegense i t i 
gen Verständnisses für d ie w i r t s c h a f t l i c h e n Sorgen u n d Er f o r 
dernisse d i enen . D i e s em A n s p r u c h i s t de r G i p f e l v o l l gerecht ge
w o r d e n . A l l e T e i l n e h m e r w a r e n b e e i n d r u c k t v o n d e m großen 
Erns t , der L e b h a f t i g k e i t u n d d e m sach l i chen Geha l t der D i s k u s 
s ion, die das V e r t r a u e n zue inande r ge fest ig t ha t . D u r c h das Tref
f en w u r d e auch d ie E i n s i c h t i n d ie wachsende gegensei t ige A b 
hängigkeit bestätigt. Es b l e i b t z u ho f f en , daß der >Geist v o n Can-
cün< i m künftigen Nord-Süd-Dialog f o r t l eb t . 
U n t e r d en Cancün-Teilnehmern bes tand genere l les E i n v e r n e h 
m e n , daß m i t V o r r a n g v e r s u c h t w e r d e n muß, H u n g e r u n d E l e n d 
vo r a l l e m d u r c h E n t w i c k l u n g der L a n d w i r t s c h a f t u n d Verbesse
r u n g der Ernährungslage verstärkt zu bekämpfen. A n d e r e w i c h 
t ige T h e m e n be t ra f en : 

— das schne l le W a c h s t u m der Bevölkerung i n d e n E n t w i c k 
lungsländern; 

— die W i e d e r g e w i n n u n g v o n m e h r Stabilität u n d W i r t s cha f t s 
w a c h s t u m ; 

— die N o t w e n d i g k e i t v o n Energieeinsparungsmaßnahmen u n d 
der E n t w i c k l u n g neuer Ene rg i eque l l en ; 

— Rohsto f fe u n d H a n d e l , d ie V e r m e i d u n g v o n P r o t e k t i o n i s 
m u s 

u n d 
— den Prozeß der I n d u s t r i a l i s i e r u n g i n den Entwicklungslän

de rn . 
D ie D i s k u s s i o n w a r v o n Rea l i smus geprägt. W u n s c h v o r s t e l l u n 
gen u n d Ideo log i en über d ie Scha f fung e ine r N e u e n W e l t w i r t 
s cha f t s o rdnung b e h e r r s c h t e n n i c h t d ie Szene. D o c h da raus d a r f 
n i c h t geschlossen w e r d e n , daß die Entwicklungsländer n a c h 
Cancün v o n i h r e n b i s h e r i g e n V o r s t e l l u n g e n u n d F o r d e r u n g e n 
abrücken w e r d e n . 
Für U t o p i s t e n u n d Systemveränderer m a g der Nord-Süd-Dialog 
i n e ine Sackgasse g e ra t en u n d z u m S t i l l s t a n d g e k o m m e n se in . 
Wer primär d u r c h U m v e r t e i l u n g v o n Ge ld u n d Gütern das N o r d -
Süd-Gefälle e i n ebnen w i l l , der mußte i n z w i s c h e n e r k e n n e n , daß 
selbst m i t e ine r kräftigen S t e i g e rung der öffentlichen E n t w i c k 
lungsh i l f e l e i s tungen der Industrieländer a n d ie E n t w i c k l u n g s 
länder ke ine W u n d e r au f k u r z e S i ch t b e w i r k t w e r d e n können. 
Der Entwicklungsprozeß b r a u c h t se ine Ze i t . 
D i e j en i gen , d ie s i ch v o n der Systemveränderung, v o n der A b 
scha f fung der v o r h e r r s c h e n d e n w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n O r d n u n g 
u n d i h r e r E r s e t z u n g d u r c h e i n d i r i g i s t i s ches V e r w a l t u n g s s y s t e m 
eine Lösung der w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n Prob leme , insbesondere 
der Nöte der D r i t t e n Wel t , v e rsprechen , s i n d e r f r eu l i che rwe i s e i n 
i h r e m Übereifer g eb r ems t w o r d e n . N i c h t e ine s ch r i t twe i s e A u s 
höhlung u n d schließliche Ablösung des w e l t w e i t e n m a r k t o r i e n 
t i e r t e n Sys tems d u r c h e ine Neue W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g , son
d e r n n u r e ine Stärkung u n d F o r t e n t w i c k l u n g der i m P r i n z i p be
währten O r d n u n g können das w e l t w i r t s c h a f t l i c h e W a c h s t u m 
u n d d ie E n t w i c k l u n g i n der D r i t t e n We l t v o r a n b r i n g e n . B e i nüch
t e r n e r Be t rach tungswe i s e be f inde t s i ch der Nord-Süd-Dialog 
nämlich ke ineswegs i n e ine r Saokgasse. Das h a b e n außer d e m 
G ip f e l t r e f f en v o n Cancün a u c h d ie jüngsten großangelegten u n d 

e r f o l g r e i ch v e r l a u f e n e n K o n f e r e n z e n über neue u n d e rneuer 
bare Ene r g i eque l l en i m A u g u s t 1981 i n N a i r o b i u n d über d ie Pro
b l eme der ärmsten Entwicklungsländer i m Sep tember 1981 i n 
Par i s bestätigt. N a c h m e i n e r A n s i c h t h a b e n s i ch d ie Be z i ehun 
gen zw i schen N o r d u n d Süd i n den l e t z t en J a h r e n sogar r e c h t g u t 
e n t w i c k e l t . 
A u f b i l a t e r a l e r Ebene g i b t es e i n engmasch iges Netz g u t e r Ver 
b i n d u n g e n zw i s chen d e n Industrieländern u n d d e n m e i s t e n E n t 
wicklungsländern. D i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d unterhält 
se i t J a h r e n he r vo r r ag ende w i r t s c h a f t l i c h e , k u l t u r e l l e u n d p o l i t i 
sche B e z i e h u n g e n z u fast a l l en Entwicklungsländern. Diese Be
z i ehungen bas i e r en au f gegense i t i gem Respek t der G r u n d a n l i e 
gen. W i r w i ssen , daß s i ch d ie j u n g e n N a t i o n e n der D r i t t e n W e l t 
p o l i t i s c h u n d w i r t s c h a f t l i c h möglichst f r e i u n d ungestört, u n t e r 
W a h r u n g i h r e r k u l t u r e l l e n Identität, f o r t e n t w i c k e l n w o l l e n . Des
h a l b drängen w i r auch n i e m a n d e m unse r Gese l lschaf ts- u n d 
W i r t s c h a f t s s y s t e m auf, obg l e i ch es s i ch i n der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d a n h a l t e n d bewährt ha t . Natürlich f r e u e n w i r uns z u 
sehen, w e n n a u c h i n Entwicklungsländern e i n soz ia l abgesicher
tes m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e s S y s t e m g u t f u n k t i o n i e r t u n d den Fo r t 
s c h r i t t sowie d ie E n t w i c k l u n g e r l e i c h t e r t u n d trägt. D o c h w i r 
s i n d bere i t , m i t a l l en Ländern — unabhängig v o n i h r e m na t i ona 
l e n Sys t em — eng z u s a m m e n z u a r b e i t e n . A u f der Bas is der s t r i k 
t e n N i c h t e i n m i s c h u n g i n d ie i n n e r e n A n g e l e g e n h e i t e n ande r e r 
Länder h a b e n s i ch unsere Be z i ehungen zu d e n E n t w i c k l u n g s 
ländern i n a l l en B e r e i c h e n d u r c h a u s zu f r i edens t e l l end e n t w i k -
ke l t . W i r können beobachten , daß s i ch n i c h t n u r d ie b i l a t e r a l e n 
deu tschen B e z i e h u n g e n zu d e n Entwicklungsländern, s o n d e r n 
genere l l a u c h d ie b i l a t e r a l e n K o n t a k t e ande r e r Industrieländer 
m i t e ine r V i e l z a h l v o n Entwicklungsländern au f p r a g m a t i s c h e r 
u n d r ea l i s t i s che r Bas is g u t w e i t e r e n t w i c k e l t haben . 

Verkrampfungen auf mult i latera ler Ebene 

H i n g e g e n w i r d au f m u l t i l a t e r a l e r Ebene, v o r a l l e m i m B e r e i c h 
der V e r e i n t e n N a t i o n e n i n N e w Y o r k u n d der U N C T A D i n Genf, 
ideo log ischer u n d des öfteren k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t . De r v o n der 
D r i t t e n W e l t gesteuer te K o n f l i k t k u r s w u r d e e r s t m a l i g für d ie Öf
f e n t l i c h k e i t besonders d e u t l i c h be i der 6. UN-Sondergenera l ve r -
s a m m l u n g über Rohsto f fe u n d E n t w i c k l u n g i m M a i 1974. D a m a l s 
setz ten d ie Länder der D r i t t e n W e l t m i t m a s s i v e m p o l i t i s c h e n 
D r u c k i m Konsens e ine Grundsatzerklärung u n d e i n A k t i o n s 
p r o g r a m m zu r E r r i c h t u n g e iner N e u e n W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g 
d u r c h . I n d e n Reso lu t i onen v o n dama l s w u r d e n u n t e r a n d e r e m 
ge forder t : 
> R o h s t o f f a b k o m m e n m i t Pre is - u n d M e n g e n r e g u l i e r u n g e n , A b n a h m e 

g a r a n t i e n , F i n a n z i e r u n g de r Überschußproduktion u n d a u t o m a t i s c h e r 
A u s g l e i c h v o n Erlösrückgängen; 
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> B i n d u n g de r A u s f u h r p r e i s e de r Entwicklungsländer a n i h r e E i n f u h r 
pre i se ( I n d e x i e r u n g ) ; 

> A n e r k e n n u n g de r ständigen Souveränität über natürliche Ressourcen , 
einschließlich des Rech ts au f E n t e i g n u n g ausländischer I n v e s t i t i o n e n 
a l l e i n n a c h n a t i o n a l s t a a t l i c h e n R e g e l u n g e n ohne Berücksichtigung 
des Völkerrechts; 

> präferentiel le B e h a n d l u n g der Entwicklungsländer i n a l l e n B e r e i c h e n 
( n i c h t n u r i m H a n d e l ) ; 

> Förderung der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n i n d e n E n t w i c k l u n g s 
ländern u n d Gewährung v o n N a h r u n g s m i t t e l h i l f e be i M a n g e l l a g e n ; 

> A u s r i c h t u n g des Weltwährungsssystems a n d e n I n t e r e s s e n de r E n t 
wicklungsländer ( u n t e r a n d e r e m Geldschöpfung d u r c h d e n I n t e r n a t i o 
n a l e n Währungsfonds für e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e Zwecke ) ; 

> Übertragung m o d e r n e r Techno l og i e a n d ie Entwicklungsländer zu 
V o r z u g s b e d i n g u n g e n . 

Ein i ge der d a m a l i g e n F o r d e r u n g e n w a r e n verständlich u n d s ind 
i n der Zw i schenze i t Realität geworden . D o c h gegen m e h r e r e r a 
d i k a l e E i n z e l f o r d e r u n g e n mußten se inerze i t fas t a l le I n d u s t r i e 
länder, d a r u n t e r d ie B u n d e s r e p u b l i k Deu t s ch l and , i h r e Vorbe 
ha l t e u n d B e d e n k e n d e u t l i c h machen . D e n n e ine V e r w i r k l i c h u n g 
des gesamten Fo rde rungspake t s hätte n i c h t n u r das i m P r i n z i p 
bewährte w e l t w i r t s c h a f t l i c h e Sys tem, s onde rn auch d ie S t ab i l i 
tät u n d das W i r t s c h a f t s w a c h s t u m i n der W e l t noch m e h r bee in
trächtigt, als es bere i t s i m Ve r l au f e der l e t z t en z ehn Jahre , n i c h t 
zu le t z t a u f g r u n d der Rohölpreisexplosion, geschah. 
Be i der l e t z t en G e n e r a l v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n N a t i o n e n i m 
H e r b s t 1981 w u r d e e r f r eu l i che rwe i s e der Ge is t v o n Cancün be
re i t s spürbar. Z w a r h i e l t e n d ie Entwicklungsländer a n i h r e n 
m i t t l e r w e i l e überall b e k a n n t e n F o r d e r u n g e n fest, doch sie ver
t r a t e n i h r e A n s i c h t e n k o n z i l i a n t e r als früher. D ies zeigte s i ch be
sonders be i de r B e r a t u n g v o n Resolutionsentwürfen, d ie v o n der 
>Gruppe der 77< e ingeb rach t w u r d e n . U m die Reso lu t i onsent 
würfe i m K o n s e n s ve rabsch i eden z u können, w a r e n a u c h d ie 
Entwicklungsländer zu Zugeständnissen u n d K o m p r o m i s s e n be
re i t . I c h begrüße d iesen T r e n d zu m e h r Rea l i smus u n d P ragma
t i s m u s . D e n n es i s t a n der Ze i t u n d log isch, daß das gute V e r t r a u 
e n s k l i m a , we l ches d ie b i l a t e r a l e n Be z i ehungen zw i s chen den I n 
dustrieländern u n d Entwicklungsländern ausze ichnet , auch a m 
Si tz der V e r e i n t e n N a t i o n e n E i n z u g hält. E i n w e i t e r e r A b b a u der 
unnötigen, au fgebauschten S p a n n u n g e n zw i s chen N o r d u n d Süd 
i m m u l t i l a t e r a l e n B e r e i c h d i e n t n i c h t zu le t z t de r E n t w i c k l u n g i n 
der D r i t t e n We l t . Es wäre t rag i sch , w e n n neben den Ost-West-
K o n f l i k t auch noch e i n hartnäckiges Nord-Süd-Spannungsver
hältnis t r e t e n würde. I c h hoffe, es g e l i ng t d en Ländern des 
Südens, s i ch aus d e m Os t -Wes t -Kon f l i k t h e r a u s z u h a l t e n u n d 
i h r e B l o c k f r e i h e i t zu e r h a l t e n u n d zu fes t igen . Das k a n n der E n t 
w i c k l u n g i n d e n b l o ck f r e i en S taa t en n u r zugute k o m m e n u n d er
l e i ch t e r t d ie V e r r i n g e r u n g des Nord-Süd-Gefälles. 

Kluft zwischen re ich und a r m 

Zw i s chen N o r d u n d Süd, r e i c h u n d a r m , bes teht e ine t ie fe K l u f t , 
d ie zu schließen ungeheuer s c h w i e r i g u n d l a n g w i e r i g s e in w i r d . 
Des öfteren w i r d behaupte t , diese K l u f t v e r t i e f e s i ch n i c h t n u r 
absolut , s onde rn vergrößere s i ch auch r e l a t i v . Z u r Be l e gung die
ser These der r e l a t i v e n Vergrößerung w i r d gewöhnlich das 
W a c h s t u m des r ea l en B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s (BSP) bzw. B r u t t o i n 
l a n d s p r o d u k t s (B IP ) insgesamt u n d vo r a l l e m p ro K o p f i n d en 
Entwicklungsländern v e r g l i chen m i t d en r ea l en W a c h s t u m s r a 
t e n i n den Industrieländern. 

E i n solcher Ve r g l e i ch w i r d e r s c h w e r t d u r c h unvollständige Da
t e n vo r a l l e m i n den Entwicklungsländern. V ie l e E n t w i c k l u n g s 
länder verfügen noch n i c h t über zuverlässige makroökonomi
sche A n g a b e n über P r o d u k t i o n , E i n k o m m e n , V e r b r a u c h u n d I n 
ves t i t i on . H i n z u k o m m t , daß die S o z i a l p r o d u k t s t a t i s t i k e n der 
m e i s t e n Entwicklungsländer, i n denen der E igenversorgungs -
g r a d der Bevölkerung hoch ist , U m f a n g u n d E n t w i c k l u n g der E i 
genve r so rgung m i t Gütern u n d D i ens t l e i s tungen n i c h t be f r i ed i 
gend er fassen, z u m a l hierfür ke ine M a r k t p r e i s e u n d k e i n e ge
n a u e n mengenmäßigen A n g a b e n v o r h a n d e n s ind . Desha lb i s t 
das S o z i a l p r o d u k t n u r e i n sehr unzulängliches I n s t r u m e n t zur 
E r m i t t l u n g des w i r k l i c h e n Lebenss tandards der Bevölkerung i n 
Entwicklungsländern. 

T r o t z d ieser g r a v i e r e n d e n B e d e n k e n u n d Vorbeha l t e i s t es ange
b rach t , s i ch e i n m a l d ie v o r h a n d e n e n v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n S t a t i 
s t i k e n genauer anzusehen, ob sie w i r k l i c h d ie These des r e l a t i 
v e n Zurückbleibens der Entwicklungsländer h i n t e r der E n t w i c k 
l u n g i n d en Industrieländern bestätigen. D i e w o h l vollständig
sten u n d neues ten Z a h l e n h a t vo r k u r z e m die W e l t b a n k i n i h r e m 
>We l t en tw i ck lungsbe r i ch t 1981< vorge legt . Dieser sorgfältig er
ste l l te B e r i c h t bestätigt, daß d ie Entwicklungsländer i m ve rgan 
genen J a h r z e h n t ke ineswegs so sch lecht abgeschn i t t en haben , 
w i e v i e l f a ch v e r m u t e t oder b ehaup t e t w i r d : 

Wachstum des realen B IP nach Regionen 
von 1970 (Basis) bis 1980 

Jahresdurchschni t t l i che Veränderungsrate i n Prozent 

ölexporteure + 5,2 

ölimporteure + 5,1 

— m i t m i t t l e r em E i n k o m m e n + 5 , 6 
— A f r i k a südlich der Sahara (ohne Südafrika) + 3 , 5 
— Ostasien u n d Paz i f ik + 8,2 
— La te inamer ika u n d K a r i b i k + 6,0 
— Naher Osten, N o r d a f r i k a + 4,9 
— Südeuropa + 4 , 6 

— m i t n iedr igem E i n k o m m e n + 3 , 0 
— A f r i k a südlich der Sahara + 2,4 

— As ien + 3,2 

Entwicklungsländer insgesamt + 5,1 

Quelle: Weltbank (Hrsg.), Weltentwicklungsbericht 1981, Washington 1981, S. 16, 
Tabelle 2.6 (deutsche Ausgabe) 

Insgesamt k o n n t e n d ie Entwicklungsländer i m v e r g a n g e n e n 
J a h r z e h n t i m m e r h i n e i n reales W a c h s t u m v o n d u r c h s c h n i t t l i c h 
gu t 5 v H erz ie l en . I m g l e i chen Z e i t r a u m e r r e i c h t e n d ie m a r k t 
w i r t s c h a f t l i c h e n Industrieländer (OECD-Länder o h n e G r i e c h e n 
l and , Po r tuga l , Span i en u n d d ie Türkei, d i e v o n der W e l t b a n k zu 
den Entwicklungsländern m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n ge rechne t 
we rden ) l ed i g l i ch e ine d u r c h s c h n i t t l i c h e W a c h s t u m s r a t e v o n 
3,3 v H . Sie w a r d a m i t d e u t l i c h ge r inge r als d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e 
W a c h s t u m s r a t e n i c h t n u r der ölexportierenden, s o n d e r n a u c h 
der ölimportierenden Entwicklungsländer. 

M i t d iesen D a t e n so l l en ke ineswegs d ie e r n s t e n E n t w i c k l u n g s 
p rob l eme der Länder der D r i t t e n We l t v e r k l e i n e r t w e r d e n . E i n 
grav ie rendes P r o b l e m der m e i s t e n Entwicklungsländer i s t d ie 
schnel le Z u n a h m e i h r e r Bevölkerung. Z a h l r e i c h e E n t w i c k l u n g s 
länder verfügen noch n i c h t über genaue A n g a b e n zu r Bevölke
r u n g s e n t w i c k l u n g . D ie P r o -Kop f -Zuwachs ra t en des r e a l e n B S P 
s ind dahe r m i t V o r b e h a l t zu be t r a ch t en . Sie l i e gen aber w e g e n 
der exp l os i onsa r t i g en Bevölkerungszunahme i n der T a t e rheb
l i c h u n t e r d e n abso lu ten r ea l en Z u w a c h s r a t e n des B I P i n vors te 
hender Übersicht. V o n 1970 b is 1980 k o n n t e n d ie E n t w i c k l u n g s 
länder d ennoch insgesamt i h r reales B S P p r o K o p f u m j a h r e s 
d u r c h s c h n i t t l i c h 2,7 v H s t e i ge rn (west l i che Industrieländer: 
2,5vH). A l l e r d i n g s e rgaben s i ch deu t l i che Un t e r s ch i ede i n n e r 
ha lb der e in z e lnen G r u p p e n u n d Reg ionen ; so mußte s i ch i n d e n 
siebziger J a h r e n d ie G r u p p e der ölimportierenden Länder m i t 
n i e d r i g e m P r o - K o p f - E i n k o m m e n (bis zu 370 Do l l a r i m J a h r ) m i t 
e i n e m schwachen W a c h s t u m p ro K o p f v o n n u r 0,8 v H begnügen. 
D iesen Ärmsten u n t e r d en A r m e n , d en L L D C s , sol l te unse re 
H a u p t a u f m e r k s a m k e i t verstärkt ge l ten . Sie s i n d au f öffentliche 
E n t w i c k l u n g s h i l f e besonders angewiesen. Desha lb w a r es g u t 
u n d r i c h t i g , daß au f der L L D C - K o n f e r e n z i n Par i s e ine ver
stärkte Unterstützung der >am w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n E n t w i c k 
lungsländer beschlossen w u r d e . 

Be i m e i n e n häufigen Besuchen i n Entwicklungsländern, i n d e n 
ärmsten u n t e r i h n e n u n d i n den sogenannten Schwellenländern, 
k o n n t e i ch i n den m e i s t e n Fällen e ine e r f r eu l i che E n t w i c k l u n g 
u n d g u t e n F o r t s c h r i t t f es ts te l len. S i c h e r l i c h b l e i b t de r U n t e r 
schied zw i schen N o r d u n d Süd e n o r m . D o c h dies i s t n i c h t de r e i n 
zige auf fa l l ende Un t e r s ch i ed , d en m a n als R e i s e e i n d r u c k m i t 
n a c h Hause n i m m t : Au f f a l l ende r , w e i l landesbezogen, i s t d ie 
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K l u f t zw i s chen d e n Re i chen u n d A r m e n i m j e w e i l i g e n E n t w i c k 

lungs l and . I n d i e s em Gefälle l i eg t v i e l gese l l scha f tspo l i t i scher 

Zündstoff. I c h hoffe, die V e r a n t w o r t l i c h e n i n d e n E n t w i c k l u n g s 

ländern h a b e n g enug E i n s i c h t u n d K r a f t , i n V e r b i n d u n g m i t d e m 

Entwicklungsprozeß e ine wen i gs t ens einigermaßen gerechte 

E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g zu e r r e i chen . E ine b r e i t g e s t r eu t e E i n 

k o m m e n s v e r t e i l u n g i s t gese l l scha f tspo l i t i sch u n d w i r t s cha f t spo 

l i t i s c h nämlich der beste G a r a n t für w e i t e r e n F o r t s c h r i t t u n d 

W o h l s t a n d für al le . 

Wiedergewinnung von mehr Stabilität und Wachstum 

Die W e l t b a n k m e i n t i n i h r e m jüngsten W e l t e n t w i c k l u n g s b e r i c h t 

m i t B l i c k au f d i e achtz iger Jah r e , 

»daß d ie Entwicklungsländer i h r W a c h s t u m s e r g e b n i s de r s i ebz iger J a h r e 
i n Höhe v o n jährlich 5,1 P r o z en t d u r c h a u s übertreffen könnten. Für d ie 
ach t z i g e r J a h r e p r o j e k t i e r t das günstige S z e n a r i u m e i n jährliches Wachs 
t u m v o n e t w a 5,7 Prozent , das ungünstige S z e n a r i u m v o n ungefähr 4,5 
Prozent « . 

Be i a l l e m n o t w e n d i g e n V o r b e h a l t gegen solche L a n g f r i s t m o d e l l e 

te i l e i c h d ie zuve rs i ch t l i che A n s i c h t de r W e l t b a n k über d ie 

Wachs tumschancen der Entwicklungsländer. Der F o r t s c h r i t t i n 

der D r i t t e n W e l t w i r d u m so l e i ch te r zu e r r e i c h e n u n d zu v e r s t e t i 

gen sein, j e schne l l e r d ie Industrieländer i h r e gegenwärtigen 

S t r u k t u r - u n d W a c h s t u m s p r o b l e m e lösen können. 

D ie w e l t w e i t e S t r u k t u r k r i s e i s t d u r c h d ie dras t i sche Energ i ever 

t eue rung , d i e neue i n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g u n d d ie h a r t 

näckige I n f l a t i o n verstärkt w o r d e n . Anges i ch t s der w e l t w i r t 

scha f t l i chen P rob l emlage w i r d n u r e ine W i r t s c h a f t s p o l i t i k er

f o l g r e i ch se in, d ie au f e ine m i t t e l f r i s t i g e Ve rbesse rung der w i r t 

s cha f t l i chen R a h m e n b e d i n g u n g e n zielt . K u r z f r i s t i g e K o n j u n k 

t u r p r o g r a m m e he l f en i n der derze i t i gen Lage n i c h t we i t e r . E n t 

sche idend s i n d vo r a l l e m d ie W i e d e r g e w i n n u n g v o n m e h r S tab i 

lität u n d d ie Bere i t scha f t , d e m n o t w e n d i g e n S t r u k t u r w a n d e l 

d u r c h pos i t i ve A n p a s s u n g zu begegnen. N u r e ine bre i tange leg te , 

ausgewogene W i r t s c h a f t s p o l i t i k k a n n z u m Z i e l führen: 

> D i e G e l d p o l i t i k muß w e l t w e i t a m Stabilitätsziel o r i e n t i e r t b l e i b e n . 
K o n k r e t heißt das heu t e i n d e n m e i s t e n Ländern: d i e P o l i t i k des k n a p 
p e n Ge ldes muß b e i b e h a l t e n w e r d e n . 
Das hohe Z i n s n i v e a u k a n n n a c h h a l t i g e r s t d a n n w i e d e r zurückgehen, 
w e n n d a u e r h a f t e S t ab i l i s i e rungse r f o l g e s i c h a b z e i c h n e n u n d d ie I n f l a 
t ionsmentalität g e b r o c h e n i s t . 

> D i e F i n a n z p o l i t i k muß d u r c h Solidität g e k e n n z e i c h n e t se in . V o r a l l e m 
müssen d i e H a u s h a l t s d e f i z i t e allmählich zurückgeschnitten w e r d e n . 

S t e u e r h e r a u f s e t z u n g e n s i n d dafür i n de r Rege l k e i n b r a u c h b a r e s I n 
s t r u m e n t . S ie b e h i n d e r n i m Z w e i f e l d ie W a c h s t u m s b e l e b u n g . D e r A u s 
w e i t u n g des S taa t s s ek t o r s so l l t e e n t g e g e n g e w i r k t w e r d e n . 

> D i e S t a a t s a u s g a b e n müssen überprüft w e r d e n . I n v e s t i v e n A u s g a b e n 
muß V o r r a n g v o r k o n s u m t i v e n A u s g a b e n e ingeräumt w e r d e n . 

> E i n e w i c h t i g e Ro l l e k o m m t de r E i n k o m m e n s p o l i t i k zu . D i e Soz i a l pa r t 
n e r h a b e n i n e r h e b l i c h e m U m f a n g e V e r a n t w o r t u n g für d ie Beschäfti
g u n g . Sie müssen das Bemühen u m W i e d e r g e w i n n u n g v o n m e h r S t a b i 
lität u n d W a c h s t u m i m In t e r esse de r S i c h e r u n g de r Arbeitsplätze u n d 
des A b b a u s de r unerträglich h o h e n A r b e i t s l o s i g k e i t d u r c h g e s a m t w i r t 
s c h a f t l i c h v e r t r e t b a r e Lohnabschlüsse unterstützen. 

> D i e S t r u k t u r a n p a s s u n g d a r f a u c h i n s c h w i e r i g e n W i r t s c h a f t s z e i t e n 
n i c h t d u r c h w e i t e r e S u b v e n t i o n e n u n d Wettbewerbsverfälschungen 
eingeschränkt w e r d e n . V i e l m e h r s i n d d ie U n t e r n e h m e n ge f o rde r t , s i c h 
d u r c h I n n o v a t i o n u n d I n v e s t i t i o n , d u r c h Erhöhung de r Wettbewerbsfä
h i g k e i t d e r H e r a u s f o r d e r u n g z u s t e l l en . 

> D i e Märkte müssen w e l t w e i t o f f en b l e i b en . D e r K a m p f gegen d e n Pro
t e k t i o n i s m u s muß verstärkt w e r d e n , d e n n P r o t e k t i o n i s m u s b e h i n d e r t 
d i e E n t f a l t u n g de r w i r t s c h a f t l i c h e n D y n a m i k . Das h a b e n w i r aus de r 
W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e v o n 1930 ge l e rn t . 
E i n e i n t e n s i v e i n t e r n a t i o n a l e K o o p e r a t i o n , be i sp i e l swe i se i m R a h m e n 
des A l l g e m e i n e n Zo l l - u n d H a n d e l s a b k o m m e n s ( G A T T ) , a u f d e n We l t 
w i r t s c h a f t s g i p f e l n u n d i n de r O E C D , k a n n e i n e n e n t s c h e i d e n d e n Be i 
t r a g z u r w e i t e r e n L i b e r a l i s i e r u n g des i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s l e i 
s ten . 

> D i e F u n k t i o n s w e i s e u n d Integrität der i n t e r n a t i o n a l e n F i n a n z i n s t i t u 
t i o n e n , v o r a l l e m des I n t e r n a t i o n a l e n Währungsfonds u n d der We l t 
b a n k , müssen z u m W o h l e a l l e r Länder g e s i che r t w e r d e n . 
D u r c h b edenken l o s e K r e d i t v e r g a b e n a c h B e d a r f s k r i t e r i e n u n d d u r c h 
l e i c h t s i n n i g e Liquiditätsschöpfung i s t der K a m p f gegen d i e I n f l a t i o n 
u n d S t a g n a t i o n n i c h t z u g e w i n n e n . F i n a n z i e l l e D i s z i p l i n i s t i m i n t e r n a 
t i o n a l e n B e r e i c h ebenso n o t w e n d i g w i e i m n a t i o n a l e n B e r e i c h . 
W e r s i ch n i c h t d a m i t a b f i n d e n w i l l , daß das M i t s p r a c h e r e c h t d e r i n t e r 
n a t i o n a l e n F i n a n z i n s t i t u t i o n e n d e m B e i t r a g z u m F i n a n z a u f k o m m e n 
i n e t w a e n t s p r e c h e n so l l te , d e r zerstört a u f längere S i c h t d i e W i r 
k u n g s w e i s e d i eser I n s t i t u t i o n e n . 

K u r z u m : De r beste B e i t r a g , d en e i n jedes L a n d zur W i e d e r g e w i n 
n u n g u n d W a h r u n g v o n Stabilität u n d W a c h s t u m e r b r i n g e n 
k a n n , ist , das e i g e n e H a u s i n O r d n u n g z u h a l t e n u n d d ie F u n k 
t i o n s w e i s e des i n t e r n a t i o n a l e n Hande ls- , F inanz - u n d W ä h r u n g s 
sys tems n i c h t z u b e e i n t r ä c h t i g e n . 

Internationale Preiszusammenhänge — 
Internationale Rohstoffpolitik 

Die d r a m a t i s c h e n Ölpreisexplosionen 1973/74 u n d 1979/80 u n d 

die kräftigen V e r t e u e r u n g e n der E n e r g i e k o s t e n h a b e n maßgeb

l i c h dazu be i ge t ragen , daß d ie Pre ise der Industriegüter ver-

Der »höchste Verwaltungsbe
amte der Organisation« ist, w ie 
die UN-Charta i n A r t . 97 fest
legt, der Generalsekretär. A m 
ersten Arbe i t s tag des neuen 
Jahres t ra f Jav ier Perez de 
Cuel lar m i t (v.l.n.r.) Protokol l 
chef A l y I . Teymour , Kab ine t t 
chef M 'hamed Essaafi, Spre
cher Francois G i u l i a n i u n d As
sistent Emi l i o de Olivares zu
sammen; i m H i n t e r g r u n d die 
Mi ta rbe i t e r Giandomenico 
Picco (rechts) u n d Macaire Pe-
danou. 
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stärkt gest iegen s ind . D a r u n t e r haben d ie au f Industriegüterim
por t e besonders angew iesenen Entwicklungsländer ohne Öl na
türlich s t a r k z u l e iden . Für d ie B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
k a n n i c h a l l e rd ings fes ts te l l en , daß anges ichts der Erdölpreisex
p l os i on u n d E i n f u h r v e r t e u e r u n g das deutsche E x p o r t p r e i s n i 
v eau n o c h e r f r e u l i c h s t a b i l geb l i eben ist . D i e deu tschen E i n f u h r 
pre ise n a h m e n stärker als d i e deutschen A u s f u h r p r e i s e zu. E n t 
sprechendes g i l t für d ie D u r c h s c h n i t t s w e r t e der E i n - u n d A u s 
f u h r . D ie deu tschen A u s f u h r p r e i s e s i n d insgesamt sogar s tab i l e r 
geb l i eben als d i e V e r b r a u c h e r p r e i s e i m I n l a n d . D ies i s t e i n deut 
l iches Ze i chen für d e n l ebha f t en W e t t b e w e r b au f d en Aus l ands 
märkten. 

D ie O P E C - K a r t e l l m i t g l i e d e r h a b e n es l e i cht , i h r Erdöl m i t h o h e n 
P r o f i t r a t e n i m A u s l a n d abzusetzen. Das g i l t w e g e n der n i e d r i g e n 
P r o d u k t i o n s k o s t e n selbst i n Ze i t en k o n j u n k t u r e l l s chwacher 
Nach f rage u n d abbröckelnder Rohölpreise. D o c h d ie deutsche 
W i r t s c h a f t muß s i ch m i t sehr besche idenen G e w i n n m a r g e n i n 
i h r e m Auslandsgeschäft begnügen, u m wettbewerbsfähig zu 
se in u n d i h r e Absatzmärkte zu e r h a l t e n . V o n e ine r Übervortei
l u n g ausländischer A b n e h m e r oder e i n e m I n f l a t i o n s e x p o r t k a n n 
anges ichts des l ebha f t en i n t e r n a t i o n a l e n We t tbewe rbs u n d der 
Kos ten lage w i r k l i c h n i c h t d ie Rede se in . 

Selbstverständlich habe i c h großes Verständnis für d ie Forde
r u n g der Entwicklungsländer n a c h möglichst s t ab i l en E i n f u h r 
pre i sen . D i e s e m Z i e l k o m m e n w i r a m ehesten d u r c h we i t e r e Er 
folge be i de r w e l t w e i t e n Inflationsbekämpfung näher. Wen i g e r 
I n f l a t i o n e r l e i c h t e r t auch d ie no twend i g e S t a b i l i s i e r u n g der 
Wechse lkurse . Außerdem is t e ine S t i m u l i e r u n g des Anb i e t e r -
We t tbewe rbs i n d e n Entwicklungsländern e r f o rde r l i ch , be i 
spie lsweise d u r c h i n t e r n a t i o n a l e A u s s c h r e i b u n g e n u n d e ine l ibe
ra l e E i n f u h r p o l i t i k . 

D ie Entwicklungsländer v e r l a n g e n e ine besch leun ig t e D u r c h 
führung des I n t e g r i e r t e n R o h s t o f f p r o g r a m m s der U N C T A D , ins 
besondere: 

— den Abschluß w e i t e r e r R o h s t o f f a b k o m m e n , 
— das I n k r a f t t r e t e n des A b k o m m e n s über d e n G e m e i n s a m e n 

Fonds, 
— die Einführung e ine r w e l t w e i t e n Exporterlösstabilisierung, 
— eine S t a b i l i s i e r u n g der Rohsto f fpre ise 
u n d 
— e ine K o p p e l u n g der Rohsto f fpre ise a n d ie w e l t w e i t e I n f l a 

t i ons ra t e ( I ndex i e rung ) . 

Diese F o r d e r u n g e n v e r d i e n e n e ine ausführliche S t e l l ung 
n a h m e . 

Rohst off a bkommen:Im I n t e g r i e r t e n R o h s t o f f p r o g r a m m wer 
den für 18 Rohsto f fe A b k o m m e n ve r l ang t . Für fünf Rohsto f fe de r 
L i s t e g i b t es bere i t s A b k o m m e n , u n d zwar für Z i n n , N a t u r k a u 
t s chuk , Kaf fee , K a k a o u n d Zucker . E i n A b k o m m e n bes teht auch 
für Olivenöl, w o m i t der P u n k t >ölsaaten, -früchte< p a r t i e l l abge
deck t ist . D ie A r b e i t e n z u m P r o g r a m m p u n k t >Fleisch< s i n d we i t 
gebend abgeschlossen. Über J u t e w e r d e n V e r h a n d l u n g e n ge
führt. B e i d r e i w e i t e r e n Rohs to f f en (Bananen , B a u m w o l l e u n d 
Tee) s t a gn i e r t de r F o r t g a n g der A r b e i t e n w e g e n M e i n u n g s v e r 
sch i edenhe i t en u n t e r d en Produzenten . B e i Phosphaten , M a n 
gan u n d B a u x i t h a b e n d ie H a u p t p r o d u z e n t e n , sämtlich E n t w i c k 
lungsländer, b i she r w e n i g Interesse a n den U N C T A D - B e r a t u n -
gen gezeigt. B e i t r o p i s c h e n Hölzern u n d E isenerz f o r d e r n d ie Er 
zeuger zwar p re i s s tab i l i s i e r ende Maßnahmen; m a n h a t s i ch aber 
zunächst n u r au f sogenannte andere Maßnahmen gee in ig t . Le
d i g l i c h b e i H a r t f a s e r n u n d K u p f e r k o n n t e b i s l ang k e i n E inve r 
n e h m e n e r z i e l t w e r d e n . — W i r i n der B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch 
l a n d s ind bere i t , uns a n Rohs t o f f v e r e inba rungen ohne m a r k t i n 
t e r ven i e r ende Rege lungen zu be te i l i gen , d ie e ine r Ve rbesse rung 
der M a r k t t r a n s p a r e n z oder der Absatzförderung d i enen . A b 
k o m m e n m i t m a r k t r e g u l i e r e n d e n Maßnahmen be i e in ze lnen 
Rohsto f f en k o m m e n für u n s n u r i n Be t r a ch t : 

— so fern sie der V e r m e i d u n g e x t r e m e r P r e i s s c h w a n k u n g e n die
n e n u n d e i n e n l a n g f r i s t i g e n A u s g l e i c h v o n A n g e b o t u n d 
Nach f rage gewährleisten; 

— w e n n sie k e i n e Wet tbewerbsnachte i l e für d ie deutsche W i r t 
schaf t v e ru r sa chen ; 

— so fe rn al le w i c h t i g e n Erzeuger- u n d Verbraucherländer be
t e i l i g t s i n d ; 

u n d 
— w e n n K o s t e n u n d N u t z e n der A b k o m m e n ausgewogen 

s ind . 
Gemeinsamer Fonds: Das Übereinkommen zur Gründung 
des G e m e i n s a m e n Fonds für Rohstof fe , das n a c h vierjähriger 
V e r h a n d l u n g s d a u e r i m J u n i 1980 abgeschlossen w e r d e n k o n n t e , 
so l l zur F i n a n z i e r u n g i n t e r n a t i o n a l e r Ausg l e i chs lage r i m Rah 
m e n e inze lne r Rohsto f fe (erster Scha l te r ) u n d zur F i n a n z i e r u n g 
ande re r rohsto f fbezogener Maßnahmen ( zwe i te r Scha l t e r ) be i 
t r agen . D ie B u n d e s r e g i e r u n g hält d e n Abschluß des A b k o m m e n s 
für e i n e n w i c h t i g e n S c h r i t t zur Ve rbesse rung der Z u s a m m e n a r 
be i t m i t d e n Entwicklungsländern. Sie h a t es desha lb i m März 
1981 u n t e r z e i c h n e t u n d geh t v o n s e inem ba l d i g en I n k r a f t t r e t e n 
aus. D i e B u n d e s r e g i e r u n g h a t bere i t s beschlossen, für d en zwe i 
t e n Scha l t e r e i n e n B e i t r a g v o n 50 M i l l D M bere i t zus te l l en . 
Exporterlösstabilisierung: D i e Frage der Erlösstabilisie
r u n g w i r d zu r Ze i t v o m U N C T A D - S e k r e t a r i a t u n d d e m I n t e r n a 
t i o n a l e n Währungsfonds g e m e i n s a m u n t e r s u c h t . W i r befürwor
t e n d ie Einführung eines w e l t w e i t e n Systems zur S t a b i l i s i e r u n g 
der Rohstoffexporterlöse der Entwicklungsländer, w e i l e i n sol
ches S y s t e m gegenüber gez ie l ten Preisstabilisierungsmaßnah
m e n entsche idende V o r t e i l e ha t . Es k a n n u n t e r V e r m e i d u n g d i 
r e k t e r M a r k t e i n g r i f f e au f die Erlössituation jedes e i n z e l n e n E n t 
w i c k l u n g s l a n d e s ausge r i ch te t we rden . 

Exportpreisstabilisierung: P r e i s s t ab i l i s i e r enden Maßnah
m e n i m R a h m e n v o n Rohs t o f f abkommen , d i e v o n d e n E n t w i c k 
lungsländern m i t der E r w a r t u n g höherer Pre ise u n d Erlöse ge
f o r d e r t w e r d e n , s t ehen w i r w e i t e r h i n zurückhaltend gegenüber, 
w e i l solche Maßnahmen s ich u n d i f f e r e n z i e r t au f a r m e u n d r e i 
che Rohstoffländer a u s w i r k e n u n d auch k e i n e S t a b i l i s i e r u n g der 
Exporterlöse gewährleisten können. 
Indexierung: E in e Verknüpfung v o n Rohs to f f p r e i s en m i t der 
P r e i s e n t w i c k l u n g v o n F e r t i g w a r e n oder der W e l t i n f l a t i o n s r a t e 
ha l t e i c h w i r t s c h a f t l i c h für gefährlich, schädlich u n d fa l sch . 
D u r c h e i n Fes t schre iben v o n P r e i s r e l a t i onen w e r d e n k n a p p e I n 
v e s t i t i o n s m i t t e l f eh lge le i t e t u n d P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n geschaf
fen, d ie i m L e i s t u n g s w e t t b e w e r b n i c h t bes tehen können u n d der 
A u s b r e i t u n g des P r o t e k t i o n i s m u s V o r s c h u b l e i s t en . Darüber 
h i n a u s ze igen d ie E r f a h r u n g e n ve rsch iedener Länder m i t I ndex 
b i n d u n g e n d e u t l i c h d ie Ge fahr der I n f l a t i o n s b e s c h l e u n i g u n g 
d u r c h I n d e x i e r u n g . 

Internationale Handelspol it ik 

Der D r u c k der Entwicklungsländer zur Scha f fung e ine r N e u e n 
W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g k a n n a m ehesten d u r c h verstärkte I n t e 
g r a t i o n der Entwicklungsländer i n d ie w e l t w i r t s c h a f t l i c h e A r 
be i t s t e i l ung r e d u z i e r t w e r d e n , u n d zwar i n d e m die Industrielän
der i h r e Binnenmärkte für Rohstof fe , l a n d w i r t s c h a f t l i c h e E r 
zeugnisse u n d i n d u s t r i e l l e W a r e n aus der D r i t t e n W e l t verstärkt 
öffnen. 
Tokyo-Runde: E i n e n B e i t r a g zur w e i t e r e n L i b e r a l i s i e r u n g des 
We l thande l s l e i s t e t d ie >Tokyo-Runde<, b e i de r Ende 1979 Zo l l 
s e n k u n g e n u m d u r c h s c h n i t t l i c h e i n D r i t t e l über e i n e n mehrjäh
r i g e n Z e i t r a u m v e r t e i l t sowie m e h r D i s z i p l i n b e i d e n n i c h t - t a r i f ä-
r e n H a n d e l s h e m m n i s s e n d u r c h GATT-Kod i z e s v e r e i n b a r t w u r 
den. D a das Z o l l n i v e a u i n den Industrieländern j edoch be re i t s re
l a t i v n i e d r i g i s t u n d d ie m e i s t e n Entwicklungsländer außerdem 
Zollpräferenzen au f d en Industrieländermärkten beansp ruchen , 
k a n n d ie neue Z o l l r u n d e n u r e ine begrenzte W i r k u n g für d ie Ex
por te der Entwicklungsländer haben . 

EG-Präferenzsystem: Das Präferenzsystem der Europäi
schen Geme inscha f t k o m m t den F o r d e r u n g e n der E n t w i c k 
lungsländer entgegen. Es bes teht se i t 1971 u n d umfaßt m i t t l e r 
we i l e 123 Entwicklungsländer. Das neue S c h e m a der E G g i l t se i t 
J a n u a r 1981 b is 1990. D e n a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n Ländern 
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( LLDCs ) gewährt d ie Geme inscha f t völl ige Z o l l f r e i h e i t ohne Be
schränkungen für alle i n d u s t r i e l l e n H a l b - u n d F e r t i g w a r e n , e in 
schließlich S t ah l - u n d Tex t i l e r z eugn i ssen . Für d ie we t t b ewe rbs 
fähigen Entwicklungsländer w e r d e n d ie Präferenzvortei le be i 
sens ib l en P r o d u k t e n n u r i m R a h m e n jährlicher Z o l l k o n t i n g e n t e 
gewährt; für T e x t i l w a r e n g i l t e ine spezi f ische Sonder rege lung . 
I m A g r a r b e r e i c h bes teht Zollvergünstigung für e t w a 300 W a r e n ; 
d i e L L D C s können w e i t g e h e n d Z o l l f r e i h e i t für i h r e A g r a r e x -
po r t e i n A n s p r u c h n e h m e n . 

WeIttextilabkommen (WTA):Eine Bewährungsprobe für d ie 
hande l spo l i t i s che Z u s a m m e n a r b e i t zw i s chen den I n d u s t r i e - u n d 
den Entwicklungsländern w a r e n i m Dezember 1981 d ie Ver 
h a n d l u n g e n über e ine Verlängerung des W T A . Das W T A h a t ei
n e n In te ressenausg l e i ch zw i schen d e n I n d u s t r i e - u n d E n t w i c k 
lungsländern ermöglicht. Während se iner Lau f z e i t (se i t 1974, 
Verlängerung 1977, A b l a u f : Ende 1981) h a b e n d ie E n t w i c k l u n g s 
länder i h r e A u s f u h r e n i n d ie Industrieländer e r h e b l i c h s t e i g e rn 
können. Das A b k o m m e n w a r aber auch für d i e Industrieländer 
e i n w i l l k o m m e n e r außenwirtschaftlicher F l a n k e n s c h u t z b e i m 
Strukturanpassungsprozeß. D u r c h das A b k o m m e n k o n n t e n i n 
der bedrängten T e x t i l - u n d B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e der I n d u s t r i e 
länder b r u c h a r t i g e E n t w i c k l u n g e n m i t u n v e r t r e t b a r e n w i r t 
s cha f t l i chen u n d soz ia len Härten v e r m i e d e n w e r d e n . D i e B u n 
des r eg i e rung h a t s i ch frühzeitig für e ine e rneute Verlängerung 
des W T A eingesetzt , u m der deu tschen T e x t i l - u n d Bek l e i dungs 
i n d u s t r i e w e i t e r h i n d en n o t w e n d i g e n F l a n k e n s c h u t z b e i der t ie f
g r e i f enden U m s t r u k t u r i e r u n g z u geben u n d u m i h r e Bemühun
gen u m e ine Stärkung i h r e r Wettbewerbsfähigkeit zu unterstüt
zen. D ie deutsche W i r t s c h a f t h a t s i ch d ieser H e r a u s f o r d e r u n g 
m i t E r f o l g geste l l t . Sie i s t heu t e der größte I m p o r t e u r u n d Ex
p o r t e u r v o n T e x t i l - u n d Bek l e idungse r zeugn i ssen . D i e kürzliche 
Genfer V e r e i n b a r u n g zu r Verlängerung des W T A begrüßen w i r 
nachdrücklich. D e n n e i n Sche i t e rn der V e r h a n d l u n g e n hätte 
l e i ch t e ine K e t t e n r e a k t i o n e inse i t i ge r p r o t e k t i o n i s t i s c h e r Maß
n a h m e n auslösen können. 

Gegen Protektionismus: A l l e Reg i e rungen müssen s i ch i m 
m e r w i ede r i m K a m p f gegen den P r o t e k t i o n i s m u s bewähren. 
Das i s t i n Z e i t e n w e l t w e i t e r S tagna t i on , s t agn i e r enden W e l t h a n 
de l svo lumens u n d wachsende r A r b e i t s l o s i g k e i t besonders 
schwer — aber u m so w i c h t i g e r . Unse r Z i e l muß es se in , n i c h t n u r 
i m i n d u s t r i e l l e n Be r e i ch L i b e r a l i s i e r u n g s f o r t s c h r i t t e z u m a c h e n . 
De r A g r a r s e k t o r d a r f n i c h t a u s g e k l a m m e r t w e r d e n . Unse r e Au f 
m e r k s a m k e i t muß w e i t e r au f a l le n i c h t - t a r i f ären H a n d e l s h e m m 
nisse g e r i ch t e t b l e iben ; sie b e h i n d e r n heutzu tage d i e ungestörte 
E x p a n s i o n des H a n d e l s eher m e h r als Zölle u n d K o n t i n g e n t e . 
G l e i chze i t i g müssen w i r gegen unge r e ch t f e r t i g t e Exportbegün
s t i gungen ( e twa S u b v e n t i o n e n oder F i n a n z i e r u n g s e r l e i c h t e r u n 
gen) angehen . Unsere Z i e l v o r s t e l l ungen u n d Einzelvorschläge 
können w i r a m bes ten i m EG-Bere i ch u n d i m R a h m e n des G A T T 
v o r b r i n g e n . W i r w o l l e n das G A T T - S y s t e m stärken u n d s t e l l en 
m i t F reude fest, daß i m m e r m e h r Länder der D r i t t e n W e l t zur ak
t i v e n M i t a r b e i t i m G A T T be r e i t s ind . D ie le tz te G A T T - V e r s a m m -
l u n g i m N o v e m b e r 1981 h a t d ie Be re i t s cha f t a l l e r P a r t n e r zur 
sach l i chen Z u s a m m e n a r b e i t bestätigt. W i ch t i g s t e s E rgebn i s der 
37. G A T T - V e r s a m m l u n g w a r , d ie nächste T a g u n g i m Novembe r 
1982 au f M i n i s t e r e b e n e durchzuführen. I c h begrüße diese E n t 
sche idung , d ie uns Ge legenhe i t g ib t , d ie F u n k t i o n s w e i s e des 
m u l t i l a t e r a l e n Hande l s sys t ems g e m e i n s a m zu überprüfen u n d 
n a c h Wegen zu r Ve rbesse rung der Z u s a m m e n a r b e i t z u su
chen. 

Deutsche E in fuhren aus Entwicklungsländern 

Die B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d b i e t e t d en Entwicklungslän
d e r n se i t l a n g e m e inen großen u n d w a c h s e n d e n A b s a t z m a r k t für 
i h r e Erzeugnisse . I m J a h r e 1980 k o n n t e n d ie Entwicklungslän
der W a r e n i m Wer t e v o n r d . 70 M r d D M i n der B u n d e s r e p u b l i k 
absetzen. Sie k o n n t e n d a m i t i h r e n A n t e i l v o n r d . 20 v H a n der 
deutschen G e s a m t e i n f u h r ha l t en . 

Deutsche Einfuhren aus Entwicklungsländern 
— in Mrd DM — 

1974 1977 1980 

Entwicklungsländer (EL) 40 48 70 
— OPEC-Länder 24 24 37 
— sonstige E L 16 25 32 

zum Vergleich: Gesamteinfuhr 180 235 341 

Haupteinfuhrwaren aus E L 

Erdöl 22,9 22,6 33,8 
T ex t i l i en u n d Bek l e idung 2,8 4,8 7,1 
Genußmittel, Obst u n d Gemüse 3,4 7,4 6,6 
Erze u n d NE-Me ta l l e 3,9 3,0 4,5 
Maschinen u n d Fahrzeuge 0,7 1,4 2,4 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Die E i n f u h r e n aus den OPEC-Ländern b e t r u g e n 1980 r d . 37 M r d 
D M u n d bes tanden w e i t g e h e n d aus Erdöl. Sie wären i n d e n letz
t e n J a h r e n n o c h stärker angest iegen, w e n n d ie B u n d e s r e p u b l i k 
n i c h t d u r c h Öleinsparung i h r e E i n f u h r e n gedrosse l t hätte. A u 
ßerdem n a h m der A n t e i l des Nordseeöls a n der Gesamtöleinfuhr 
z u Las t en des OPEC-Öl-Anteils zu. A u s d e n nicht-ölexportieren-
d e n Entwicklungsländern i m p o r t i e r t e d ie B u n d e s r e p u b l i k 1980 
W a r e n i m Wer t e v o n 32 M r d D M , doppe l t so v i e l w i e 1974. D i e 
E i n f u h r e n i n d u s t r i e l l e r H a l b - u n d F e r t i g w a r e n aus E n t w i c k 
lungsländern w a r e n 1980 u m r d . e i n V i e r t e l höher als 1979 u n d 
e r r e i c h t e n e i n e n W e r t v o n m e h r als 20 M r d D M , das e n t s p r a c h e i 
n e m A n t e i l v o n 9 v H der deu tschen E i n f u h r e n a n so l chen H a i b 
u n d F e r t i g w a r e n . U n t e r d e n F e r t i g w a r e n i m p o r t e n aus E n t w i c k 
lungsländern w i e s e n 1980 v o r a l l e m d ie S e k t o r e n T e x t i l , C h e m i e 
u n d E l e k t r o n i k große S t e i g e rungs ra t en auf. 

I c h möchte h i e r fes ts te l l en , daß d ie Entwicklungsländer i h r e Po
s i t i o n au f d e n deu tschen Märkten gegen e i n h e i m i s c h e u n d aus
ländische K o n k u r r e n z i n d e n l e t z t en J a h r e n e r f r eu l i che rwe i s e 
ausbauen k o n n t e n . D i e Entwicklungsländer s i n d als L i e f e r a n t e n 
für d ie deutsche W i r t s c h a f t bedeu tsamer geworden . U m g e k e h r t 
h a t auch der deutsche E x p o r t i n d ie Entwicklungsländer zuge
n o m m e n u n d a n r e l a t i v e r B e d e u t u n g g ewonnen . 1980 k o n n t e n 
W a r e n i m W e r t e v o n 52 M r d D M i n den Entwicklungsländern ab
gesetzt w e r d e n ; d a v o n 23 M r d D M i n den OPEC-Ländern u n d 29 
M r d D M i n d e n übrigen Entwicklungsländern. Das deutsche 
Hande l sb i l an zde f i z i t gegenüber d en Entwicklungsländern ver
größerte s i ch v o n r d . 9 M r d D M i m J a h r e 1979 au f fas t 18 M r d D M 
i m J a h r e 1980. Se lbst d ie n i c h t zur O P E C gehörenden E n t w i c k 
lungsländer k o n n t e n 1980 e inen Handelsbilanzüberschuß gegen
über der B u n d e s r e p u b l i k erz ie l en , der m i t über 3 M r d D M 1980 
doppe l t so h o c h w i e 1979 w a r . 

Be i B e t r a c h t u n g der Hande l s z ah l en ze ig t s ich, w i e b e d e u t s a m 
die hande l spo l i t i s che I n t e g r a t i o n der Entwicklungsländer für 
i h r e E n t w i c k l u n g is t . De r E x p o r t der ölimportierenden E n t w i c k 
lungsländer i n d ie B u n d e s r e p u b l i k w a r 1980 m i t 32 M r d D M be i 
spie lsweise fünf m a l so groß w i e d ie d u r c h a u s beacht l i che deut 
sche öffentliche E n t w i c k l u n g s h i l f e . U n d der Exportüberschuß 
dieser Ländergruppe e r r e i ch t e 1980 d ie Hälfte der deu t s chen öf
f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e l e i s t u n g e n . A u f G r u n d der gesamt
w i r t s c h a f t l i c h e n S t a g n a t i o n i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
i m v e r gangenen J a h r k o n n t e n d ie n i c h t der OPEC angehörenden 
Entwicklungsländer 1981 i h r e A u s f u h r e n i n d ie B u n d e s r e p u b l i k 
l e ider n u r u m 6 v H au f r d . 34 M r d D M w e i t e r erhöhen. I c h hof fe , 
daß w i r i m Zuge der Bewältigung unse r e r S t r u k t u r p r o b l e m e u n d 
m i t d e m B e g i n n der E r h o l u n g der s chwachen In l andsnach f r a g e 
unsere I m p o r t e aus d e n Nicht-OPEC-Entwicklungsländern künf
t i g w i ede r m e h r auswe i t en können. 

Für d ie E n t w i c k l u n g i n der D r i t t e n W e l t i s t e ine stärkere A u s 
w e i t u n g des i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s v e r k e h r s ebenso w i c h t i g 
w i e e ine I n t e n s i v i e r u n g der K o o p e r a t i o n zw i s chen d e n I n d u 
s t r i e - u n d Entwicklungsländern be i m Industrialisierungsprozeß 
i n der D r i t t e n Wel t . 
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Die Weltversammlung zur Frage des Alterns, die v o m 26.Jul i bis 
z u m Ö.August 1982 i n Wien s ta t t f inden w i r d , ha t als S innb i l d e inen 
st i l i s ier ten Banyan-Baum. Dieser Fe igenbaum (Ficus Benghalen-
sis) laßt von seinen Hauptzwe igen Lu f twur z e ln zu Boden, die s ich 
do r t v e ranke rn u n d we i tere Stämme bi lden. Er steht für Langlebig
ke i t , Eigenständigkeit, anhaltendes Wachsen u n d soziale In t e rak 
t i on ; das Symbo l w u r d e von dem 80jährigen amer ikan ischen 

Künstler Oscar Berger entwor fen. 

Industr ia l i s ierung i n den Entwicklungsländern 

Die Bemühungen der Entwicklungsländer b e i m A u f b a u e ine r e i 
genen I n d u s t r i e f i n d e n grundsätzlich unse re Unterstützung. Das 
v o n der O r g a n i s a t i o n der V e r e i n t e n N a t i o n e n für i n d u s t r i e l l e 
E n t w i c k l u n g 1975 i n L i m a verkündete Z ie l , b i s z u m J a h r e 2 000 
müsse der A n t e i l der Entwicklungsländer a n der W e l t i n d u s t r i e 
p r o d u k t i o n au f m indes t ens 25 v H ges te iger t w e r d e n , e r s che in t 
uns a l l e rd ings anges ichts der Ausgangs lage z i e m l i c h u n r e a l i 
s t isch. A u c h e in ige der v o n den Entwicklungsländern befürwor
t e t en M e t h o d e n zu r Z i e l e r r e i c h u n g s i n d p r o b l e m a t i s c h . 
D ie Entwicklungsländer e r w a r t e n v o n d e n Industrieländern 
e ine umfassende R e a l l o k a t i o n der W e l t i n d u s t r i e p r o d u k t i o n 
d u r c h >Verlagerung< ( r edep loyment ) m i t H i l f e e iner a n t i z i p a t o r i -
schen i n t e r n e n S t r u k t u r a n p a s s u n g s - u n d P roduk t i onsve r l age -
r u n g s p o l i t i k u n t e r i n t e r n a t i o n a l e r K o n t r o l l e . E i n e r so lchen i n 
t e r v e n t i o n i s t i s c h e n s t aa t l i chen P l a n u n g s p o l i t i k u n t e r i n t e r n a 
t i ona l e r Überwachung können w i r n i c h t z u s t i m m e n . Sie w i d e r 
s p r i c h t u n s e r e m au f L e i s t u n g u n d W e t t b e w e r b ausge r i ch t e t en 
W i r t s cha f t s sys t em, i n d e m primär p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h geführte 
E i n z e l u n t e r n e h m e n zu en tsche iden haben , w a n n , w i e u n d w o 
p r o d u z i e r t u n d i n v e s t i e r t w e r d e n sol l . De r S taa t w i l l u n d k a n n 
solche E inze l en t s che idungen n i c h t t r e f f en u n d s i ch a u c h n i c h t 
d u r c h i n t e r v en t i on i s t i s che E ing r i f f e , die en tgegen den M a r k t g e 
gebenhe i t en zur U m v e r l a g e r u n g zw ingen , i n d i e M i t v e r a n t w o r 
t u n g begeben. W e n n e inze lne Entwicklungsländer i h r e n I n d u 
strialisierungsprozeß s t aa t l i ch p l a n e n w o l l e n — aus ideo log i 
schen Überlegungen oder w e i l es noch zu w e n i g p r i v a t e Un t e r 
n e h m e r g ib t , d ie zu r Risikoübernahme b e r e i t s i n d —, so i s t das 
i h r e e igene i n n e r e Ange l egenhe i t , d ie w i r zu r e spek t i e r e n haben . 
D o c h e iner übernationalen I n d u s t r i e s t r u k t u r p l a n u n g können 
w i r n i c h t d ie H a n d r e i chen . E ine solche P o l i t i k h a t ke ine Z u 
k u n f t . 

E r f o l g ve r sp rechend i s t h ingegen e ine P o l i t i k , d ie s i ch bemüht, 
für p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e I n v e s t i t i o n e n i m I n d u s t r i e b e r e i c h l ang 

f r i s t i g günstige u n d vertrauenswürdige R a h m e n b e d i n g u n g e n z u 
schaf fen. K u r z : e i n pos i t i ves I n v e s t i t i o n s k l i m a . D a z u gehören: 
e ine we i t s i ch t i g e Infrastrukturerschließung, vernünftige I n d u 
s t r i e s t a n d o r t p o l i t i k , i n v e s t i t i o n s f r e u n d l i c h e S t eue rpo l i t i k , even
t u e l l auch e i n z e i t l i ch begrenz te r E i n f u h r s c h u t z für j u n g e I n d u 
s t r i ebe t r i ebe u n d vo r a l l e m genügend Rech t s s i che rhe i t für d ie 
Inves t o r en . 
Länder, d e n e n es n o c h a n landese igenen U n t e r n e h m e r n , a n be
t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e m u n d t e chno l og i s chem Wissen f eh l t , so l l 
t e n prüfen, ob i h r Bemühen u m I n d u s t r i a l i s i e r u n g n i c h t d u r c h 
ausländische I n v e s t o r e n unterstützt w e r d e n k a n n . N a c h m e i n e r 
A n s i c h t v o l l z i e h t s i ch der Techno log i e t rans f e r a m bes t en au f der 
Sch iene der D i r e k t i n v e s t i t i o n . Natürlich s t eh t d e n E n t w i c k 
lungsländern das Rech t zu, darüber zu be f inden , b i s z u w e l c h e m 
U m f a n g sie B e t e i l i g u n g e n v o n Ausländern a n I n l a n d s u n t e r n e h 
m e n fördern bzw. zu lassen w o l l e n , u n d b is z u w e l c h e m G r a d e sie 
b e r e i t s ind , Ausländern das M a n a g e m e n t b is zu r H e r a n b i l d u n g 
v o n l andese i genen Fach- u n d Führungskräften z u übertragen. 
Für po t en t i e l l e ausländische In v e s t o r en i s t es w i c h t i g z u w i s s en , 
daß sie vo r Willkür geschützt s i n d u n d au f Rech t ss i che rhe i t u n d 
Entschädigung i m Fa l l e v o n N a t i o n a l i s i e r u n g e n oder V e r s t a a t l i 
c h u n g e n der U n t e r n e h m e n b a u e n können. 

D i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d v e r d a n k t e i n e n b e a c h t l i c h e n 
T e i l i h r e s w i r t s c h a f t l i c h e n Wiederaufs t i egs n a c h d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g d e m E n g a g e m e n t ausländischer U n t e r n e h m e n i n der 
B u n d e s r e p u b l i k . I n d e n l e t z t en 20 J a h r e n h a b e n Ausländer i n 
deu tschen U n t e r n e h m e n über 61 M r d D M ne t t o i n v e s t i e r t . U m 
g e k e h r t h a b e n se i t 1952 Gebietsansässige i n s g e s a m t r d . 84 M r d 
D M i n f r e m d e n Wi r t s cha f t sgeb i e t en ne t to ange legt ; d a v o n über 
21 M r d D M i n d e n Entwicklungsländern, v o r a l l e m i n Süd- u n d 
M i t t e l a m e r i k a (B ras i l i en , M e x i k o u n d A r g e n t i n i e n ) , aber a u c h i n 
A f r i k a u n d A s i e n . I n d en l e t z t en zehn J a h r e n l a g e n d ie deut 
schen D i r e k t i n v e s t i t i o n e n i n den Entwicklungsländern p ro J a h r 
zw i s chen e ine r u n d zwe i M r d D M . H i n t e r d i e sen e i n d r u c k s v o l l e n 
Z a h l e n v e r b i r g t s i ch v i e l p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s Engagemen t , Be
r e i t s cha f t zu r Risikoübernahme u n d T r a n s f e r v o n K n o w how, 
v o n Techno log ie u n d Managementfähigkeiten. 
D i e E r f a h r u n g bestätigt, daß d ie Entwicklungsländer, d ie d e m 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Sek to r e ine en t sche idende F u n k t i o n i m 
Prozeß der I n d u s t r i a l i s i e r u n g einräumen u n d dabe i gegenüber 
ausländischen Inves t o r en u n d U n t e r n e h m e r n aufgeschlossen 
s ind , i n der Regel bessere I n d u s t r i a l i s i e r u n g s - u n d E n t w i c k 
lungsergebn isse v o r zuwe i s en haben , als z e n t r a l v e r w a l t e t e E n t 
wicklungsländer, d ie primär m i t s taa tse i genen U n t e r n e h m e n 
den F o r t s c h r i t t zu e r r e i c h e n ve r suchen . Zugegeben, i n d e n a m 
w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n , a r m e n Ländern der D r i t t e n W e l t muß 
der S taat n o t g e d r u n g e n e ine größere Ro l l e b e i m A u f b a u neue r 
I n d u s t r i e n sp i e l en als i n f o r t g e s c h r i t t e n e r e n Entwicklungslän
de rn , die bere i t s über e i n p r i va t e s U n t e r n e h m e r t u m m i t e i gener 
I n d u s t r i e e r f a h r u n g verfügen. Le ide r g i b t es aber e ine Re ihe v o n 
Entwicklungsländern, d i e primär aus ideo log i schen Gründen 
den p r i v a t e n U n t e r n e h m e r n , i h r e m I d e e n r e i c h t u m u n d i h r e r Be
re i t s cha f t zur I n v e s t i t i o n u n d Risikoübernahme k e i n e Chance 
zur Bewährung einräumen. We r be i de r W a h l des für i h n o p t i m a 
l en W i r t s cha f t s sys t ems — i n d e m der S taa t d u r c h a u s k e i n e 
Nachtwächterrolle zu sp ie l en b r a u c h t — e ine unglückliche H a n d 
ha t t e u n d desha lb k e i n e zu f r i edens t e l l enden F o r t s c h r i t t e auf
we i sen k a n n , de r sol l te d ie H a u p t f e h l e r zunächst b e i s i ch selber 
suchen. D o c h gerade diese Länder m i t v e r f e h l t e r W i r t s cha f t spo 
l i t i k s i nd z u m e i s t d i e j en igen , d ie für i h r e e i genen Feh l e r e i n e n 
B l i t z ab l e i t e r i m W e l t w i r t s c h a f t s s y s t e m suchen . S t a t t i h r e eige
n e n Versäumnisse u n d Feh l e r zu beheben, b e k l a g e n sie d ie 
F u n k t i o n s w e i s e des i n t e r n a t i o n a l e n Sys t ems u n d v e r l a n g e n 
e ine Neue W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g . Solche Länder k a n n m a n 
n u r a n i h r e primäre E i g e n v e r a n t w o r t u n g für i h r e Lage u n d Z u 
k u n f t e r i n n e r n . I n so lchen Fällen h i l f t i n der Rege l auch k e i n e 
E n t w i c k l u n g s h i l f e , d ie i m m e r n u r e i n Anstoß zur Se lbs th i l f e s e in 
k a n n . A u c h h i e r e r s che in t m i r m a n c h m a l e twas m e h r O f f e n h e i t 
u n d Rea l i smus i n der Z u s a m m e n a r b e i t der w e s t l i c h e n I n d u s t r i e 
länder m i t so lchen Entwicklungsländern geboten. 
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Umfassender Energiedia log 

I n d en l e t z t en z ehn J a h r e n i s t a l l en V e r a n t w o r t l i c h e n i n d e n öl-
i m p o r t i e r e n d e n Ländern d e u t l i c h geworden , w i e sehr unse r a l l e r 
w i r t s c h a f t l i c h e s Sch i cksa l spez ie l l v o n Erdöl u n d gene re l l v o m 
Ene rg i ebe r e i ch abhängt. O h n e s tab i le Verhältnisse i m w e l t w e i 
t e n Ene rg i e sek to r k a n n es ke ine gesunde E n t w i c k l u n g i n d e n Öl-
importländern u n d d a m i t i n der W e l t w i r t s c h a f t geben. Das h a t 
d ie V e r g a n g e n h e i t gezeigt. Desha lb w u r d e auch i n Cancün v o n 
d e n be iden K o n f e r e n z v o r s i t z e n d e n als übereinstimmende K o n 
f e r e n z m e i n u n g f es tgeha l t en : 

> Energ i e i s t e i n K e r n p r o b l e m der achtz iger J a h r e ; 
> das E n e r g i e p r o b l e m muß e r n s t h a f t u n d d r i n g e n d b e h a n d e l t 

w e r d e n ; 
> Ene r g i e f r a g en s i n d m e h r g loba le r N a t u r als e ine r e ine N o r d -

Süd-Angelegenheit. 
D ie Ausgangs lage i s t k l a r : Öl i s t n i c h t n u r desha lb so t eue r ge
w o r d e n , w e i l d ie OPEC-Länder d u r c h Kartellbeschlüsse d ie 
Pre ise he rau f se t z en k o n n t e n , s o n d e r n auch , w e i l es l a n g f r i s t i g 
k n a p p zu w e r d e n d r o h t . D i e Ölabhängigkeit muß desha lb abge
b a u t w e r d e n . A n d e r e Ene r g i eque l l en s i n d z u e n t w i c k e l n . D i e Be
mühungen zu r E n e r g i e e i n s p a r u n g müssen verstärkt w e r d e n . 
Für d ie d r e i Ländergruppen — Industrieländer, ölexportierende 
u n d ölimportierende Entwicklungsländer — fo l g t da raus k o n 
k r e t u n t e r a n d e r e m : 

D ie Industrieländer müssen a n i h r e r P o l i t i k >weg v o m Öl< fest
ha l t en , d u r c h konsequen te E i n s p a r u n g v o n Öl, d u r c h stärkere 
N u t z u n g ande re r v o r h a n d e n e r Energievorräte u n d d u r c h Nut z 
b a r m a c h u n g neue r Ene rg i eque l l en . Zunächst e i n m a l muß e ine 
t i e f g re i f ende Veränderung i n den V e r h a l t e n s w e i s e n der Ver 
b rauche r e r r e i c h t w e r d e n . Dieses Z i e l k a n n a m ehes ten über d e n 
Pre is anges t r eb t w e r d e n . Sodann s ind e rheb l i che I n v e s t i t i o n e n 
zu r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n u n d v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n U m 
s t r u k t u r i e r u n g n o t w e n d i g . Es muß ge l ingen , e i n zu f r i edens te l 
lendes W i r t s c h a f t s w a c h s t u m be i s i n k e n d e m Ölverbrauch u n d 
möglichst g e r i n g e m A n s t i e g des Primärenergieverbrauchs l ang 
f r i s t i g s i che r zus te l l en . 

D i e ölexportierenden Entwicklungsländer, v o r a l l e m die r e i c h e n 
Ölländer, t r a g e n heute e i n hohes Maß a n M i t v e r a n t w o r t u n g für 
das w e l t w i r t s c h a f t l i c h e Geschehen u n d spez ie l l für d ie E n t w i c k 
l u n g i n d e n übrigen Entwicklungsländern. W i r ak z ep t i e r en z w a r 
das Rech t der Ölländer, i h r e Ressourcen zu r E i g e n e n t w i c k l u n g 
o p t i m a l zu nu t z en , aber w i r e r w a r t e n auch , daß d ie Ölländer i h r e 
Ölverkaufspolitik n i c h t ausschließlich a m k u r z f r i s t i g e n E i g e n i n 
teresse, v i e l m e h r a u c h a n der N o t w e n d i g k e i t o r i e n t i e r e n , S t a b i l i 
tät u n d W i r t s c h a f t s w a c h s t u m i n der W e l t zu ermöglichen. Er 
f r eu l i che rwe i s e h a b e n d ie OPEC-Länder be i i h r e n jüngsten K o n 
f e renzen i n Genf , A b u D h a b i u n d W i e n a u c h d e n s c h w i e r i g e n 
w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n Gegebenhe i t en be i de r Fes t l e gung des ge
m e i n s a m e n Ölpreissystems bis Ende 1982 R e c h n u n g ge t ragen . 
Diese wen i g s t ens für 1982 e rho f f t e R u h e a n der Ölpreisfront i s t 
e i n w i l l k o m m e n e r u n d n o t w e n d i g e r B e i t r a g z u m s c h w i e r i g e n 
s t r u k t u r e l l e n Anpassungsprozeß a n d ie veränderten außenwirt
scha f t l i chen Gegebenhe i t en u n d sons t i gen Verhältnisse sowie 
zu r W i e d e r g e w i n n u n g v o n m e h r Stabilität u n d W a c h s t u m i n der 
Wel t . 

D i e ölimportierenden Entwicklungsländer s i n d v o n d e n jüng
sten ene rg i epo l i t i s chen u n d w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n Veränderun
gen besonders h a r t b e t r o f f en w o r d e n , was s i ch v o r a l l e m i n i h r e n 
L e i s t u n g s b i l a n z e n u n d i n i h r e r A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g n ieder 
geschlagen ha t . I h r e Öleinfuhrrechnung l a g 1981 be i 77 M r d Do l 
lar , e t w a e i n e m V i e r t e l de r Exporterlöse dieser Ländergruppe. 
V ie l e Länder mußten e i n e n n o c h höheren A n t e i l i h r e r E x p o r t 
e i n n a h m e n für d ie Öleinfuhr b e r e i t h a l t e n . I n d i e n u n d T a n s a n i a 
mußten z u m Be i sp i e l über d ie Hälfte i h r e r D e v i s e n e i n n a h m e n 
aus d e m E x p o r t zu r B e z a h l u n g der Öleinfuhrrechnung e inset
zen; B r a s i l i e n , d i e Türkei u n d K e n i a v e r w e n d e t e n über e i n D r i t 
t e l i h r e r Exporterlöse für Öleinfuhren. 

Anges i ch ts d ieser e n o r m e n Be l a s tung der ölimportierenden E n t 
wicklungsländer i s t vorgesch lagen w o r d e n , d ie OPEC-Länder 

so l l t en d en ärmeren Ländern Öl zu S o n d e r b e d i n g u n g e n anb ie 
t e n . Venezue la u n d M e x i k o p r a k t i z i e r e n zu r Ze i t e i n r e g i ona l be
grenztes Präferenzsystem. Sie v e r so rgen n e u n m i t t e l a m e r i k a n i 
sche u n d k a r i b i s c h e Länder zunächst für e i n J a h r m i t Öl für d e n 
I n l a n d s b e d a r f z u m M a r k t p r e i s . Dabe i w e r d e n über 30 v H des 
Kau fp re i s es für fünf J a h r e m i t e i n e m Z inssa tz v o n 4 v H k r e d i 
t i e r t . B e i m E insa t z des e ingespa r t en A u f w a n d e s für E n t w i c k 
l u n g s p r o j e k t e — insbesondere au f d e m Ene rg i e s ek t o r — k a n n 
d ie K r e d i t l a u f z e i t au f 20 J a h r e verlängert u n d de r Z inssa t z au f 
2 v H w e i t e r ermäßigt w e r d e n . Es b l e i b t a b z u w a r t e n , ob das vene
zo l an i s ch -mex ikan i s che Be i sp i e l Schule m a c h e n w i r d . D i e M e h r 
h e i t der OPEC-Länder l e h n t b i s l a n g e ine V e r a l l g e m e i n e r u n g e i 
nes Präferenzsystems ab, w e i l m i t Rech t e ine w i r k s a m e K o n 
t r o l l e e ines gespa l t enen Pre i ssys tems bezwe i f e l t w i r d . B e i e i ne r 
genere l l en Einführung e ines gespa l t enen Pre i ssys tems bzw. u n 
t e r s ch i ed l i che r Zah lungs - u n d K r e d i t b e d i n g u n g e n könnten 
d u r c h Weiterveräußerung v o n Präferenzöl a m Ende i n der T a t 
Länder begünstigt w o r d e n se in, für d ie das S y s t e m n i c h t e r f u n 
d e n w o r d e n is t . Außerdem w i r d der P r e i s m e c h a n i s m u s als 
S t e u e r u n g s i n s t r u m e n t der Nach f rage b l o c k i e r t . Besser als e i n 
S u b v e n t i o n i e r u n g s s y s t e m e r s che in t m i r e ine d i r e k t e , s i ch tbare 
u n d gezie l te Verstärkung der F i n a n z h i l f e de r r e i c h e r e n Ölländer 
a n d ie L L D C s . 

I n d en l e t z t en z w e i J a h r e n h a t das W a c h s t u m i n d e n E n t w i c k 
lungsländern nachge lassen. D i e Schwäche i n der W e l t w i r t s c h a f t 
s ch lug a u c h zurück au f d i e E n t w i c k l u n g i n d e n Ölexportländern. 
D i e r e i c h e n Ölländer dürften 1981 n u r n o c h e i n ger inges Wachs
t u m e r z i e l t haben , w e i l w e n i g e r Erdöl p r o d u z i e r t w u r d e . 
N a c h A n s i c h t des Deu t s chen I n s t i t u t s für W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g 
(D IW ) h a b e n s i ch d ie übrigen Entwicklungsländer »a ls u n e r w a r 
t e t widerstandsfähig gegenüber d en w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n Be la
stungen« e rw i esen . Sie mußten j e d o c h e ine V e r l a n g s a m u n g des 
B I P - W a c h s t u m s v o n 4,5 v H i m J a h r e 1980 au f schätzungsweise 

3 v H i m J a h r e 1981 h i n n e h m e n . Für d ie e i n z e ln en Ländergrup
p e n p r o g n o s t i z i e r t das D I W fo lgende Veränderungsraten: 

Entwicklung des B IP nach Ländergruppen 
— reale Zunahme in Prozent — 

1979 1980 1 1981 2 1982 2 

Entwicklungsländer 4,8 4,6 3 3,5 
— Schwellenländer 3 5,4 3,7 3 4 
— reiche ölländer 4,5 1,9 1 2 
— sonstige ölländer 5,2 6,3 5 3,5 
— Netto-Ölimportländer 4 4,2 5,1 3 3,5 

— m i t t l e r e Länder 4,3 5,2 3 3,5 
— L L D C s 2,5 2,7 3 3,5 

zum Vergleich: 
Industrieländer 3,4 1,6 2,5 2 

Welt 3,7 2,2 2 2 

1 vorläufig 
2 geschätzt 
3 Europäische Entwicklungsländer sowie Argentinien, Brasilien, Chile, Hongkong, 

Israel, Mexiko, Singapur, Taiwan, Uruguay und Süd-Korea 
4 Ölimportländer ohne Schwellenländer 
Quelle: DIW-Wochenbericht 51.52/81 vom 17.12.1981 

N a c h Einschätzung des D I W können die Entwicklungsländer 
1982 m i t e ine r l e i c h t e n B e s c h l e u n i g u n g des W i r t s cha f t swachs 
t u m s r e c h n e n . B e i a l l e r V o r s i c h t gegenüber v o r s t e h e n d e n Zah 
l e n u n d Schätzungen m e i n e a u c h i c h : B e i s t ab i l en Erdölpreisen 
u n d e ine r Ve rbe s s e rung des W a c h s t u m s i n d e n Industrieländern 
h a b e n d ie Entwicklungsländer gute Chancen , i h r W i r t s cha f t s 
w a c h s t u m w i e d e r zu verstärken, i m i n d u s t r i e l l e n u n d i m l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n Be r e i ch . 

Landwirtschaft u n d Ernährung 

N a c h m e i n e r E r k e n n t n i s u n d Überzeugung müssen s i ch d ie E n t 
wicklungsländer n o c h m e h r als b i she r u m d ie E n t w i c k l u n g i h r e r 
L a n d w i r t s c h a f t u n d d ie V e r a r b e i t u n g l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Er -
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Zeugnisse kümmern. I n v i e l e n e i n k o m m e n s s c h w a c h e n E n t w i c k 
lungsländern m i t N a h r u n g s d e f i z i t b l i eb d i e Ernährungssituation 
auch 1981 prekär, obg l e i ch s i ch d ie Welternährungslage v o r a l 
l e m au f G r u n d e ine r besseren We l t g e t r e i d ee rn t e 1981 als i n d e n 
V o r j a h r e n e i n w e n i g verbesser te . Über 500 M i l l i o n e n M e n s c h e n 
au f d ieser W e l t l e i d en d e n n o c h w e i t e r a n H u n g e r u n d s i n d u n t e r 
ernährt. E ine e rschreckende Tatsache. A b e r n o c h bedrückender 
i s t d ie Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e anges ichts der z u e r w a r t e n d e n w e i 
t e r e n Bevölkerungsexplosion. 
D ie Weltbevölkerung h a t s i ch i n i m m e r kürzeren Zeiträumen 
verdoppe l t . H e u t e l eben e t w a v i e r e i n h a l b M i l l i a r d e n M e n s c h e n 
au f der Erde . W e n n s i ch der derze i t i ge W a c h s t u m s t r e n d f o r t 
setzt, müssen w i r i m J a h r e 2 000 m i t sechse inha lb b is s ieben M i l 
l i a r d e n M e n s c h e n au f u n s e r e m P l ane t en r e chnen ; davon w e r d e n 
v i e r Fünftel i n d e n Entwicklungsländern leben. W i e so l l en sie 
menschenwürdig ernährt, erzogen u n d ausgeb i lde t werden? 
Können en t sp r e chend v ie le neue Arbeitsplätze geschaf fen wer 
den? Welche ökologischen Fo lgen würde e ine solche Bevölke
r u n g s l a w i n e haben? W i e k a n n dieser s i ch abze i chnenden E n t 
w i c k l u n g begegnet werden? Das s ind ganz e rns te F ragen , au f d ie 
al le v e r a n t w o r t l i c h e n Staatsmänner der We l t , v o r a l l e m d ie i n 
den v o n der Bevölkerungsexplosion be t r o f f enen Ländern, ge
m e i n s a m e ine A n t w o r t f i n d e n müssen. Es wäre u n v e r a n t w o r t 
l i ch , e i n f a ch a b z u w a r t e n ; u n d es wäre Se lbs tbe t rug a n z u n e h m e n , 
daß m i t w a c h s e n d e m W o h l s t a n d d ie F r u c h t b a r k e i t s r a t e v o n a l 
l e i n r e ch t z e i t i g a b n e h m e n u n d d ie d rohende Bevölkerungsla
w i n e auflösen w i r d . A u f dieses W e l t p r o b l e m muß b a l d g l oba l e ine 
k o n k r e t e A n t w o r t g e funden w e r d e n . 

Ein le i tung globaler Verhand lungen 

Der R u f der D r i t t e n We l t n a c h >globalen V e r h a n d l u n g e n i m 
R a h m e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n e r s c h e i n t m i r besonders ge
r e ch t f e r t i g t , u m fo lgende P rob l eme z u b e h a n d e l n : 

• L a n d w i r t s c h a f t u n d Ernährung i m H i n b l i c k au f d ie z u e rwa r 
t ende we i t e r e rasche Bevölkerungszunahme; 

• Energ i eangebo t u n d -nach f ragepe rspek t i v en , Erschließung 
neuer u n d e rneue rba r e r Ene rg i eque l l en ; 

• W i e d e r g e w i n n u n g v o n m e h r Stabilität u n d W i r t s c h a f t s 
w a c h s t u m 
— d u r c h Ve rbesse rung des I n v e s t i t i o n s k l i m a s u n d Verstär

k u n g der Investitionstätigkeit, 
— d u r c h V e r m e i d u n g v o n P r o t e k t i o n i s m u s u n d Förderung 

eines möglichst unbeschränkten i n t e r n a t i o n a l e n A u s -
tauschs v o n Gütern u n d D i ens t l e i s tungen , 

— d u r c h W a h r u n g v o n na t i ona l e r u n d i n t e r n a t i o n a l e r D is 
z i p l i n u n d F o r t e n t w i c k l u n g bewährter i n t e r n a t i o n a l e r 
E i n r i c h t u n g e n . 

E ine g lobale B e h a n d l u n g so lcher F ragen m a c h t S i n n u n d muß 
t r o t z der V i e l z a h l de r T e i l n e h m e r v e r such t w e r d e n . D e r N o r d -
Süd-Dialog d a r f u n d k a n n anges ichts der uns al le bedrückenden 
P rob l eme n i c h t z u m S t i l l s t a n d k o m m e n . D ie B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d h a t als e ine der größten W e l t h a n d e l s n a t i o n e n e i n 
eigenes Interesse , e i n e n k o n s t r u k t i v e n B e i t r a g z u e i n e m r e a l i s t i 
schen u n d p r a g m a t i s c h e n D ia l o g zw ischen a l l en Ländern der 
W e l t zu l e i s t en . 

Grenzüberschreitende Flüchtlingsströme 
Präventive Behandlung im Rahmen der Vereinten Nationen SIEGWART BÖHM 

Die i n t e r n a t i o n a l e S taa t engeme inscha f t h a t b i s l a n g das Phäno
m e n grenzüberschreitender Flüchtlingsströme o f f enbar als u n 
abänderliche, n a h e z u sch icksa lha f t e E r s c h e i n u n g der m o d e r n e n 
S taa t enwe l t h i n g e n o m m e n . D i esen Schluß könnte m a n aus der 
Tatsache z iehen, daß s i ch d ie i n t e r n a t i o n a l e n Bemühungen, das 
Weltflüchtlingsproblem i n den G r i f f zu b e k o m m e n , b i she r so
w o h l k o n z e p t i o n e l l als auch i n s t i t u t i o n e l l d a r a u f k o n z e n t r i e r t 
haben , be re i t s e inge t re t ene Flüchtlingsströme nachträglich 
d u r c h humanitär-kurative A k t i o n e n abzubauen . I n d i esem Be
r e i c h h a b e n d ie m i t d e r a r t i g e n A u f g a b e n b e t r a u t e n i n t e r n a t i o n a 
l en Organ i sa t i onen , a l l en v o r a n der H o h e Flüchtlingskommissar 
der V e r e i n t e n N a t i o n e n ( U N H C R ) , u n b e s t r e i t b a r he r vo r ragende 
L e i s t u n g e n v o l l b r a c h t . 

D ie Anfänge dieses humanitär-kurativ ausge r i ch t e t en Flücht
l ingsschutzes g ehen au f d ie Z e i t n a c h d e m E r s t e n W e l t k r i e g zu
rück. D ie Einführung des sogenannten >Nansen-Passes< u n d das 
Flüchtlingshilfswerk des Völkerbundes t r u g e n i n entsche iden
d e m Maße dazu be i , M i l l i o n e n v o n Flüchtlingen vo r d e m p h y s i 
schen u n d psych i s chen U n t e r g a n g zu b e w a h r e n . U n t e r d e m E i n 
d r u c k der k a t a s t r o p h a l e n Fo l gen des Z w e i t e n We l tk r i e g es m i t 
grenzüberschreitenden Flüchtlingsströmen i n b i she r n i c h t ge
k a n n t e n Ausmaßen insbesondere i n E u r o p a schu fen d ie V e r e i n 
t e n Na t i onen zunächst die In t e rna t i ona l e Flüchtlingsorganisation 
( IRO) , d a n n das A m t des H o h e n Flüchtlingskommissars. D ie 
Flüchtlingskonvention v o n 1951 sowie das Z u s a t z p r o t o k o l l v o n 
1967, das d ie z e i t l i chen u n d geograph ischen Beschränkungen 
der K o n v e n t i o n bese i t ig t , k e n n z e i c h n e n we i t e r e w i c h t i g e Sta t io 
n e n auf d e m Weg z u e i n e m i n t e r n a t i o n a l e n humanitär-kurativen 
Flüchtlingsschutz 1. Es i s t j edoch ev ident , daß d ie bes t ehenden 
i n t e r n a t i o n a l e n I n s t r u m e n t e 2 u n d I n s t i t u t i o n e n s t r u k t u r e l l we
der i n der Lage s ind , be re i t s bestehende Flüchtlingsprobleme 
d a u e r h a f t zu lösen, geschweige d e n n d ie E n t s t e h u n g neue r 

Flüchtlingsströme zu h i n d e r n . D ie be iden Gen fe r Flüchtlings
kon f e r enzen i m J u l i 1979 u n d i m A p r i l 1981 3 h a b e n dies i n a l l e r 
D e u t l i c h k e i t bewiesen . 
E ine — anges i chts des e r schreckenden Ausmaßes des a k t u e l l e n 
Weltflüchtlingsproblems a n s i ch nahe l i egende — i n t e r n a t i o n a l e 
präventive Flüchtlingskonzeption i s t b i s l a n g n i c h t e n t w i c k e l t 
w o r d e n . M i t der Ve rabsch i edung der Reso lu t i on 36/148 4 d u r c h 
d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n N a t i o n e n a m 16. Dezem
ber 1981 z u m T a g e s o r d n u n g s p u n k t i n t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n 
a rbe i t zu r V e r m e i d u n g neuer Flüchtlingsströme< h a b e n d ie Be
mühungen der i n t e r n a t i o n a l e n S taa tengeme inscha f t , das we l t 
we i t e Flüchtlingsproblem i n den G r i f f zu b e k o m m e n , j e d o c h e ine 
neue, z u k u n f t s o r i e n t i e r t e D i m e n s i o n e r h a l t e n . Diese R e s o l u t i o n 
geht auf e ine I n i t i a t i v e der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d i m J a h r 
davor zurück. D i e zunächst kon t rove r se D i s k u s s i o n de r p o l i 
tisch-präventiv ange leg ten K o n z e p t i o n der B u n d e s r e p u b l i k i n 
den be iden l e t z t en G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n 5 r e f l e k t i e r t u n t e r 
sch ied l i che Au f f a s sungen über d ie po l i t i s chen , völkerrechtli
chen, konzep t i one l l en u n d i n s t i t u t i o n e l l e n A s p e k t e e ine r präven
t i v e n B e h a n d l u n g grenzüberschreitender Flüchtlingsströme, d i e 
i m f o l genden v o r d e m H i n t e r g r u n d der a k t u e l l e n D i m e n s i o n e n 
der Weltflüchtlingsproblematik sk i z z i e r t u n d e ine r k r i t i s c h e n 
W e r t u n g u n t e r z o g e n w e r d e n sol len. 

I . D imens ionen des Weltflüchtlingsproblems 

K r i e g s w i r r e n , V e r t r e i b u n g u n d N a t u r k a t a s t r o p h e n h a b e n i n u n 
se r em J a h r h u n d e r t m e h r M e n s c h e n zur F l u c h t g e z w u n g e n als 
j e m a l s zuvor i n der Geschichte . Es e r s che in t dahe r n i c h t als 
Übertreibung, das 20. J a h r h u n d e r t als das J a h r h u n d e r t de r 
Flüchtlinge zu c h a r a k t e r i s i e r e n . S i eh t m a n F l u c h t b e w e g u n g e n 
als I n d i k a t o r für d en Z u s t a n d des S taa tensys t ems an , so w i r f t d i e 
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Tatsache, daß es i n d e n l e t z t en J a h r z e h n t e n ständig M i l l i o n e n 
v o n Flüchtlingen gab, e i n beze ichnendes L i c h t au f das a k u t e 
K o n f l i k t p o t e n t i a l i n d e n i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e h u n g e n 6 . 
Gegenwärtig s i eh t s i ch d ie i n t e r n a t i o n a l e S taa t engeme inscha f t 
m i t e i n e m w e l t w e i t e n Flüchtlingsproblem k o n f r o n t i e r t , das i n 
se inen Ausmaßen m i t d e n Verhältnissen k u r z n a c h d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g z u v e r g l e i chen ist . Reg i ona l s i n d dabe i heu t e n i c h t 
m e h r i n e rs t e r L i n i e d ie S taa t en Europas u n m i t t e l b a r be t ro f f en , 
s onde rn i n be sonde r em Maße d ie Völker A f r i k a s u n d As i ens ent 
l a n g d e m Krisengürtel v o m H o r n v o n A f r i k a über d en N a h e n 
u n d M i t t l e r e n Os t en sowie A f g h a n i s t a n b is n a c h Südostasien. 
E r w i e s e n s i ch i n d e n J a h r e n n a c h 1945 M a s s e n f l u c h t u n d Ver
t r e i b u n g als temporäre Kr i egs f o l g en , so i s t heute demgegenüber 
das V o r h a n d e n s e i n v o n M i l l i o n e n v o n Flüchtlingen als p e r m a 
nen t e r Z u s t a n d anzusehen . 

E x a k t e s ta t i s t i sche A n g a b e n über die tatsächliche A n z a h l v o n 
Flüchtlingen i n a l l e r W e l t s t ehen n i c h t zu r Verfügung, da n i c h t 
a l le Flüchtlinge erfaßt s i n d u n d darüber h i n a u s un t e r s ch i ed l i che 
K r i t e r i e n b e i de r B e s t i m m u n g der Flüchtlingseigenschaft ange
w a n d t w e r d e n 7 . A u c h n a c h v o r s i c h t i g e n Schätzungen muß heute 
j edoch v o n m i n d e s t e n s 10 b is 12 M i l l i o n e n Flüchtlingen ausge
gangen w e r d e n . D i e Hälfte entfällt a l l e i n au f d e n a f r i k a n i s c h e n 
K o n t i n e n t 8 . T r o t z h e r v o r r a g e n d e r L e i s t u n g e n des H o h e n Flücht
l i n g s k o m m i s s a r s i s t e i n A b b a u der bes t ehenden Flüchtlings
ströme i n absehbare r Z e i t n i c h t zu e r w a r t e n . 
D i e Fo l gen grenzüberschreitender Flüchtlingsströme erschöp
f e n s i ch n i c h t i n d e m E l e n d v o n M i l l i o n e n v o n M e n s c h e n . Über 
diese humanitäre D i m e n s i o n h i n a u s s i n d d ie A u s w i r k u n g e n v o n 
M a s s e n f l u c h t u n d V e r t r e i b u n g zu Las t en ande r e r S taa t en p r i 
mär s i cherhe i t s - u n d o r d n u n g s p o l i t i s c h e r N a t u r . D e r a r t i g e 
F l u c h t b e w e g u n g e n h a b e n negat i ve i nnenpo l i t i s che Fo l g en ins 
besondere i n d e n Erstaufnahmeländern, aber a u c h i n d e n Staa
t e n des späteren Verb l e ibs , i n d e m sie u n t e r a n d e r a m das soziale 
G l e i c h g e w i c h t zw i s chen V o l k s g r u p p e n beeinträchtigen u n d 
k a u m t r a g b a r e w i r t s c h a f t l i c h e Be l a s tungen d a r s t e l l e n können 9 . 
Darüber h i n a u s r e s u l t i e r t aus grenzüberschreitenden Flücht
lingsströmen z u L a s t e n ande re r S taa t en e i n K o n f l i k t p o t e n t i a l , 
das zu zw i s chens taa t l i chen S p a n n u n g e n sowie zu r p o l i t i s c h e n 
D e s t a b i l i s i e r u n g ganzer Reg ionen führen k a n n u n d d a d u r c h — 
g loba l gesehen — e ine l a t en t e Gefährdung des We l t f r i edens so
w i e der i n t e r n a t i o n a l e n S i che rhe i t dars t e l l t . 

I I . Init iat iven in den Vere inten Nationen 

Ausgelöst d u r c h D i m e n s i o n u n d Fo lgen der Weltflüchtlingspro
b l e m a t i k w u r d e n d ie V e r e i n t e n N a t i o n e n d a m i t befaßt, n a c h zu
k u n f t s o r i e n t i e r t e n Lösungsmöglichkeiten zu suchen. De r z e i t 
w e r d e n zwe i I n i t i a t i v e n i n ve r sch i edenen G r e m i e n der V e r e i n 
t e n N a t i o n e n u n d m i t d i v e r g i e r enden m e t h o d i s c h e n Ansätzen 
be ra t en : A u f V e r a n l a s s u n g der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d be
faßt s i ch d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t k o n k r e t e n Vorschlägen 
zur E n t w i c k l u n g e ines Sys tems politisch-präventiver Maßnah
m e n u n t e r d e m T i t e l 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 zur Ver 
m e i d u n g neue r Flüchtlingsströme<. Pa ra l l e l dazu b e t r e i b t K a 
nada i n der M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n e ine I n t i t i a t i v e z u m 
Verhältnis zw i s chen Menschen r e ch t s v e r l e t zungen u n d Massen
exodus m i t primär humanitärer Z i e l se t zung . 

1. Flüchtlingskonzeption der Bundesrepublik Deutschland 

Die B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d h a t als e rs t e r u n d b i s l a n g e in 
z iger S taa t e ine umfassende präventive Flüchtlingskonzeption 
vorge legt . Sie v e r f o l g t das Z ie l , d u r c h e ine I n t e n s i v i e r u n g u n d 
Verbesse rung der 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 au f der 
G rund l a g e a l l g eme ine r R i c h t l i n i e n für das Staatenverha l ten< 
sowie k o n k r e t e r p r a k t i s c h e r vo rbeugender Maßnahmen< i n Z u 
k u n f t d r ohende Flüchtlingsströme bere i t s i n i h r e r En t s t ehungs 
phase i n d e n G r i f f z u b e k o m m e n . Dabe i g eh t es — zur K l a r s t e l 
l u n g — n i c h t d a r u m , das S y m p t o m >Massenflucht< d a d u r c h z u 
bekämpfen, daß Menschen , d i e u m Le i b u n d Leben fürchten 
müssen, u n t e r Mißachtung i h r e r b e d r o h l i c h e n S i t u a t i o n d a r a n 

g eh inde r t w e r d e n so l len, i h r L a n d zu ver lassen , s o n d e r n d a r u m , 
m i t po l i t i s chen M i t t e l n au f d i e p o l i t i s c h e n U r s a c h e n e i n z u w i r 
k en , d ie z u grenzüberschreitenden Flüchtlingsströmen führen 1 0 . 
D i e politisch-präventive K o n z e p t i o n der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d i s t b i she r au f z w e i T a g u n g e n der G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g behande l t w o r d e n 1 1 . Diese h a t dazu d ie Reso lu t i onen 35/124 
u n d 36/148 verabsch iedet . 
D ie Reso lu t i on 35/124 w u r d e 1980 m i t der überwiegenden M e h r 
h e i t der S taa t en der w e s t l i c h e n G r u p p e sowie der D r i t t e n We l t , 
aber gegen d ie S t i m m e n der S o w j e t u n i o n u n d i h r e r Verbündeten 
a n g e n o m m e n 1 2 . Diese Entschließung i s t i n e r s t e r L i n i e p rozedu-
ra l e r N a t u r . Sie f o r d e r t d ie U N - M i t g l i e d s t a a t e n u n t e r a n d e r e m 
auf, i h r e H a l t u n g zu r P r o b l e m a t i k der V e r m e i d u n g zukünftiger 
Flüchtlingsströme i n S t e l l u n g n a h m e n a n d e n Generalsekretär 
z u präzis ieren 1 3 . Darüber h i n a u s enthält sie bere i t s r i c h t u n g w e i 
sende m a t e r i e l l e L e i t g e d a n k e n für d ie we i t e r e präventive Be
h a n d l u n g der Flüchtlingsproblematik i m R a h m e n der V e r e i n t e n 
N a t i o n e n 1 4 . 

I m H e r b s t 1981 ge lang es n a c h s c h w i e r i g e n V e r h a n d l u n g e n z w i 
schen den e in z e ln en S taa t en u n d S taa t eng ruppen , d i e Reso lu
t i o n 36/148 1 5 ohne förmliche A b s t i m m u n g 1 6 zu ve rabsch i eden . 
Sie schaf f t i n z e n t r a l e n B e r e i c h e n no twend i g e Vo rausse t zungen 
für d ie R e a l i s i e r u n g e ine r politisch-präventiv ange leg ten Flücht
l i n g s k o n z e p t i o n der V e r e i n t e n N a t i o n e n . I m U n t e r s c h i e d zu r 
V o r j a h r e s r e s o l u t i o n s p e r r t e n s i ch d ie S o w j e t u n i o n u n d i h r e Ver 
bündeten e r s t m a l s n i c h t gegen d ie i n d ieser Reso lu t i on en tha l t e 
n e n k o n k r e t e n Ansätze zu r E n t w i c k l u n g e ines Sys t ems v o r b e u 
gender Maßnahmen zu r V e r m e i d u n g neue r Flüchtlingsströme 
i m U N - R a h m e n , s onde rn schlossen s i ch d e m a l l g e m e i n e n K o n 
sens a n 1 7 . Opera t i ves Kernstück der R e s o l u t i o n 36/148 i s t d ie 
E ins e t zung e ine r A r b e i t s g r u p p e v o n 17 R e g i e r u n g s e x p e r t e n 1 8 . 
I h r M a n d a t l i eg t d a r i n , e ine umfassende U n t e r s u c h u n g a l l e r 
Aspek t e des P rob l ems i m H i n b l i c k au f d ie E n t w i c k l u n g v o n 
E m p f e h l u n g e n über gee ignete Maßnahmen i n d i e s em B e r e i c h 
durchzuführen 1 9 . Darüber h i n a u s s t e l l t d i e R e s o l u t i o n 36/148 
e ine Re ihe v o n Grundsätzen u n d L e i t l i n i e n auf, d ie für d ie 
Durchführung der A u f g a b e n s t e l l u n g der A r b e i t s g r u p p e v o n ent 
sche idender B e d e u t u n g s ind . H e r v o r z u h e b e n s i n d i n d i e s em Z u 
s a m m e n h a n g besonders fo lgende P r i n z i p i e n : d ie N o t w e n d i g k e i t 
präventiver Maßnahmen u n t e r Berücksichtigung des N i c h t e i n 
m i s c h u n g s p r i n z i p s ; das u n g e h i n d e r t e Rückkehrrecht v o n 
Flüchtlingen i n i h r e H e i m a t ; d ie A n e r k e n n u n g der p o l i t i s c h e n 
D i m e n s i o n grenzüberschreitender Flüchtlingsströme sowie d ie 
Re levanz der UN-Cha r t a , der A l l g e m e i n e n Erklärung der M e n 
schenrechte u n d andere r i n t e r n a t i o n a l e r I n s t r u m e n t e über d ie 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t der S taa t en be i d r o h e n d e n Flüchtlingsströ
m e n als n o r m a t i v e r R a h m e n be i der E n t w i c k l u n g präventiver 
Maßnahmen 2 0 . 

1.1 Richtlinien für das Staatenverhalten 

Die G r u n d i d e e der E n t w i c k l u n g e ine r präventiven Flüchtlings
k o n z e p t i o n i m R a h m e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n h a t — v o n w e n i 
gen A u s n a h m e n abgesehen — n a h e z u unge t e i l t e g lobale Z u s t i m 
m u n g g e f u n d e n 2 1 . D ies g i l t i n besonde r em Maße für d i e A u f s t e l 
l u n g e ines V e r h a l t e n s k o d e x be i d r o h e n d e n Flüchtlingssituatio
nen , w i e i h n d ie B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d vorgesch lagen 
h a t 2 2 . Diese R i c h t l i n i e n für das Staatenverha l ten< b i l d e n — ne
b e n p r a k t i s c h e n v o rbeugenden Maßnahmen< 2 3 zu i h r e r I m p l e 
m e n t i e r u n g u n d V e r i f i z i e r u n g — das Kernstück der präventiven 
Flüchtlingskonzeption der B u n d e s r e p u b l i k Deu t s ch l and . D a r i n 
w e r d e n k e i n e völlig n e u a r t i g e n V e r h a l t e n s n o r m e n pos tu l i e r t , 
v i e l m e h r e n t h a l t e n sie primär e ine d ek l a r a t o r i s che K o n k r e t i s i e 
r u n g a n e r k a n n t e r P r i n z i p i e n über H a n d l u n g s - u n d U n t e r l a s 
sungsp f l i ch t en der S taa t en gegenüber der i n t e r n a t i o n a l e n Staa
t engeme inscha f t , i m zw i s chens taa t l i chen V e r k e h r sowie b e i de r 
Ges t a l tung der i n n e r s t a a t l i c h e n S t r u k t u r e n i m H i n b l i c k au f d ro 
hende grenzüberschreitende Flüchtlingsströme. 
D i e G r u n d l a g e für d ie F o r m u l i e r u n g der z ehn R i c h t l i n i e n für das 
S t a a t e n v e r h a l t e n b i l d e n insbesondere d i e UN-Cha r t a , d i e A l l g e 
m e i n e Erklärung der M e n s c h e n r e c h t e 2 4 sowie d ie Erklärung 
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über f r eundscha f t l i che Be z i ehungen u n d Z u s a m m e n a r b e i t zw i 

schen den S t a a t e n 2 5 . 

I m e i n z e l n e n 2 6 : 
— Die R i c h t l i n i e n 1, 2, 4 u n d 5 e n t h a l t e n — bezogen au f grenz

überschreitende Flüchtlingsströme — e i n speziel les Koope
ra t i onsgebo t zw i schen S taa t en sowie i n t e r n a t i o n a l e n s taa t l i 
chen u n d n i c h t s t a a t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n 2 7 , d ie Bekräfti
g u n g des Grundsa t zes der f r i e d l i c h e n S t r e i t b e i l e g u n g 2 8 sowie 
des Gebots der N i c h t e i n m i s c h u n g i n d ie i n n e r e n Ange l egen
he i t en e ines S taa t es 2 9 . 

— R i c h t l i n i e 3 s te l l t k l a r , daß d ie übrigen R i c h t l i n i e n n i c h t d e n 
Zweck ve r f o l gen , das Rech t au f Freizügigkeit zu beschrän
k e n 3 0 . 

— D ie R i c h t l i n i e n 6—9 p o s t u l i e r e n e i n umfassendes V e r b o t so
w o h l der g e w a l t s a m e n als auch der a d m i n i s t r a t i v e n V e r t r e i 
b u n g zu L a s t e n ande re r S taa ten . D a m i t h a t d ie B u n d e s r e p u 
b l i k s owoh l p o l i t i s c h als auch völkerrechtlich i n s o w e i t Neu
l a n d be t r e t en , als e i n de ra r t i g es V e r b o t i n d ieser D e u t l i c h k e i t 
b i s l ang n i c h t f o r m u l i e r t w o r d e n ist . Ansa t zwe i s e i s t de r h i n 
t e r d e m V e r t r e i b u n g s v e r b o t s tehende G r u n d g e d a n k e zwa r 
bere i t s i n m e h r e r e n völkerrechtlichen Verträgen e n t h a l t e n 3 1 , 
n a c h t r a d i t i o n e l l e m Völkerrechtsverständnis w i r d j e d o c h so
w o h l d ie G e s t a l t u n g der i n n e r s t a a t l i c h e n S t r u k t u r e n insge
s a m t als a u c h insbesondere d ie Ausübung v o n S taa tsgewa l t 
gegenüber Staatsangehörigen d e m B e r e i c h der i n n e r e n A n 
ge l egenhe i t en zugeo rdne t 3 2 . B e i d en g e n a n n t e n R i c h t l i n i e n 
i s t i n d i e s em Z u s a m m e n h a n g zw i schen zwe i A s p e k t e n zu di f
f e r enz i e r en : Schu t z sub j ek t e des V e r t r e i b u n g s v e r b o t s s i n d 
e i n m a l d ie Staatsangehörigen, z u m a n d e r e n — sowe i t als u n 
m i t t e l b a r e Folge der V e r l e t z u n g dieses Ve rbo t s grenzüber
schre i t ende Flüchtlingsströme a u f t r e t e n — die d a v o n d i r e k t 
be t r o f f enen S taa ten . D u r c h diese be iden A s p e k t e der R i c h t l i 
n i e n w i r d j e d o c h n i c h t i n d en völkerrechtlich a n e r k a n n t e n 

Jüngstes >unabhängiges< Bantus tan ist seit Dezember letzten Jahres die Ciskei . 
Wie die Transke i , Bophutha tswana u n d Venda w i r d auch dieses Geschöpf der 
Apar the idpo l i t i k v on der in t e rna t i ona l en Gemeinschaf t n i ch t anerkannt , was 
durch die Erklärung des Präsidenten des Sicherhei tsrats der Vere in ten Natio
nen am 15. Dezember 1981 (Text: V N 1/1982 S.34f.) bekräftigt wurde . Vg l . auch 
den Aufsatz v on Peter R ipken , Südafrika: Be f re iungskampf u n d Revolut ion. 
A n m e r k u n g e n z u m Charakte r des Kon f l i k t s , V N 1/1982 S.13-18. 

•

„Unabhängige" schwarze 
„Heimatländer" in Südafrika 

Schut zbe r e i ch der i n n e r e n A n g e l e g e n h e i t e n eines Staates 
e ingeg r i f f en . E i n m a l i s t das E r m e s s e n des Staates gegenüber 
se inen Staatsangehörigen i n s o w e i t l i m i t i e r t , als z u m i n d e s t 
d ie p e r m a n e n t e V e r l e t z u n g v o n M e n s c h e n r e c h t e n n i c h t n u r 
e inen Verstoß gegenüber d e n be t r o f f enen M e n s c h e n bedeu
tet , s o n d e r n gleichermaßen e ine P f l i c h t v e r l e t z u n g gegenüber 
der i n t e r n a t i o n a l e n S t aa t engeme inscha f t 3 3 . Z u m ande r en be
geht e i n S taa t se inerse i ts e ine V e r l e t z u n g des I n t e r v e n t i o n s 
verbots , w e n n er e igene Staatsangehörige a n d e r e n S taa t en 
a u f z w i n g t u n d d a d u r c h d ie po l i t i s che , soziale u n d w i r t s c h a f t 
l i che Integrität d ieser S taa t en beeinträchtigt 3 4 . 

— R i c h t l i n i e 10 appe l l i e r t a n al le S taa ten , be i N a t u r k a t a s t r o 
p h e n u n d v e r g l e i c h b a r e n unvo rhe r g e s ehenen u n d unve r 
s chu lde t en N o t s i t u a t i o n e n B e i s t a n d z u le i s ten . Sie fällt inso
w e i t aus d e m sys t emat i s chen R a h m e n der übrigen R i c h t l i 
n i en , als sie n i c h t e ine R e a k t i o n au f s taat l i ches V e r h a l t e n , 
s onde rn au f Na tu r e r e i gn i s s e da rs t e l l t . 

Außer der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d haben insbesondere 
Be lg i en , Großbritannien, Schweden, S i e r r a Leone u n d d ie Ve r e i 
n i g t e n S taa t en k o n k r e t e Vorschläge z u e i n e m V e r h a l t e n s k o d e x 
für S taa t en be i d r o h e n d e n grenzüberschreitenden Flüchtlings
strömen gemacht , d ie d ie deutsche K o n z e p t i o n ergänzen bzw. 
mod i f i z i e r en . D i e be lg ische Pos i t i on z u e i n e m >code of conduct< 
r e f l e k t i e r t i m U n t e r s c h i e d zur s i cherhe i ts - u n d o r d n u n g s p o l i 
t i s c h o r i e n t i e r t e n deu t s chen K o n z e p t i o n e inen primär h u m a n i 
tären Ansa t z . Be l g i en s t e l l t j edoch i n sowe i t die po l i t i s che D i 
m e n s i o n der P r o b l e m a t i k i n d en V o r d e r g r u n d , als es d e n G r u n d 
satz des Las tenausg l e i chs ( b u r d e n shar ing ) zw i schen a l l en Staa
t e n sowie d i e A u s k l a m m e r u n g v o n Flüchtlingsströmen als Fo lge 
v o n N a t u r k a t a s t r o p h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n No t l a gen aus d e n 
R i c h t l i n i e n , d a m i t d ie B e g r e n z u n g au f v o n M e n s c h e n v e r u r 
sachte (man-made ) Flüchtlingssituationen, befürwortet 3 5 . E i n e 
de ra r t i g e L i m i t i e r u n g w i r d ebenfa l l s v o n Großbritannien u n d 
Schweden unterstützt 3 6. I m Un t e r s ch i ed insbesondere zu Be l 
g i en gehen d ie V e r e i n i g t e n S taa t en w i e die B u n d e s r e p u b l i k v o n 
e i n e m politisch-präventiven Ansa t z aus. D ie a m e r i k a n i s c h e n 
Vorschläge setzen ebenfa l l s primär a n der V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
der S taa t en be i grenzüberschreitenden Flüchtlingsströmen an . 
Ergänzend zu d e m v o n der B u n d e s r e p u b l i k f o r m u l i e r t e n V e r h a l 
t enskodex h a b e n d ie U S A u n t e r a n d e r e m eine zusätzliche R i c h t 
l i n i e über d i e P f l i c h t e ines flüchtlingserzeugenden Staates zu r 
R e s p e k t i e r u n g der E i n w a n d e r u n g s b e s t i m m u n g e n des E m p 
fangsstaates sowie dessen Z u s t i m m u n g zur A u f n a h m e v o n 
Flüchtlingen ange r eg t 3 7 . 

1.2 Praktische vorbeugende Maßnahmen 

E i n a l l g eme ine r V e r h a l t e n s k o d e x k a n n u n d so l l naturgemäß 
n i c h t das Z i e l de r u n m i t t e l b a r e n Rege lung des S t a a t e n v e r h a l 
t ens i n a k u t e n Flüchtlingssituationen ver fo l gen , s o n d e r n trägt 
v i e l m e h r generalpräventiven Charak t e r . Für den k o n k r e t e n E i n 
ze l fa l l i s t dahe r e i n I n s t r u m e n t a r i u m zur I m p l e m e n t i e r u n g u n d 
V e r i f i z i e r u n g so lcher a l l g eme ine r R i c h t l i n i e n n o t w e n d i g . D i e 
s em E r f o r d e r n i s trägt d ie präventive Flüchtlingskonzeption de r 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d m i t d e m V o r s c h l a g p r a k t i s c h e r 
vo rbeugende r Maßnahmen< R e c h n u n g 3 8 . W i e be i d e n R i c h t l i n i e n 
für das S t a a t e n v e r h a l t e n hande l t es s i ch be i d i esen i n s t i t u t i o n e l 
l en Maßnahmen n i c h t u m e i n N o v u m i m UN-Sys t em. Sie knüp
f e n v i e l m e h r a n a n e r k a n n t e u n d bewährte H a n d l u n g s f o r m e n 
der V e r e i n t e n N a t i o n e n a n u n d bezwecken d ie A k t u a l i s i e r u n g 
u n d E f f e k t i v i e r u n g dieser v o r h a n d e n e n A k t i o n s m e c h a n i s m e n 
für d rohende Flüchtlingssituationen. 

D i e p r a k t i s c h e n vo rbeugenden Maßnahmen< g ehen v o n der E r 
k e n n t n i s aus, daß die V e r e i n t e n N a t i o n e n de facto über k e i n e 
s t r u k t u r e l l e Bas is für e ine präventive B e h a n d l u n g grenzüber
schre i t ender Flüchtlingsströme verfügen. Insbesondere f e h l t es 
a n e ine r k o m p e t e n t e n I n s t i t u t i o n i n n e r h a l b des UN-Sys t ems , u m 
die dazu ope ra t i v e r f o rde r l i chen Beobachtungs- , K o o r d i n i e -
rungs - u n d B e r a t u n g s f u n k t i o n e n auszuüben. O h n e d e m z u er
w a r t e n d e n i n t e r n a t i o n a l e n Meinungsbildungsprozeß v o r z u g r e i 
fen, sehen d ie p r a k t i s c h e n vo rbeugenden Maßnahmen< e ine sol-
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che i n s t i t u t i o n e l l e V e r a n k e r u n g i m U N - S y s t e m vor . Systemge
r e ch t u n d p o l i t i s c h s i n n v o l l e rsch iene i n d i e s em Z u s a m m e n h a n g 
— a l t e r n a t i v oder k u m u l a t i v — die B e a u f t r a g u n g des Genera lse
kretärs bzw. e ines Sonde rbeau f t r ag t en m i t d e r a r t i g e n A u f g a b e n 
sowie d ie Scha f fung e ines de facto p e r m a n e n t e n Ad-hoc-Aus
schusses, be isp ie lswe ise des Reg ie rungsexper tenausschusses 
gemäß Reso lu t i on 36/148, n a c h d e m V o r b i l d e t w a des Rassendis
k r i m i n i e r u n g s a u s s c h u s s e s oder des Sonderausschusses gegen 
A p a r t h e i d . Z u den v o n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d vorge
sch lagenen p r a k t i s c h e n vo rbeugenden Maßnahmen gehören 
w e i t e r h i n u n t e r a n d e r e m die Durchführung v o n Tatsachener 
m i t t l u n g e n ( fac t - f ind ing ) , b e s t i m m t e E m p f e h l u n g e n a n S taa t en 
be i d r o h e n d e n grenzüberschreitenden Flüchtlingsströmen u n d 
die E i n s c h a l t u n g des S i che rhe i t s ra t s i n p o t e n t i e l l f r i edensge
fährdenden S i t u a t i o n e n . 

Diese Vorschläge der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d s i n d e iner
seits au f Z u s t i m m u n g , andererse i t s aber auch au f K r i t i k gesto
ßen. E ine Re ihe v o n S taa t en h a t we i t e r e p r a k t i s c h e Maßnahmen 
w i e e t w a d ie E i n r i c h t u n g e ines Frühwarnsystems 3 9 , d ie En t s en 
d u n g v o n Überwachungskommissionen 4 0 , d ie Übertragung der
a r t i g e r A u f g a b e n a n d ie R e g i o n a l o r g a n i s a t i o n e n 4 1 b i s h i n zu r Er 
r i c h t u n g e ine r besonderen U N - A g e n t u r 4 2 angeregt . D ie entsche i -
d enen V o r b e h a l t e gegen d ie p r a k t i s c h e n v o rbeugenden Maß
n a h m e n r i c h t e n s i ch insbesondere gegen d ie i n s t i t u t i o n e l l e n 
Aspek t e e ines präventiven A k t i o n s m e c h a n i s m u s i m UN-Sys t em. 
N i c h t n u r d ie S o w j e t u n i o n 4 3 , s onde rn a u c h wes t l i che S t a a t e n 4 4 

haben w e g e n grundsätzlicher B e d e n k e n gegen d ie Scha f fung 
neuer U N - G r e m i e n sowie aus der n i c h t unbegründeten Sorge 
u m die E r h a l t u n g des sens ib l en Kompetenzverhältnisses zw i 
schen U N - O r g a n e n insbesondere i m H i n b l i c k au f d ie Genera l 
v e r s a m m l u n g u n d den S i che rhe i t s r a t t e i lwe i se e rheb l i che Be
d e n k e n angemeldet . 

2. Die kanadische Initiative in der 
Menschenrechtskommission 

Die kanad i sche I n i t i a t i v e i n der M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n 
z u m Verhältnis zw i s chen Menschen r e ch t s v e r l e t zungen u n d 
M a s s e n e x o d u s 4 5 r e f l e k t i e r t i n i h r e r ursprünglichen F o r m e ine 
primär humanitär-kurative Z ie l se t zung . I m V o r d e r g r u n d s t eh t 
der A n s p r u c h au f B e a c h t u n g der Menschen r e ch t e u n d G r u n d 
f r e i h e i t e n d u r c h Bese i t i gung der U r s a c h e n v o n Massen f luch tbe 
wegungen , sowe i t sie au f Menschen r e ch t s v e r l e t zungen b e r u h e n . 
E ine präventive Z i e l s e t zung i s t ursprünglich a l l en fa l l s ansatz
we ise v o r h a n d e n 4 6 . Diese I n i t i a t i v e g eh t über d i e deutsche I n i t i a 
t i ve i n der G e n e r a l v e r s a m m l u n g e inerse i t s h i n a u s , i n d e m sie 
n i c h t n u r Flüchtlinge i m t r a d i t i o n e l l e n S i n n , s o n d e r n darüber 
h i n a u s a u c h andere au f Menschen r e ch t s v e r l e t zungen b e r u 
hende Massen f lu ch tbewegungen einschließlich der E n t w u r z e l 
t e n (d isp laced p e r s o n s ) 4 7 umfaßt. Sie r e f l e k t i e r t j edoch anderer 
seits e i n e n m o n o k a u s a l e n Ansa t z , da sie s i ch ausschließlich au f 
Menschen r e ch t s v e r l e t zungen als U r s a c h e n d e r a r t i g e r B e w e g u n 
gen bez ieht . 

1981 beschloß d ie M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n d ie E r n e n n u n g 
des früheren UN-Flüchtlingskommissars, P r i n z S a d r u d d i n A g a 
K h a n , z u m Sonde rbe r i ch t e r s t a t t e r über das Verhältnis zw i s chen 
Menschenr e ch t s v e r l e t zungen u n d Massenexodus 4 8 . D ie da zu 
der 38 .Tagung der K o m m i s s i o n A n f a n g 1982 vorge leg te S t u d i e 4 9 

geht sach l i ch e r h e b l i c h über das v o n der K o m m i s s i o n e r t e i l t e 
M a n d a t h inaus . A b w e i c h e n d v o n der ursprünglich r e i n h u m a n i 
tären K o n z e p t i o n der k a n a d i s c h e n I n i t i a t i v e i s t sie n i c h t au f 
e ine U n t e r s u c h u n g des Verhältnisses zw i s chen Menschen 
r e ch t s ve r l e t zungen u n d Massenexodus begrenzt . Über d i e e i 
gen t l i che humanitäre A u f g a b e n s t e l l u n g h i n a u s geht sie auch au f 
d ie s icherhe i ts - , o rdnungs - u n d e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n A s p e k t e 
der P r o b l e m a t i k e in . I n d i e s em Z u s a m m e n h a n g i s t insbesondere 
h e r v o r z u h e b e n 5 0 , daß d ie S tud ie n i c h t zw i s chen den j e w e i l i g e n 
U r s a c h e n v o n Flüchtlingsströmen unte rsche ide t , s o n d e r n und i f 
f e r enz i e r t a l le größeren Bevölkerungsbewegungen einschließ
l i c h Wirtschaftsflüchtlingen u n d E n t w u r z e l t e n u n t e r d e n B e g r i f f 
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Die >Mauer< i n der Wüste: E i n mehrere hunde r t K i l ome t e r langer befestigter 
Sandwa l l t r e n n t die ( i n der Sicht Marokkos ) >nützliche Sahara< von dem H i n 
ter land, das die sahrauische Be f re iungs f ront we i tgehend kon t ro l l i e r en k a n n . 
Die von der POL ISAR IO am 27. Februar 1976 prok lamie r t e Arabische Demo
krat ische Repub l ik Sahara wurde Ende Februar i n die Organisat ion der A f r i k a 
nischen E inhe i t aufgenommen; die entsprechende Entsche idung des General
sekretärs der Organ isa t ion is t a l lerdings u m s t r i t t e n . Vg l . auch S. 70 f. dieser 
Ausgabe. 

>Flüchtlinge< s u b s u m i e r t . W e i t e r h i n s t e l l t sie w i r t s cha f t l i ch - so 
z ia le U r s a c h e n u n d d a r a n anknüpfend präventive e n t w i c k l u n g s 
po l i t i s che F o r d e r u n g e n i n den M i t t e l p u n k t der Problemlösung 
u n d p o s t u l i e r t d ie N e u o r d n u n g des g e samten Flüchtlings-, 
Staatsangehörigkeits- u n d A r b e i t s r e c h t s sowie der A s y l p r a x i s 
i m R a h m e n e ine r >neuen i n t e r n a t i o n a l e n humanitären O r d 
n u n g ^ 1 . 

I I I . Problemidentif izierung 

Die ak tue l l e P r o b l e m a t i k der E n t w i c k l u n g e ine r präventiven 
Flüchtlingskonzeption i m R a h m e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n läßt 
s i ch au f d r e i K e r n b e r e i c h e r eduz i e r en , d ie u n t e r e i n a n d e r i n en
g e m S a c h z u s a m m e n h a n g s tehen. Es geh t dabe i primär u m die 
D e f i n i t i o n des Begr i f f s >Flüchtling<, u m die D e t e r m i n i e r u n g der 
U r s a c h e n für Flüchtlingsströme u n d daraus f o l gend u m die me
thod i s chen Ansätze für e ine Problemlösung. 

1. Flüchtlingsbegriff 

Die e inz ige u n i v e r s e l l a n e r k a n n t e D e f i n i t i o n des Begr i f f s 
>Flüchtling< f i n d e t s i ch i n A r t . 1 der Flüchtlingskonvention v o n 
1951. D a n a c h erfüllt d ie Flüchtlingseigenschaft, w e r s i ch auf
g r u n d wohlbegründeter F u r c h t vo r V e r f o l g u n g w e g e n se iner 
Rasse, Re l i g i on , Nationalität, Zugehörigkeit zu e ine r b e s t i m m 
t e n soz ia len G r u p p e oder po l i t i s chen M e i n u n g außerhalb des 
Landes se iner Nationalität (bzw. i m Fa l l e de r S taa t en l o s i gke i t 
außerhalb des Landes seines gewöhnlichen A u f e n t h a l t s ) b e f i n 
det u n d in fo lge d ieser F u r c h t n i c h t i n der Lage oder w i l l e n s is t , 
s i ch d e m M a c h t b e r e i c h dieses Landes zu u n t e r s t e l l e n . Diese Be
s t i m m u n g der M e r k m a l e der Flüchtlingseigenschaft w i r d zuneh 
m e n d als z u eng u n d z u sehr au f d ie Verhältnisse n a c h d e m Zwe i -
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t e n W e l t k r i e g zugeschn i t t en angesehen. So e r w e i t e r t A r t .2 der 
Flüchtlingskonvention der O r g a n i s a t i o n der a f r i k a n i s c h e n E i n 
h e i t d en Flüchtlingsbegriff dah ingehend , daß er au f a l le Perso
n e n zu t r i f f t , d i e a u f g r u n d v o n K r i e g s h a n d l u n g e n , Bese tzung , 
F r e m d h e r r s c h a f t oder s chwe r en Erschütterungen der i n n e r e n 
O r d n u n g g e z w u n g e n w e r d e n , außerhalb i h r e s Landes Z u f l u c h t 
z u suchen. De r E u r o p a r a t kennze i chne t e als >De-f acto-Flüchtlin-
ge< solche Personen, d ie n i c h t u n t e r d e n Flüchtlingsbegriff de r 
K o n v e n t i o n v o n 1951 fa l l en , aber aus a n d e r e n a n e r k a n n t e n 
Gründen n i c h t i n der Lage oder w i l l e n s s ind , ins L a n d i h r e r Na
tionalität (bzw. i m Fa l le de r S taa t en l os i gke i t i n s L a n d i h r e s ge
wöhnlichen Au f en tha l t e s ) zurückzukehren. 
T r o t z p o t e n t i e l l d i v e r g i e r ende r A u s d e h n u n g e n des be t r o f f enen 
Personenkre i ses r e f l e k t i e r e n d ie g e n a n n t e n D e f i n i t i o n e n e ine 
o f f enbar bes tehende Rechtsüberzeugung über d en W e s e n s k e r n 
des Begr i f f s >Flüchtling< 5 2. D ieser K e r n b e r e i c h l i eg t i n fo lgen
d e n — o b j e k t i v e n u n d s u b j e k t i v e n — E l e m e n t e n : Z w a n g s e i n w i r 
k u n g v o n außen au f d i e Be t r o f f enen ( ob j ek t i v ) , u n m i t t e l b a r e Ge
f a h r für L e i b u n d L e b e n ( ob j ek t i v u n d sub j ek t i v ) sowie d e m 
M e r k m a l der Grenzüberschreitung ( ob j ek t i v ) . Diese K r i t e r i e n 
für d ie B e s t i m m u n g der Flüchtlingseigenschaft s o l l t en als 
G r u n d l a g e für e i n e n ope ra t i v en Flüchtlingsbegriff b e i de r E n t 
w i c k l u n g e ine r präventiven Flüchtlingskonzeption der V e r e i n 
t e n N a t i o n e n d i e n e n u n d gegebenenfa l ls k o d i f i z i e r t w e r d e n . We
n i g h i l f r e i c h e rsch iene h ingegen e i n d e r a r t d i f fuser Flüchtlings
begr i f f , w i e er z u m T e i l der k a n a d i s c h e n Massenexodus - In i t i a t i 
ve u n t e r Einschluß v o n E n t w u r z e l t e n u n d i n besonders s t a r k e m 
Maße der S tud i e des Sonde rbe r i ch t e r s t a t t e r s m i t i h r e r und i f f e 
r e n z i e r t e n E i n b e z i e h u n g j ede r größeren Bevölkerungsbewe
g u n g einschließlich Wirtschaftsflüchtlingen z u g r u n d e l iegt . E ine 
k l a r e q u a l i t a t i v e A b g r e n z u n g v o n Flüchtlingen zu Personen, d ie 
i h r L a n d aus a n d e r e n s u b j e k t i v e n M o t i v e n u n d a n d e r e m o b j e k t i 
v e m Anlaß als Z w a n g s e i n w i r k u n g v o n außen m i t u n m i t t e l b a r e r 
Ge fahr für L e i b u n d L e b e n ver lassen, e r s che in t schon desha lb 
geboten, w e i l ande rn f a l l s das b i she r E r r e i c h t e au f d e m Geb ie t 
des i n t e r n a t i o n a l e n Flüchtlingsschutzes, be isp ie lswe ise i m Be
r e i c h des A s y l r e c h t s , e r n s t l i c h i n Frage ges te l l t würde. 

2. Ursachen grenzüberschreitender Flüchtlingsströme 

D i e D e t e r m i n i e r u n g der U r s a c h e n grenzüberschreitender 
Flüchtlingsströme s t eh t i n u n m i t t e l b a r e m S a c h z u s a m m e n h a n g 
m i t de r Flüchtlingsdefinition. Das S p e k t r u m der A u f f a s s u n g e n 
dazu geht w e i t ause inander . Es r e i c h t v o n der B e g r e n z u n g au f 
s taa t l i che V e r h a l t e n s w e i s e n als für d ie F o r m u l i e r u n g e ine r prä
v e n t i v e n UN-Flüchtlingskonzeption a l l e i n r e l evante U r s a c h e 5 3 

b is h i n zur e x t r e m e n These, daß al le Flüchtlingsströme l e t z t l i c h 
au f U n t e r e n t w i c k l u n g u n d neoko l on i a l i s t i s che r A u s b e u t u n g auf
g r u n d unge r e ch t e r W e l t w i r t s c h a f t s s t r u k t u r e n b e r u h t e n 5 4 . 
Weder d ie e ine n o c h d ie andere Theo r i e hält e ine r e m p i r i s c h e n 
Überprüfung des K a u s a l z u s a m m e n h a n g e s zw i s chen d e m Phä
n o m e n grenzüberschreitender Flüchtlingsströme u n d se inen e i 
g en t l i chen U r s a c h e n s t and . Während ers te re m i t der Beg ren 
z u n g au f v o n M e n s c h e n ausgehende U r s a c h e n d ie k a u s a l e n Fak 
t o r e n unzulässig e inengt , bedeute t l e t z te re e ine l og i sch n i c h t ge
r e ch t f e r t i g t e u n d i n dieser F o r m willkürlich e rsche inende Ver
k e n n u n g v o n Ursache u n d W i r k u n g . A b z u s t e l l e n i s t au f d ie u n 
m i t t e l b a r e adäquate Ursachenbez i ehung zw i s chen grenzüber
schre i t ender M a s s e n f l u c h t u n d d e m sie auslösenden Ere i gn i s . 
U n t e r e n t w i c k l u n g a u f g r u n d unge r e ch t e r W e l t w i r t s c h a f t s s t r u k 
t u r e n als e i gent l i che Ursache der Flüchtlingsströme z u q u a l i f i 
z i e ren , w i r d d i esen l og i sch vorgegebenen K r i t e r i e n n i c h t ge
recht . E ine d e r a r t i g e K a u s a l b e z i e h u n g ließe s i ch — w e n n über
h a u p t — n u r d u r c h H i n z u s c h a l t u n g e ine r ganzen K e t t e m i t t e l 
b a r kausa l e r F a k t o r e n he rs t e l l en . 

A l s u n m i t t e l b a r e adäquate Entstehungstatbestände für grenz
überschreitende Flüchtlingsströme s i n d un t e r s ch i ed l i che For
m e n v o n G e w a l t a n w e n d u n g e m p i r i s c h i d en t i f i z i e rba r . D a b e i las
sen s i ch d r e i übergeordnete K a t e g o r i e n u n t e r s che i d en : 
> Militärische Gewaltanwendung. U n t e r diese F a l l g r u p p e s i n d 
e i n m a l zw i schens taa t l i che militärische K o n f l i k t e w i e be ispie ls

we ise K r i e g u n d militärische Besetzung , z u m ande r en i n n e r 
s taa t l i che bewa f fne t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n w i e e t w a Bürger
kr iege , R e v o l u t i o n e n u n d na t i ona l e Befreiungskämpfe zu subsu
m i e r e n . 
> Innerstaatliche (strukturelle) Gewaltanwendung. Nach A r t 
u n d Intensität der G e w a l t a n w e n d u n g d u r c h d ie S taa tsgewa l t 
lassen s i ch zwe i Tatbestände d i f f e r enz i e r en : d ie g ewa l t same 
V e r t r e i b u n g v o n T e i l e n der Bevölkerung sowie d ie a d m i n i s t r a 
t i ve V e r t r e i b u n g d u r c h E n t z i e h u n g der po l i t i s chen , w i r t s c h a f t l i 
chen u n d soz ia len Ex i s t en zbed ingungen . 
> Höhere Gewalt I n diese Ka t ego r i e gehören plötzliche N a t u r 
k a t a s t r o p h e n u n d ve rg l e i chbare u n v o r h e r s e h b a r e u n d u n v e r 
schuldete N o t s i t u a t i o n e n , n i c h t j edoch vorgegebene K o n d i t i o 
n e n i n e i n e m L a n d w i e e t w a Rohs t o f fmange l oder s taa t l i che 
Mißwirtschaft. 

3. Methodische Ansätze einer präventiven 
Flüchtlingskonzeption 

Nach d e m v o r l i e g e n d e n S t a n d der i n t e r n a t i o n a l e n D i s k u s s i o n 
lassen s i ch zusammen fassend d r e i un t e r s ch i ed l i che m e t h o d i 
sche Ansätze be i de r E n t w i c k l u n g e ine r präventiven Flüchtlings
k o n z e p t i o n i m R a h m e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n f es ts te l l en : 

> Humanitärer Ansatz. A u f d ieser P r ob l emsch i ch t b e r u h t d i e 
kanad i sche I n i t i a t i v e i n der M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n . Sie 
geht v o n der V o r a u s s e t z u n g aus, daß der K e r n der Flüchtlings
p r o b l e m a t i k primär humanitärer N a t u r sei. Das z en t ra l e M o t i v 
dieses Ansa t zes l i e g t i n der D u r c h s e t z u n g der M e n s c h e n r e c h t e 
u n d G r u n d f r e i h e i t e n zuguns t en des e inze lnen . A l s w i c h t i g e r 
T e i l a spek t der G e s a m t p r o b l e m a t i k w i r d diese humanitäre K o n 
zep t i on insbesondere v o n w e s t l i c h e n S taa t en unterstützt 5 5 . 
> Sicherheits- und ordnungspolitischer Ansatz. D iese v o n de r 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d en tw i cke l t e u n d n a h e z u g l oba l i m 
G r u n d s a t z a n e r k a n n t e K o n z e p t i o n 5 6 i m p l i z i e r t z w a r d i e h u m a n i 
täre D i m e n s i o n der P r o b l e m a t i k als wes en t l i chen B e s t a n d t e i l e i 
ne r präventiven Flüchtlingskonzeption, sie geht j e d o c h d a v o n 
aus, daß es s i ch dabe i prioritär u m e i n P r o b l e m der i n t e r n a t i o n a 
l e n B e z i e h u n g e n hande l t . 

> Entwicklungspolitischer Ansatz. D ieser A n s a t z w i r d — zu
m i n d e s t i n e x t r e m e r F o r m — n u r v o n w e n i g e n S taa t en de r D r i t 
t e n W e l t 5 7 sowie w e i t g e h e n d auch i n der S tud ie des Sonderbe
r i c h t e r s t a t t e r s der M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n v e r t r e t e n . D i e 
überwiegende M e h r h e i t de r Entwicklungsländer, insbesondere 
d ie v o n grenzüberschreitenden Flüchtlingsströmen u n m i t t e l b a r 
be t r o f f enen S taa t en , räumt z w a r d en s icherhe i ts - u n d o r d n u n g s 
p o l i t i s c h e n A s p e k t e n des P rob l ems Priorität e in , g l e i c h w o h l 
s che inen e ine Re ihe dieser Länder e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e Maß
n a h m e n für gee ignete präventive Lösungsmöglichkeiten z u h a l 
t e n . 

D i e d r e i g e n a n n t e n K o n z e p t i o n e n s tehen n i c h t v o n v o r n h e r e i n 
i n e i n e m Ausschließlichkeitsverhältnis zue inander . D ies g i l t zu 
m i n d e s t für d e n humanitären u n d den s i cherhe i t s - u n d o r d 
n u n g s p o l i t i s c h e n Ansa t z , d i e aus sach l i chen Gründen i n e i n e m 
Komplementaritätsverhältnis zue inander s tehen . Z u v e r k e n n e n 
i s t a l l e rd ings n i c h t , daß d ie E n t w i c k l u n g e ine r präventiven 
Flüchtlingskonzeption i m R a h m e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n a ls 
G e s t a l t u n g s m i t t e l de r i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e h u n g e n n i c h t p r i 
mär e ine humanitäre F rage ist . D e n n S taa t en u n d n i c h t E in z e l 
m e n s c h e n s i n d d ie A k t e u r e i m zw i schens taa t l i chen V e r k e h r , d i e 
u n m i t t e l b a r v o n d e n po l i t i s ch , w i r t s c h a f t l i c h u n d soz ia l d e s t ab i l i 
s i e r enden A u s w i r k u n g e n grenzüberschreitender Flüchtlings
ströme b e t r o f f e n s ind . I m Verhältnis z u m e n t w i c k l u n g s p o l i t i 
schen A n s a t z drängen s i ch h ingegen e rheb l i che Z w e i f e l a n sei
ne r T a u g l i c h k e i t i m H i n b l i c k au f d ie V e r m e i d u n g zukünftiger 
Flüchtlingsströme auf. Es e rsche in t m e h r als h y p o t h e t i s c h , 
d u r c h e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen au f i h r e e i g e n t l i c h e n 
U r s a c h e n e i n w i r k e n zu können. Diese K o n z e p t i o n b l e i b t l e t z t 
l i c h d ie A n t w o r t au f d ie Frage schu ld ig , w i e e t w a zw i schens taa t 
l i che oder i n n e r s t a a t l i c h e G e w a l t a n w e n d u n g d u r c h d e r a r t i g e 
Maßnahmen e l i m i n i e r t w e r d e n könnte. A l l e n f a l l s b e i de r prä
v e n t i v e n Bekämpfung der Fo l gen v o n höherer G e w a l t läßt s i ch 
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d e m e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n Ansa t z e ine gewisse Re levanz 

n i c h t a b s p r e c h e n 5 8 . E i n darüber h inausgehende r A n s p r u c h die

ser K o n z e p t i o n müßte s i ch j edoch d e m V e r d a c h t aussetzen, 

n i c h t d ie V e r m e i d u n g zukünftiger Flüchtlingsströme m i t a l l i h 

r e n nega t i v en A u s w i r k u n g e n au f d ie i n t e r n a t i o n a l e n Be z i ehun 

gen u n d d ie b e t r o f f enen M e n s c h e n i m A u g e z u haben , s o n d e r n 

dieses Phänomen der m o d e r n e n S taa t enwe l t als zusätzliches Ve

h i k e l zur D u r c h s e t z u n g e t w a der >Neuen W e l t w i r t s c h a f t s o r d -

nung< b i s h i n z u e i n e m Soz ia l s taa t spr inz ip au f i n t e r n a t i o n a l e r 

Ebene g eb rauchen zu w o l l e n . 

IV . Perspektiven 

Die i n t e r n a t i o n a l e D i s k u s s i o n über Z ie l e u n d M e t h o d e n e ine r 

präventiven Flüchtlingskonzeption i m R a h m e n der V e r e i n t e n 

N a t i o n e n be f i nde t s i ch de r ze i t i m Übergang v o n e ine r I n i t i a l 

phase i n e i n R e a l i s i e r u n g s s t a d i u m . Es e r s che in t schwer , w e n n 

n i c h t unmöglich, bere i t s j e t z t einigermaßen präzise P rognosen 

über d en w e i t e r e n V e r l a u f u n d das mögliche E rgebn i s d ieser 

D i s k u s s i o n zu machen . Es g i b t j edoch sys t embed ing t e D e t e r m i 

n a n t e n , d i e d a r a u f en t sche idenden Einfluß h a b e n w e r d e n . 

Gene r e l l gehört — über d i e Be i l e gung v o n S t r e i t i g k e i t e n post 

f a c t u m h i n a u s — die präventive B e h a n d l u n g po t en t i e l l e r zw i 

schens taa t l i cher K o n f l i k t e z u d e n originären A u f g a b e n u n d Z i e l 

se t zungen der V e r e i n t e n N a t i o n e n . I n s g e samt i s t j edoch d ie E n t 

w i c k l u n g der dazu e r f o r d e r l i c h e n M e c h a n i s m e n u n d I n s t r u 

men t e au f e ine r rudimentären Stufe s t ehengeb l i eben 5 9 . D ies g i l t 

für >klassische< zw i schens taa t l i che K o n f l i k t e ebenso w i e für 

grenzüberschreitende Flüchtlingsströme als S o n d e r p r o b l e m a t i k 

der i n t e r n a t i o n a l e n S i che rhe i t . M i t de r B e h a n d l u n g des Tages

o r d n u n g s p u n k t e s 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 zu r V e r m e i 

d u n g neue r Flüchtlingsströme< w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g 

i h r e m satzungsmäßigen A u f t r a g n a c h A r t . l l de r U N - C h a r t a ge

recht , d ie Grundsätze der 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 i n 

d i e s em B e r e i c h zu a k t u a l i s i e r e n u n d zu e f f ek t i v i e r en . U n t e r d e n 

U N - H a u p t o r g a n e n übt d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g i n s o w e i t w i e 

auch au f a n d e r e n Geb i e t en e ine A r t K a t a l y s a t o r f u n k t i o n aus. I n 

Ges ta l t des Reg i e rungsexper tenausschusses n a c h R e s o l u t i o n 

36/148 s t eh t n u n m e h r e i n G r e m i u m zu r Verfügung, das m i t e i 

n e m umfass enden M a n d a t für e ine gründliche A n a l y s e der We l t 

flüchtlingsproblematik u n t e r präventiven A s p e k t e n zu r Vorbe 

r e i t u n g po l i t i s che r Lösungen dieses i n e rs t e r L i n i e p o l i t i s c h e n 

P rob l ems sowie m i t e i n e m K a t a l o g dabe i z u beach tender G r u n d 

sätze ausges ta t te t is t . 

D i e W e i t e r e n t w i c k l u n g des UN-Sys t ems d u r c h e ine präventive 

Flüchtlingskonzeption als Ergänzung z u m bes t ehenden k u r a t i 

v e n I n s t r u m e n t a r i u m sowie als I n s t r u m e n t der Fr i edenss iche

r u n g hängt n i c h t n u r v o n völkerrechtlichen u n d i n s t i t u t i o n e l l e n 

Vo rausse t zungen ab, s o n d e r n en t sche idend a u c h v o n den he r r 

schenden p o l i t i s c h e n Machtverhältnissen i n der U N O . D i e Ver 

e i n t e n N a t i o n e n bes i t zen n i c h t d ie K o m p e t e n z e n der R e g i e r u n g 

e ines Na t i ona l s taa tes . Sie s i n d daher n i c h t m i t de r Be fugn i s aus

gestat tet , b e s t i m m t e Maßnahmen a u t o r i t a t i v zu verfügen. Dar 

aus fo lgt , daß P ro j ek t e gegen den W i l l e n u n d d ie erklärten I n t e r 

essen e ine r w e s e n t l i c h e n S taa t engruppe k a u m z u r ea l i s i e r en 

s ind . D ies bedeute t n i c h t , daß i m U N - R a h m e n n u r b e i m V o r l i e 

gen annähernd g l e i cha r t i g e r In t e r essen p r a k t i s c h e Ergebn isse 

z u e r z i e l en wären. D i e UN-P rax i s we i s t v i e l m e h r zah l r e i che Be i 

spie le auf, b e i d e n e n t r o t z d i v e r g i e r ende r In t e r essen lagen 

schließlich tragfähige K o m p r o m i s s e e r z i e l t w o r d e n s ind . 

Ob es schließlich g e l i ngen w i r d , über d ie bes t ehenden I n s t r u 

m e n t e der humanitär-kurativen B e h a n d l u n g v o n grenzüber

sch r e i t enden Flüchtlingsströmen h inaus zugehen u n d e i n ef f i 

z ientes S y s t e m vo rbeugende r Maßnahmen i m R a h m e n der Ver 

e i n t e n N a t i o n e n z u e n t w i c k e l n , w i r d l e t z t l i c h v o m p o l i t i s c h e n 

W i l l e n der S t aa t en u n d S t a a t e n g r u p p i e r u n g e n abhängen, i h r e 

t e i lwe i se d i v e r g i e r e n d e n E inze l in t e r essen m i t e i n a n d e r i n E i n 

k l a n g zu b r i n g e n u n d der U N O e ine z en t ra l e Ro l l e b e i der prä

v e n t i v e n B e h a n d l u n g grenzüberschreitender Flüchtlingsströme 

zuzuwe isen . 
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1 Z u den derzei t igen Aktivitäten des U N H C R siehe e twa Joach im Henke l , I n 
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der Flüchtlinge v. 28.7.1951, Art.27 des In t e rna t i ona l en Pakts über bürgerli
che u n d pol i t ische Rechte v. 19.12.1966. 

32 Verdross/Simma (Anm.16), S.583. 
33 Z u m Schutz der Menschenrechte durch das Völkerrecht vg l . z.B. Verdross/ 

S i m m a (Anm.16), S.599ff.; zu den dam i t verbundenen A u s w i r k u n g e n auf das 
Gewalt- u n d Intervent ionsverbot sowie den Fr iedensbegr i f f der UN-Charta 
vg l . i m e inze lnen Michae l Schaefer, Die Funktionsfähigkeit des Sicherheits-
mechanismus der Vere in ten Nat ionen, Ber l in-Heide lberg-New Yo rk 1981, 
S.16ff., S.355ff. 

34 Z u m U m f a n g des Intervent ionsverbots vg l . Verdross/Simma (Anm.16), 
S.248ff., sowie Anm.33. 

35 Vg l . UN-DocA/36/582, S.91 
36 Vg l . UN-Docs A/36/582, S.37 (Großbritannien) u n d A/36/582/Add.l v. 20.11. 

Die Wechselwirkung von Entkolonisierung und Völkerrechts
entwicklung wird am Beispiel des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker besonders deutlich, wie aus dem folgenden Beitrag des 
früheren Sonderberichterstatters der Menschenrechts-Unter-
kommission hervorgeht. Ausführlich mit dem Selbstbestim
mungsrecht hat sich zuletzt in dieser Zeitschrift Jost Delbrück 
(Das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Völkerrecht der Ge
genwart Bemerkungen zum Stand der Diskussion, VN 1/1977 
S.6ff.) befaßt. 

Sowoh l i n m e i n e m B e r i e h t >Das Se l bs tbes t immungs r e ch t . A n 
w e n d u n g der Reso lu t i onen der V e r e i n t e n N a t i o n e n ^ für d ie U n 
t e r k o m m i s s i o n zur Verhütung v o n D i s k r i m i n i e r u n g u n d für 
M i n d e r h e i t e n s c h u t z der V e r e i n t e n N a t i o n e n als auch i n mehr e 
r e n i n den l e t z t en J a h r e n e r sch i enenen einschlägigen Veröffent
l i c h u n g e n 2 habe i c h d ie hauptsächlichen Bes tand te i l e u n d E i 
g enhe i t en dieses Rechts i n Theo r i e u n d P r a x i s der G e g e n w a r t 
un t e r such t . D e r vo r l i egende Au f sa t z so l l i n zusammengefaßter 
u n d k n a p p e r F o r m m e i n e Schlußfolgerungen dar l egen . A u f e i 
n e n ausführlichen b i b l i o g r a p h i s c h e n u n d A n m e r k u n g s t e i l i s t da
be i v e r z i ch t e t w o r d e n . H i e r z u ve rwe i se i c h au f m e i n e v o r h e r i g e n 
Veröffentlichungen, insbesondere au f d e n B e r i c h t für d ie Ver 
e i n t e n N a t i o n e n 3 . 

I . Die heutige Bedeutung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker 

U m zu e ine r B e s t i m m u n g des h e u t i g e n Wesensgeha l ts des Be
g r i f f s der S e l b s t b e s t i m m u n g zu ge langen, i s t es e r f o rd e r l i ch , d en 
g ewa l t i g en W a n d e l zu v e r s t ehen u n d z u bewer t en , d e m dieses 
K o n z e p t i n d e n l e t z t en J a h r e n u n t e r w o r f e n w a r . Z u Z e i t e n des 

1981, S.4 (Schweden). 
37 Vg l . UN-DocA/36/582, S.39; diese Posi t ion wurde auch von S ierra Leone i n 

e inem inof f i z ie l l en Arbe i tspap ier ver t re ten . 
38 Vg l . i m e inze lnen UN-DocA/36/582, S.25f. 
39 Aus t ra l i en (UN-DocA/36/582, S.7). 
40 China (UN-DocA/36/582, S.12). 
41 Ka ta r (UN-DocA/35/582, S.36). 
42 S ierra Leone (sAnm.37) . 
43 So insbesondere auf der 35. Genera lversammlung, vg l . UN-DocA/SPC/35/ 

SR.44, S.9. 
44 Z.B. Dänemark (UN-DocA/36/582, S.13), F r ank r e i ch (A/36/582, S.17), Nieder

lande (A/36/582, S.33). 
45 Vg l . Resolut ionen 30 (XXXVI ) v.11.3.1980 u n d 29 (XXXV I I ) v. 11.3.1981 der 

Menschenrechtskommiss ion sowie A/Res/35/196 v. 15.12.1980. 
46 Resolut ion 30 (XXXVI ) der Menschenrechtskommiss ion , operat iver Te i l , 

Ziff.3. 
47 Begr i f f l i ch we rden darunter i m Unterschied zu grenzüberschreitenden 

Flüchtlingsströmen Fluchtbewegungen inne rha lb eines Staatsgebiets ver
standen. 

48 Resolut ion 29 (XXXVI I ) der Menschenrechtskommiss ion , operat iver Te i l , 
Ziff.2-7. 

49 UN-Doc.E/CN.4/1503 v. 31.12.1981. 
50 Vg l . insbesondere den Empfeh lungste i l der Studie, E/CN.4/1503, (i )f. 
51 Dazu: V N 1/1982 S.30. 
52 Zur j ewe i l i gen nat iona len Gesetzgebung über die Bes t immung des Flücht

l insstatus vg l . den Ber i cht des UNHCR, UN-DocA/AC.96/INF.152/Rev.3 
v. 7.9.1981. 

53 Vg l . Anm.35,36. 
54 So z.B. K u b a (A/SPC/36/SR.45, S.17; A/36/582/Add.l, S.2); Laos (A/SPC/36/ 

SR.44, S.5); Madagaskar (A/SPC/36/SR.45, S.16). 
55 So z.B. Aus t ra l i en , Belgien, Dänemark, F rankre i ch , Großbritannien oder 

Nieder lande, vg l . i m einzelnen A/36/582. 
56 Vg l . Anm.21 . 
57 Vgl . Anm.54. 
58 Vg l . dazu z.B. G u d r u n Lachemann/Uwe Otzen, Die Weltflüchtlingsproble

m a t i k — eine Heraus forderung für die Entw ick lungspo l i t i k , B e r l i n (Veröf
f en t l i chung des Deutschen Ins t i tu t s für Entw ick lungspo l i t i k ) 1981, S.21ff. 

59 I m e inze lnen dazu Schaefer (Anm.33), S.63, 365ff. 

HECTOR GROS ESPIELL 

Völkerbundes w a r es i m Völkerrecht e i n u n m i t t e l b a r m i t d e m 
Na t i onsbeg r i f f v e r b u n d e n e s P r i n z i p . Es f a n d vorzugswe ise oder 
fas t ausschließlich i n E u r o p a A n w e n d u n g u n d schloß d e n Ko l o 
n i a l i s m u s gegenüber A f r i k a , A s i e n u n d L a t e i n a m e r i k a d u r c h a u s 
n i c h t aus. I m W o r t l a u t der C h a r t a der V e r e i n t e n N a t i o n e n w u r d e 
der Grundsatz de r S e l b s t b e s t i m m u n g l ed i g l i ch z w e i m a l erwähnt 
( i n A r t l u n d 55). A b 1952 j edoch , u n d besonders ab 1960 e n t w i k -
ke l t e s i ch das Se lbs tbes t immungsrec/U au f G r u n d der i n de r Or 
gan i sa t i on ge l e i s t e ten A r b e i t 4 zu e i n e m G r u n d p r i n z i p n o t w e n d i 
ger w e l t w e i t e r A n w e n d u n g , z u e i n e m Rech t a l l e r Völker u n d z u 
e iner z w i n g e n d e n Rege l des Völkerrechts. So b e w i r k t e es m i t 
d e m N i ede r gang des K o l o n i a l i s m u s u n d t r o t z e i n i g e n n o c h an 
d a u e r n d e n Res tw ide r s tandes e i n e n vollständigen U m s c h w u n g 
i n n e r h a l b der i n t e r n a t i o n a l e n Geme inscha f t . Für das heu t i g e 
Völkerrecht u n d d ie gegenwärtige Völkerrechtsdoktrin i s t das 
S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t der Völker e i n G r u n d p r i n z i p , e i n R e c h t 
der Völker u n t e r k o l o n i a l e r u n d andere r F r e m d h e r r s c h a f t u n d 
e ine u n a b d i n g b a r e Vo rausse t zung für d ie Ex i s t enz u n d d e n Ge
nuß a l l e r Rechte u n d F r e i h e i t e n des Menschen . 

I I . Die Selbstbest immung als Recht der Völker 
unter kolonia ler und anderer Fremdherrschaft 

Das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t i s t v o n den V e r e i n t e n N a t i o n e n als 
e i n Recht der Völker u n t e r ko l on i a l e r u n d ande re r F r e m d h e r r 
schaf t ausges ta l t e t w o r d e n . Es bez i eht s i ch n i c h t au f s t a a t l i c h or
gan i s i e r t e Völker, b e i d e n e n ko lon ia l e u n d andere F r e m d h e r r 
schaf t n i c h t vo r l i e g t . S o w o h l d ie Reso lu t i on 1514(XV) d e r Gene
r a l v e r s a m m l u n g 5 w i e auch andere Tex te der V e r e i n t e n N a t i o n e n 
v e r u r t e i l e n j e d e n Ve r such , d ie na t i ona l e E i n h e i t u n d d ie t e r r i t o 
r i a l e U n v e r l e t z l i c h k e i t e ines Landes ganz oder t e i lwe i s e z u zer-

Der Begriff des Selbstbestimmungsrechts 
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54 Vere inte Nat ionen 2/82 



stören. W e n n j e d o c h h i n t e r e ine r v e r m e i n t l i c h e n s t a a t l i c h e n E i n 
h e i t s i ch i n W i r k l i c h k e i t ko l on i a l e oder F r e m d h e r r s c h a f t i n w e l 
cher F o r m a u c h i m m e r v e rb i r g t , so k a n n das Rech t des u n t e r 
drückten Vo lke s n i c h t i g n o r i e r t w e r d e n , o h n e daß d a m i t e i n 
G r u n d s a t z des Völkerrechts v e r l e t z t w i r d . 
Dieses Rech t der Völker au f S e l b s t b e s t i m m u n g e r zeug t d ie Ver 
p f l i c h t u n g a l l e r S taa ten , es a n z u e r k e n n e n u n d z u e n t w i c k e l n . 
D i e i n t e r n a t i o n a l e Geme inscha f t h a t n i c h t n u r d ie r e ch t l i che 
V e r p f l i c h t u n g , s i ch d e m S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t n i c h t entge
genzus te l l en oder seine Ausübung n i c h t z u b e h i n d e r n , s o n d e r n 
v o r a l l e m d ie pos i t i ve P f l i ch t , z u se iner V e r w i r k l i c h u n g be i zu t r a 
gen, seine Ausübung z u fördern u n d m i t a l l en M i t t e l n da zu be i 
zu t ragen , daß d ie Völker u n t e r k o l o n i a l e r u n d andere r F r e m d 
he r r s cha f t i h r e Unabhängigkeit e r r e i c h e n u n d daß d i e j en i gen , 
d i e bere i t s d u r c h Ausübung ih r e s Rechts Unabhängigkeit genie
ßen, i h r e vo l l e u n d uneingeschränkte Souveränität p r a k t i z i e r e n 
u n d i h r e E n t w i c k l u n g v o r a n t r e i b e n können. A u s d iesen Aussa
gen e rgeben s i ch besondere Konsequenzen i m H i n b l i c k au f d ie 
Frage der Legit imität der G e w a l t a n w e n d u n g zu r D u r c h s e t z u n g 
des Se l b s tb e s t immungs r e ch t s u n d d ie en t sp r e chenden S o l i d a r i 
tätsverpflichtungen. 

Das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t der Völker i s t v o n s e i n e m Selbst
verständnis h e r k e i n e r l e i B e d i n g u n g e n u n t e r w o r f e n . So i s t es i m 
besonderen se i t de r Reso lu t i on 1514 n i c h t m e h r möglich, s i ch 
i h m m i t d e m u n a n n e h m b a r e n H i n w e i s z u w ide rse t z en , e i n V o l k 
habe e inen ausre i chenden , i h m e ine unabhängige Ex i s t enz ge
währleistenden E n t w i c k l u n g s s t a n d n o c h n i c h t e r r e i ch t . Völker 
u n t e r k o l o n i a l e r u n d andere r F r e m d h e r r s c h a f t s i n d dahe r Trä
ger v o n Rech t en u n d P f l i ch t en , d ie i h n e n d u r c h das Völkerrecht 
der G e g e n w a r t z u e r k a n n t s ind . Sie bes i t z en Rechtspersönlich
k e i t u n d lassen s i ch i n bezug au f d ie Ausübung i h r e r Rechte u n d 
d ie Erfüllung i h r e r P f l i c h t e n als Völkerrechtssubjekte begre i f en . 
A u c h d ie n a t i o n a l e n Be f r e iungsbewegungen , d ie i n e i n i g e n Fäl
l en v o n d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n als l e g i t i m e V e r t r e t e r i h r e s V o l 
kes a n e r k a n n t w u r d e n , bes i t zen d i esen S ta tus . 
D i e Ausübung u n d A n w e n d u n g des S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t s 
der Völker setzt e ine f r e i e u n d a u t h e n t i s c h e Willensäußerung 
voraus . Dieses Recht, das aus Z i f f e r 2 der Reso lu t i on 1514 u n d 
aus der D e k l a r a t i o n über d ie völkerrechtlichen Grundsätze für 
f r eundscha f t l i che B e z i e h u n g e n u n d Z u s a m m e n a r b e i t zw i s chen 
den S taa t en (Reso lu t i on 2625(XXV) der G e n e r a l v e r s a m m l u n g 6 ) 
fließt, i s t d u r c h den I n t e r n a t i o n a l e n G e r i c h t s h o f i n s e inem West-
Saha ra -Gu tach t en bestätigt w o r d e n u n d i n s o f e r n v o n außeror
den t l i che r B e d e u t u n g , als es d ie N o t w e n d i g k e i t b e inha l t e t , d ie 
Willensäußerung des Vo lkes d u r c h e ine B e f r a g u n g herbeizufüh
r en , d ie a l le G a r a n t i e n der f r e i e n Meinungsäußerung i n s i ch 
b i r g t . D i e v o n d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n a k z e p t i e r t e n A u s n a h m e n , 
d a m i t begründet, d ie B e f r a g u n g e n se ien i n k o n k r e t e n Fällen 
n i c h t n o t w e n d i g gewesen oder hätten spez ie l l en Umständen u n 
ter legen, beeinträchtigen d e n W e r t d ieser Grundsa t zaussage 
n i ch t . E i n V o l k u n t e r ko l on i a l e r u n d andere r F r e m d h e r r s c h a f t 
k a n n se inen W i l l e n i n e i n e m v o n der K o l o n i a l m a c h t o rgan i s i e r 
t e n R e f e r e n d u m n i c h t f r e i äußern. E i n z i g u n d a l l e i n w e n n d ie 
Willensäußerung des Vo lkes w i r k l i c h f r e i herbeigeführt w o r d e n 
ist , o f f enba r t s i ch der po l i t i s che S ta tus des Vo lke s i n n e r h a l b der 
Völkergemeinschaft. 

D i e A n e r k e n n u n g des Se l b s tbes t immungs r e ch t s der Völker u n 
t e r ko l on i a l e r u n d ande r e r F r e m d h e r r s c h a f t b e i n h a l t e t als no t 
wend i g e Konsequenz d i e A b l e h n u n g u n d V e r u r t e i l u n g des Ko l o 
n i a l i s m u s i n a l l en se inen F o r m e n u n d A u s w i r k u n g e n . Das Völ
k e r r e c h t der G e g e n w a r t b ewe r t e t d en K o l o n i a l i s m u s a ls stra f 
bare H a n d l u n g , als e i n ausdrücklich als solches gekennze i chne 
tes völkerrechtliches V e r b r e c h e n . 

D i e S e l b s t b e s t i m m u n g i s t als g rund l egende N o r m des Völker
rechts q u a l i f i z i e r t w o r d e n u n d h a t als solche i n d ie Erklärung 
der G e n e r a l v e r s a m m l u n g über f r eundscha f t l i che B e z i e h u n g e n 
A u f n a h m e ge funden . I h r e B e d e u t u n g für das Völkerrecht der 
G e g e n w a r t i s t e n o r m ; sie w i r k t s i ch heute p r a k t i s c h au f a l le Be
re iche des Völkerrechts aus. So müssen be isp ie l swe ise i n bezug 
au f d ie S taa tennach fo lge i n Verträgen neue Wege g e funden wer 

den, u m z u v e r h i n d e r n , daß d e m n e u e n S taa t a u t o m a t i s c h d ie 
n o c h aus s e i n e m früheren K o l o n i a l s t a t u s herrührenden Ver
p f l i c h t u n g e n au f e r l eg t w e r d e n . I n d i e s em Z u s a m m e n h a n g muß 
a u c h he r vo r g ehoben w e r d e n , daß besonders se i t de r Reso lu t i on 
1514 al le Ansprüche, au f we l che d ie Souveränität oder d i e H e r r 
schaf t über e i n K o l o n i a l g e b i e t gestützt w u r d e , e r l o schen s ind , da 
sie das P r i n z i p der S e l b s t b e s t i m m u n g der Völker u n t e r k o l o n i a 
l e r u n d ande r e r F r e m d h e r r s c h a f t v e r l e t z en . A u f G r u n d der 
n e u e n Völkerrechtsordnung h a b e n al le a l t e n aus der K o l o n i a l 
ze i t herrührenden R e c h t s t i t e l i h r e Gültigkeit v e r l o r e n . 

I I I . De r politische, wirtschaftl iche, soziale und kulture l le 
Wesensgehalt des Selbstbest immungsrechts der Völker 

D e r gegenwärt ige Se l b s tb e s t immungsbeg r i f f setzt s i ch n o t w e n 
d i g aus po l i t i s chen , w i r t s c h a f t l i c h e n , soz ia l en u n d k u l t u r e l l e n I n 
h a l t e n z u s a m m e n . Wo l l t e m a n d e m P r i n z i p der Se lbs tbes t im
m u n g n u r e i n e n p o l i t i s c h e n A s p e k t zugestehen, so würde dies ei
ne r e inse i t i g en B e w e r t u n g u n d e ine r R e d u z i e r u n g se iner i h m i n 
n e w o h n e n d e n B e d e u t u n g g l e i c h k o m m e n . D ieser umfassende 
C h a r a k t e r des S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t s der Völker i s t aus
drücklich i n z a h l r e i c h e n D o k u m e n t e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n 
n iederge legt , i n besondere r Weise j e d o c h i n den I n t e r n a t i o n a l e n 
P a k t e n über w i r t s c h a f t l i c h e , soziale u n d k u l t u r e l l e Rechte bzw. 
über bürgerliche u n d po l i t i s che Rechte . D i e g l e i ch l au t enden 
A r t . l d ieser b e i d en Völkerrechtsinstrumente b e s t i m m e n : 
»Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraf t dieses Rechts 
entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Frei
heit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung«. 
E ine ähnliche F o r m u l i e r u n g f i n d e t s i ch a u c h i n Z i f f e r 2 der Reso
l u t i o n 1514 v o m Dezember 1960. So i s t d e m Se l b s tb e s t immungs 
r e ch t der Völker d u r c h d ie V e r e i n t e n N a t i o n e n e i n umfassende r 
Wesensgeha l t z u e r k a n n t w o r d e n , der d ie po l i t i s chen , w i r t s c h a f t 
l i chen , soz ia len u n d k u l t u r e l l e n A s p e k t e einschließt. D a m i t d ie
ses Rech t se ine vo l l e W i r k s a m k e i t e n t f a l t e n k a n n , i s t d i e M i t w i r 
k u n g a l l e r u n d j edes e in z e lnen d ieser Aspek t e , d ie se inen We
sens inha l t ausmachen , e r f o r d e r l i c h . D i e V e r w i r k l i c h u n g des 
S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t s der Völker bes t eh t n i c h t n u r i n der 
D u r c h s e t z u n g i h r e r p o l i t i s c h e n Unabhängigkeit oder en tspre 
chender ande r e r s t aa t l i chen F o r m e n , s o n d e r n a u c h i n der A n e r 
k e n n u n g i h r e s Rechts au f A u f r e c h t e r h a l t u n g u n d S i c h e r u n g i h 
r e r v o l l e n po l i t i s chen , w i r t s c h a f t l i c h e n , soz ia len u n d k u l t u r e l l e n 
Souveränität. Das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t der Völker bes i t z t 
D a u e r w i r k u n g . Es erschöpft s i ch n i c h t i n se iner Initialausübung 
zu r D u r c h s e t z u n g der p o l i t i s c h e n S e l b s t b e s t i m m u n g . 
Bevor n u n der Wesensgeha l t j edes e in z e lnen Aspek t es des Ge
samtkonzep t es des Se l b s tbe s t immungsbeg r i f f s e ine r Prüfung 
u n t e r z o g e n w e r d e n sol l , muß n o c h e i n m a l nachdrücklich he rvo r 
gehoben w e r d e n , daß sie a l le u n t e r e i n a n d e r eng u n d unauflös
l i c h i n po l i t i s cher , w i r t s c h a f t l i c h e r , soz ia ler u n d k u l t u r e l l e r H i n 
s i ch t m i t e i n a n d e r v e r f l o c h t e n s ind . Jeder A s p e k t b e d i n g t d en an 
deren , u n d seine R e a l i s i e r u n g i s t n u r u n t e r Berücksichtigung 
u n d A n e r k e n n u n g der a n d e r e n möglich. 
I n po l i t i s che r H i n s i c h t b e i n h a l t e t das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t 
der Völker u n t e r k o l o n i a l e r u n d andere r F r e m d h e r r s c h a f t das 
Rech t au f E r r e i c h u n g der Unabhängigkeit, au f V e r b i n d u n g oder 
Zusammenschluß m i t e i n e m a n d e r e n unabhängigen S taa t oder 
au f W a h l ande r e r f r e i b e s t i m m t e r F o r m e n . Se ine R e a l i s i e r u n g 
k a n n n u r das Resu l t a t e ine r f r e i e n E n t s c h e i d u n g des Vo lke s » in 
e f f ek t i v e r Ausübung se iner Souveränität gegen j ede Hegemon i e 
u n d Abhängigke i t « se in . Wo d u r c h d ie Ausübung des Selbstbe
s t i m m u n g s r e c h t s e i n neues souveränes u n d unabhängiges 
S taa tswesen e n t s t a n d e n ist , erwächst aus d e m Se lbs tbes t im
m u n g s r e c h t des n e u e n Staates se lbst das Rech t se iner Bürger 
au f f r e i e B e s t i m m u n g des p o l i t i s c h e n Sys tems. So erschöpft s i ch 
das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t n i c h t m i t der D u r c h s e t z u n g u n d 
A n e r k e n n u n g der Unabhängigkeit oder der a n d e r e n möglichen 
F o r m e n . V i e l m e h r w i r k t es f o r t — zu r V e r t e i d i g u n g u n d ständi
gen E r h a l t u n g dieser Unabhängigkeit als e i n E r g ebn i s se iner 
Initialausübung. 
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Seit M a i 1981 is t Shah A. M . S. K i b r i a aus Bangladesch als Nachfolger des Indo
nesiers J . B. P. M a r a m i s Exekutivsekretär der Wirtschaf ts- u n d Soz ia lkommis
s ion für As ien u n d den Pazi f ik (ESCAP). Der 1931 i n Dacca geborene D ip l omat 
spielte eine führende Rolle b e i m Au fbau des Auswärtigen Dienstes des unab
hängigen Bangladesch; 1976-78 war er Ständiger Ver t r e t e r seines Landes b e i m 
Genfer Büro der Vere in ten Nat ionen u n d i n dieser Ze i t Vors i tzender der 
>Gruppe der 77< sowie des UNCTAD-Schif fahrtsausschusses. — Die 38.Tagung 
der ESCAP fand v o m 23. März bis zum 3.Apr i l 1982 i n Bangkok statt . 

Der w i r t s c h a f t l i c h e A s p e k t des Se lbs tbes t immungsbeg r i f f s b e in 
h a l t e t das Rech t e ines j e d e n Vo lkes , souverän u n d i n F r e i h e i t 
se in w i r t s c h a f t l i c h e s Sys t em selbst z u b e s t i m m e n . D ieser w i r t 
scha f t l i che A s p e k t m a n i f e s t i e r t s i ch vo r a l l e m i n d e m Rech t au f 
ständige Souveränität über d ie e igenen natürlichen Ressourcen 
u n d berührt d a m i t P rob l eme i m H i n b l i c k au f V e r s t a a t l i c h u n g e n 
u n d S t r e i t i g k e i t e n , d ie s i ch aus der konträren In te ressen lage der 
t r a n s n a t i o n a l e n U n t e r n e h m e n u n d andere r ausländischer Inve 
s t o r en ergeben. I n z ah l r e i chen Reso lu t i onen der ve rsch i eden
s ten Organe der V e r e i n t e n N a t i o n e n w u r d e dieses Rech t au f d i e 
e i genen natürlichen Ressourcen b e j a h t u n d bekräftigt, beson
ders i m H i n b l i c k au f d ie V e r s t a a t l i c h u n g v o n Bodenschätzen i m 
Bes i tz ausländischen K a p i t a l s . I n Übereinstimmung m i t d e n 
G r u n d p r i n z i p i e n des Völkerrechts der G e g e n w a r t i s t d ie Zustän
d i g k e i t der n a t i o n a l e n Gesetzgebung für d ie V o r n a h m e v o n Ver
s t a a t l i c h u n g e n u n d d ie Zuständigkeit de r n a t i o n a l e n Ge r i ch t e 
für d ie E n t s c h e i d u n g der da raus r e s u l t i e r e n d e n S t r e i t i g k e i t e n 
a n e r k a n n t w o r d e n , es sei d enn , der S taa t hätte i n Ausübung sei
n e r Souveränität be i de r V e r s t a a t l i c h u n g se iner natürlichen 
Ressourcen f r e i w i l l i g e ine f r emde J u r i s d i k t i o n a n e r k a n n t . D e n 
Völkern i s t das Rech t z u e r k a n n t , s i ch der Plünderung i h r e r na
türlichen Ressourcen d u r c h d ie Kolonialmächte z u w ide rse t z en . 
V o n d iesen Vo rausse t zungen aus s ind v i e l fache Konsequenzen 
abge le i te t w o r d e n , u m e i n Rech ts r eg ime z u schaf fen, das d ie 
Effektivität der völkerrechtlichen S e l b s t b e s t i m m u n g s icher
ste l l t . 

Zwe i f e l sohne s i n d d ie w i r t s c h a f t l i c h e n A s p e k t e des Selbstbe
s t i m m u n g s r e c h t s n i c h t n u r i n bezug au f d ie E r l a n g u n g der U n 
abhängigkeit de r n o c h u n t e r ko l on i a l e r u n d ande re r F r e m d h e r r 
schaf t s t ehenden Völker v o n größter Bedeu tung . A u c h i m H i n 
b l i c k au f d ie W a h r u n g u n d S i c h e r u n g der e r r e i c h t e n Unabhän
g i g k e i t u n d Souveränität gegenüber d en n e u e n F o r m e n des K o 
l on i a l i smus , d i e A u s b e u t u n g u n d w i r t s c h a f t l i c h e Abhängigkeit 

u n t e r d e m D e c k m a n t e l f o r m a l e r s t aa t l i che r Unabhängigkeit 
a u f r e c h t z u e r h a l t e n suchen, h a b e n d ie w i r t s c h a f t l i c h e n A s p e k t e 
des Se l b s tb e s t immungs r e ch t s e ine daue rnde F u n k t i o n ge fun
den . 
De r soziale A s p e k t des S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n z i p s b e i n h a l t e t 
das Rech t e ines j e d e n Vo lkes au f f r e i e B e s t i m m u n g seines ge
se l l s cha f t l i chen Systems. Insbesondere umschließt er d i e A n e r 
k e n n u n g des Rechts au f Förderung der soz ia len Ge r ech t i gke i t , 
w o r u n t e r i m w e i t e s t e n S inne das Rech t e ines j e d e n Bürgers au f 
e f f ek t i v en Genuß se iner w i r t s c h a f t l i c h e n u n d soz ia len Rechte zu 
v e r s t ehen is t . I n v e r sch i edenen Reso lu t i onen der Genera l ve r 
s a m m l u n g i s t d ieser soziale A s p e k t des Se l b s tb e s t immungs 
rech ts h e r vo r g ehoben w o r d e n . I m besonde ren sei dazu aber d i e 
>Erklärung über F o r t s c h r i t t u n d E n t w i c k l u n g i m Sozialbereich< 
(Reso lu t i on 2542 (XXIV ) v o m 11. Dezember 1969) erwähnt, d ie als 
e ine der G r u n d v o r a u s s e t z u n g e n für F o r t s c h r i t t u n d E n t w i c k 
l u n g »d ie n a t i o n a l e Unabhängigkeit au f der G r u n d l a g e des 
S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t s der Vö lker « p r o k l a m i e r t . D i e Tex t e 
der V e r e i n t e n N a t i o n e n , d ie s i ch au f d ie w i r t s c h a f t l i c h e n 
Aspek t e des Se l b s tb e s t immungs r e ch t s bez iehen, w i e insbeson
dere die i n t e r n a t i o n a l e E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e für d ie Z w e i t e 
E n t w i c k l u n g s d e k a d e der V e r e i n t e n Nat ionen<, d ie Reso lu t i onen 
zu r N e u e n W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g u n d d ie >Charta der w i r t 
s cha f t l i chen Rechte u n d P f l i c h t e n der S t a a t e n 7 sp rechen d e m so
z ia l en I n h a l t des E n t w i c k l u n g s b e g r i f f s u n d demzufo lge d e n so
z ia l en A s p e k t e n des Se l b s tb e s t immungs r e ch t s ausdrücklich 
oder s t i l l s chwe i g end e ine besondere B e d e u t u n g zu. Das K o n z e p t 
der E n t w i c k l u n g i s t n i c h t m i t bloßem W i r t s c h a f t s w a c h s t u m 
g le ichzusetzen, s o n d e r n umschließt a u c h d e n Grundsa t z der so
z ia l en G e r e c h t i g k e i t u n d i s t heu t e ohne e f f ek t i ve R e s p e k t i e r u n g 
des S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t s der Völker u n d e n k b a r . 
De r k u l t u r e l l e A s p e k t des Se l b s tbes t immungs r e ch t s b e i n h a l t e t 
das Recht a l l e r Völker au f W i e d e r g e w i n n u n g , E r h a l t u n g u n d Be
r e i c h e r u n g i h r e s k u l t u r e l l e n Erbes , d.h. au f f re ie B e s t i m m u n g i h 
r e r k u l t u r e l l e n L ebens f o rmen . D ie W i r k s a m k e i t des k u l t u r e l l e n 
Aspektes des S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n z i p s m a n i f e s t i e r t s i ch i n 
d e m Recht a l l e r Bürger au f E r z i e h u n g u n d Z u g a n g zu i h r e r K u l 
t u r . A u c h v o n dahe r i s t es unerläßlich, daß sie s i ch i h r e r Rechte 
bewußt w e r d e n u n d be r e i t u n d fähig s ind , s i ch für d e r e n A n e r 
k e n n u n g u n d D u r c h s e t z u n g e inzusetzen. D i e D e k l a r a t i o n über 
d ie Grundsätze der i n t e r n a t i o n a l e n k u l t u r e l l e n Z u s a m m e n a r 
be i t der UNESCO-Gene ra lkon f e r enz v o m 4. Novembe r 1966 be
kräftigt d ie Rechte u n d P f l i c h t e n e ines j e d e n Vo lkes a u f E n t 
w i c k l u n g se iner k u l t u r e l l e n Wer te , w o b e i i n i h r e r Präambel au f 
d ie wes en t l i chs t en Reso lu t i onen der V e r e i n t e n N a t i o n e n i m H i n 
b l i c k au f d i e A n e r k e n n u n g des Se l b s tbes t immungs r e ch t s der 
Völker ausdrücklich Bezug g e n o m m e n w i r d . D u r c h d ie Reso lu
t i o n 3 1 4 8 ( X X V I I I ) der G e n e r a l v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n Na
t i o n e n v o m 14. Dezember 1973 über E r h a l t u n g u n d W e i t e r e n t 
w i c k l u n g der k u l t u r e l l e n W e r t e s i n d schließlich d ie k u l t u r e l l e n 
A s p e k t e des Se l b s tbes t immungs r e ch t s noch näher präzisiert 
u n d ausgesta l te t w o r d e n . 

IV . Selbstbestimmung und J u s cogens 

Die außergewöhnliche B e d e u t u n g des S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n 
z ips i m Völkerrecht der G e g e n w a r t e r l a u b t es, dieses P r i n z i p a ls 
Jus cogens anzusehen, als »zwingende N o r m des a l l g e m e i n e n 
Völkerrechts«, w i e der W o r t l a u t des Ar t .53 der W i e n e r V e r t r a g s 
r e c h t s k o n v e n t i o n l au te t . 
Schon 1963 h a t t e d i e Völkerrechtskommission i n i h r e m K o m 
m e n t a r z u m E n t w u r f des Art .37 über das Rech t der Verträge i n 
Erwägung gezogen, das S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n z i p als Be i 
sp ie l s fa l l für J u s cogens z u nennen . Sie en t sch i ed s i ch d a n n j e 
doch, k e i n e Be isp ie l e für Jus cogens i n den V e r t r a g s w o r t l a u t 
se lbst einzufügen, u n d so beschränkte s i ch d ie Erwähnung des 
S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n z i p s l ed i g l i ch au f d e n B e r i c h t . B e i Über
l e i t u n g v o n Ar t .37 i n Ar t .50 des neuen E n t w u r f s w i e d e r h o l t e d i e 
K o m m i s s i o n i h r e frühere Au f f assung . B e i de r D i s k u s s i o n des 
E n t w u r f s de r Völkerrechtskommission i m 6. Hauptausschuß der 
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G e n e r a l v e r s a m m l u n g unterstützten m e h r e r e Redner d ie Au f fas 
sung v o m Jus-cogens-Charakter der S e l b s t b e s t i m m u n g . Ähnli
che Erklärungen w u r d e n auch während der e r s t en S i t zungspe
r i ode der U N - K o n f e r e n z über das Rech t der Verträge abgege
ben . 
De r V e r z i c h t au f d i e A u f n a h m e v o n Be i sp i e l en i n d e n W o r t l a u t 
des späteren Ar t .53 der W i e n e r V e r t r a g s r e c h t s k o n v e n t i o n be
deutete f o l g l i ch k e i n e Absage a n den z w i n g e n d e n C h a r a k t e r des 
Se l b s tbes t immungs r e ch t s i m H i n b l i c k au f d ie während der Re
d a k t i o n s a r b e i t e n erörterten Fälle. V i e l m e h r e n t s p r a c h es d e m 
W i l l e n der Ver fasser des Ve r t r ag swe rkes , diese F rage o f fenzu
lassen, d a m i t de r I n h a l t des Jus cogens i n der S t aa t e np rax i s u n d 
i n der R e c h t s p r e c h u n g der i n t e r n a t i o n a l e n Ge r i ch t e s i ch ausb i l 
d en könne. D ieser A n s a t z i s t der r i ch t i g e . E r ermöglicht unbe 
schadet des e v en tue l l en Vo rhandense ins ande r e r M e t h o d e n zu r 
i n h a l t l i c h e n B e s t i m m u n g des Jus cogens e ine d y n a m i s c h e Be
g r i f f s b i l dung , d i e s i ch i n Übereinstimmung m i t d e n v o n der Ge
s a m t h e i t de r i n t e r n a t i o n a l e n Geme inscha f t z u j e d e m Z e i t p u n k t 
i m Lau fe i h r e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g a k z e p t i e r t e n K r i t e r i e n 
u n d P r i n z i p i e n f o r m t u n d e n t w i c k e l t . 

D ie G r u n d i d e e des f o r m - u n d w a n d e l b a r e n B e g r i f f s i n h a l t s des 
Jus cogens als Ausfluß des Entw i ck lungsprozesses se iner i h n b i l 
d enden u n d v o n der g esamten i n t e r n a t i o n a l e n G e m e i n s c h a f t an
e r k a n n t e n K o n z e p t i o n e n f i n d e t i n s o w e i t i h r e n N i ede r s ch l ag i n 
der W i e n e r K o n v e n t i o n , als der W o r t l a u t des Ar t .53 s t a tu i e r t , 
e ine N o r m des J u s cogens könne n u r d u r c h e ine »spätere z w i n 
gende N o r m des a l l g eme inen Völkerrechts de rse lben Rechtsna
tur« geändert w e r d e n . E ine g le iche Aussage e r g i b t s i ch aus 
Art .64 . 
Heu t e k a n n i n der T a t anges ichts der i n t e r n a t i o n a l e n Gegeben
h e i t e n v o n n i e m a n d e m m e h r b e s t r i t t e n w e r d e n , daß das Selbst
b e s t i m m u n g s p r i n z i p no twend i ge rwe i s e d e m Jus cogens zuzu
r e c h n e n is t . D iese r Gedanke , der d e m P r i n z i p der Se lbs tbes t im
m u n g d a m i t d e n höchsten Rang i n der j u r i s t i s c h e n H i e r a r c h i e 
zuweis t , h a t bere i t s begonnen, E i n g a n g i n d ie i n t e r n a t i o n a l e 
Rechtsw issenscha f t z u f i n d e n . Es i s t w i c h t i g he r vo r zuheben , daß 
heute d ie A n e r k e n n u n g der Ex i s t enz v o n Jus cogens als z w i n 
gende N o r m des a l l g eme inen Völkerrechts s i ch n i c h t n u r i n n e r 
h a l b e iner b e s t i m m t e n Strömung j u r i s t i s c h e n D e n k e n s vo l l z i eh t , 
s onde rn daß a u c h A u t o r e n entgegengesetzter dogmat i s che r u n d 
ph i l o soph i sche r T endenzen s i ch dieser A u f f a s s u n g angeschlos
sen haben . 

D ie A u s g e s t a l t u n g des Se lbs tbes t immungs r e ch t s als Jus cogens 
f i n d e t i n der gegenwärtigen D o k t r i n s t a rke Unterstützung. Z u m 
e inen w i r d v e r t r e t e n , das Konzep t des J u s cogens sei auch e i n 
Bes t and t e i l des P r i n z i p s der S e l b s t b e s t i m m u n g der Völker, z u m 
anderen , dieses Rech t sei V o r b e d i n g u n g für d i e Ausübung u n d 
e f f ek t i ve V e r w i r k l i c h u n g der Menschenrech t e . 
I m J a h r e 1976 n a h m die Völkerrechtskommission i n i h r e n E n t 
w u r f über d i e S t a a t e n v e r a n t w o r t l i c h k e i t e i n e n A r t i k e l auf, i n 
d e m die Scha f fung oder d ie A u f r e c h t e r h a l t u n g k o l o n i a l e r H e r r 
schaf t als s chwerw i egende V e r l e t z u n g e ine r für d i e S i c h e r u n g 
des Se l b s tbes t immungs r e ch t s der Völker w e s e n t l i c h e n i n t e r n a 
t i o n a l e n V e r p f l i c h t u n g u n d als i n t e r n a t i o n a l e s V e r b r e c h e n cha
r a k t e r i s i e r t w u r d e . Diese B e s t i m m u n g ha t t e i h r e n U r s p r u n g i n 
d e m E n t w u r f v o n Rober to Ago, der d en B e g r i f f des i n t e r n a t i o n a 
l en Ve rb r echens de f i n i e r t e als »schwerwiegende V e r l e t z u n g e i 
ner d u r c h e ine Rege l des a l l g eme inen Völkerrechts begründete 
u n d v o n der S taa t engeme inscha f t i n i h r e r G e s a m t h e i t aner
k a n n t e n völkerrechtlichen V e r p f l i c h t u n g , d ie d ie R e s p e k t i e r u n g 
der G l e i chhe i t u n d des Se lbs tbes t immungs r e ch t s der Völker 
z u m I n h a l t hat « . T r o t z der Abänderung des W o r t l a u t s k a n n m a n 
davon ausgehen, daß d ie Völkerrechtskommission d ie Ve r l e t 
zung des Se l b s tb e s t immungs r e ch t s der Völker als sehr e r n s t e n 
R e c h t s b r u c h u n d i n t e r n a t i o n a l e s V e r b r e c h e n q u a l i f i z i e r t u n d 
d a m i t f o l g l i ch s t i l l s chwe i g end a n e r k e n n t , daß das P r i n z i p der 
S e l b s t b e s t i m m u n g e i n e n der Fälle dars t e l l t , d i e s i ch n a c h gegen
wärt igem Völkerrecht als Jus cogens q u a l i f i z i e r e n lassen. 
I n n e r h a l b der U n t e r k o m m i s s i o n zur Verhütung v o n D i s k r i m i 
n i e r u n g u n d für M i n d e r h e i t e n s c h u t z h a b e n m e h r e r e E x p e r t e n 

i m J a h r e 1976 i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m v o n m i r vo r zube r e i 
t e n d e n Be r i ch t , i n d e m i c h m i c h für d i e Z u r e c h n u n g des Selbst
b e s t i m m u n g s p r i n z i p s z u m Jus cogens ausspreche, d ieselbe A n 
s i ch t v e r t r e t e n . I n m e i n e m B e r i c h t für d i e V e r e i n t e n N a t i o n e n 
habe i c h z u m A u s d r u c k gebracht , daß i c h m e i n e E i n s t e l l u n g 
n i c h t v e r b e r g e n sol l te , daß Jus cogens au f der A n e r k e n n u n g der 
Ex i s t enz des N a t u r r e c h t s fuße, u n d gesagt, i c h t e i l t e ohne j e d e n 
Z w e i f e l d e n G e d a n k e n m i t a l l en se inen Konsequenzen , daß 
heute das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t der Völker e ine r der Fälle 
v o n J u s cogens sei. 

Gemäß Ar t .53 der W i e n e r K o n v e n t i o n i s t e i n V e r t r a g n i c h t i g , 
d e m i m Z e i t p u n k t seines Absch lusses e ine »zwingende N o r m 
des a l l g e m e i n e n Völkerrechts« entgegensteht . Ar t .64 sagt aus, 
daß »sobald e ine neue zw ingende N o r m des a l l g e m e i n e n Völker
rech ts en ts t eh t , j ede r z u d ieser N o r m i n W i d e r s p r u c h s tehende 
V e r t r a g n i c h t i g w i r d u n d erl ischt«. A l so wäre, w e n n m a n m i r zu
s t i m m t , daß das S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n z i p z u m Jus cogens ge
hört, j ede r V e r t r a g n i c h t i g , de r i m W i d e r s p r u c h z u i h m steht . 

V . S e l b s t b e s t i m m u n g und Menschenrechte 

Gegenwärtig w i r d der no twend i g e u n d enge Z u s a m m e n h a n g 
zw i schen S e l b s t b e s t i m m u n g u n d M e n s c h e n r e c h t e n u n d G r u n d 
f r e i h e i t e n n i c h t m e h r b e s t r i t t e n . I m J a h r e 1948 j edoch w u r d e d ie
ser Gedanke p r a k t i s c h i g n o r i e r t , was d a d u r c h bew iesen w i r d , 
daß i n der Menschenrechtserklärung der V e r e i n t e n N a t i o n e n 
das P r i n z i p der S e l b s t b e s t i m m u n g der Völker k e i n e Erwähnung 
f inde t . Zwölf J a h r e später, 1960, w i r d i n der >Erklärung über d ie 
Gewährung der Unabhängigkeit a n ko l on i a l e Länder u n d Völ
k e r ^ ausgeführt, d i e Abhängigkeit de r Völker d u r c h f r e m d e U n 
t e r j o chung , B e h e r r s c h u n g u n d A u s b e u t u n g ste l le e ine Ve rwe i ge 
r u n g der G r u n d r e c h t e des M e n s c h e n dar , sie stehe der C h a r t a 
der V e r e i n t e n N a t i o n e n en tgegen u n d b e h i n d e r e d i e E n t w i c k 
l u n g des F r i edens u n d der f r i e d l i c h e n Z u s a m m e n a r b e i t . D i e be i 
d e n I n t e r n a t i o n a l e n M e n s c h e n r e c h t s p a k t e p r o k l a m i e r e n , w i e 
schon erwähnt, i n i h r e m A r t . 1 das Rech t a l l e r Völker au f Selbst
b e s t i m m u n g . 

D ie Einfügung e ine r B e s t i m m u n g über das Se l b s tb e s t immungs 
r e ch t der Völker i n d ie b e i d en M e n s c h e n r e c h t s p a k t e w u r d e 1952 
d u r c h d ie M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n i n Übereinstimmung m i t 
der Reso lu t i on 545(VI) de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g en t s ch i eden 
u n d später, i m J a h r e 1955, d u r c h d e n 3. Hauptausschuß der Gene
r a l v e r s a m m l u n g bestätigt. D a m i t w a r d ie i n d e n fünfziger J a h 
r e n ab l ehnende H a l t u n g e ines beträchtlichen Te i l s des Schr i f t 
t u m s überwunden, das d e m B e g r i f f de r S e l b s t b e s t i m m u n g der 
Völker d en R e c h t s c h a r a k t e r absp rach oder w e g e n der g r u n d 
sätzlich a n d e r s a r t i g e n Bescha f f enhe i t dieses >Rechtes der Völ
k e r gegenüber d e n M e n s c h e n r e c h t e n k e i n e Möglichkeit e ine r 
A u f n a h m e i n d ie be iden I n t e r n a t i o n a l e n M e n s c h e n r e c h t s p a k t e 
sah. 

D ie T e h e r a n e r P r o k l a m a t i o n der I n t e r n a t i o n a l e n M e n s c h e n 
r e ch t skon f e r enz v o n 1968 führt i n Z i f f e r 9 aus, d ie F o r t d a u e r des 
K o l o n i a l i s m u s w i r k e s i ch nega t i v au f d ie A n e r k e n n u n g u n d A u s 
übung der Menschen r e ch t e aus, u n d i n R e s o l u t i o n V I I I derse l 
b e n Kon f e r enz w i r d au f d en u n a b d i n g b a r e n Z u s a m m e n h a n g 
zw i schen V e r w i r k l i c h u n g des Se l b s tb e s t immungs r e ch t s u n d A n 
e r k e n n u n g u n d B e a c h t u n g der Menschen r e ch t e Bezug genom
m e n . 

W i e aus d e n angeführten T e x t e n u n d insbesondere aus der Prä
a m b e l der b e i d en I n t e r n a t i o n a l e n M e n s c h e n r e c h t s p a k t e he rvo r 
geht, s t e l l t d ie e f f ek t i ve Ausübung des S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t s 
e ine der Vo rausse t zungen dar , u m j e d e r m a n n d e n Genuß se iner 
w i r t s c h a f t l i c h e n , soz ia len u n d k u l t u r e l l e n sowie bürgerlichen 
u n d p o l i t i s c h e n Rechte zu gewährleisten. A u c h d ie M e n s c h e n 
r e c h t s k o m m i s s i o n h a t i n i h r e r Reso lu t i on 3 ( X X X I ) v o m 11. Fe
b r u a r 1975 d ie besondere B e d e u t u n g der A n w e n d u n g des G r u n d 
satzes des Rechts der Völker au f S e l b s t b e s t i m m u n g für d i e Ver 
w i r k l i c h u n g der M e n s c h e n r e c h t e he r vo rgehoben . I n i h r e n Ver 
h a n d l u n g e n w u r d e w i e d e r h o l t au f d i e B e d e u t u n g der Selbstbe
s t i m m u n g als Rech t des e in z e lnen u n d als no twend i g e Vo raus -
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S e t z u n g für d i e Ausübung der a n d e r e n Rechte u n d F r e i h e i t e n 
des M e n s c h e n h ingew i esen . A u s d iesen T e x t e n e r g i b t s i ch d ie 
K o n z e p t i o n der S e l b s t b e s t i m m u n g als I n d i v i d u a l r e c h t , als une r 
läßliche V o r b e d i n g u n g für d ie g enu ine Ex i s t enz der a n d e r e n 
Rechte u n d F r e i h e i t e n des M e n s c h e n u n d als Rech t der k o l o n i a 
ler u n d F r e m d h e r r s c h a f t u n t e r w o r f e n e n Völker. 
Es i s t w i c h t i g z u ve rsuchen , das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t als I n 
d i v i d u a l r e c h t auszugesta l ten . Z w a r h a t d i e Menschenrech t s 
k o m m i s s i o n es als solches beze ichnet , j e d o c h h a t sie k e i n e Be
gründung für dieses K r i t e r i u m ge l i e f e r t u n d den Se lbs tbes t im
m u n g s b e g r i f f als i nd i v i due l l e s Rech t n i c h t v o n d e m Selbstbe
s t i m m u n g s b e g r i f f als Vo rausse t zung für d i e Effektivität der an 
d e r e n Rechte u n d F r e i h e i t e n d i f f e r enz i e r t . 

Das S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n z i p i s t e i n I n d i v i d u a l r e c h t i nsowe i t , 
als es j e d e m e in ze lnen d e n A n s p r u c h d a r a u f v e r m i t t e l t , daß das 
V o l k , d e m er angehört, se inen po l i t i s chen , w i r t s c h a f t l i c h e n , so
z i a l en u n d k u l t u r e l l e n S ta tus f r e i b e s t i m m e n k a n n . D i e Genera l 
v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n N a t i o n e n h a t d i e s em G e d a n k e n 
d u r c h d ie ausdrückliche A n e r k e n n u n g des Rechts e ines j eden , 
für das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t seines unterdrückten V o l k e s zu 
kämpfen, R e c h n u n g ge t ragen . 

Außerdem aber i s t d ie W i r k s a m k e i t des Se l b s tbe s t immungs 
rech ts e ines Vo lke s B e d i n g u n g u n d Vo rausse t zung für d ie E x i 
stenz der a n d e r e n Rechte u n d F r e i h e i t e n des M e n s c h e n . N u r e i n 
Vo lk , das se ine Unabhängigkeit e r r u n g e n hat , k a n n ohne f r e m d e 
Beeinträchtigung d ie zu r Gewährleistung des Genusses a l l e r 
Rechte n o t w e n d i g e n Maßnahmen durchführen. M e n s c h e n 
rech te u n d G r u n d f r e i h e i t e n h a b e n daher n u r Bes tand , w e n n 
a u c h d ie S e l b s t b e s t i m m u n g Bes t and ha t . 
Das S e l b s t b e s t i m m u n g s p r i n z i p i s t naturgemäß u n d i n gewisser 
Weise g r u n d l e g e n d e i n Rech t der Völker u n t e r k o l o n i a l e r u n d 
F r e m d h e r r s c h a f t . Se ine C h a r a k t e r i s i e r u n g als K o l l e k t i v r e c h t , 
dessen Träger d i e Völker s ind , b r i n g t j e d o c h vielfältige Schwie 
r i g k e i t e n der Präzisierung u n d A b g r e n z u n g des Konzep t s >Volk< 
m i t s ich . Abgesehen j e d o c h v o n so lchen S c h w i e r i g k e i t e n i s t das 
S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t der Völker gegenwärt ig e ine der w i c h 
t i g s t e n E r r u n g e n s c h a f t e n u n d h a t d u r c h d ie Möglichkeit se iner 
G e l t e n d m a c h u n g u n d A n e r k e n n u n g d ie i n t e r n a t i o n a l e G e m e i n 
schaft , w i e sie d i e W e l t n o c h v o r w e n i g e n J a h r e n k a n n t e , r a d i k a l 
verändert. 

V I . Schlußbemerkungen 

A m Be i sp i e l des Se l b s tb e s t immungs r e ch t s der Völker lassen 
s i ch ohne Z w e i f e l d ie k o n s t i t u t i v e n E l e m e n t e des gegenwärt igen 

Völkerrechts u n d d ie po l i t i s chen Realitäten u n s e r e r Z e i t besser 
c h a r a k t e r i s i e r e n u n d m i t größerer Präzision b e s t i m m e n . 
Ohne d ie E i n s i c h t i n d e n I n h a l t dieses Rechts , ohne d ie E inbez ie 
h u n g se iner A u s w i r k u n g au f das gesamte Völkerrecht der Ge
g e n w a r t u n d ohne Verständnis dafür, w i e d u r c h seine A n e r k e n 
n u n g u n d A n w e n d u n g der N i ede r gang des K o l o n i a l i s m u s m i t 
d e m E n t s t e h e n der Wel t , i n der w i r heute l eben, e i n h e r g i n g , i s t es 
n i c h t möglich, d e n W a n d e l z u er fassen, d e n Völkerrecht u n d Völ
k e r g e m e i n s c h a f t i m l e t z t en V i e r t e l j a h r h u n d e r t d u r c h g e m a c h t 
haben . 

M a n muß s i ch j e d o c h dessen bewußt se in, daß d ieser Prozeß der 
Änderung u n d E n t w i c k l u n g des Völkerrechts n i c h t beendet i s t . 
Das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t der Völker m i t se iner ständigen 
W i r k s a m k e i t h a t auch i n Z u k u n f t noch e ine g rund l egende Ro l l e 
z u übernehmen. I h m i s t es aufgegeben, d en V e r l e t z u n g e n des I n 
t e r ven t i onsve rbo t es en tgegenzut re t en , d i e w i r t s c h a f t l i c h e u n d 
soziale E n t w i c k l u n g i n i n t e r n a t i o n a l e r Solidarität u n d Koopera 
t i o n s i che r zus t e l l en u n d d ie n e u e n p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i 
chen F o r m e n des Neoko l on i a l i smus u n d des N e o i m p e r i a l i s m u s 
z u bese i t igen. 
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46 Staaten gehören heute dem 
C o m m o n w e a l t h of Nations* 
(bis 1951 das >Bri t ish Common-
wealth<) an. Vor e inem halben 
Jahrhunder t , als die >Domi-
nions< die vol le Unabhängig
ke i t erhie l ten, löste es das >Bri-
t i sh Empire< ab. N i ch t alle, aber 
doch die me is ten der ehemal i 
gen br i t i schen Ko l on i en haben 
sich dem Commonwea l th ange
schlossen. Der wel tpo l i t i sche 
Ste l l enwert dieses lockeren 
Verbandes i s t a l lerd ings n i ch t 
sehr hoch zu veranschlagen. 
Sein Generalsekretär w a r Ende 
1981 unte r den Kand ida t en für 
das A m t des UN-Generalsekre
tärs. 
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Recht auf Entwicklung in der internationalen Diskussion 
Notwendige Ergänzung des Konzepts der Neuen Weltwirtschaftsordnung HARALD HOHMANN 

Zwischen Frieden, sozialer Gerechtigkeit, den Menschenrechten 
und der Forderung der Entwicklungsländer nach Verwirkli
chung der Neuen Weltwirtschaftsordnung (NWWO) besteht eine 
enge Beziehung; so heißt es in der Resolution 32/130 der General
versammlung1 gleich nach der Verurteilung von Kolonialismus 
und Fremdherrschaft sowie der Bekräftigung von Selbstbestim
mungsrecht und nationaler Verfügungsgewalt über die natürli
chen Ressourcen: »Die Verwirklichung der neuen internationa
len Wirtschaftsordnung ist ein wesentliches Element für die 
wirksame Förderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
und sollte ebenfalls Vorrang erhalten«. Doch erst in den letzten 
drei Jahren hat sich die Weltorganisation intensiver mit dem 
Zusammenhang von Weltwirtschaftsordnung, Menschenrechten, 
Frieden und Entwicklung beschäftigt Dabei wurde von einem 
>Recht auf Entwicklung< ausgegangen; im Januar 1982 hat eine 
Arbeitsgruppe von Regierungsexperten die Ausarbeitung einer 
entsprechenden Deklaration der Vereinten Nationen vorge
schlagen. Der folgende Aufsatz untersucht nach einem kurzen 
Rückblick auf die Zielrichtung der NWWO und ihre aktuelle völ
kerrechtliche Verbindlichkeit (I.) die Kritik am ökonomischen 
Entwicklungsbegriff der NWWO zu Beginn der Dritten Entwick
lungsdekade (II.) und schließlich die Bedeutung des Rechts auf 
Entwicklung (HL). 

I . V o n der S t ra teg i e für d i e Zwe i t e E n t w i c k l u n g s d e k a d e z u r 
F o r m u l i e r u n g de r N W W O 

Der E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e für d ie Zwe i t e U N - E n t w i c k l u n g s d e 
kade (1971—1980) l a g d ie K o n z e p t i o n e ine r W e l t w i r t s c h a f t zu
g runde , i n der s i ch das W i r t s c h a f t s w a c h s t u m i n den I n d u s t r i e 
s taa ten au f d i e Entwicklungsländer a u t o m a t i s c h übertragen 
würde — d u r c h H a n d e l , Techno log i e t rans f e r u n d E n t w i c k l u n g s 
h i l f e . I m p l i z i t w u r d e dabe i vorausgesetzt , daß a u f g r u n d a n h a l 
t e n d e n W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s d ie I n d u s t r i e s t a a t e n verstärkt a n 
Exportgütern der D r i t t e n W e l t i n t e r e ss i e r t wären, diese d a d u r c h 
m e h r Ge ld e rh i e l t e u n d i h r e E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m e f inanz i e 
r e n könnte. Diese H o f f n u n g e n w u r d e n j e d o c h b a l d gründlich 
enttäuscht. So heißt es i n e i n e m B e r i c h t des Generalsekretärs 
der U N C T A D : 
»Dieses K o n z e p t e ines e x p a n d i e r e n d e n W e l t w i r t s c h a f t s s y s t e m s , i n d e m 
das W a c h s t u m i n d e n Entwicklungsländern e i n S p i e g e l b i l d des Wachs 
t u m s i n de r übrigen W e l t da r s t e l l t , h a t s i ch als f e h l e r h a f t e r w i e s e n . . . D i e 
Schwäche de r S t r a t e g i e k a n n hauptsächlich de r T a t s a c h e zuge s ch r i eb en 
w e r d e n , daß d i e i h r z u g r u n d e l i e g e n d e n K o n z e p t e u n d A n n a h m e n n i c h t 
m i t d e n Real i täten des W e l t w i r t s c h a f t s s y s t e m s u n d de r N o t w e n d i g k e i t e i 
n e r Veränderung de r P o s i t i o n de r Entwicklungsländer als e ines abhängi
g en Sub -Sys t ems übereinstimmten.« 

E i n e r der Hauptgründe für d ie F o r d e r u n g der D r i t t e n W e l t n a c h 
e iner Neuges t a l tung der W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g w a r der Z u 
s a m m e n b r u c h der k lass i sch- l ibe ra l en V o r s t e l l u n g , n a c h der al le 
Länder, se lbst d ie k l e i n e n u n d a r m e n , d u r c h H a n d e l i m m e r n u r 
g e w i n n e n könnten. Längst i s t es d e u t l i c h geworden , daß e in ige 
(die I ndus t r i e s t aa t en ) bedeu tend m e h r N u t z e n aus den Hande l s 
strömen z i ehen als andere u n d daß f o l g l i ch der G r a b e n zw i s chen 
I n d u s t r i e - u n d Entwicklungsländern wächst 3 , d ie s che inba r en 
Er fo lge m a n c h e r Schwellenländer 4 vermögen a n d i e s em Ge
s a m t e i n d r u c k w e n i g z u ändern. D ie d en i n t e r n a t i o n a l e n W i r t 
scha f t sbez i ehungen zug runde l i e g enden l i b e r a l e n P r i n z i p i e n 
F re ihe i t , G l e i c h h e i t u n d Gegense i t i gke i t könnten a l l en Ländern 
W o h l s t a n d b r i n g e n — aber n u r i n e iner W e l t v o n annähernd g le i 
chen P a r t n e r n . I n e ine r W e l t v o n >Mächtigen< au f der e i n e n u n d 
>Armen< au f der a n d e r e n Sei te bes teht dagegen d ie Ge fahr , daß 
f o rme l l e G l e i c h h e i t m a t e r i e l l e U n g l e i c h h e i t bedeute t u n d daß re
z ip roke Be z i ehungen w e i t e r h i n d ie K l u f t v e r t i e f e n 5 . Für d ie Ver 

t r e t e r der D r i t t e n W e l t i s t d i e gegenwärtige W e l t w i r t s c h a f t s o r d 
n u n g e i n R e l i k t des K o l o n i a l i s m u s , i s t c h a r a k t e r i s i e r t d u r c h For
m e n v o n B e h e r r s c h u n g u n d Abhängigkeit. Sie f o r d e r n dahe r e i 
n e n U m b r u c h i n d e n g l oba l en W i r t s cha f t sbe z i ehungen , de r e ine 
gewisse V o r z u g s s t e l l u n g für d ie B e n a c h t e i l i g t e n i n der W e l t w i r t 
schaf t scha f f t u n d so d ie Ung l e i chgew i ch t e u n d U n g e r e c h t i g k e i 
t e n k o r r i g i e r e n k a n n . M i t i h r e n z e n t r a l e n Entschließungen über 
d ie E r r i c h t u n g e ine r n e u e n i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s o r d n u n g 6 

h a t d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n N a t i o n e n — be i Vor 
b e h a l t e n aus d e m Lage r der I n d u s t r i e s t a a t e n — 1974/75 d ie Not 
w e n d i g k e i t e ine r Änderung des gegenwärtigen W e l t w i r t s c h a f t s 
sys tems en t sp r e chend den Bedürfnissen der Entwicklungslän
der a n e r k a n n t 7 . 

Z u r völkerrechtlichen V e r b i n d l i c h k e i t d ieser Re so lu t i onen s i n d 
un t e r s ch i ed l i che S t a n d p u n k t e e i n g e n o m m e n w o r d e n 8 ; a u f g r u n d 
der B e d e u t u n g d ieser F rages t e l l ung a u c h für das R e c h t au f E n t 
w i c k l u n g so l l h i e r a u f k u r z e ingegangen w e r d e n . D i e i n Reso lu
t i o n 34/150 9 geäußerte A u f f a s s u n g der M e h r h e i t de r Genera l ve r 
s a m m l u n g , daß d ie Reso lu t i onen zur N W W O »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 s cha f t s r e ch t s enthalten«, muß 
s i che r l i ch — da Reso lu t i onen der G e n e r a l v e r s a m m l u n g k e i n e 
f o r m e l l e n Völkerrechtsquellen i m S inne v o n A r t i k e l 38 des Sta
t u t s des I n t e r n a t i o n a l e n Ger i ch t sho f s s i n d 1 0 — d i f f e r enz i e r t e r 
gesehen w e r d e n u n d A b s t i m m u n g s e r g e b n i s s e u n d Vo rbeha l t s 
erklärungen berücksichtigen 1 1 . Erklärungen der Genera l ve r 
s a m m l u n g zu n e u e n völkerrechtlichen Grundsätzen können 
aber sogenannte m a t e r i e l l e Rech tsque l l en da r s t e l l en , also d ie 
B i l d u n g n e u e n Völkergewohnheitsrechts v o r b e r e i t e n he l f en . Es 
i s t l e g i t i m , Reso lu t i onen u n d vo r a l l e m D e k l a r a t i o n e n i n der 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m Rech ts f ragen als a u t o r i t a t i v e S t e l l ung 
n a h m e n z u z i t i e r en , da sie d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n über al lge
m e i n e Rege ln des Völkerrechts k a n a l i s i e r e n u n d prägen; sie ent 
f a l t en dahe r — sowe i t k e i n e Vorbehaltserklärungen v o r l i e g e n — 
gewisse Präjudizwirkungen 1 2 . Se lbst b e i Vorbehaltserklärungen 
h a t d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g d ie Möglichkeit, d en M i t g l i e d s t a a 
t e n d i p l oma t i s che oder w i r t s c h a f t l i c h e Maßnahmen z u emp feh 
l en , u m D r u c k au f e i n e n S taa t auszuüben, der s i ch we i g e r t , e ine 
Reso lu t i on oder E m p f e h l u n g durchzuführen 1 3 . B e i d en Reso lu
t i o n e n zur N W W O geh t e i n großer T e i l der völkerrechtlichen 
Leh r e d a v o n aus, daß es s i ch u m >soft law<, nämlich u m e i n s i ch 
en tw i cke lndes i n t e r n a t i o n a l e s E n t w i c k l u n g s r e c h t h a n d e l t 1 4 ; n u r 
v e r e in z e l t w i r d v o n e ine r revolutionären N e u k o n z e p t i o n 1 5 , an 
sonsten v o n e ine r >normalen< W e i t e r e n t w i c k l u n g des Völker
r e c h t s 1 6 gesprochen. Es sche in t s i ch d ie A n s i c h t durchzuse t zen , 
daß e inze lne Aussagen dieser Reso lu t i onen be re i t s Völker
rechtsqualität h a b e n u n d andere sie n o c h b e k o m m e n w e r d e n 1 7 . 
D i e w o h l t r e f f ends t e C h a r a k t e r i s i e r u n g der völkerrechtlichen 
V e r b i n d l i c h k e i t w i r d i n e i n e m B e r i c h t der M e n s c h e n r e c h t s k o m 
m i s s i o n v o n 1981 z i t i e r t : 

»D iese E m p f e h l u n g e n u n d E n t s c h e i d u n g e n . . . b i l d e n . . . e ine R e i h e v o n 
B e s t i m m u n g e n , w e l c h e d i e i n t e r n a t i o n a l e G e m e i n s c h a f t d e n R e g i e r u n 
g e n als p o l i t i s c h e V o r g e h e n s w e i s e n e m p f i e h l t u n d w e l c h e als I n s p i r a 
t i onsque l l e d i e n e n dürften für d i e F o r m u l i e r u n g j u r i s t i s c h e r N o r m e n , d i e 
e i n e n n e u e n Z w e i g des Völkerrechts einführen w e r d e n , d e r i n t e r n a t i o n a 
les E n t w i c k l u n g s r e c h t g e n a n n t w e r d e n könnte. V i e l e d i eser Reso lu t i o 
n e n u n d E m p f e h l u n g e n s cha f f en j e d o c h ( schon ) V e r p f l i c h t u n g e n für 
S t a a t e n . . . I n t e r n a t i o n a l e s E n t w i c k l u n g s r e c h t n i m m t G e s t a l t a n als 
>spin-off< de r unzähligen R e s o l u t i o n e n u n d E m p f e h l u n g e n , d i e v o n 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 als E r g e b n i s v o n K o n f r o n t a t i o n u n d V e r h a n d 
l u n g e n verfaßt w e r d e n . M i t a n d e r e n W o r t e n i s t es e i n p o l i t i s c h e r F a k t o r , 
e i n A u f f a n g b e c k e n für j u r i s t i s c h e N o r m e n , w e l c h e E n t w i c k l u n g begünsti
gen, u n d d a h e r b e s t eh t k e i n Z w e i f e l darüber, daß es v o n Umständen ab
hängig i s t , d i e v o n F a l l z u F a l l v a r i i e r e n u n d d ie Höhe de r V e r h a n d l u n g s 
m a c h t b e s t i m m e n , w e l c h e d i e Entwicklungsländer ausüben können, u m 
N o r m e n z u scha f f en , d i e i h r e n Bedürfnissen u n d Z i e l e n a m bes t en en t 
sprechen . « 1 8 
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I I . D i e K r i t i k a m ökonomischen E n t w i c k l u n g s b e g r i f f 
d e r NWWO z u B e g i n n de r D r i t t e n E n t w i c k l u n g s d e k a d e 

E n t w i c k l u n g s e x p e r t e n n a h m e n schon b a l d d ie NWWO-Konzep -
t i o n — t r o t z i h r e r u n b e s t r e i t b a r e n V o r t e i l e — e twas skep t i s ch 
auf, da es u n k l a r ist , ob sie w i r k l i c h zu r E n t w i c k l u n g b e i t r a g e n 
k a n n . D ie H a u p t k r i t i k stützt s i ch darauf , daß sie w e i t e r h i n — 
ähnlich w i e schon d ie S t r a t e g i en der e r s t en u n d z w e i t e n E n t 
w i c k l u n g s d e k a d e — au f l i b e r a l e n M o d e l l e n b e r u h t u n d we i t ge 
h e n d n u r e ine verstärkte I n t e g r a t i o n der Entwicklungsländer i n 
den W e l t m a r k t a n s t r e b t 1 9 . So h a t auch U N C T A D - G e n e r a l s e k r e -
tär G a m a n i Corea k u r z v o r der V i e r t e n W e l t h a n d e l s k o n f e r e n z i n 
N a i r o b i 1976 das v o rhe r r s chende In teresse der D r i t t e n W e l t a n 
der N W W O folgendermaßen z u m A u s d r u c k gebracht : 

» I ch b i n de r A u f f a s s u n g , daß a l l e m de r W u n s c h , j a d i e F o r d e r u n g z u g r u n 
de l i eg t , daß d ie Länder de r D r i t t e n W e l t d e m w e l t w e i t e n H a n d e l s s y s t e m 
angepaßt w e r d e n . Sie w o l l e n n i c h t länger a m R a n d e oder außerhalb d ie 
ses Sys t ems b l e i b e n . Sie möchten dazugehören u n d m i t e n t s c h e i d e n u n d 
a n d e n Vorgängen t e i l h a b e n , v o n d e n e n d i e E n t w i c k l u n g beeinflußt 
w i r d . « 2 0 

I n d en D o k u m e n t e n der N W W O w i r d v o n der b i s h e r i g e n i n t e r n a 
t i o n a l e n A r b e i t s t e i l u n g ausgegangen, der E x p o r t b l e i b t de r M o 
t o r der E n t w i c k l u n g u n d E n t w i c k l u n g w i r d als e ine F u n k t i o n v o n 
Außenhandel beg r i f f en . Das P r i n z i p >Hil fe d u r c h Handel< (a id b y 
t rade ) u n d das k lass ische T h e o r e m der k o m p a r a t i v e n K o s t e n 
vo r t e i l e — das n u r u n t e r annähernd g l e i chen P a r t n e r n , aber 
n i c h t b e i a s y m m e t r i s c h e n Be z i ehungen i m Verhältnis v o n mäch
t i g e n S taa t en z u a r m e n Ländern G e l t u n g b e a n s p r u c h e n d a r f 2 1 — 
w e r d e n w e i t e r h i n der N W W O zugrundege leg t . D i e F o r d e r u n g e n 
der V e r t r e t e r der D r i t t e n W e l t z i e l en au f d i e Sp i e l r e ge ln i h r e r I n 
t e g r a t i o n i n d en W e l t m a r k t ; d u r c h e ine ge r inge Veränderung 
dieser Rege ln z u i h r e n G u n s t e n v e r s u c h e n sie n u r , i h r e n e i genen 
A n t e i l a m e r w i r t s c h a f t e t e n M e h r p r o d u k t z u erhöhen 2 2 . E ine sol
che E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e i s t a l l e rd ings p r o b l e m a t i s c h , da das 
Verhältnis zw i s chen I n d u s t r i e s t a a t e n (Me t ropo l en ) u n d d e n m e i 
s t en Entwicklungsländern ( P e r i p h e r i e n ) 2 3 d u r c h a s y m m e t r i s c h e 
Be z i ehungen u n d d a m i t e ine s t r u k t u r e l l e Abhängigkeit g ekenn 
ze ichnet i s t : B e i d en Peripherieländern h a t e ine D i v e r s i f i z i e r u n g 
der W i r t s c h a f t n o c h n i c h t s t a t t g e funden u n d w i r d a u c h n i c h t er
möglicht; sie w e r d e n i m Gegen t e i l i n der bes t ehenden i n t e r n a t i o 
n a l e n A r b e i t s t e i l u n g o f tma l s zu r M o n o k u l t u r gezwungen , we r 
den für d ie I n d u s t r i e s t a a t e n o f t n u r n o c h z u A n b i e t e r n v o n e i n 
oder zwe i Rohsto f f en , während der E x p o r t ande r e r Güter i m m e r 
stärker zurückgeht 2 4 . I m Gegenzug müssen d ie E n t w i c k l u n g s 
länder i h r e H a l b - u n d F e r t i g p r o d u k t e aus den I n d u s t r i e s t a a t e n 
bez iehen, d e r e n Pre ise u m e i n V ie l faches höher l i egen u n d ge
genüber d e n Rohs to f f en i n der Rege l a u c h i m m e r stärker ste i 
gen. D a d ie Peripherieländer größtenteils i n d ie I n d u s t r i e s t a a t e n 
e x p o r t i e r e n u n d i h r e H a l b - u n d F e r t i g p r o d u k t e f as t n u r aus die
sen S taa t en bez iehen, s i n d sie doppe l t abhängig. I m E rg ebn i s 
p r o f i t i e r e n d i e I n d u s t r i e s t a a t e n ( u n d i h r e t r a n s n a t i o n a l e n K o n 
zerne) e r h e b l i c h v o n d e n Entwicklungsländern, da diese i h r e De
v i s e n e i n n a h m e n so for t w i e d e r b e i d en I n d u s t r i e s t a a t e n ausge
b e n müssen. De r A u s w e g w u r d e konven t i one l l e rwe i s e i n e ine r 
I m p o r t - S u b s t i t u i e r u n g gesehen; diese j edoch b e g i n n t i n der Re
gel i m m e r be i d en m e i s t e n t w i c k e l t e n Gütern: d a d u r c h w i r d e ine 
neue Abhängigkeit v o n den M e t r o p o l e n begründet, Abhängig
k e i t v o n K a p i t a l , T e c h n i k u n d T e c h n i k e r n . Das D e n k e n i n euro
päisch-amerikanischen K a t e g o r i e n u n d d ie E x p o r t o r i e n t i e r u n g 
i n R i c h t u n g M e t r o p o l e n b e w i r k e n gerade be i d e n e r f o l g r e i c h e 
r e m Entwicklungsländern u n t e r a n d e r e m e ine völl ige V e r n a c h 
lässigung der e i genen L a n d w i r t s c h a f t , d i e o f t g enug zur völl igen 
Abhängigkeit v o n N a h r u n g s i m p o r t e n aus den I n d u s t r i e s t a a t e n 
geführt hat , w e i t e r h i n e ine s t a rke Abhängigkeit v o n hochent 
w i c k e l t e r Techno log i e u n d v o n T e c h n i k e r n aus den I n d u s t r i e 
s taaten , sowie e ine ausgeprägte D o m i n a n z der K u l t u r der M e t r o 
po l en ( >ku l ture l l e r I m p e r i a l i s m u s ^ u n d d ie H e r a u s b i l d u n g e ine r 
k l e i n e n europäisierten E l i t e , d ie a l le M a c h t u n d fas t d e n ganzen 
R e i c h t u m des Landes i n Händen hält u n d verächtlich au f d ie e in 
he im ische ( i n i h r e n A u g e n >unterentwicke l te< ) K u l t u r u n d T r a d i 
t i o n h e r a b s c h a u t 2 5 . Faz i t : Das l ibe ra l e K o n z e p t der N W W O führt 

be i d en gegenwärtigen a s y m m e t r i s c h e n B e z i e h u n g e n zw i s chen 
M e t r o p o l e n u n d P e r i p h e r i e n n i c h t zu e ine r Bese i t i gung v o n U n 
ge r e ch t i gke i t en — a u c h be i höheren D e v i s e n e i n n a h m e n für d i e 
Entwicklungsländer i s t e ine Verschärfung der Gegensätze w a h r 
s c h e i n l i c h 2 6 . 
E i n zwe i t e r wes en t l i che r K r i t i k p u n k t setzt d a r a n an , daß der 
E n t w i c k l u n g s b e g r i f f der N W W O n i c h t v o n d e n Grundbedürfnis
sen der M e n s c h e n ausgeht u n d daß d ie N W W O n i c h t s zu r V e r t e i 
l u n g der M e h r e i n n a h m e n i n n e r h a l b des E n t w i c k l u n g s l a n d e s 
sagt. D i e M e h r e i n n a h m e n eines Landes müssen n i c h t n o t w e n d i 
gerweise zur F i n a n z i e r u n g v o n E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m e n ver
w e n d e t w e r d e n ; d ie E r f a h r u n g h a t gezeigt, daß v e r m e h r t e E i n 
n a h m e n o f t a u c h z u v o l k s w i r t s c h a f t l i c h fragwürdigen Prest ige-
P r o j e k t e n oder zur S u b v e n t i o n i e r u n g ( k o n k r e t : persönlichen Be
r e i che rung ) de r E l i t e n führten. A n z u n e h m e n , daß d ie M e h r e i n 
n a h m e n v e r w e n d e t würden, u m die Grundbedürfnisse der Bevöl
k e r u n g zu be f r i ed i gen , wäre n a i v 2 7 . So heißt es a u c h i n e i n e m Be
r i c h t des UNCTAD-Generalsekretärs: 
»Das E r g e b n i s d e r Ta tsache , daß q u a l i t a t i v e u n d s t r u k t u r e l l e Verände
r u n g e n i n d e r Gese l l s cha f t n i c h t durchgeführt w u r d e n , w a r , daß i n v i e l e n 
Entwicklungsländern E i n k o m m e n s u n t e r s c h i e d e n o c h w e i t e r a u s e i n a n 
d e r k l a f f t e n , während A r m u t , A r b e i t s l o s i g k e i t , Unterernährung u n d H u n 
ge r s i ch n o c h m e h r v e r b r e i t e t h a b e n . E n t w i c k l u n g . . . e r f o r d e r t e n t s p r e 
chende Strukturveränderungen de r gegenwärt igen Gese l l s cha f t en , u n d 
sie k a n n i n v i e l e n Entwicklungsländern o f f e n s i c h t l i c h n i c h t e i n e m i n t e r 
n e n Sickerprozeß v o n w i r t s c h a f t l i c h e m W a c h s t u m i n n e r h a l b d e r beste
h e n d e n sozio-ökonomischen S t r u k t u r überlassen w e r d e n . « 2 8 

Ausführungen z u so lchen inne rgese l l s cha f t l i chen R e f o r m e n 
f e h l t e n ursprünglich i n d e n D o k u m e n t e n de r NWWO. D i e a u c h i n 
der U N O z u n e h m e n d d i s k u t i e r t e K r i t i k faßt e i n B e r i c h t des Ge
neralsekretärs so z u s a m m e n : 

»Aufgrund d e r Zwänge des W e l t h a n d e l s w a r e n v i e l e Entwicklungsländer 
unfähig, i h r e n a t i o n a l e P r o d u k t i o n z u d i v e r s i f i z i e r e n u n d i h r e e i g e n e n 
Märkte z u stärken . . . D i e S t r u k t u r des W e l t h a n d e l s h a t so m e i s t d a z u ge
führt, d i e Entwicklungsländer e i n e r K o n t r o l l e über d e n W e g i h r e r E n t 
w i c k l u n g s p r o z e s s e z u b e r a u b e n . Jedes W a c h s t u m w a r v o l l k o m m e n ab
hängig v o n d e n I n d u s t r i e s t a a t e n ; u n d o b w o h l k u r z f r i s t i g Exporteinkünfte 
erhöht w e r d e n k o n n t e n , h a t diese e x p o r t o r i e n t i e r t e E n t w i c k l u n g s s t r a t e 
g ie v i e l e Entwicklungsländer d a v o n abgeha l t en , Kapitalgüter u n d e i n h e i 
m i s c h e Te chno l o g i e z u p r o d u z i e r e n u n d i h r e P r o d u k t i o n a n d e n G r u n d b e 
dürfnissen de r M e n s c h e n z u o r i e n t i e r e n . . . D i e gegenwärt ige S t r u k t u r 
des W e l t h a n d e l s s c h e i n t e i n e n Prozeß v o n U n t e r e n t w i c k l u n g i n v i e l e n 
Entwicklungsländern z u unterstützen.. . D ies führte o f t z u p o l i t i s c h e r I n 
stabilität u n d z u soz ia l en U n r u h e n , d e n e n i n v i e l e n Fäl len m i t Repress io 
nen , M i l i t a r i s i e r u n g u n d V e r l e t z u n g e n e l e m e n t a r e r M e n s c h e n r e c h t e be
gegne t w u r d e . « 2 9 

E i n E n t w i c k l u n g s m o d e l l , daß d ie K l u f t zw i s chen N W W O - u n d 
Grundbedürfnis-Strategie überbrücken könnte, i s t v i e l l e i ch t das 
K o n z e p t des >Vertrauens i n d ie e igene Kra f t< (sel f -re l iance) , das 
e ine erste p r o g r a m m a t i s c h e F o r m u l i e r u n g bere i t s vo r e i n e i n 
h a l b J a h r z e h n t e n d u r c h den t ansan i s chen Präsidenten J u l i u s K . 
Nye r e r e e r f u h r . G e f o r d e r t i s t d ie Fähigkeit, w e i t g e h e n d auto 
n o m e E n t s c h e i d u n g e n für d i e Lösung n a t i o n a l e r P rob l eme z u 
fällen; e ine a l l z u hek t i s che I n t e g r a t i o n i n d e n W e l t m a r k t so l l ver
m i e d e n u n d e ine eigene, d e n n a t i o n a l e n Bedürfnissen u n d Vor 
ausse t zungen en tsprechende E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e begünstigt 
w e r d e n . Zunächst hätte das E n t w i c k l u n g s l a n d m i t H i l f e t r a d i t i o 
ne l l e r T e c h n i k e n (oder >angepaßter T e c h n o l o g i e s ) d ie L a n d 
w i r t s c h a f t z u fördern, d a n n d ie I n d u s t r i e s a m t der n o t w e n d i g e n 
I n f r a s t r u k t u r au f zubauen u n d so d ie W i r t s c h a f t z u d i ve rs i f i z i e 
r e n . H a u p t a n l i e g e n s i n d d ie Grundbedürfnisse des Menschen ; 
der H a n d e l so l l möglichst n u r au f Entwicklungsländer be
schränkt w e r d e n ( m i t I n d u s t r i e s t a a t e n w i r d n u r i m n o t w e n d i g e n 
U m f a n g gehande l t ) . N a c h e ine r so lchen d i ssoz i a t i v en Phase wä
r e n d a n n d ie Vo rausse t zungen für e inen stärkeren H a n d e l m i t 
I n d u s t r i e s t a a t e n günstig. 

Für dieses v o n der >Gruppe der 77< i m m e r w i e d e r d i s k u t i e r t e 
K o n z e p t 3 0 läßt d i e assoz ia t iv geprägte N W W O k a u m e i n e n 
R a u m ; es e r l a n g t j edoch j e t z t w i ede r z u n e h m e n d e B e d e u t u n g i m 
R a h m e n des Rechts au f E n t w i c k l u n g . D i e E r w e i t e r u n g des A n 
satzes z u m Pos tu la t der K o l l e k t i v e n Eigenständigkei t (collec
t i v e se l f -re l iance) k a n n dagegen als i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l de r 
N W W O v o n s te igender W i c h t i g k e i t angesehen w e r d e n 3 1 . S chon 
i m Schlußdokument der 7. S o n d e r g e n e r a l v e r s a m m l u n g w a r e n 
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die I n d u s t r i e s t a a t e n u n d das U N - S y s t e m au fge f o rde r t w o r d e n , 
d en Entwicklungsländern au f V e r l a n g e n z u he l f en , i h r e Z u s a m 
m e n a r b e i t au f r e g i o n a l e m N i v e a u zu verstärken 3 2 . D ie >Gruppe 
der 77< h a t 1979 i m A r u s c h a - P r o g r a m m d ie B e d e u t u n g der k o l 
l e k t i v e n Eigenständigkeit u n t e r s t r i c h e n 3 3 . N a c h e i n e m UNC-
T A D - B e r i c h t bedeute t d ie Z u s a m m e n a r b e i t zw i s chen d e n E n t 
wicklungsländern e i n m a l e ine Stärkung i h r e r V e r h a n d l u n g s 
m a c h t gegenüber d en I n d u s t r i e s t a a t e n u n d z u m a n d e r e n das Be
mühen, H a n d e l , I n v e s t i t i o n e n u n d t echn ische Z u s a m m e n a r b e i t 
u n t e r e i n a n d e r z u fördern 3 4 . E ine E x p e r t e n g r u p p e h a t für diese 
Süd-Süd-Kooperation Finanz-Übereinkommen, Handelsförde
r u n g , Präferenzsysteme, neue I n s t i t u t i o n e n u n d Geme inscha f t s 
u n t e r n e h m e n vorgesch lagen, u m größere P r o d u k t i o n s b a s e n für 
d ie B e f r i e d i g u n g der Grundbedürfnisse z u e r r e i c h e n u n d d ie 
H e r a u s b i l d u n g e igener E n t w i c k l u n g s s t i l e z u fördern 3 5 . D ie k o l 
l ek t i v e Eigenständigkeit w i r d j e t z t als e i n wesen t l i che r F a k t o r 
für d ie Förderung des Rechts der Völker au f S e l b s t b e s t i m m u n g 
u n d i n der Rea l i s i e rung des Rechts au f E n t w i c k l u n g angese
h e n 3 6 . D i e Z u s a m m e n a r b e i t v o n Ländern annähernd g le i cher 
E n t w i c k l u n g s s t u f e b i e t e t i n j e d e m F a l l e ine der bes ten Voraus 
se t zungen für d en Entwicklungsprozeß, da sie m e h r v o n den 
Grundbedürfnissen der M e n s c h e n ausgehen k a n n , sie e ine e i 
gene E n t w i c k l u n g s k o n z e p t i o n u n d e ine d e n e i genen Bedürfnis
sen en tsprechende Technolog ie e r l aub t . D i e Ge fahr , daß ver
g le i chswe ise >fortgeschrittenere< Entwicklungsländer s i ch dabe i 
z u e ine r A r t v o n Sub-Me t ropo l en e n t w i c k e l n könnten, d a r f n i c h t 
übersehen w e r d e n ; für e ine auch n u r vorläufige B e w e r t u n g der 
U m s e t z u n g des Ansatzes i s t es aber au f j e d e n F a l l n o c h z u 
früh. 

Außer zu r stärkeren Förderung der t e chno l og i s chen u n d w i r t 
s cha f t l i chen 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 
ander h a t d i e K r i t i k v o r a l l e m zu e ine r N e u d e f i n i t i o n u n d E r w e i 
t e r u n g des E n t w i c k l u n g s b e g r i f f s der N W W O geführt. Es lassen 
s i ch zwe i H a u p t t e n d e n z e n beobachten: De r M e n s c h — u n d n i c h t 
das W i r t s c h a f t s w a c h s t u m — rückt i n das Z e n t r u m des E n t w i c k 
lungsprozesses; z u m ande r en w i r d d ie N o t w e n d i g k e i t e r k a n n t , 
daß d ie Entwicklungsbemühungen v o n Veränderungen i n den 
sozio-ökonomischen u n d po l i t i s chen S t r u k t u r e n beg l e i t e t we r 
den müssen. Zunächst t r i t t an d ie Ste l le des r e i n ökonomischen 
E n t w i c k l u n g s b e g r i f f s d ie H i n w e n d u n g z u m Grundbedürfnis-An
satz, de r se ine erste exp l i z i t e A n e r k e n n u n g i m A k t i o n s p r o 
g r a m m der Weltbeschäftigungskonferenz v o m J u n i 1976 f a n d 3 7 . 
E n t w i c k l u n g l i e g t d a n a c h n u r d a n n vor , w e n n d ie Grundbedürf
nisse des M e n s c h e n n a c h e i n e m Mindestmaß a n S i che rhe i t , 
Woh l s t and , F r e i h e i t , Selbständigkeit, m e n s c h l i c h e r Würde u n d 
k u l t u r e l l e r Identität be f r i ed i g t we rden . 

D ie B e z i e h u n g e n zw i s chen den M e n s c h e n r e c h t e n u n d der ge
genwärtigen u n d künftigen W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g w a r e n D is 
kuss i onsgegens tand während der 33. T a g u n g der Menschen 
r e c h t s k o m m i s s i o n . Ähnlich w i e diese drückte d ie Genera l ve r 
s a m m l u n g i n i h r e r Reso lu t i on 32/130 i h r e t i e fe Beso rgn i s aus 
über das »Weiterbestehen e iner u n g e r e c h t e n i n t e r n a t i o n a l e n 
W i r t s c h a f t s o r d n u n g , d ie e i n großes H i n d e r n i s für d i e V e r w i r k l i 
c h u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n , soz ia len u n d k u l t u r e l l e n Rechte i n 
d e n Entwicklungsländern ist « . A l s Konsequenz w u r d e , w i e e in 
gangs erwähnt, p o s t u l i e r t , daß d ie Rea l i s i e rung der N W W O »e in 
wesent l i ches E l e m e n t für d ie w i r k s a m e Förderung der M e n 
schenrechte u n d Grundfreiheiten« ist . D i e E r w e i t e r u n g des E n t 
w i c k l u n g s b e g r i f f s e r fo l g te n u n u n t e r der Vorausse t zung , daß es 
e i n Rech t au f E n t w i c k l u n g als Menschen r e ch t g ib t , w i e es d ie 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g i n i h r e r Reso lu t i on 34/4C v o m 23. Novem
ber 1979 a n e r k a n n t ha t . E i n B e r i c h t des Generalsekretärs v o m 
2. J a n u a r 1979 ha t t e e r s t m a l s d e n umfassenden V e r s u c h u n t e r 
n o m m e n , e i n Rech t au f E n t w i c k l u n g a b z u l e i t e n 3 8 . D ieser B e r i c h t 
betont , daß das s i ch n o c h e n t w i c k e l n d e K o n z e p t der N W W O v o r 
a l l e m i m L i c h t der jüngsten Reso lu t i onen der G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g u n d der Äußerungen bedeutender E n t w i c k l u n g s e x p e r t e n 
gesehen w e r d e n müsse, d ie i m m e r rtärker dazu t e n d i e r t hätten, 
d ie soziale B e d e u t u n g der n e u e n O r d n u n g s t a t t i h r e r s t r i k t öko
n o m i s c h e n D i m e n s i o n zu be tonen . De r T e r m i n u s >Entwick lung< 

Vor e inem V i e r t e l ] ahrhunder t : Ungarnflüchtlinge i m österreichischen Lager 
Tra i sk i r chen . Die gegenwärtigen Massenf luchtbewegungen ere ignen s ich 
n i ch t mehr i n Europa, sondern i n Ländern der D r i t t e n Welt. Für die Bemühun
gen u m die L i n d e r u n g der Not der Flüchtlinge ha t 1981 das A m t des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vere in ten Nat ionen (UNHCR) zu se inem 30jähri-
gen Bestehen den Friedensnobelpreis erhal ten. Die E h r u n g erfolgte berei ts 
zum zwei ten Male , da schon 1954 der Fr iedensnobelpreis an U N H C R ver l i ehen 
worden war . — A u f die Ve rme idung neuer Flüchtlingsströme zie lt eine po l i t i 
sche In i t i a t i v e der Bundesrepub l ik Deutschland i m Rahmen der Vere in ten 
Nat ionen ab; vg l . dazu den Be i t rag S. 48 ff. dieser Ausgabe. 

i n d en Reso lu t i onen der N W W O bedeute d e m n a c h m e h r als d ie 
i so l i e r te F o r d e r u n g n a c h ökonomischer E n t w i c k l u n g : »Es i s t völ
l i g r i c h t i g z u sagen, daß d ie F o r d e r u n g e n der n e u e n i n t e r n a t i o 
na l en W i r t s c h a f t s o r d n u n g i n W i r k l i c h k e i t d i e Bas is für e ine 
neue i n t e r n a t i o n a l e So z i a l o rdnung darstel len« u n d daß das e i 
gen t l i che Z i e l de r N W W O die V e r n i c h t u n g der M a s s e n a r m u t u n d 
d ie B e a c h t u n g der f u n d a m e n t a l e n M e n s c h e n r e c h t e s e i 3 9 . De r 
B e r i c h t f o r d e r t für d ie R e a l i s i e r u n g des Rechts au f E n t w i c k l u n g 
d ie Förderung des Rechts der Völker au f S e l b s t b e s t i m m u n g , 
e ine f u n d a m e n t a l e R e f o r m der W i r t s c h a f t s o r d n u n g , u m ständi
ges w i r t s c h a f t l i c h e s U n g l e i c h g e w i c h t u n d d ie V e r g e u d u n g v o n 
Ressourcen z u v e r m e i d e n , u n d innergese l l s cha f t l i che Re f o rmen , 
u m e ine gerechtere V e r t e i l u n g der Güter i n n e r h a l b e ines Landes 
z u gewährle isten 4 0 . 

Diese Ansätze w u r d e n vo r a l l e m v e r t i e f t d u r c h das v o n der U N -
M e n s c h e n r e c h t s a b t e i l u n g i n Gen f i m S o m m e r 1980 v e r a n s t a l 
te te S e m i n a r über d ie A u s w i r k u n g e n der bes t ehenden unge r ech 
t e n W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g au f d ie W i r t s c h a f t de r E n t w i c k 
lungsländer u n d d ie da raus r e su l t i e r ende B e h i n d e r u n g der Ver 
w i r k l i c h u n g v o n M e n s c h e n r e c h t e n u n d G r u n d f r e i h e i t e n 4 1 . D i e 
Ergebnisse dieses S e m i n a r s sowie des N e w Y o r k e r S e m i n a r s 
v o m S o m m e r 1981 über d ie B e z i e h u n g e n zw i s chen M e n s c h e n 
r e ch t en , F r i e d e n u n d E n t w i c k l u n g 4 2 u n d der f o l g enden S e m i n a r e 
u n d Be r i ch t e lassen s i ch folgendermaßen z u s a m m e n f a s s e n 4 3 : 
D e r M e n s c h s t eh t i m Z e n t r u m des Entw i ck lungsprozesses , er 
w i r d d a m i t als S u b j e k t u n d n i c h t m e h r als bloßes O b j e k t dieses 
Prozesses angesehen. E n t w i c k l u n g i s t n i c h t au f w i r t s c h a f t l i c h e s 
W a c h s t u m beschränkt, s o n d e r n bedeute t e i n d y n a m i s c h e s K o n 
zept, das s owoh l m a t e r i e l l e als a u c h n i c h t - m a t e r i e l l e Bedürfnis
se be f r i ed i g en muß. D i e R e s p e k t i e r u n g der M e n s c h e n r e c h t e 
w i r d als f u n d a m e n t a l für d e n E n t w i c k l u n g s b e g r i f f der N W W O 
angesehen, d e n n es i s t n o t w e n d i g , für gerechte Gese l lschaf ts
s t r u k t u r e n u n d d a m i t für d ie E l i m i n i e r u n g der t i e f e r en Gründe 
v o n M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n zu w i r k e n , w e i l sonst unge
rech te S t r u k t u r e n B e d i n g u n g e n schaf fen, u n t e r d e n e n d ie M e n 
schenrechte v e r l e t z t w e r d e n ; e ine au f po l i t i s che r Repress ion be
r u h e n d e E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e k a n n d e m n a c h höchstens öko
nomische Z ie le r ea l i s i e r en , aber n i e m a l s z u E n t w i c k l u n g führen. 
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Aufrüstung i s t e ines der H a u p t h i n d e r n i s s e für d ie R e a l i s i e r u n g 
des Entw i ck lungsprozesses . D i e N W W O i s t e i n M i t t e l , u m B i l l i g 
k e i t ( equ i ty ) u n d G e r e c h t i g k e i t ( just ice ) zw i s chen u n d i n n e r h a l b 
v o n N a t i o n e n z u e r r e i chen . Das e i gen t l i che Z i e l i s t d ie Würde 
u n d das W o h l des M e n s c h e n ; d ie N W W O e r f o r d e r t dahe r soziale 
Veränderungen au f n a t i o n a l e m u n d i n t e r n a t i o n a l e m N i v eau . 
Umfassende T e i l n a h m e a m Entwicklungsprozeß i s t e i n wesent 
l i ches M i t t e l , u m s i cherzus te l l en , daß d ie R i c h t u n g der E n t w i c k 
l u n g i m In te resse des Vo lke s se lbst l i eg t ; dahe r i s t e i n S y s t e m er
s t r ebenswer t , das P a r t i z i p a t i o n i m ökonomischen, k u l t u r e l l e n , 
soz ia len u n d p o l i t i s c h e n B e r e i c h ermöglicht. 
So be t on t a u c h d ie I n t e r n a t i o n a l e E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e für d i e 
D r i t t e E n t w i c k l u n g s d e k a d e der V e r e i n t e n N a t i o n e n v o m S.De
zember 1980, daß E n t w i c k l u n g e i n ganzhe i t l i che r Prozeß m i t 
w i r t s c h a f t l i c h e n u n d soz ia len Z i e l en is t , der der Würde des M e n 
schen d i e n e n müsse 4 4 : »Endzie l der E n t w i c k l u n g muß d ie l a u 
fende Ve rbesse rung der L ebensbed ingungen der g esamten Be
völkerung au f der G r u n d l a g e i h r e r uneingeschränkten Be t e i l i 
g u n g a m Entwicklungsprozeß u n d e ine r f a i r e n V e r t e i l u n g der 
s i ch daraus e rgebenden Vo r t e i l e sein.« 

Wen ige W o c h e n später bekräftigten d ie D e b a t t e n der 37. T a g u n g 
der M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n (1981) n o c h m a l s d ie B e d e u t u n g 
v o n S t r u k t u r r e f o r m e n au f n a t i o n a l e r u n d i n t e r n a t i o n a l e r Ebene 
für d ie V e r w i r k l i c h u n g e ines Rechts au f E n t w i c k l u n g . Während 
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 dieses Rechts i m K o n t e x t de r 
N W W O d i s k u t i e r t w e r d e n , s i n d für seine n a t i o n a l e n D i m e n s i o 
n e n S t r u k t u r e n no twend i g , we l che es d e n M e n s c h e n ermögli
chen, über das e igene Sch i cksa l zu b e s t i m m e n u n d s i ch v o l l z u 
en t f a l t en . 

I I I . Das Recht auf Entw ick lung a ls Menschenrecht 

A m 11. März 1981 beschloß d ie M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n , 
e ine A r b e i t s g r u p p e v o n 15 Regierungssachverständigen e in zu 
setzen, u m Re i chwe i t e u n d I n h a l t des Rechts au f E n t w i c k l u n g 
u n d den e f f ek t i v s t en Weg zu r V e r w i r k l i c h u n g dieses Rechts z u 
u n t e r s u c h e n 4 5 . D i e E x p e r t e n g r u p p e legte n a c h d r e i T r e f f e n 4 6 i h 
r e n Abschlußbericht 4 7 für d ie 38. T a g u n g der Menschenrech t s 
k o m m i s s i o n vor . 

W i e aus e ine r L i s t e des Generalsekretärs 4 8 he r vo rgeh t , können 
46 K o n v e n t i o n e n u n d Reso lu t i onen der U N O (bzw. der 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 ) für d en I n h a l t des Rechts au f E n t 
w i c k l u n g r e l e v a n t s e in (un t e r a n d e r e m a u c h d ie A r t i k e l 2, 3, 19 
bis 22, 25, 28 u n d 29 der A l l g e m e i n e n Erklärung der Menschen 
rechte ) . N a c h A n s i c h t e in i g e r Forscher sol l te das Rech t au f E n t 
w i c k l u n g fo lgende Rechte e n t h a l t e n 4 9 : das Rech t au f Leben ; das 
Rech t au f e i n Mindestmaß a n N a h r u n g , K l e i d u n g , W o h n u n g u n d 
med i z in i s che r Ve r s o r g u ng ; das Rech t au f e i n M i n i m u m a n S i 
c h e r h e i t u n d der U n v e r l e t z l i c h k e i t de r Person; das Rech t au f Ge
danken- , Gewissens- u n d Re l i g i ons f r e ihe i t u n d das R e c h t au f 
Te i lhabe . 
Während d ie z ehn aus d e n Entwicklungsländern (un t e r E i n 
schluß Jugos law iens ) k o m m e n d e n E x p e r t e n der A r b e i t s g r u p p e 
i n e i n e m A r b e i t s p a p i e r 5 0 e i n e n Konsens über d i e w e s e n t l i c h e n 
E l emen t e dieses Rechts f i n d e n k o n n t e n , ha t t e d ie G r u p p e insge
s a m t größere S c h w i e r i g k e i t e n , e i n e n Konsens z u e r r e i chen : So 
ha t t e das G r e m i u m Prob leme , e ine auch n u r annähernd präzise 
D e f i n i t i o n des Rechts au f E n t w i c k l u n g z u l i e f e rn ; e in ige Exper 
t e n h i e l t e n e ine solche D e f i n i t i o n auch für e ine überflüssige Ver
zögerung der A r b e i t . Während d ie m e i s t e n E x p e r t e n d ie E x i 
stenz dieses Rechts be j ah t en , äußerten e in ige Zwe i f e l , ob es s i ch 
u m e i n Rech t i m j u r i s t i s c h e n S inne hande l e oder eher u m e i n e n 
m o r a l i s c h e n I m p e r a t i v ; dahe r b l i eb en a u c h D i f f e r en z en über d i e 
j u r i s t i s c h e E r z w i n g b a r k e i t des Rechts u n d über d i e Frage , ob be i 
e i n e m Verstoß e i n S taa t d e m a n d e r e n Schadensersatz l e i s t en 
müsse. E i n i g k e i t b es tand dagegen darüber, daß E n t w i c k l u n g 
l e t z t l i c h d i e vollständige E n t f a l t u n g des I n d i v i d u u m s anst rebe 
u n d dahe r w e i t m e h r als w i r t s c h a f t l i c h e s W a c h s t u m ve r l ange 
u n d daß e ine Mißachtung v o n M e n s c h e n r e c h t e n n i e m a l s E n t 
w i c k l u n g bedeu t en k a n n . W e i t e r h i n bes tand E i n i g k e i t darüber, 
daß dieses Rech t e ine k o l l e k t i v e u n d e ine i n d i v i d u e l l e D i m e n 

s i on h a t u n d daß es e th ische , po l i t i s che , w i r t s c h a f t l i c h e , soziale, 
k u l t u r e l l e u n d j u r i s t i s c h e A s p e k t e erfaßt 5 1 . D i e A n s i c h t v i e l e r 
E x p e r t e n , d i e k o l l e k t i v e D i m e n s i o n des Rechts au f E n t w i c k l u n g 
sei bedeutender als se ine i nd i v i due l l e , w u r d e v o n den a n d e r e n 
zurückgewiesen; m a n e in i g t e s i ch schließlich darau f , daß d ie be i 
d e n A s p e k t e dieses Rechts g e m e i n s a m r e a l i s i e r t w e r d e n so l len, 
da sie i n t e r d e p e n d e n t s i n d u n d f o l g l i c h dasselbe E n d z i e l haben , 
nämlich d ie vollständige E n t w i c k l u n g des I n d i v i d u u m s . 
Träger des Rechts i n se iner k o l l e k t i v e n D i m e n s i o n s i n d Völker 
u n d Staaten , se ine Bas is l i e g t i n b e s t i m m t e n g r u n d l e g e n d e n 
P r i n z i p i e n der i n t e r n a t i o n a l e n Bez i ehungen , w i e sie v o r a l l e m i n 
der C h a r t a der V e r e i n t e n N a t i o n e n u n d der Erklärung über 
f r eundscha f t l i che Be z i ehungen u n d Z u s a m m e n a r b e i t zw i s chen 
d e n S t a a t e n 5 2 f e s t geha l t en s ind . Se in I n h a l t w i r d geprägt d u r c h 
e ine K o m b i n a t i o n bes tehender bzw. s i ch n o c h e n t w i c k e l n d e r 
Rechte, so daß es s i ch a u c h u m e i n dynam i s ches Rech t hande l t . 
V i e l e E x p e r t e n n a n n t e n fo lgende Rechte zu r i n h a l t l i c h e n K o n 
k r e t i s i e r u n g der k o l l e k t i v e n D i m e n s i o n des Rechts : das Rech t 
der Völker au f S e l b s t b e s t i m m u n g ; das Recht , i n F r i e d e n z u le
ben ; das Rech t j edes Staates, s e in E n t w i c k l u n g s m o d e l l u n d se in 
po l i t i sches , w i r t s c h a f t l i c h e s u n d soziales S y s t e m z u wählen; das 
Rech t j edes Staates au f völl ige Souveränität über seine Ressour
cen u n d seine W i r t s c h a f t ; das Rech t der Völker, au f ge rech te r Ba 
sis a m Entscheidungsprozeß bezüglich der F r a g e n v o n W e l t w i r t 
schaft , E n t w i c k l u n g u n d F r i e d e n t e i l z u n e h m e n ; das R e c h t der 
Völker au f a k t i v e u n d f r i ed l i che Koex i s t enz . Z i e l de r k o l l e k t i v e n 
D i m e n s i o n des Rechts so l l e i n B e i t r a g zu r »Demokrat is ierung« 
i n t e r n a t i o n a l e r B e z i e h u n g e n u n d zur Scha f fung v o n Chancen 
g l e i chhe i t u n t e r d e n Völkern i m H i n b l i c k au f d ie »Er fül lung« des 
M e n s c h e n se in . Über seine j u r i s t i s c h e N a t u r gab es z w e i gegen
sätzliche A n s i c h t e n : Während v ie le E x p e r t e n m e i n t e n , es h a n 
dele s i ch u m e i n neues P r i n z i p des Völkerrechts, das aus e ine r 
Z u s a m m e n f a s s u n g v o n M e n s c h e n r e c h t e n — die d u r c h Verträge, 
K o n v e n t i o n e n u n d Reso lu t i onen en t s t anden s i n d — e r w a c h s e n 
sei, b e t on t en andere d e n n u r e m p f e h l e n d e n C h a r a k t e r v o n U N -
Reso lu t i onen u n d sahen es als e i n po l i t i sches K o n z e p t m i t m o r a 
l i s chem I m p e r a t i v an ; es w i r d d emen t sp r e chend e n t w e d e r als 
M e n s c h e n r e c h t m i t spez i f i schen j u r i s t i s c h e n V e r p f l i c h t u n g e n 
( z u m Be i sp i e l Solidaritätspflichten) oder als e i n s i ch e n t w i c k e l n 
des K o n z e p t für d i e Z u s a m m e n a r b e i t zw i schen S taa t en angese
hen . 

Träger des Rechts i n se iner i n d i v i d u e l l e n D i m e n s i o n i s t das I n d i 
v i d u u m , Z i e l i s t d i e vollständige E n t w i c k l u n g des I n d i v i d u u m s 
i m S inne e ine r »multidimensionalen Erfüllung«; i n d i e s em Z u 
s a m m e n h a n g w e r d e n d ie Grundbedürfnisse u n d d ie M e n s c h e n 
rechte als z e n t r a l für d e n Entwicklungsprozeß angesehen. S e i n 
I n h a l t i s t d i e K o m b i n a t i o n a l l e r i n t e r n a t i o n a l a n e r k a n n t e n 
Rechte des I n d i v i d u u m s ; es erfaßt al le bürgerlichen, po l i t i s chen , 
w i r t s c h a f t l i c h e n , soz ia len u n d k u l t u r e l l e n Rechte , d ie für d i e 
vo l l e E n t w i c k l u n g des I n d i v i d u u m s u n d d e n Schutz se iner 
Würde e r f o r d e r l i c h s i n d ; u n t e r d iesen R e c h t e n w u r d e vo r a l l e m 
das Recht au f Leben , das Rech t au f F r e ih e i t , das Rech t au f Ge
sundhe i t , das Rech t au f E r z i e h u n g sowie das R e c h t au f T e i l habe 
a m Entscheidungsprozeß genannt . Über d e n j u r i s t i s c h e n Cha
r a k t e r dieses Rechts h e r r s c h t w i e d e r U n e i n i g k e i t : Während e i 
n ige E x p e r t e n dieses Rech t als e ine Syn these v o n R e c h t e n u n d 
m o r a l i s c h e n I m p e r a t i v e n ansahen , äußerten andere d i e A n s i c h t , 
es hande le s i ch u m e i n Menschenrech t , das V e r p f l i c h t u n g e n be
gründe. 

A l s M i t t e l zu r R e a l i s i e r u n g des Rechts au f E n t w i c k l u n g hält d i e 
A r b e i t s g r u p p e i m n a t i o n a l e n B e r e i c h d ie Gewährleistung der 
v o l l e n Ausübung v o n M e n s c h e n r e c h t e n u n d G r u n d f r e i h e i t e n , 
d i e Scha f fung w e i t g e h e n d e r Partizipationsmöglichkeiten u n d 
d ie Durchführung progress i ve r So z i a l r e f o rmen für e r f o r d e r l i c h ; 
au f i n t e r n a t i o n a l e m N i v e a u sei d i e Bese i t i gung des Neoko l on ia 
l i s m u s u n d der K a m p f gegen d ie U n g l e i c h h e i t e n zw i s chen d e n 
S taa t en d u r c h d ie E r r i c h t u n g der N W W O u n d d u r c h d ie D e m o 
k r a t i s i e r u n g der i n t e r n a t i o n a l e n Be z i ehungen z u m Z w e c k grö
ßerer Partizipationsmöglichkeiten der Entwicklungsländer a n 
Entsche idungsprozessen ( e twa i n i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s o r -
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gan i sa t i onen ) n o t w e n d i g . D ie Sachverständigengruppe e m p f a h l 
der M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n die V o r b e r e i t u n g e ine r Dek la 
r a t i o n z u m Rech t au f E n t w i c k l u n g , für d ie das v o n K u b a e rs te l l t e 
A r b e i t s p a p i e r 5 3 e ine gute A r b e i t s g r u n d l a g e sei. A m 9. März 1982 
beschloß d ie M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n i n i h r e r Reso lu t i on 17/ 
1982, d i e A r b e i t s g r u p p e m i t d e m Z i e l de r E r a r b e i t u n g v o n Vor 
schlägen für e i n e n D e k l a r a t i o n s e n t w u r f fortzuführen. 
E ine solche D e k l a r a t i o n z u m Recht au f E n t w i c k l u n g wäre e i n 
w e i t e r e r w i c h t i g e r S c h r i t t zur V e r r e c h t l i c h u n g der d a r i n e n t h a l 
t e n e n F o r d e r u n g e n : So w i e die Reso lu t i onen zu r N W W O u n d die 
i m m e r w i e d e r vo rge t ragene Rechtsüberzeugung der überwie
g enden M e h r h e i t de r U N - M i t g l i e d s t a a t e n a u c h d ie Industrielän
der zur A n e r k e n n u n g v i e l e r F o r d e r u n g e n der N W W O als rechts 
v e r b i n d l i c h z w i n g t ( u n d i h r po l i t i sches V e r h a l t e n verändert) , so 
b edeu t en a u c h d ie i n le tz ter Ze i t d u r c h d ie S t a a t e n m e h r h e i t k o n 
s t a n t w i e d e r h o l t e Rechtsüberzeugung v o n der Ex i s t enz e ines 
Rechts au f E n t w i c k l u n g , das Zug runde l e g en d ieser A u f f a s s u n g 
i m B e r i c h t der A r b e i t s g r u p p e u n d d ie z u e r w a r t e n d e V e r a n k e 
r u n g i n e i n e r D e k l a r a t i o n , daß aus e i n e m p o l i t i s c h e n F a k t o r zu
g l e i ch e i n A u f f a n g b e c k e n für solche j u r i s t i s c h e n N o r m e n gewor
d e n is t , d ie — ebenso w i e d ie N W W O — E n t w i c k l u n g begünsti
gen w e r d e n . A u c h für die anfangs skep t i s chen S taa t en dürfte d ie 
A n e r k e n n u n g des Rechts auf E n t w i c k l u n g u n v e r m e i d l i c h wer 
den . Völkerrechtlich k a n n es als e i n M e n s c h e n r e c h t der >dr i t t en 
Generat ion< angesehen we rden : D ie erste G e n e r a t i o n w a r e n 
bürgerliche u n d po l i t i s che Rechte, d ie A b w e h r r e c h t e gegen d e n 
S taa t d a r s t e l l t e n ; a m Ende des 19. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n 
w i r t s c h a f t l i c h e , soziale u n d k u l t u r e l l e Rechte , d ie i n der Rege l 
e i n E i n g r e i f e n des Staates e r f o rde r t en , u n d i n der z w e i t e n Hälfte 
des 20. J a h r h u n d e r t s e n t w i c k e l n s i ch als d r i t t e G e n e r a t i o n d ie 
>Solidaritätsrechte<, we lche die v e r e i n t e n Bemühungen der i n 
t e r n a t i o n a l e n Geme inscha f t e r f o rde rn : das Rech t au f e ine sau
bere u n d gesunde U m w e l t , das Recht au f das g eme insame Erbe 
der M e n s c h h e i t , das Recht, i n F r i e d e n zu leben, u n d das Rech t 
au f E n t w i c k l u n g 5 4 . D i e Bedeu tung dieser V e r r e c h t l i c h u n g l i eg t 
i n e rs te r L i n i e w o h l i n e iner z u n e h m e n d e n S t e u e r u n g p o l i t i s c h e r 
E n t s c h e i d u n g e n : D i e Überzeugung der großen S t a a t e n m e h r h e i t , 
daß es s i ch u m r e c h t l i c h ge forderte V e r p f l i c h t u n g e n hande l t , 
w i r d e i n e n p o l i t i s c h e n Anstoß zur Bes ch l eun i gung der Prozesse 
bedeuten , d i e zu r Rea l i s i e rung des Rechts au f E n t w i c k l u n g er
f o r d e r l i c h s ind . E ine Verwässerung v o n M e n s c h e n r e c h t e n i s t 
n i c h t z u befürchten; z u e r w a r t e n i s t dagegen eher e ine besch leu
n ig t e V e r w i r k l i c h u n g der N W W O u n d v o n gese l l scha f t l i chen Re
f o r m e n . 

W e n n auch n o c h n i c h t abzusehen ist , w e l c h e n präzisen I n h a l t 
das Recht au f E n t w i c k l u n g h a t u n d we lche k o n k r e t e n r e c h t l i 
chen P f l i c h t e n es begründet, so h a t die i n t e r n a t i o n a l e D i s k u s 
s ion hierüber d o c h schon j e t z t unbes t r e i t ba r e F o r t s c h r i t t e für 
d i e Bemühungen u m Menschenrech te u n d E n t w i c k l u n g ge
b rach t : D a d u r c h , daß d ie UN -Menschen r e ch t sa rbe i t n e u o r i en 
t i e r t i s t a n der s t r u k t u r e l l e n Ana l y se der Gründe für u n z u r e i 
chende V e r w i r k l i c h u n g e n der Menschenrechte , w u r d e d e u t l i c h , 
daß M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n n i c h t i n e i n e m V a k u u m ge
schehen, s o n d e r n daß sie o f t t ie fere , s t r u k t u r e l l e U r s a c h e n ha 
ben. D u r c h d i esen interdisziplinären Ansa t z der V e r e i n t e n Na
t i o n e n können die Zusammenhänge zw i schen den großen Pro
b l e m f e l d e r n der We l t g eme inscha f t — E n t w i c k l u n g , F r i eden , 
Menschenrech te , U m w e l t — v e r d e u t l i c h t w e r d e n . D i e H i n d e r 
nisse für d ie R e a l i s i e r u n g v o n E n t w i c k l u n g u n d M e n s c h e n r e c h 
t e n w u r d e n deu t l i che r ; e ine genauere Ana l y se der U r s a c h e n v o n 
M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n u n d U n t e r e n t w i c k l u n g i s t n u n 
möglich. D i e gegenwärt ige i n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s o r d n u n g 
k a n n als e i n H a u p t h i n d e r n i s für d ie g lobale V e r w i r k l i c h u n g der 
Menschenrech t e e r k a n n t w e r d e n . D u r c h die V e r b i n d u n g v o n 
w i r t s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g u n d M e n s c h e n r e c h t e n u n d d ie 
K l a r s t e l l u n g , daß d ie V e r w i r k l i c h u n g der Menschenrech t e das 
H a u p t z i e l v o n E n t w i c k l u n g ist , können s i che r l i ch auch d ie I n d u 
s t r i e s t aa t en m o b i l i s i e r t w e r d e n , u m zu r Rea l i s i e rung e ine r 
n euen u n d ge r ech t e r en W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g be i zu t ragen . 
D u r c h d ie D i s k u s s i o n u m das Rech t au f E n t w i c k l u n g w u r d e w e i 

t e r d eu t l i ch , daß zu r Förderung des En tw i ck lungsp ro zesses Be
mühungen au f i n t e r n a t i o n a l e r u n d au f n a t i o n a l e r Ebene er for 
d e r l i c h s ind , daß a u c h d ie Entwicklungsländer d a h e i m gerech
te re S t r u k t u r e n scha f fen müssen. Das bedeute t , daß zug l e i ch d ie 
B e d e u t u n g inne rgese l l s cha f t l i che r R e f o r m e n für d e n E n t w i c k 
lungsprozeß a n e r k a n n t w i r d u n d d ie N o t w e n d i g k e i t e i n e r ge
r e c h t e r e n W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g d e u t l i c h g ewo rden is t . E n t 
w i c k l u n g s s t r a t e g i e n können n i c h t au f Repress i on gestützt we r 
den, d e n n a u c h der E n t w i c k l u n g s b e g r i f f de r N W W O erfaßt j e t z t 
neben d e m w i r t s c h a f t l i c h e n W a c h s t u m v o r a l l e m die Be f r i ed i 
g u n g n i c h t - m a t e r i e l l e r Bedürfnisse. D a d ie N W W O - K o n z e p t i o n 
i n z w i s c h e n w e i t g e h e n d a n d e n m e n s c h l i c h e n Grundbedürfnis
sen o r i e n t i e r t i s t , bes tehen gute Chancen , daß i h r e U m s e t z u n g 
tatsächlich e i n e n B e i t r a g z u m Entwicklungsprozeß u n d zu r För
d e r u n g der Menschen r e ch t e l e i s t en k a n n . 
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Forderungen is t noch i m m e r we i tgehend ak tue l l die Bestandsaufnahme von 
A n i l a Graham, Die neue in ternat iona le Wir tscha f tsordnung — eine schwin
dende Vision?, V N 5/1979 S.162ff. 

8 Vgl . z.B. M i c h e l V i r a l l y (Hrsg.), Les resolut ions dans la f o rma t i on d u d ro i t i n 
t e rna t i ona l d u developpement, Genf (Etude de l ' I n s t i tu t de Hautes Etudes 
Internat ionales ) 1971; Maur i ce Flory, D r o i t i n t e rna t i ona l d u developpement, 
Paris (Themis) 1977; Maur i ce Mendelson, The Lega l Character of G. A. Reso
lut ions, i n : K a m a l Hossa in (Hrsg.), Legal Aspects of the N IEO, London-New 
Yo rk (Pinter/Nichols) 1980, 95-107. 

9 V o m 17.12.1979; Text : VN2/1980 S.69; zur K r i t i k vg l . M a r t i n Hecker, Völker
recht u n d Nord-Süd-Problematik vor der Genera lversammlung . W i r t 
schaftsvölkerrecht u n d Menschenrecht auf En tw i ck lung , V N 2/1980 S.41ff. 

10 H i e r zu ausführlich K a r i n Heidenstecker, Zu r Rechtsverb ind l i chke i t v on 
Wi l l ensakten der Genera lversammlung. Die B e s t i m m u n g des Rechts
charakters un t e r Ve rwendung von A r t i k e l 38 des IGH-Statuts , VN6/1979 
S.205ff. 

11 Vg l . dazu Jorge Castaneda, La Charte des droi ts et devoirs des Etats. Note Sur 
son processus d 'e laborat ion, Annua i r e francais du d ro i t i n t e rna t i ona l 
(AFDI ) 1974, 31-56; sowie Michel V i ra l l y , L a Charte des droits et devoirs des 
Etats. Notes de lecture, A F D I 1974, 57-77. 

12 Vg l . dazu A l f r ed Verdross, K a n n die Genera l ve rsammlung der Vere in ten 
Nat ionen das Völkerrecht weiterbi lden?, ZaöRV 1966, 690-697 (693) sowie Jo
chen A. Frowe in , Der Be i t rag der in t e rna t i ona l en Organisat ionen zur Ent
w i c k l u n g des Völkerrechts, ZaöRV 1976, 147-168 (153f.). 

13 Vg l . M i che l V i r a l l y , L a va leur j u r i d i que des recommendat ions des organisa
t ions internat ionales , A F D I 1956,66-96 (881); sowie Jorge Castaneda, La va
leur j u r i d i que des resolut ions des Nat ions Unies, RdC 1970 I , 211-320 (220). 

14 Vor a l l em M i che l V i ra l l y , Vers u n d ro i t i n t e rna t i ona l du developpement, 
A F D I 1965,3-12 (der erste Aufsatz zu diesem Thema) ; vg l . Hans-Jörg Geiser, 
New in t e rna t i ona l economic order: Impact on the evo lut ion of i n t e rna t i ona l 
law, Anna les d'etudes internat ionales 1978, 89-106; sowie F lo ry (Anm.8) m i t 
L i t e ra turnachwe isen . 

15 So Domin ique Carreau, Le nouvel ordre economique in t e rna t i ona l , J o u r n a l 
d u d ro i t i n t e rna t i ona l 1977, 595-605 (597). 

16 So z.B. M a h m o u d Salem, Vers u n nouve l ordre economique in t e rna t i ona l , 
Journa l d u d ro i t i n t e rna t i ona l 1975,753ff.; Guy Feuer, Les Nat ions Unies et le 
nouve l ordre economique in t e rna t i ona l , J o u r n a l du d ro i t i n t e rna t i ona l 1977, 
606ff. (608); H a r a l d Hohmann , Just ice sociale et developpement par le 
NOEI?, Revue de d ro i t i n t e rna t i ona l de sciences d ip lomat iques et pol i t iques 
1980, 217-231, u n d 1981, 82-88 (84ff.). 

17 So auch Hecker (Anm.9), S.42, vg l . auch seine Rechtsprechungs-Nachweise 
i n seiner Fußn.15. A u c h während des Genfer Seminars (Anm.5) v e r t r a t en 
vie le Te i lnehmer die Auffassung, daß die NWWO bereits i m Völkerrecht ex i 
stiere, während andere me inten , daß dies n i ch t für den k o n k r e t e n I n h a l t gel
te, über den noch verhande l t we rden müsse. 

18 Oswaldo de Rivero, New Economic Order and In t e rna t i ona l Deve lopment 
Law, Ox ford (Pergamon Press) 1980,122; zit. nach: UN-Doc.E/CN.4/Sub.2/477 
v. 18.8.1981, S.10 (Study on the New In t e rna t i ona l Economic Order and the 
Promot ion of H u m a n Rights by Special Rapporteur Rau l Ferrero) . 

19 Nur e in ger inger Te i l der Forderungen er forder t staat l iche E ingr i f f e i n die 
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Wir t s cha f t Dies bedeutet jedoch n i ch t e inen Übergang zur P lanwir tschaf t , 
da auch nat ionale Wir tscha f ten n i ch t ohne verg le ichbare Eingr i f fe , z. B. 
durch Subvent ionen, auskommen. Z u m ordnungspo l i t i schen D i l e m m a vgl . 
Z iebura (Anm.4), S.170f. 

20 Le Monde v. 6.4.1976 ( Interv iew) . 
21 Grundsätzlich anderer Ans i ch t vor a l l em die of f iz ie l len Ver t re te r der USA: 

So plädierte der amer ikanische Delegierte M . Novak am 23.2.1982 i n der 
Menschenrechtskommiss ion dafür, den e f fekt ivsten Weg zur E n t w i c k l u n g 
i n der l ibera len M a r k t w i r t s c h a f t zu sehen. Eine l iberale M a r k t w i r t s c h a f t 
ha t unbestre i tbare Vorte i le , aber bei asymmetr i schen Abhängigkeitsbezie
hungen s ind K o r r e k t u r e n er forder l ich. Novak äußerte, daß A r m u t ohne 
Fre ihe i t s ch l immer sei als A r m u t a l le in, we i l der A r m e genauso wie der Rei
che freie L u f t als Freude empf inde. Es ist i h m zuzust immen, daß Entw ick 
lung n i ch t totale Kont ro l l e des Staates bedeuten darf. — Vgl . auch die aus
führliche Dar l egung der l ibera len Posi t ion durch Otto Gra f Lambsdor f f i n 
dieser Ausgabe. 

22 Zur K r i t i k siehe insbesondere Johan Ga l tung i n : Deutsche Gesellschaft für 
die Vere in ten Nat ionen (Hrsg.), Die Neue In te rnat iona le Wir tschaf tsord
nung i n der Diskuss ion, Bonn (UN-Text Nr.21) 1976, 50-72; ders., The New I n 
t e rna t i ona l Economic Order and the Basic Needs Approaches, Annales 
d'etudes internat ionales 1978, 127-148; Samir A m i n , Self Reliance and the 
New In t e rna t i ona l Economic Order, M o n t h l y Review July/August 1977,1-24; 
Dieter Senghaas, We l tw i r t scha f t sordnung u n d Entw ick lungspo l i t i k . Plädoy
er für Dissoziat ion, F r a n k f u r t 1977; sowie H o h m a n n (Anm.16). 

23 Die Schwellenländer ble iben h ie r zunächst außer Betracht, vg l . dazu Zie
bura (Anm.4). 

24 Zur v e r t i ka l en Arbe i t s t e i lung siehe vor a l l em UN-Doc.E/CN.4/1421 
v. 13.11.1980 (The regional and na t i ona l d imensions of the r i g h t to develop
men t as a h u m a n r i ght , P a r t i ) , Ziff.93-111 (insbes. Ziff.98a). Vg l . auch: Das 
Überleben s ichern. Gemeinsame Interessen der Indust r i e - u n d Entw ick 
lungsländer (Ber icht der Nord-Süd-Kommission), Köln (Kiepenheuer 
& Witsch) 1980, 183. 

25 Zu dieser Ana lyse siehe auch die Fal lstudie v on H a r a l d H o h m a n n zur Ent
w i c k l u n g i m I r a n des Schah i n : Die Neue Gesellschaft 11/1981, 1009-1014. 

26 Vg l . e twa die V is ion e iner Real is ierung der NWWO bei Roy Pre iswerk, Le 
N O E I — est-i l nouveau?, Etudes Internat iona les 1977, 648-659 (6551). 

27 Siehe h i e r zu auch UN-Doc.E/CN.4/1488 (The reg ional and na t i ona l d imen
sions of the r i g h t to development as a h u m a n r i ght , Par t I I ) v. 31.12.1981, 
Ziff.19-27. 

28 UN-Doc.TD/B/642 (Anm.2), Z i f f . l l . 
29 UN-Doc.E/CN.4/1421 (Anm.24), Ziff . 96-97. 
30 Dazu K a r l P. Sauvant, Die >Gruppe der 77< — Gewerkschaf t der D r i t t e n 

Welt, V N 6/1981 S.1911 
31 Vgl . UN-Doc.TD/192 v. 22.12.1975, Zi f f .5; zur Bedeutung vgl . TD/B/642, Z i f f .78-

88. 
32 A/Res/3362 (Anm.6), Kap.VI , Z i f f . l . Zu we i t e ren Resolut ionen vgl . UN-

Doc.TD/B/892 v. 25.2.1982, Annex. 
33 >Arusha Programme for Collective Self Reliance and F ramework für Negoti-

ations< v o m Februar 1979, UN-Doc.TD/236. 
34 UN-Doc.TD/183 v. 14.4.1976, Ziff.150. 
35 UN-Doc.TD/B/AC.19/1 v. 17.12.1975, Ziff.11-13; zum Präferenzsystem vgl . 

TD/B/AC.19/R.9; zur w i r t scha f t l i chen Zusammenarbe i t vg l . TD/192/Suppl.l 
u n d TD/B/AC.19/R.4 v. 1.10.1975. Zu r Bedeutung der U N C T A D bei der Süd-
Süd-Kooperation vgl . UN-Doc.TD/B/892 (Anm.32). Fest i n die UNO-Termino-
logie eingegangen s ind mi t t l e rwe i l e die Kürzel TCDC (Technical Co-opera-
t i o n among Developing Countr ies ) u n d ECDC (Economic Co-operation 
among Developing Countries) . 

36 UN-Doc.E/CN.4/1421 (Anm.24), Ziff.32 m i t we i t e ren Nachweisen. 

37 Die Konferenz wurde von der In te rna t i ona l en Arbe i t sorgan isa t i on veran
staltet; vg l . Louis E m m e r i j , Das Weltbeschäftigungsprogramm der IAO. E i n 
Be i t rag zur Weltbeschäftigungskonferenz der In t e rna t i ona l en Arbe i tsorga
nisat ion, sowie K laus Hüfner, Ansätze zu e iner neuen en tw ick lungspo l i t i 
schen Konzept ion auf der IAO-Weltkonferenz, V N 3/1976 S.65ff. u n d S.73ff. 
Tex t des Schlußdokuments: UN-Doc.E/5857 v. 5.7.1976. 

38 UN-Doc.E/CN.4/1334 v. 2.1.1979 (The in t e rna t i ona l d imensions of the r i g h t to 
development as a h u m a n r i g h t i n re la t ion w i t h o ther h u m a n r i gh ts based on 
in t e rna t i ona l co-operation, i nc lud ing the r i g h t to peace, t a k i n g in to account 
the requ i rements of the new in t e rna t i ona l economic order and the funda
menta l h u m a n needs). Vg l . dazu auch Hecker (Anm.9). 

39 Ber i cht (Anm.38) Ziff.152 u n d 153 m i t we i t e ren Nachweisen. 
40 Ber i cht (Anm.38) Ziff.158, 159. 
41 Ber i cht i n : B u l l e t i n of H u m a n Rights, No.29 (July-September 1980), 1-5. 
42 UN-Doc.ST/HR/SERA/10. 
43 Vg l . insbes. Genfer Seminar (Anm.5), Zif f .61, 79, 95 ( N r . l l ) , 123 sowie A n 

nex I I ; New Yorker Seminar (Anm.42), Ziff.95-124. 
44 UN-DocA/Res/35/56; Text: VN2/1981 S.64ff.. insbes. Ziff.42, 8, 6 u n d 7. 
45 M i t ihrer Resolution 36(XXXVI I ) ; Zusammensetzung des Exper tengremiums: 

V N 5/1981 S.180. Der Arbe i tsgruppe lagen neben den erwähnten Resolutio
nen vor a l l em folgende Dokumente vor: der Ber i ch t des Generalsekretärs zu 
den in t e rna t i ona l en D imens ionen des Rechts auf E n t w i c k l u n g (sAnm.38); 
e in we i terer Ber i ch t des Generalsekretärs zu den nat iona len u n d reg ionalen 
D imens ionen dieses Rechts, Te i l 1 (sAnm.24) u n d Te i l 2 (sAnm.27); die Be
r i chte über die Seminare 1980 u n d 1981 i n Genf u n d New Yo rk (s A n m . 5 u n d 
Anm.42) u n d schließlich der Ber i ch t des Sonderber ichterstat ters der Men 
schenrechtskommiss ion, Rau l Ferrero (sAnm.18) . — Zur ersten Phase der 
in te rna t i ona len Diskuss ion über das Recht auf E n t w i c k l u n g siehe Hecker 
(Anm.9), insbes. S.44-46. 

46 20.-24.7.1981; 23.11.-4.12.1981; 18.-22.1.1982. 
47 UN-Doc.E/CN.4/1489 v. 25.1.1982 (Report of the W o r k i n g Group of govern

men ta l experts on the r i g h t to development) . 
48 UN-DOC.E/CN.4/AC.34/WP.9 v. 16.11.1981. Zu den recht l i chen Grund lagen 

des Rechts auf E n t w i c k l u n g vgl . auch den Abschlußbericht der Arbe i t s 
gruppe (Anm.47) , Z i f f . l 1. 

49 Vg l . The R i gh t to Deve lopment at the In t e rna t i ona l Level. Proceedings of a 
Co l l oqu ium of the Hague Academy of In t e rna t i ona l Law and the U N Univer 
sity, A l phen aan den R i j n (Si j thof f u n d Noordhoff ) 1981; K a r e l de Vey Mest-
dagh, The R i gh t to Development, Nether lands In t e rna t i ona l Law Rev iew 
1981, 30-53. 

50 UN-DOC.E/CN.4/AC.34/WP.17: Arbe i tspap ier der 10 Exper ten aus Äthiopien, 
A lger ien, Ind i en , I r ak , Jugoslawien, Kuba , Panama, Peru, Senegal u n d Sy
r i en . Die anderen Exper ten k a m e n aus F rankre i ch , den Nieder landen, Po
len, der Sowje tun ion u n d den Vere in ig ten Staaten. 

51 A u f der 38. Tagung der Menschenrechtskommiss ion un t e r s t r i ch der amer i 
kanische Delegierte M . Novak am 23.2.1982 die v i e r Punkte , daß das Z ie l die
ses Rechts die E n t w i c k l u n g des Ind i v i duums ist, daß seine Rea l i s i e rung die 
vol le Beachtung der Menschenrechte u n d Grund f re ihe i t en er fordert , daß 
Entwick lungser fordern isse n iemals Menschenrechtsver letzungen rechtfer
t igen können u n d daß E n t w i c k l u n g i m m e r den vol len Respekt der Men
schenrechte verlange. Er äußerte dagegen völliges Unverständnis dafür, daß 
Staaten e in Recht auf E n t w i c k l u n g haben könnten. 

52 UN-DocA/Res/2625(XXV) v. 24.10.1970; Text: VN4/1978 S.138ff. 
53 UN-Doc.E/CN.4/AC.34/WP.5 (Dra f t Dec larat ion on the R i gh t to Develop

ment ) . 
54 Vg l . Ka r e l Vasak, Die al lgemeine Erklärung der Menschenrechte 30 Jahre 

später, UNESCO Kur i e r , Nr.11/1977, 29. Vgl . auch UN-Doc.E/CN.4/Sub.2/477 
(Anm.18), Ziff.33, 56-58, 98 m i t we i t e ren Nachweisen. 

G ibra l tar : Zeuge des Kampfes 
der Seemächte u m die Vorher r 
schaft, Re l i k t des Kolonia lze i t 
alters auf europäischem Boden. 
A m l O A p r i l 1980 unterze ichne
t en Spanien u n d Großbritan
n ien i n L issabon eine Erklä
rung , die eine Verhandlungslö
sung für die Z u k u n f t des 1704 
von den B r i t e n eroberten T e r r i 
t o r iums e in le i t en u n d derzu-
folge Spanien a m U u n i 1980 
seine 1969 verhängte Blockade 
aufheben sollte. Dazu k a m es 
nicht; An fang 1982 schließlich 
wurde die Öffnung der Grenze 
für den 20. A p r i l angekündigt. 
I m Zusammenhang m i t dem 
K o n f l i k t u m die Fa lk land- Inse ln 
wurde der Beg inn der Verhand
lungen zwischen Spanien und 
Großbritannien — an den die 
Grenzöffnung gekoppelt ist — 
jedoch erneut verschoben: auf 
den 25. J u n i dieses Jahres. 
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Wirtschaft und Entwicklung 

36.Generalversammlung: Thema Neugliederung 
— Weitere Vertagung der ECOSOC-Reform — 
Vorschläge der Inspekteure zur Stellung des Ge
neraldirektors — Rolle der Regionalkommissio
nen — Rlpert zum neuen Generaldirektor bestellt 
(13) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1981 S.95 fort.). 

In dem Bestreben, das Thema der Neugliede
rung des Wirtschafts- und Sozialbereichs der 
Vereinten Nationen als ständiges Anliegen in
tensiv weiterzubehandeln, hat die 36. Gene
ralversammlung sich erneut auf der Grund
lage von ihr angeforderter Berichte des Gene
ralsekretärs und einer eingehenden Studie 
der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (Joint 
Inspection Unit, JIU) mit einigen Hauptthe
men der Neugliederungsresolution aus dem 
Jahre 1977 beschäft igt (vgl. die im Anhang zur 
Resolution 32/197 enthaltenen Empfehlungen 
des >Strukturausschusses<, beschrieben in 
VN 3/1978 S.73ff.). Auf diese Weise wollen 
die Generalversammlung und der Generalse
kretär, unterstützt vom Generaldirektor und 
seinem Sekretariat, das Eisen schmieden, so
lange es heiß ist, um so weit wie möglich die 
institutionelle Anpassung der Vereinten Na
tionen zur Erreichung internationaler Ent
wicklungsziele (Neue Weltwirtschaftsord
nung, Entwicklungsdekade usw.) durchzuset
zen. Dabei bereitet der Kompromißcharakter 
der Neugliederungsresolut ion 32/197 teil
weise unüberwindl iche Schwierigkeiten auf 
dem Wege zu einfachen und die Effizienz ver
bessernden Lösungen. 
Die Themen, auf die sich die 36. Generalver
sammlung im Neugliederungsbereich be
schränkte, waren nahezu identisch mit denen 
des Vorjahres; die Generalversammlung hat 
also konsequent die Behandlung dieser 
Punkte fortgesetzt. 
• Die 36. Generalversammlung hat nur eine 
einschlägige Resolution (A/Res/36/187 
v.17.12.1981) verabschiedet, nämlich über 
das vor allem für die Entwicklungsländer wie 
auch für die wirksame Koordinierung generell 
vordringliche Problem der Stellung des Gene
raldirektors für Entwicklung und internatio
nale wirtschaftl iche Zusammenarbeit (ein 
Thema, zu dem sich eine umfassende Darstel
lung der Ausgangsposi t ion in VN 1/1979 
S.11 ff. f indet) sowie zum Thema der Neuglie
derung der Regionalkommissionen. 
• Im übrigen hat die 36. Generalversamm
lung die brisante Frage der Erweiterung der 
Mitgliederzahl des Wirtschafts- und Sozialrats 
(ECOSOC) zur Behandlung im ECOSOC und 
in der 37. Generalversammlung — wie schon 
im Vorjahr (vgl. VN 3/1981 S.95) — weiter ver
tagt (Beschluß A/Dsc/36/445 v.17.12.1981). 
Die Kontroverse konnte auch nicht dadurch 

einer Lösung nähergebracht werden, daß in
nerhalb der >Gruppe der 77< (G-77) ein Kon
sultationsmechanismus eingerichtet worden 
wäre, der die im ECOSOC vertretenen Mit
glieder der G-77 nur in Übereinstimmung mit 
der gesamten Gruppe hätte abstimmen las
sen. Zu einer solchen Übereinstimmung unter 
den Gruppenmitgl iedern ist es nicht gekom
men. 
• Schließlich hat die 36. Generalversamm
lung den Bericht des Generalsekretärs über 
gemeinsame Beitragsankündigungskonfe
renzen für Aktivitäten im Entwicklungsbereich 
zur Kenntnis genommen (Beschluß A/Dec/ 
36/446 v.17.12.1981). 

/. Die 20 Empfehlungen der JIU 

Zentrales Thema im Neugliederungsbereich 
war die umfassende Studie der Inspekteure 
von der >Joint Inspection Unit<, die mit Doku
ment A/36/419 v.l.9.1981 vorgelegt wurde, 
sowie die Stellungnahme des Generalsekre
tärs hierzu (UN-Doc. A/36/419/Add.1 
v.11.11.1981). Beide Dokumente behandeln 
das Verhältnis des Generaldirektors für Ent
wicklung und internationale wirtschaftl iche 
Zusammenarbeit — nachfolgend einfach Ge
neraldirektor genannt — zu den Einheiten im 
Wirtschafts- und Sozialbereich im Sekretariat 
der Vereinten Nationen. Das ebenfalls 
schwierige Thema des Verhältnisses zu den 
Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen wird in diesen Dokumenten nicht ange
sprochen. Der Bericht der Inspekteure ver
dient besondere Beachtung, enthält er doch 
eine wenn auch vorsichtige Kritik an fehlen
den Verwaltungsanweisungen, Richtlinien 
und sonstigen Maßnahmen, um die Vollmach
ten und die Funktionen des Generaldirektors 
entsprechend der Strukturresolut ion in die 
Praxis umsetzen zu können. Zwar werden die 
vergangenen drei Jahre als Anfangsstadium 
bezeichnet, für das flexible Ad-hoc-Lösungen 
als geeignet angesehen werden könnten; es 
sei jedoch jetzt an der Zeit, sachgerechte 
Verwaltungsanweisungen zu erlassen. Es soll 
hier nicht näher untersucht werden, ob der 
bisherige Generalsekretär die Effizienz des 
Generaldirektors mit Rücksicht auf einige In
dustrieländer nicht voll unterstützt hat oder 
ob es einer Politik eines Abwartens ent
sprach. 
Der Bericht der Inspekteure ist in den meisten 
Punkten vom Generalsekretär bestätigt und 
der 36. Generalversammlung vorgelegt wor
den. Die G-77 hat das zum Anlaß genommen, 
einen Resolutionsentwurf einzubringen, der 
verlangt, die Vorschläge des Generalsekre
tärs umgehend durchzuführen. Dieser Ent
wurf wurde mangels genügender Abst im
mung der verschiedenen Gruppen in der Ge
neralversammlung nicht verabschiedet, son
dern ist in der allgemeiner gehaltenen Resolu
tion 36/187 aufgegangen, die einen Bericht 
des Generalsekretärs über die Verwirkl ichung 

der Vorschläge an den ECOSOC und die 
37. Generalverammlung vorsieht. 
Die 20 Empfehlungen der Inspekteure seien 
nun im einzelnen vorgestel l t ; die Stellung
nahme des Generalsekretärs ist jeweils in 
Klammern angefügt. 

/. Empfehlung: Die Vollmachten des General
direktors sollten seinen Funktionen entspre
chend ausgestaltet werden. Ein entsprechen
des Bulletin des Generalsekretärs und ein 
Abschnit t des Organisationshandbuches der 
Vereinten Nationen über das Büro des Gene
raldirektors sollten bald veröffentlicht wer
den. (Der Generalsekretär stellt fest, daß ein 
Bulletin über das Büro des Generaldirektors 
herausgegeben wird.) 

2. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte 
dem Generalsekretär regelmäßig berichten, 
um Weisungen und Anleitungen zu erhalten. 
Zu derartigen Berichtssitzungen könnten an
dere Bedienstete hinzugezogen werden. (Der 
Generalsekretär st immt der Empfehlung zu.) 

3. Empfehlung: Die Generalversammlung 
sollte verlangen, daß die Regierungsvertreter
gremien regelmäßig über die Umsetzung der 
Neugliederungsresolution unterrichtet wer
den. Diese Gremien sollten den Generaldirek
tor auffordern, ihnen schrift l ich oder mündlich 
über Einzelfragen und notwendige Maßnah
men vorzutragen. (Der Generalsekretär hält 
es für zweckmäßig, daß der Generaldirektor 
die Gremien regelmäßig unterrichtet. Maß
geblich sei zusätzlich der Geist, in dem die 
Zusammenarbeit stattfinde.) 

4. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte mit 
den Leitern der Sekretariatseinheiten festle
gen, welche Teile ihres Aufgabenbereichs 
vorwiegend wirtschaftl ichen oder sozialen 
Charakter haben. Diese Bereiche würden als
dann der Leitung und Vollmacht des General
direktors unterl iegen. (Der Generalsekretär 
zieht eine flexiblere Lösung vor, da eine klare 
Abgrenzung in der Praxis schwierig sei.) 

5. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte ei
nen jährlichen Arbeitsplan vorbereiten, der 
Prioritäten festlegt und die erwarteten Bei
träge anderer Sekretariatseinheiten benennt. 
(Der Generalsekretär st immt zu, daß der Ge
neraldirektor Einzelheiten der Prioritäten und 
der erwarteten Beiträge den verschiedenen 
Einheiten mitteilten sollte. Die Form dieser 
Mitteilung sollte jedoch noch überdacht wer
den, damit eine übertr iebene Formalisierung 
vermieden werden kann.) 

6. Empfehlung: Die Sekretariatseinheiten soll
ten zur Arbeit des Generaldirektors vorrangig 
beitragen und, wenn erforderlich, Bedien
stete bereitstellen. (Der Generalsekretär 
st immt zu, weist aber auf die Personalknapp
heit hin und empfiehlt, das Büro des General
direktors mit einem Mindestmaß zusätzlichen 
Personals zu verstärken. Auf dieses Thema 
will der Generalsekretär zurückkommen, so
bald Entscheidungen der Generalversamm
lung zu diesem Thema vorliegen.) 

/.Empfehlung: Die Sitzungen zur Konsulta
tion mit den verschiedenen Einheiten der Ver
einten Nationen sollten sorgfältig vorbereitet 
und die Tagesordnung den von der General
versammlung gesetzten Prioritäten angepaßt 
werden. (Der Generalsekretär st immt dieser 
— an sich selbstverständlichen — Empfeh
lung zu und stellt fest, daß die Treffen bereits 
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wertvolle Ergebnisse für die Formulierung ge
meinsamer Posit ionen gebracht hätten.) 

8. Empfehlung: Jede mit Wirtschafts- und So
zialfragen befaßte Einheit sollte einen hoch
rangigen Bediensteten, vorzugsweise den 
Vertreter des Leiters, als Verbindungsmann 
zum Büro des Generaldirektors bestellen. 
Größere Einheiten bedürfen zusätzlicher Ver
bindungseinrichtungen. Regelmäßige Sitzun
gen sollten mit den Verbindungsleuten statt
f inden. (Der Generalsekretär hält Kontakte 
mit den zuständigen Bediensteten für geeig
neter als eine nur formelle Bestellung von 
Verbindungsleuten.) 

9. Empfehlung: Die Leiter der im Wirtschafts-
und Sozialbereich tätigen Einheiten sollten 
dem Generaldirektor in allen seinen Aufga
benbereich betreffenden Angelegenheiten 
Bericht erstatten. Der unmittelbare Bericht an 
den Generalsekretär sei nicht ausgeschlos
sen, der Generaldirektor müsse in diesem Fall 
aber unterrichtet werden. (Der Generalsekre
tär st immt damit überein.) 

10. Empfehlung: Vier Berichtsverfahren soll
ten eingeführt werden, damit sich der Gene
raldirektor rechtzeit ig einschalten könne: 
a) Berichte und Dokumente von Regierungs

vertretergremien sollten dem Generaldi
rektor automatisch zugeleitet werden. 

b) Alle Einheiten sollten dem Generaldirektor 
regelmäßig über das Ergebnis wichtiger 
Sitzungen und über Themen bevorstehen
der Sitzungen unterrichten. 

c) Durch den Verbindungsmechanismus 
sollten notwendige Ad-hoc-lnformationen 
vermittelt werden (vgl. Empfehlung 8). 

d) Das Büro des Generaldirektors sollte in 
das bestehende Berichtsverfahren im 
Haushalts- und Finanzberich eingeschal
tet werden. 

(Der Generalsekretär bekundet weitgehen
de Übereinstimmung, hält eine Einschal
tung des Generaldirektors in Haushalts- und 
Finanzfragen jedoch nur bei wichtigen The
men für erforderlich.) 

11. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte 
die Dokumente bezeichnen, die zur Vorlage in 
der Generalversammlung oder im ECOSOC 
bestimmt sind und hinsichtlich derer er wäh
rend der Vorbereitungsphase konsultiert zu 
werden wünscht. Zugleich sollte er die Doku
mente benennen, die er in vorläufiger oder 
endgültiger Fassung zu genehmigen 
wünscht. Wichtige Dokumente für Regie
rungsvertretergremien sollten vor ihrer Vor
lage mit dem Generaldirektor abgestimmt 
werden. Hintergrund ist die Tatsache, daß bis
her die entsprechenden Dokumente dem Ge
neraldirektor erst »im letzten Augenbl ick« 
vorgelegt wurden. (Die Empfehlung st immt 
mit den bisherigen Vorschlägen in den Be
richten des Generalsekretärs überein; gleich
wohl stellt der Generalsekretär fest, daß das 
System flexibel gehandhabt werden sollte. 
Oft könne eine Abst immung über den Grund
gedanken ohne formelle Freigabe des Doku
ments genügen.) 

12. Empfehlung: Im jährlichen Arbeitsplan 
sollte der Generaldirektor die Schritte aufzei
gen, die zur Verbesserung der Koordinierung 
auf der Regierungsvertreterebene zu befol
gen sind. (Der Generalsekretär stimmt zu, 
meint jedoch, daß die Koordinierung zusätz
lich von solchen Verfahren abhänge, die nach 
den Umständen am besten geeignet seien, zu 
Ergebnissen zu kommen — beispielsweise 

direkte Kontakte, informelle und formelle 
Konsultationen und Teilnahme an Sitzun
gen.) 

13. Empfehlung: Die neu eingesetzte Ad-hoc-
Gruppe hochrangiger Beamter, die das Ar
bei tsprogramm im Hinblick auf überflüssig 
gewordene, unwichtige oder ineffektive Auf
gaben untersucht, sollte eine ständige Ein
richtung bei der Vorbereitung des Haushalts 
werden. (Der Generalsekretär begrüßt das 
Ziel der Empfehlung, schlägt aber vor, die Mo
dalitäten erst nach der Diskussion der Gene
ralversammlung über Prioritäten festzule
gen.) 

14. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte 
vordringliche Managementprobleme feststel
len und mit Hilfe von Studien und Bewertun
gen nach Lösungen suchen und Maßnahmen 
zur Durchführung der Ergebnisse treffen. 
(Der Generalsekretär st immt zu, weist aber 
auf die vorrangige Verantwortl ichkeit der Lei
ter der jeweiligen Einheiten für Management
fragen hin. Für Studien stünden auch Sekre
tariatseinheiten wie der Verwaltungs- und Ma
nagementdienst (AMS) und das Büro für Pro
grammplanung und Koordinierung (PPCO) 
zur Verfügung.) 

15. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte in 
Streitigkeiten eingeschaltet werden und nach 
Anhörung der Beteil igten entscheiden. (Der 
Generalsekretär hält die Lösung von Streitfäl
len in erster Linie für eine Aufgabe der Leiter 
der jeweiligen Einheiten. Nur wenn mehrere 
Einheiten betroffen seien, könne der General
direktor eingeschaltet werden. Die anzuwen
denden Verfahren für diesen Fall sollten unter 
den Beteiligten ausgearbeitet werden.) 
16. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte 
zur Förderung der Koordinierung die Konsul
tat ionsmechanismen für Analysen und für die 
Herausarbeitung von vorrangigen Themen 
nutzen. Alle Einheiten sollten den Generaldi
rektor im Planungsstadium bei Wirtschafts
übersichten und anderen Wirtschaftsanaly
sen beteiligen. (Der Generalsekretär stimmt 
zu und hebt hervor, daß die Zusammenarbeit 
zwischen dem Generaldirektor und der Abtei 
lung für Wirtschafts- und Sozialangelegenhei
ten besonders konstruktiv gewesen sei.) 

17. Empfehlung: Der Generaldirektor sollte 
die Arbeiten des Büros für Sekretariatsdien
ste in Wirtschafts- und Sozialfragen (OS-
SECS) überwachen und die Ausschußsekre
täre instruieren. (Der Generalsekretär stellt 
fest, daß dies zu den Gesamtüberwachungs-
aufgaben des Generaldirektors gehöre und 
bereits weitgehend geschehe.) 

18. Empfehlung: Für den operativen Bereich 
sollte der Generaldirektor a) allgemeine Ziele 
festlegen, b) Themen festlegen, die Beach
tung durch die Generalversammlung erfor
dern, c) Ratschläge für Managementprob
leme geben und d) eine konzertierte Aktion 
zur Mobil isierung von zusätzlichen Beiträgen 
fördern. (Der Generalsekretär stimmt den 
Punkten a) bis c) zu, verweist zu Punkt d) je
doch auf die Appelle der Generalversamm
lung an die Regierungsvertretergremien zu 
diesem Thema.) 

19. Empfehlung: Bedienstete des Büros des 
Generaldirektors sollten mit Verbindungsauf
gaben zu den jeweiligen Einheiten im Bereich 
der Vereinten Nationen betraut werden. (Der 
Generalsekretär hält eine flexiblere Lösung 
für geeigneter und verweist auf seine Stel
lungnahme zu Empfehlung 8.) 

20. Empfehlung: Der Posten eines Beigeord
neten Generalsekretärs sollte anstelle eines 
D-2-Direktorenpostens im Büro des General
direktors geschaffen werden, um für eine 
hochrangige Vertretung bei Abwesenheit des 
Generaldirektors Vorsorge zu treffen, die 
zwangsläufig oft eintrete. (Der Generalsekre
tär st immt zu.) 

Die Empfehlungen der JIU und die Kommen
tare des Generalsekretärs verdeutl ichen, wie 
schwierig es ist, selbst für einfache Organisa
tionsfragen der Stellung des Generaldirektors 
gerecht zu werden, ohne das reibungslose 
Funktionieren der einzelnen Einheiten in den 
Vereinten Nationen zu beeinträchtigen — 
eine typische Folge der im Kompromiß er
reichten Regelung. 
Neben den Empfehlungen, also ausdrückl ich 
nicht als Empfehlung vorgetragen, bemerkt 
der Bericht der Gemeinsamen Inspektions
gruppe auch, daß die Generalversammlung 
den Bestel lungsmodus für die Ernennung des 
Generaldirektors ändern solle, um ihn den 
>Herzögen<, das heißt den Leitern der jeweil i
gen Einheiten im Bereich der Vereinten Natio
nen rangmäßig gleichzusetzen. Leiter, die von 
eigenen Regierungsvertretergremien gewählt 
werden, wie etwa UNEP und UNCTAD, haben 
sich — dem Bericht der Inspekteure zufolge 
— geweigert, unter dem Vorsitz des >nur< 
vom Generalsekretär ernannten Generaldi
rektors zu Sitzungen zusammenzukommen. 
Der Vorschlag der Inspekteure ist verständ
lich, verkennt aber möglicherweise die Ge
fahr, den als Paket aufgefaßten Kompromiß 
der Strukturresolut ion ins Wanken kommen 
zu lassen. Über das Bestellungsverfahren für 
den Generaldirektor wurde im Strukturaus
schuß heftig gerungen (vgl. VN 1/1979 
S.11 ff.) und das Ergebnis war Teil des Kom
promisses. 
Es bleibt abzuwarten, wann welche Empfeh
lungen verwirklicht werden. Noch sind, beein
flußt sicher auch durch die personellen Verän
derungen, Vorbereitungen nicht in Angriff ge
nommen. Immerhin mögen einige Empfehlun
gen im Licht der neuen Personalkonstellation 
(vgl. hierzu weiter unten) eine veränderte Ge
wichtung erhalten. 

//. Absichten für Regionalkommissionen 

Das weitere Thema von Interesse ist die Be
handlung der Regionalkommissionen. Auf der 
Grundlage des umfassenden Berichts über 
die Neugliederungsmaßnahmen in den Regio
nalkommissionen (UN-Doc.A/35/546 v.23.10. 
1980; vgl. dazu VN 3/1981 S.95) und dem dar
auf beruhenden Beschluß der 35. Generalver
sammlung hat der Generalsekretär mit UN-
Doc.A/36/577 v. 12.10.1981 einen Bericht 
über die von den einzelnen Regionalkommis
sionen (ESCAP, ECLA, ECA, ECWA) inzwi
schen zur Neugliederung beschlossenen Re
solutionen erstellt. Alle von den Regionalkom
missionen verabschiedeten Resolutionen be
kräftigen die Rolle der Kommissionen als 
»Hauptzentren für die allgemeine wirtschaftl i
che und soziale Entwicklung in ihrer jeweili
gen Region«. Für die Dezentralisierung von 
Aufgaben zugunsten der Regionalkommissio
nen werden die Bereiche Wasser und Umwelt 
vorangestellt, für die eine Delegation der bis
her zentralen Sekretariatsfunktion in New 
York an die Regionen naheliegt. Weiter wer
den in den Resolutionen der Regionalkom
missionen ihre Koordinierungsaufgabe, ihre 
Teilnahme an der Programmplanung, ihr Bei-
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trag zur globalen Zielfestlegung und ihre ope
rativen Aufgaben ebenso wie die Zusammen
arbeit unter den Entwicklungsländern behan
delt. 
Noch gibt es keine Analyse der Kosten und 
der haushaltsmäßigen Folgen des Neugliede
rungsprozesses für die Regionalkommissio
nen. Der Bericht gibt hierfür einige grundsätz
liche Hinweise: gesteigerte Regierungsbei
träge und Heranziehung örtl icher Kräfte, mehr 
Eigenständigkeit in Haushaltsentscheidun
gen, Verbindung von Aufgaben der Regional
kommissionen mit zwischenstaatl ichen Pro
grammen und Projekten sowie eine engere 
Verbindung mit Geberländern und ihren Zie
len. 
Schließlich werden die Konferenz- und Sekre
tariatsstrukturen behandelt. Die Resolution 
36/187 best immt auf der Basis dieses Be
richts im operativen Abschnit t 2, daß die 
37. Generalversammlung das Thema des Ein
flusses der Neugliederung auf die Regional
kommissionen unter Zugrundelegung des 
Berichts des Programm- und Koordinierungs
ausschusses (CPC) und des ECOSOC wieder 
aufnehmen soll. Damit ist auch diesem Thema 
eine weitere Intensivierung gewährleistet. 
Außerdem nimmt die 36. Generalversamm
lung mit Beschluß A/Dec/36/446 die Auf
zeichnung des Sekretariats zur Kenntnis, die 
die Beitragsankündigungskonferenzen be
trifft. Dort (UN-Doc.A/C.2/36/3 v.4.11.1981) 
wurde festgestel l t , daß seit 1978 vier Konfe
renzen stattgefunden haben. Es wird vorge
sehen, daß der UN-Treuhandfonds für soziale 
Verteidigung, der die Verbrechensverhütung 
betrifft, in die Liste der Programme, für die 
Beiträge angekündigt werden, aufgenommen 
werden soll. 

///. Neuer Generaldirektor 

Nach langen Bemühungen im Sicherheitsrat 
wurde Javier Perez de Cuellar von der 36. Ge
neralversammlung zum Nachfolger von Kurt 
Waldheim als Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ernannt (vgl. VN 1/1982 S.25f.). Da
mit ergab sich die Frage der Nachfolge des 
Generaldirektors. Die Ansicht, daß zu diesem 
Thema ein informelles Übereinkommen im 
Strukturausschuß bestand, niemals die Posi
tion des Generalsekretärs und des Generaldi
rektors zur selben Zeit von einer Gruppe — 
Süd oder Nord — halten zu lassen (vgl. VN 1/ 
1979 S.11ff.), bedurfte keiner Verifizierung; 
der neue Generalsekretär hielt es von sich 
aus für unzweckmäßig und ersetzte den aus 
Ghana kommenden Generaldirektor Kenneth 
Dadzie durch den bisherigen Leiter der Abtei
lung für internationale wirtschaftiche und so
ziale Angelegenheiten, den Franzosen Jean 
Ripert (Kurzbiographie und Bild s. VN 3/1978 
S.89). Mit ihm hat die Europäische Gemein
schaft einen hervorstechenden Vertreter in 
der zweithöchsten Funktion des Sekretariats. 
Zwar können sich hieraus gewisse Spannun
gen bei der Formulierung von Entwicklungs
zielen und eventuell auch im Vorsitz von Gre
mien ergeben, die der Entwicklungspolit ik der 
Vereinten Nationen dienen. Zugleich aber 
wird erreicht, daß die von ihm vorgeschlage
nen Konzeptionen leichter die Unterstützung 
europäischer Geberländer finden dürften. Der 
bisherige Generaldirektor Dadzie wird als 
Sonderbeauftragter des neuen Generalsekre
tärs eingesetzt. Von der Art seiner Aufträge 
wird es abhängen, ob er als Ergänzung des 
neuen Generaldirektors fungiert oder als poli

t ische Feuerwehr, die nicht notwendig auf 
wirtschafts- und sozialpolitische Fragen be
zogen ist. Alles in allem: der Personalwechsel 
an der Spitze hat eine Konstellation erbracht, 
die die Möglichkeit zu bisher unerwarteten 
Kombinationen bietet. 

Ingo von Ruckteschell • 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffprogramm, weitere 
Zwischenbilanz — Neues Zinn-Abkommen (14) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.27ff. fort.) 

Die Fertigstellung eines neuen Zinn-Abkom
mens sowie eine Initiative, >Felle und Häute< 
als 19. Rohstoff in das Integrierte Programm 
aufzunehmen, sind wohl die — jedenfalls vor
dergründig — bemerkenswertesten einschlä
gigen Ereignisse des Jahres 1981. Im übrigen 
gab es weiterhin viel Leerlauf. Die Rohstoffe 
der UNCTAD-Liste werden hier nun, wie in 
früheren Berichten, in alphabetischer Reihen
folge abgehandelt. Dabei wird zunächst der 
Sachstand bei denjenigen Rohstoffen darge
stellt, die Gegenstand eines Abkommens 
sind — ohne Naturkautschuk, Olivenöl (den 
Programmpunkt >Ölsaaten, -früchte< teil
weise abdeckend) und Zucker, zu denen 
nichts Wesentl iches zu berichten ist. 

I. Kaffee: Das Übereinkommen von 1976 ist 
auf der 36. Tagung des Internationalen Kaf
fee-Rates (7.-25.9.1981 in London) bis zum 
30. September 1983 verlängert worden. 
Kakao: Das Übereinkommen vom 19. Novem
ber 1980 ist am I .August 1981 vorläufig in 
Kraft getreten. Auch die EG hatte sich dem 
entsprechenden Beschluß der beteiligten 
Staaten nach langem Zögern doch noch an
geschlossen. Es war — und ist — freilich 
nicht gelungen, das wichtigste Ausfuhr- und 
das wichtigste Einfuhrland zum Mitmachen zu 
bewegen, nämlich die Elfenbeinküste und die 
Vereinigten Staaten. 
Zinn: Das sechste internationale Zinn-Ab
kommen ist am 26. Juni 1981 fertiggestellt 
worden. Die Staatenkonferenz hatte dafür zu 
vier Tagungen von insgesamt 14 Verhand
lungswochen zusammentreten müssen. Das 
neue Abkommen soll das am 30. Juni 1982 
auslaufende (fünfte) ersetzen und demgemäß 
am I.Juli 1982 in Kraft treten. Sein Schicksal 
erscheint gegenwärt ig allerdings eher unge
wiß, zum einen wegen der Turbulenzen auf 
dem Zinn-Weltmarkt (Preissteigerung von 
über 30 vH ab etwa Mitte 1981, seit Ende Fe
bruar 1982 Preissturz), zum anderen deshalb, 
weil die USA dem Abkommen fernbleiben 
wollen. Inhaltlich stellt die Vereinbarung (na
türlich) einen Kompromiß zwischen den Be
fürwortern der >Bufferstock<- und denen der 
Exportquoten-Lösung dar (vgl. VN 4/1980 
S.l39f.). Das Ausgleichslager soll künftig ein 
Maximalvolumen von 50 000 Tonnen haben 
(Finanzierung: 30 000 Tonnen durch Direkt
beiträge der Mitgliedstaaten, 20 000 durch 
Aufnahme von Anleihen). Exportkontrol len 
können durch den Zinn-Rat eingeführt wer
den, wenn das Lager einen Bestand von 
35 000 Tonnen erreicht. Der Rat hat auch die 
Aufgabe, Mindest- und Höchstpreise festzu
setzen, wobei dieser 30 vH über jenem zu lie
gen hat. Der Mindestpreis soll im Zweifel dem 
Marktpreis bei Inkrafttreten des Abkommens 
entsprechen. 

II. Bananen: Keine nennenswerten Neuig
keiten. 
Baumwolle: Auch während des ersten Teils 
der sechsten Vorbereitungstagung (27.4.-
1.5.1981; 54 tei lnehmende Staaten) konnten 
die grundlegenden Meinungsverschiedenhei
ten über Notwendigkeit und Mechanismus ei
ner Preisstabilisierung nicht ausgeräumt wer
den. Die Vereinigten Staaten als größter Welt
exporteur (27 vH der Ausfuhren) waren wei
terhin beharrlich gegen jede Form von Markt
intervention. Auch der vermittelnde Vorschlag 
von drei skandinavischen Staaten (Finnland, 
Norwegen, Schweden), für den Fall best imm
ter Marktstörungen wenigstens ein System 
von Konsultationen vorzusehen, wurde von 
ihnen brüsk abgelehnt: Es sei klar, daß man 
sich in verschiedenen Räumen befinde, deren 
Verbindungstüren fester verschlossen seien 
denn je. »Es gibt einfach keinen gemeinsa
men Schlüssel.« Die sogenannte Izmir-
Gruppe (19 Entwicklungsländer, die zusam
men etwa 33 vH der Weltausfuhren beisteu
ern) bestand demgegenüber unverändert — 
mit Unterstützung der Sowjetunion (20 vH der 
Weltausfuhren) — auf der Aufnahme preispo
litischer Best immungen in ein Abkommen. Ihr 
Sprecher meinte abschließend, »eine weitere 
Vorbereitungstagung wie diese wäre eine 
fruchtlose Übung«. Die Aussichten für eine 
Verständigung sollen vorerst in informellen 
Beratungen geklärt werden. 
Bauxit: Eine Vorberei tungstagung hat noch 
nicht stattgefunden. Dies sei ein Zeichen für 
die Zweifel etl icher Erzeugerländer an der 
Nützlichkeit von Absprachen mit den Ver
braucherstaaten (so das UNCTAD-Sekretariat). 
Eisenerz: Vom UNCTAD-Sekretariat wurde 
dazu die berichtenswerte Formulierung ge
prägt, es sei gerade erst damit begonnen 
worden, die Informationen zu sammeln, die es 
ermöglichen würden, die Probleme der Aus
fuhrländer deutl ich auszumachen. 
Fleisch: Hier sind die Arbeiten im Rahmen 
des Integrierten Programms wohl abge
schlossen. Nachdem auf der zweiten Vorbe
reitungstagung im Mai 1980 anerkannt wor
den war, daß Fragen des Welthandels bei dem 
Internationalen Fleisch-Rat des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) zu res-
sortieren hätten, konzentrierte sich UNCTAD 
auf die Bereiche Forschung und Entwicklung 
sowie Marktförderung. Entsprechende Pro
gramme für Afrika und Lateinamerika wurden 
auf regionaler Ebene entworfen und vorbera
ten und sodann auf der dritten Vorbereitungs
tagung unterbreitet (30.11.-4.12.1981; vertre
ten 51 Staaten sowie die EG). Die Teilnehmer 
hielten solche internationalen Maßnahmen für 
erforderlich und stuften die Vorlagen als er
sten Schritt dorthin ein. Das UNCTAD-Sekre
tariat solle die Projektskizzen in Zusammen
arbeit mit dem Sekretariat der Ernährungs
und Landwirtschaftsorganisation der Verein
ten Nationen (FAO) zu fert igen Projekten fort
entwickeln, welche bei geeigneten Finanzie
rungsinstituten •— u. a. dem Gemeinsamen 
Rohstoffonds mit dessen >zweitem Schalten 
— eingereicht werden könnten. Die Zwi
schenstaatl iche FAO-Arbeitsgruppe für 
Fleisch wurde als geeigneter Betreuer ange
sehen, und die Teilnehmer des Treffens äu
ßerten die Hoffnung, dieses Gremium werde 
als internat ionale Rohstoffinstitution< im 
Sinne des Abkommens über den Rohstoff
fonds (vgl. dazu, und insbesondere zu dem 
speziellen Begriff, VN 4/1981 S.132f.) aner
kannt werden können. 

Vereinte Nat ionen 2/82 67 



Darüber hinaus widmeten sich die Delegier
ten auf der dri t ten Vorbereitungstagung der 
Frage, ob es nicht vorzuziehen sei, den Kom
plex >Felle und Häute< aus dem UNCTAD-Pro-
grammpunkt >Fleisch< auszugliedern und 
fortan mit eigenem Status neben den bisheri
gen 18 Programmpunkten zu behandeln. Sie 
verwiesen das Thema schließlich an den Roh
stoffausschuß der UNCTAD; dieser bat im Fe
bruar 1982 den UNCTAD-Generalsekretär, ei
nen Dialog zwischen Erzeugern und Verbrau
chern herbeizuführen. 
Hartfasern: Am Ende der fünften Vorberei
tungstagung (25.5.-5.6.1981) waren sich die 
Beteiligten wohl nur darüber einig, ein klare
res Bild von den unterschiedlichen Auffas
sungen gewonnen zu haben. Die stritt igen 
Schlüsselfragen selber blieben ungelöst: 
Ziele eines Abkommens; institutionelle Vor
kehrungen; Preisstabil isierung; länderspezifi
sche Projekte bei den Entwicklungsprogram
men. 
Jute: Auch die zweite Verhandlungsrunde der 
Staatenkonferenz über ein Jute-Abkommen 
(einschließlich der Errichtung einer Internatio
nalen Jute-Organisation) blieb erfolglos ( 1 1 -
22.5.1981). Hauptstreitpunkte waren die Fi
nanzierung der Organisation (Kreditaufnah
me?), die St immrechtsregelung für den künf
t igen Jute-Rat und die Kriterien für die Ko
stensenkungsprojekte, welche der Gemein
same Rohstoffonds über sein zweites Konto 
unterstützen könnte. 
Kupfer: Nach Einschätzung des UNCTAD-Se-
kretariats sind die Erörterungen an einem to
ten Punkt angelangt. 
Mangan: Die Beratungen befinden sich laut 
UNCTAD noch in einer sehr frühen Phase. 
Der Eifer, mit dem die Staaten hier bei der Sa
che sind, wird vielleicht an folgendem Beispiel 
deutl ich: In Ausführung eines Ersuchens der 
zweiten Vorbereitungstagung (Oktober 1980; 
Teilnehmer: 34 Staaten sowie u.a. die EG) 
hatte das UNCTAD-Sekretariat Anfang 1981 
die an einem oder beiden Treffen beteiligten 
Staaten um Stellungnahme »zu den aktuellen 
Problemen betreffend Mangan« gebeten. Bis 
Jahresmitte trafen Antworten von sechs Staa
ten sowie der EG ein. 
Ölsaaten, -fruchte: Auf der vierten Vorberei
tungstagung (2.-5.3.1981) wurden For-
schungs- und Entwicklungsprogramme für 
Erdnüsse und Kokosnüsse verabschiedet. 
Die Betreuung gegenüber dem Gemeinsa
men Rohstoffonds als in Aussicht genomme
nem Finanzierungsinstitut soll der entspre
chenden Zwischenstaatl ichen Arbeitsgruppe 
der FAO obliegen (vorausgesetzt, der Fonds 
erkennt sie als internat ionale Rohstoff institu-
tion< an). 
Phosphate: Keine nennenswerten Neuigkei
ten. 
Tee: Bevor ernsthafte Verhandlungen über 
ein Abkommen — eventuell sogar mit Preis
vorschriften — beginnen können, müssen 
sich zunächst einmal die Ausfuhrländer auf 
eine gemeinsame Linie verständigen. 
Tropische Hölzer: Die sechste Vorberei
tungstagung wurde erst für die Zeit vom 
29. März bis zum 8. April 1982 anberaumt (an
statt, wie ursprünglich geplant, für Juli 1981). 
Es läßt sich derzeit nicht vorhersehen, ob da
nach genügend Klarheit für eine Staatenkon
ferenz bestehen wird. Über zwei der vier für 
ein Abkommen vorgesehenen Grundele
mente ist im November 1981 auf Experten
ebene beraten worden: Zum einen Forschung 
und Entwicklung (Vorformulierung von fünf 

Programmen mit insgesamt 42 Projektskiz
zen; Finanzierung möglichst über das zweite 
Konto des Gemeinsamen Rohstoffonds), zum 
anderen Marktbeobachtung. 

III. Der Gründungsvertrag über den Ge
meinsamen Rohstoffonds war am 9. Februar 
1982 von 20 Staaten ratifiziert, die für etwa ein 
Fünftel der Einlagen aufkommen. Es sei daran 
erinnert, daß das Inkrafttreten des Vertrags 
die Bindungserklärung von mindestens 90 
Staaten voraussetzt, welche zwei Drittel der 
Einlagen leisten. Norbert J. Prill • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Internationales Jahr der Behinderten: Unter
schiedliche Ausgangslage In Nord und Süd — 
Schärfung des öffentlichen Bewußtseins In der 
Bundesrepublik Deutschland (15) 

(Vgl. auch VN 3/1981 S.81-94.) 

Weltweite Aktivitäten im UNO-Rahmen 

Haben sich die Erwartungen des UNO-Behin-
dertenjahres erfüllt? Um es vorweg zu neh
men: Was die internationalen und nationalen 
Aktivitäten vor und während dieses nun ver
gangenen Jahres sowie die allgemeine Be-
wußtseinsweckung für die Belange der Behin
derten anbetrifft, kann diese Frage im großen 
und ganzen positiv beantwortet werden. 
Wie in dem Artikel des Leiters des Sekretari
ats der Deutschen Nationalen Kommission in 
Ausgabe 3/1981 dieser Zeitschrift über die 
Vorgeschichte, Planung und Durchführung 
des >Jahres< gesagt wurde, ist die Verkün
dung derartiger Jahresthemen nur dann sinn
voll und erfolgreich, wenn die Mitgliedstaaten 
ernsthaft versuchen, die damit verbundenen 
Ideen und Erwartungen zu erfüllen. Dies ist in 
intensivem Maße geschehen. So konnte der 
scheidende Generalsekretär Waldheim bei 
seiner AbSchlußerklärung zum Behinderten
jahr vor der Generalversammlung im Dezem
ber 1981 unter anderem festhalten: »Der Wi
derhall des internationalen Jahres war ermuti
gend. Mit Freude kann ich feststellen, daß in 
127 Ländern nationale Komissionen zu die
sem Zweck eingerichtet wurden. Regionale 
Treffen in verschiedenen Teilen dieser Erde 
haben langfristige Lösungen zur Vorbeugung, 
der Wiedereingliederung der Behinderten und 
der Chancengleichheit untersucht. Auf inter
nationaler Ebene hat unter anderem ein Ex
pertensymposium über Technische Hilfe 
nützliche Empfehlungen formuliert, die ernst
haftes Studium verdienen. Unter Mitwirkung 
der Mitgliedstaaten und betroffenen Organi
sationen laufen die Vorbereitungen für den 
Entwurf eines Weltakt ionsprogramms für Be
hinderte auf vollen Touren.« 
Zum Zeitpunkt dieser Erklärung lagen bereits 
detaillierte Berichte des Generalsekretärs 
selbst und des Beratenden Ausschusses der 
UNO für das Jahr der Behinderten der Gene
ralversammlung vor. Hieraus ist als wicht ig
ster Punkt hervorzuheben, daß das bekannte 
Weltakt ionsprogramm der UNO zum Behin
dertenjahr, welches eine globale Strategie 
beinhaltet, nun zu einer langfristigen Einrich
tung werden soll. Dabei ist an eine ständige 
Auswertung der gewonnenen Erfahrungen 
gedacht, die sich in einer periodischen Über

arbeitung des Aktionsplans — erstmalig ist 
dies nach Ablauf von fünf Jahren, d. h. für 
1987, ins Auge gefaßt — niederschlagen soll. 
Hier sollen die Behinderten und ihre Organi
sationen auf internationaler und nationaler 
Ebene zur Beratung und Mitwirkung hinzuge
zogen werden. Dies war bereits bei den Akt i 
vitäten während des >Jahres< wie auch den 
getroffenen Entscheidungen und ausgespro
chenen Empfehlungen der Fall. Diese langfri
stige Planung, die auch den oft mit Skepsis 
vorgebrachten Zukunftserwartungen der Be
hinderten Rechnung trägt, beinhaltet erfreuli
cherweise auch die Beibehaltung des in Wien 
beheimateten Sekretariats und die Fortdauer 
der Tätigkeit der inzwischen ernannten Son
derbeauftragten des Generalsekretärs, bei 
der es sich um eine Diplomatin aus einem 
Entwicklungsland handelt. Aus der Fülle der 
internationalen Aktivitäten, deren umfas
sende Beschreibung den Rahmen dieses Ar
tikels sprengen würde, seien die in die Zu
kunft weisenden Maßnahmen herausgegrif
fen. Da ist etwa die Empfehlung des Rates der 
Weltorganisation im Breich der Behinderten 
(CWOIH) zu erwähnen, bereits 1982 Folgeak
tionen für das internationale Jahr einzuleiten. 
Hiermit wollen sich auch die weltweiten Nicht-
regierungs-Organisationen mit dem vorer
wähnten Weltprogramm befassen und wohl 
ein krit isches Auge auf dessen praktische 
Durchführung werfen. Hierzu gehört die 
schon jetzt vorgebrachte Forderung, das 
dem UN-Zentrum für soziale Entwicklung und 
humanitäre Angelegenheiten (CSDHA) ange
schlossene internationale Sekretariat, das 
nun von einer Jahres- zur Dauereinrichtung 
geworden ist, für die Zukunft entsprechend 
personell zu verstärken. Unter den Aktivitäten 
der UNO-Organisationen ist die Schaffung ei
nes Treuhandfonds für Behinderte durch den 
Hohen Flüchtl ingskommissar (UNHCR) zu 
nennen, dessen Grundkapital der dieser Or
ganisation 1981 verliehene Friedensnobel
preis (1 Million schwedische Kronen, also ca. 
180000 US-Dollar) bilden wird. Man kann sich 
kaum einen aktuelleren Best immungszweck 
des materiellen Teils eines Nobelpreises vor
stellen, als diesen zum Grundstock einer 
künftigen dauerhaften Finanzierung von inter
nationalen Maßnahmen für Behinderte zu ver
wenden. Behinderte Flüchtlinge dürften wohl 
zu den förderungswürdigsten unter den Be
troffenen zählen, die oft die Mittel für Prothe
sen und Rollstühle nicht aufbringen können. 
Das Zukunftsinteresse der UNO-Mitglieder 
kam auch in den Vorschlägen des Beratenden 
Ausschusses zum Ausdruck, ab 1982 alljähr
lich das Interesse an den Behindertenbelan
gen durch einen internationalen >Tag der Be
hinderte™ wachzuhalten. Die Bundesregie
rung hat schließlich durch ihren eigens er
nannten Behindertenbeauftragten — dessen 
Position zwar anläßlich des Behindertenjah
res, aber letztlich auf Dauer geschaffen wurde 
— der Generalversammlung den Vorschlag 
unterbreiten lassen, einen (natürlich freiwilli
gen) internationalen Behindertenpaß zu 
schaffen. Dieser Paß könnte beispielsweise 
— wie dies in der Bundesrepublik mit dem 
Behindertenausweis bereits geschieht — 
dazu dienen, weltweit die Reisemöglichkeiten 
zu verbessern sowie das Gefühl für die bes
sere Aufnahme und Integration in die Gesell
schaft zu fördern. 
Der für das Internationale Jahr bei der UNO 
selbst bereits errichtete Treuhandfonds, der 
zunächst für gezielte Sofortmaßnahmen ge-
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dacht war, wurde von 20 Mitgliedsländern, 
darunter auch der Bundesrepublik, und sogar 
von privaten Quellen so großzügig dotiert, 
daß seine Mittel künftig für Unterstützungs
projekte in Entwicklungsländern eingesetzt 
werden können. Hier handelt es sich meist 
um Einrichtungen der medizinischen und be
ruflichen Rehabilitation, die in vielen Industrie
ländern schon seit einiger Zeit zur Selbstver
ständlichkeit geworden sind, in vielen Län
dern der Dritten Welt bisher leider noch Sel
tenheitswert besitzen. Inzwischen liegen über 
60 Projektanträge vor, für die der Fonds bei 
echtem Realisierungswillen jeweils Start- und 
Beteiligungshilfe in diese unterentwickelten 
Regionen geben kann. 
Es sei erlaubt, diesen inzwischen aus dem 
Gebiet der Entwicklungshilfe eliminierten Be
griff zu verwenden, denn das Mißverhältnis 
zwischen dem hohen Anteil von Behinderten 
in der Dritten Welt und denen in den höher
entwickelten Ländern ist noch viel größer als 
bei der Versorgung der Weltbevölkerung mit 
Nahrungsmitteln. Hat sich schon bei den Er
örterungen im Behindertenjahr herausge
stellt, daß die Zahl der Behinderten mit über 
einer halben Milliarde — darunter 150 Mill Kin
der — größer ist als noch vor kurzem vermu
tet, so muß die Tatsache besonders betroffen 
machen, daß hiervon 350 bis 400 Mill in Ent
wicklungsländern oder in ihrer Entwicklung 
zurückl iegenden Gebieten beheimatet sind. 
Für diese Länder war die Proklamation des In
ternationalen Jahres daher von noch weit grö
ßerer Bedeutung als für ein Land wie die Bun
desrepublik Deutschland, in der schon seit 
geraumer Zeit eine praktische Behinderten
politik mit vielseitigen gesetzlichen Versor-
gungs- und Hilfsmaßnahmen betrieben wird. 
Es nimmt daher nicht wunder, daß die schon 
1976 erfolgte Anregung zur Proklamation des 
Behindertenjahres für 1981 aus einem Ent
wicklungsland stammte. 
Die Resonanz auf das Jahr und die Beteili
gung in den internationalen Beratungsgre
mien war daher auch seitens der Entwick
lungsländer besonders groß, die sogar eine 
Aufnahme der Sorge für die Belange der Be
hinderten in die von ihnen erstrebte Neue 
Weltwirtschaftsordnung forderten. Hier ist es 
erfreulicherweise kaum zu ideologischen 
Auseinandersetzungen gekommen, da sich 
auch die in der Behindertenarbeit inzwischen 
erfahreneren Länder zu einer internationalen 
Zusammenarbeit sofort bereit erklärten. Dort 
wird auch einer der Schwerpunkte des vorer
wähnten langfristigen Weltaktionspro
gramms liegen. 

Priorität des Integrationsgedankens 

Das Motto der Vereinten Nationen zum Behin
dertenjahr lautete: >Volle Mitwirkung und 
Gleichstellung der Behindertem. Dieses sehr 
umfassende und hochgesteckte Ziel kann nur 
langfristig angesteuert und erreicht werden, 
was beweisen sollte, daß die Initiatoren dieser 
Proklamation nicht an ein deklamatorisches 
Strohfeuer eines Kalenderjahres, sondern an 
eine langfristig zu stellende Forderung an die 
Menschheit gedacht haben. 
Das Motto der Bundesrepubl ik Deutschland 
zum Behindertenjahr, >Einander verstehen — 
miteinander leben<, zeigt bereits einen gewis
sen Unterschied im Ausgangspunkt und dem 
hier anzuvisierenden Erwartungsiiorizont. 
Während hinsichtlich der dr ingendsten medi
zinischen, berufl ichen und sozialen Rehabili

tationsmaßnahmen, der finanziellen und hilfs
mittelmäßigen Versorgung der Behinderten 
die meisten Länder der Dritten Welt vor ge
waltigen Aufgaben stehen, haben wir in der 
Bundesrepublik bereits einen relativ hohen 
Versorgungsstand erreicht. Was in unserer 
Leistungs- und Wohlstandswelt jedoch noch 
in erheblichem Maße fehlt, ist das Bewußtsein 
der heilen Gesellschaft für die Situation und 
das Verständnis für die Belange der Behin
derten. Was wir hier brauchen, ist mehr Infor
mation und damit bessere Kenntnis über die 
Vorgänge, die sich im Lebensschicksal eines 
Behinderten abspielen, mehr menschliche 
Kontakte und persönliche Verbindungen, 
durch deren Praxis erst das wirkliche Ver
ständnis geschaffen wird, das schließlich zur 
echten Annahme und Eingliederung der Be
hinderten in unsere alltägliche, mitmenschli
che Gesellschaft führt. 
In der Bundesrepublik ist denn auch gleich 
mit Beginn des Jahres das Integrationsthema 
sehr schnell intensiviert und heiß diskutiert 
worden. Sowohl gutmeinende Idealisten wie 
auch ideologisch befrachtete Extremisten 
forderten mit der Abschaffung sämtlicher 
Sondereinrichtungen für Behinderte eine In
tegration um jeden Preis. Viele Länder wären 
froh, wenn die dort völlig fehlende Schulbil
dung von behinderten Kindern durch Sonder
schulen überhaupt ermöglicht würde. Wir 
sind in der Bundesrepubl ik über diese Phase 
längst hinaus, haben bereits integrierte Kin
dergärten verwirklicht und steuern Schulen 
dieser Art praktisch an. Das Behindertenjahr 
hat diese Entwicklung einen deutlichen 
Schritt weitergebracht. Es hat aber auch ge
zeigt, daß eine Integration auf Biegen und 
Brechen ab einem best immten Grad der Be
hinderung für die Betroffenen schädlich sein 
oder gar einen Rückschrit t bedeuten kann. 
Die maßgerechte Formel, die sich noch ein
spielen wird, sollte sein: Soviel Integration wie 
praktisch möglich, soviel Segregation wie aus 
Schutzgründen noch nöt ig! 
Manche Kreise glaubten, durch lautstarke Ab
wertung, Skepsis und Unkenrufe den Wert 
dieses Jahres pauschal in Abrede stellen zu 
müssen. Es kam auch anfänglich zu Protest
aktionen und Demonstrationen, wobei die ei
nen hiermit etwas zu bewegen und die ande
ren unser >System< zu verändern gedachten. 
Da die Majorität der Behinderten schnell er
kannte, daß mit solchem Vorgehen mehr 
Schaden angerichtet und der sich deutl ich 
aufbauende gute Wille der heilen Gesellschaft 
in Unwillen und Distanz — die man ja gerade 
beseitigen will — umwandeln könnte, ver
ebbte diese falsche Art des Protests sehr 
bald. Hierfür sorgte auch das überwiegend 
positive Echo auf allen Ebenen und in vielen 
Bereichen der deutschen Öffentlichkeit. Die 
Behindertenverbände nutzten überregional 
und regional die Chance zur erhöhten Selbst
darstellung ihrer berechtigten Wünsche. Sie 
erfuhren eine deutliche Stärkung ihres 
Selbstvertrauens. Sie gingen auch ihrerseits 
auf die Nichtbehinderten zu, da Integration 
keine Einbahnstraße sein kann. Die Kirchen 
und Wohlfahrtsverbände erkannten die er
neute Anstoßwirkung für ihre Arbeit ; die Mas
senmedien beteil igten sich in bisher nicht ge
kanntem Ausmaß an der Darstellung und Dis
kussion von Behindertenfragen. Die Aktivitä
ten der öffentl ichen Hand der Bundesrepu
blik, angefangen mit der konkreten Empfeh
lungsarbeit der Nationalen Kommission und 
ihrer Fachausschüsse über den Erlaß von 

Richtlinien zum behindertengerechten Bauen 
durch die Länder, erstreckten sich auf alle 
Ebenen, wobei vor allem die Städte und Ge
meinden in vielfältiger Weise mit zahlreichen 
Veranstaltungen, Symposien und Hilfsmaß
nahmen an der sozialen Basis in der Breiten
arbeit wirkten. 

Beispielhafte Ansätze 

So förderte zum Beispiel das Bundesinnenmi
nisterium verstärkt den Behindertensport, in 
dessen Bereich viele nationale und internatio
nale Wettbewerbe stattfanden, mit dem deut
lich erhöhten Betrag von rd. 1,5 Mill DM (ge
genüber 660000 DM im Jahr davor). Die Bun
desbahn setzte erstmalig versuchsweise in 
zehn Städten ein neues Rollstuhlmodell ein, 
um endlich von der diskriminierenden und 
segregierenden Beförderung der Schwerbe
hinderten im Gepäckwagen wegzukommen. 
Die deutsche Flugzeugfirma MBB beteiligte 
sich für das Großraumflugzeug Airbus an der 
internationalen Entwicklung eines hydrauli
schen Faltrollstuhls, dessen Prototyp bereits 
vorgestellt wurde. Das Fernsehen unterlegt 
nunmehr gezielt best immte Sendungen wie 
Programmvorschauen und Unterhaltungs
filme mit Gebärdensprache für Gehörlose. 
Die Fachausschüsse der Nationalen Kommis
sion, in denen Behinderte maßgeblich betei
ligt sind, werden ihre Arbeit freiwillig fortset
zen. Als eine ihrer Schlüsselempfehlungen ist 
der verstärkte Ausbau der medizinischen 
Früherkennung und Frühbehandlung sowie 
psychologischen und erzieherischen Frühbe
ratung bei der Rehabilitation behinderter Kin
der hervorzuheben. 
Auf dem kulturellen Gebiet traten die Behin
derten selbst mehr an die Öffentlichkeit. Sie 
veranstalteten Ausstel lungen eigener Kunst
werke, sie schrieben aus eigenem Erleben 
nicht nur fachliche, sondern auch menschlich 
bewegende Bücher, die in Autorenlesungen 
verstärkt zu Wort kamen. Es wurden bundes
weite Foto- und Amateurf i lmwettbewerbe 
über das Thema >Der Behinderte und seine 
Umwelt< mit beachtl ichen Ergebnissen 
durchgeführt. 
Stellvertretend für die Gemeindeebene kann 
die Bundeshauptstadt Bonn genannt werden, 
die ca. 100 Sonderveranstaltungen in Zusam
menarbeit mit den Behindertenorganisatio
nen geplant, durchgeführt und finanziell ge
fördert hat. Viele Einzelmaßnahmen wie Ge
räuschampeln für Blinde, Schreibtelefone und 
Gebärdenkurse für Gehörlose, verbesserte 
Telefonanlagen für Schwerbehinderte sowie 
weitere bauliche Maßnahmen könnten zum 
Beweis praktischer Fortschritte herangezo
gen werden. Zwei Sonderaktionen verdienen 
hier Hervorhebung: In den Sommerferien 
wurden behinderte Jugendliche aus fünf eu
ropäischen Nationen zu einem zweiwöchigen 
Aufenthalt mit dem beziehungsreichen Na
men >Handicamp< nach Bonn eingeladen. Das 
abwechslungsreiche Programm und Konzept 
dieses gelungenen Treffens wird im Bericht 
der Nationalen Kommission an die UNO er
wähnt, da die ausländischen Teilnehmer ähnli
che Veranstaltungen in ihren Ländern vor
schlugen. — Eine 40köpfige Gruppe behin
derter und nichtbehinderter Bonner Jugendli
cher unternahm eine Romfahrt mit Besuch 
beim Papst. Hier wurden im gemeinsamen Er
lebnis Ängste der Kommunikation überwun
den und praktisch gezeigt: »Es geht tatsäch
lich, daß Behinderte und Nichtbehinderte mit-
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einander auskommen«, wie die Beteiligten 
begeistert berichteten. 
Das als Modell der Bundesregierung zusam
men mit dem Landschaftsverband Rheinland 
und der Stadt Bonn seit fünf Jahren betrie
bene Behinderten-Freizeit- und Begegnun
gszentrum, das Gustav-Heinemann-Haus, 
war ein weiterer Mittelpunkt noch intensiverer 
Veranstaltungs-, Bildungs- und Betreuungs
arbeit. Die dort brennpunktart ig anfallenden 
Informationen, Beobachtungen und Erkennt
nisse waren für eine Tatsache repräsentativ: 
Nicht die gesetzl ichen und technischen Ein
zelmaßnahmen zugunsten der Behinderten, 
die in erster Linie die Aufgabe der öffentlichen 
Hand waren und bleiben werden, stellten den 
Haupteffekt des Behindertenjahres dar, son
dern der große Bewußtseinsschub, der durch 
seine Öffentlichkeitsarbeit bewirkt wurde. 
Viele Skeptiker wie Betroffene und auch man
che Optimisten werden erst später das Aus
maß der Anstoßwirkung dieses Jahres erken
nen. Alle, die den Erwartungshorizont von An
fang an primär bei der Impulsgebung und der 
Bewußtseinsförderung angesetzt haben, sind 
nicht enttäuscht worden. Und dennoch müs
sen wir uns darüber klar sein: das schnell ver
gangene Jahr hat auch gezeigt, daß eine dau
erhafte und tiefe Verwurzelung des Verständ
nisses für die noch großenteils am Rande ste
henden Behinderten bei weitem noch nicht 
Gemeingut unserer Gesellschaft geworden 
ist. Hier liegt die langjährige Zukunftsver
pfl ichtung für alle. Daß dies so ist, hat das In
ternationale Jahr der Behinderten ebenfalls 
sehr deutl ich gemacht. Freimut Richter • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

West-Sahara: UNO drangt auf Waffenstillstand 
und Referendum — Sahara-Republik jetzt Mitglied 
der OAE — Forderungen der Konfliktpartelen wel
ter unvereinbar (16) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.33f. fort) 

Die Lösungsvorschläge der OAE 
Die UN-Generalversammlung hatte mit ihrer 
Resolution 35/19 vom 11. November 1980 der 
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU 
bzw. OAE) erneut die Verantwortung für die 
Durchführung einer polit ischen Lösung der 
West-Sahara-Frage übertragen. Die OAE 
hatte dieses Problem zu einem der wicht ig
sten Punkte auf der Tagesordnung ihrer 
18. Gipfelkonferenz gemacht, die vom 24. bis 
27. Juni 1981 in der kenianischen Hauptstadt 
Nairobi stattfand. Die Verhandlungen began
nen insofern mit einer Überraschung, als 
König Hassan II. von Marokko kurz zuvor 
erstmals, wenn auch nur in vager Form, die 
grundsätz l iche Zustimmung< zu einem Refe
rendum gegeben hatte. Das schien einen 
Durchbruch möglich zu machen. Die Gipfel
konferenz begrüßte in ihrer Resolution AHG/ 
Res. 103(XVIII) die Konzession des Königs 
und forderte die Konfliktparteien zu einem so
fortigen Waffenstil lstand auf. Ein >Durchfüh-
rungsausschuß< (Implementation Committee) 
wurde eingesetzt, der die Modalitäten für den 
Waffenstillstand und für ein Referendum bis 

Ende August 1981 ausarbeiten solle; die OAE 
bat ferner die UNO, gemeinsam mit ihr eine 
Friedenstruppe in der West-Sahara zu statio
nieren. Der Durchführungsausschuß besteht 
— wie vorher die Ad-hoc-Kommission (Rat 
der Weisen) — aus den Staatschefs von Gui
nea, Kenia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Sudan 
und Tansania unter dem Vorsitz des keniani
schen Präsidenten und gegenwärtigen OAE-
Vorsitzenden Daniel arap Moi. 
Zeitgerecht vom 24. bis 26. August 1981 tagte 
der Durchführungsausschuß in Nairobi und 
faßte folgende Beschlüsse: Ein a l lgemeines 
und freies< Referendum solle in der West-Sa
hara durchgeführt werden. Wahlberechtigt 
solle sein, wer bei dem spanischen Zensus 
von 1974 in den Wahllisten erfaßt worden war 
(die Listen befinden sich gegenwärtig in der 
Obhut der Vereinten Nationen). Das St imm
recht der sahrauischen Flüchtlinge in den 
Nachbarländern wird nur unpräzise behan
delt, indem auf die Unterlagen des Hohen 
Flüchtl ingskommissars (UNHCR) verwiesen 
wird. Bei dem Referendum solle sich die Be
völkerung zwischen zwei Optionen entschei
den: Unabhängigkeit oder Integration in Ma
rokko. Das Referendum solle von dem Durch
führungsausschuß in Zusammenarbeit mit 
der UNO abgehalten werden. Eine Interims
verwaltung solle mit den bestehenden Struk
turen (also mit den marokkanischen Behör
den) zusammenarbeiten. Eine angemessene 
Friedenstruppe der »OAE und/oder der UN« 
solle die Arbeit der Verwaltung unterstützen. 
Schließlich fordert der Ausschuß die »Kon
fliktparteien« (die POLISARIO wird nicht beim 
Namen genannt) auf, unter seinen Auspizien 
einen Waffenstillstand auszuhandeln. Die 
Truppen der Konfliktparteien sollten auf ihre 
Garnisonen beschränkt werden. 

Der Dissent der Konfliktparteien 

Dieser Plan fand zwar vielfach Zust immung, 
aber gerade die beiden Hauptbetroffenen äu
ßerten erhebliche Einwände. 
Marokko: Bereits eine Woche nach der OAE-
Gipfelkonferenz hatte König Hassan sein Ein
verständnis zu einem Referendum insofern 
abgeschwächt, als er nur noch von einem »in
ternen« Referendum sprach, das der Bevöl
kerung das Recht gebe, seine Zugehörigkeit 
zu Marokko zu »bestätigen«. Diese Abst im
mung solle von der spanischen Verwaltung 
durchgeführt werden, UN-Beobachter könn
ten ihre Durchführung überwachen und tech
nische Hilfe leisten. Das Referendum solle 
sich auf die eine Frage beschränken, ob 
»dem Fürst der Gläubigen, dem König von 
Marokko« Loyalität bestätigt werde. Auf diese 
Frage sei nur mit Ja oder Nein zu antworten. 
Verhandlungen mit der POLISARIO, wie sie 
von der OAE zur Herbeiführung des Waffen
stillstandes gefordert werden, wurden und 
werden von Marokko strikt abgelehnt. 
POLISARIO: Die Positionen der >Frente Po
pular para la Liberaciön de Saguia el-Hamra y 
de Rio de Oro< sind in einem Memorandum 
dargelegt, das als Anlage zu UN-Doc.A/36/ 
488 vom 10.September 1981 verteilt wurde: 
König Hassan wird — gewiß nicht zu Unrecht 
— vorgeworfen, durch die Einschränkung sei
ner Zust immung zum Referendum die Ent
schließung der OAE nach »Buchstaben und 
Geist« verletzt zu haben. Die POLISARIO for
dert als Voraussetzung für das Referendum 
den vollständigen Abzug der marokkanischen 

Truppen und der Verwaltung. Direkte Ver
handlungen Marokkos mit der POLISARIO 
seien die Voraussetzung für alle Friedens
schritte. Das gesamte sahrauische Volk solle 
in seine »Städte und Dörfer« zurückkehren. 
UNO und OAE sollten eine Interimsverwal
tung einrichten, die mit der nationalen Verwal
tung der Arabischen Demokratischen Repu
blik Sahara (ADRS) zusammenarbeiten 
könne. 
Diese Beispiele zeigen, welche Kluft nach wie 
vor zwischen den beiden Konfliktparteien be
steht. Für keine der beiden Seiten sind die 
Forderungen der Gegenseite akzeptabel. Der 
Kompromißvorschlag der OAE fordert beiden 
Seiten Opfer ab, die jedoch für Marokko eher 
erfüllbar erscheinen. 

Die Stellungnahme der Vereinten Nationen 

In der schwierigen Situation sah es die Welt
organisation offenbar als ihre wichtigste Auf
gabe an, die Autorität der von ihr selbst mit 
der Lösung des Problems beauftragten OAE 
durch die (mit 76 gegen 9 St immen bei 57 Ent
haltungen angenommene) Resolution 36/46 
vom 24. November 1981 zu stärken, in der sie 
die Beschlüsse der 18. Gipfelkonferenz der 
OAE und des Durchführungsausschusses im 
wesentl ichen billigt. Die Generalversammlung 
unterstreicht dabei nochmals ihre Grundposi
t ionen, vor allem das »Recht des Volkes der 
Sahara auf Selbstbest immung und Unabhän
gigkeit«. Sie ermahnt ferner Marokko und die 
POLISARIO (die hier im Gegensatz zu den Er
klärungen der OAE namentlich genannt wird), 
Verhandlungen miteinander aufzunehmen. 
Nachdrücklich Wird die OAE aufgefordert, bei 
der Durchführung des Referendums für die 
»Mitwirkung« der Vereinten Nationen zu sor
gen. Unter Hinweis auf die Resolution 35/117 
vom 10. Dezember 1980 (die die Kooperation 
zwischen der Weltorganisation und dieser 
Regionalorganisation zum Gegenstand hat) 
wird um die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der 
Afrikanischen Einheit in fast schon beschwö
rend klingender Form »ersucht«. 
Wenn die Beschlüsse der OAE den Eindruck 
erwecken, als ob für sie die Herstellung des 
Friedens in der Region Vorrang habe vor der 
Wahrung der Grundrechte der Bevölkerung 
der West-Sahara, so gilt für die UNO zwin
gend die umgekehrte Gewichtung. Die UN-
Resolution spiegelt zwischen den Zeilen die
ses Dilemma wider. Die nachdrücklich ange
strebte Beteil igung der Weltorganisation an 
der Durchführung der Friedensvorschläge 
würde es ihr erlauben, Einfluß im Sinne ihrer 
Wertordnung zu nehmen. 
Die oben dargestellten Posit ionen der Kon
fliktparteien zeigen folgende wichtigste Wi
dersprüche: 
— Die Weigerung Marokkos, direkte Ver

handlungen mit der POLISARIO zu führen, 
die von dieser als unabdingbare Voraus
setzung einer Lösung bezeichnet wer
den. 

— Die POLISARIO-Forderung nach Rückzug 
der marokkanischen Truppen und Verwal
tung, die allerdings von der OAE fallenge
lassen wurde. 

— Die noch völlig ungeklärte Frage der 
St immberecht igung. Der umstri t tene spa
nische Zensus von 1974 ergab eine Bevöl
kerung von nur 73 487 Menschen. Dem 
stehen Angaben der POLISARIO gegen-
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über, die bis 750 000 Personen gehen. Un
parteiische Schätzungen liegen bei etwa 
250 000. 

Um trotz dieser Gegensätze die Frage des 
Friedensprozesses in Gang zu halten, be
schloß der Durchführungsausschuß auf sei
ner zweiten Zusammenkunft am 879. Februar 
1982 — um nicht das Ganze an dem Teilpro
blem der »direkten Verhandlungen« schei
tern zu lassen —, den Vorsitzenden der OAE 
zu beauftragen, auf dem Wege der »Reisedi
plomatie auf höchster Ebene« vorrangig die 
Frage eines Waffenstillstandes mit den Kon
fliktparteien zu klären. Im übrigen wurden die 
auf der ersten Sitzung des Durchführungs
ausschusses gefaßten und von den Vereinten 
Nationen bestätigten Beschlüsse beibehalten 
und nur geringfügig ergänzt. Fristen werden 
nicht genannt, so daß der zeitliche Ablauf völ
lig offenbleibt. 

Eklat in Addis Abeba 

Eine dramatische Wendung nahm das Ver
hältnis der OAE als Organisation zum Konflikt 
allerdings schon kurz nach dem Treffen in 
Nairobi. Auf der OAE-Ministerratstagung 
(22.-28.2., Addis Abeba) gab OAE-General-
sekretär Edem Kodjo — augenscheinlich 
ohne Absprache mit dem OAE-Vorsitzenden 
— die Aufnahme der ADRS als 51. Mitglied in 
die Organisation bekannt; obwohl schon 1980 
auf dem Gipfeltreffen von Freetown 26 Staa
ten die Aufnahme der Exil-Republik befürwor
tet hatten, war bislang dieser förmliche Akt 
vermieden worden, um die OAE nicht einer 
Zerreißprobe auszusetzen. Jetzt aber kam es 
zu einem Eklat. Die Delegationen von 19 Mit
gliedsländern verließen die Konferenz. Vier 
weitere Länder, darunter Ägypten, blieben 
zwar, meldeten aber ihre Bedenken gegen die 
Aufnahme der ADRS in die OAE an. Seitdem 
herrscht ein Zustand der Verwirrung. Die 
Konfliktparteien beharren eher noch weniger 
kompromißbereit als bisher auf ihren kontro
versen Standpunkten. Der Vorsitzende der 
OAE erklärte, er habe von dem Sahara-Aus
schuß der OAE das Mandat erhalten, mit Ma
rokko und der POLISARIO getrennte Gesprä
che zu führen, um den Waffenstillstand und 
ein Referendum zu erreichen. Er werde die
sen Auftrag weiterhin durchführen. 
Die Brisanz der Situation wurde besonders 
deutl ich, als Mitte März in Dakar eine Konfe
renz der Informationsminister der OAE-Mit-
gliedstaaten stattf inden sollte. Das Gastland 
Senegal verwies die bereits angereiste Dele
gation der ADRS des Landes. Als Protest da
gegen verließen diesmal die Minister von 14 
Teilnehmerstaaten, die mit der POLISARIO 
sympathisieren, die Konferenz. Die Konferenz 
wurde daraufhin >sine die< verschoben. Die
ser Vorfall zeigt, wie sehr die OAE gegenwär
tig gespalten und damit in ihrer gesamten po
litischen Arbeit gelähmt ist. Eine Änderung 
scheint allenfalls durch die Einberufung einer 
Sonder-Gipfelkonferenz denkbar. 

Die Kampfhandlungen 

Die Angriffe der POLISARIO hatten im Früh
jahr und Sommer 1981 deutl ich nachgelas
sen. Drei Gründe wurden als Ursache vermu
tet: 
— Marokko baute die >Mauer<, bei der es 

sich um einen rund 450 km langen Sand
wall handelt, der durch Landminen, Sta
cheldraht und elektronische Vorwarnein-
richtungen verstärkt ist. Die Mauer 

schützt die Ortschaft Zag südlich des 
Nordosten des Dschebel Ouarkziz und 
führt vom Südrand dieses schwer passier
baren Berglandes in weitem Bogen um 
Smara, die Phosphatlager von Bou Craa 
und die Hauptstadt El-Aioun zum Atlantik. 
Sie schützt damit den von König Hassan 
als nü tz l i che Sahara< bezeichneten Teil 
des umstr i t tenen Gebietes. In den weiten 
Räumen südlich der Mauer behielt Ma
rokko zunächst lediglich drei befestigte 
Plätze. 

— Die POLISARIO erhielt aus Libyen mo
derne sowjetische Waffen zugeführt, an 
denen sie erst ausgebildet werden muß. 

— Die POLISARIO führte zudem die Um
gruppierung eines Teils ihrer Kampfver
bände aus dem Raum um Tindouf in den 
Süden durch. 

Nach dieser trügerischen Ruhepause erfolgte 
am 13. Oktober 1981 der erfolgreiche Angriff 
der POLISARIO auf die befestigte Ortschaft 
Guelta Zemmour (150 km südlich der Mauer 
und 40 km westl ich der Grenze zu Maureta
nien). Der Angriff verdient deshalb besondere 
Beachtung, weil er durch den Einsatz neuer, 
schwerer Waffen (nach marokkanischen An
gaben Panzer T-54 und T-55 sowie SAM-6-
Flugabwehrraketen) gekennzeichnet war und 
deshalb vielfach als eine Eskalation in der 
Kampfführung angesehen wird. Marokko 
nahm zwar Guelta Zemmour nach drei Tagen 
wieder zurück, räumte es aber ebenso wie 
den Stützpunkt Bir Enzarnam im November 
1981 ohne Feinddruck endgült ig. Bir Enzar
nam liegt 120 km östlich der Hafenstadt 
Dakhla. 

Verschiedene Versuche der POLISARIO, 
Ende 1981/Anfang 1982 den Wall um die 
nütz l iche Sahara< zu durchbrechen, sind ge
scheitert. Sie dürften auch in Zukunft nur zu 
zeitlich begrenzten Erfolgen führen. 
So hält Marokko zwar die wichtigsten Teile 
der West-Sahara weiterhin besetzt, in den er-
neblich größeren, wenn auch fast menschen
leeren Gebieten südlich davon ist Marokko 
(von Dakhla abgesehen) weder militärisch 
noch administrativ ständig präsent, und die 
POLISARIO bewegt sich dort nach eigenem 
Willen. Auch wenn das eine teilweise De-fac-
to-Erfüllung der POLISARIO-Ziele darstellt, ist 
doch nach wie vor eine militärische Gesamtlö
sung der West-Sahara-Frage für beide Seiten 
unerreichbar. 

Konfliktmächte und Großmächte 

Marokko trägt schwer an der Last des Krie
ges. Soziale Unruhen im Juni 1981 (Casablan
ca) erschütterten die innere Geschlossen
heit. Führer der sozialistischen Opposit ions
partei USFP warfen dem König nach dem 
OAE-Gipfel in Flugblättern vor, durch das Ein
verständnis zu einem Referendum Verrat an 
der nationalen Sache geübt zu haben. Das 
zeigt erneut, wie eng der innenpolit ische 
Spielraum Hassans im Hinblick auf das Aus
handeln einer Kompromißlösung ist. 
Die Lage der POLISARIO ist zwiespältig. Zwar 
geben die militärischen Erfolge ihr einen star
ken Rückhalt bei der Vertretung ihrer Ansprü
che. Im polit ischen Raum hat sie jedoch im 
Umgang mit ihren Hilfsmächten schwierige 
Phasen durchstehen müssen. Neben der zu
nehmenden Zurückhaltung Algeriens stellte 
das Verhalten des libyschen Staatschefs Kad-
dafi im Jahre 1981 für die POLISARIO eine 
schwere Nervenprobe dar: 
— Die zeitweise Annäherung Kaddafis an 

Marokko während des OAE-Gipfeltref-
fens. 

— Kaddafis Vorschlag vom April 1981, die 
ADRS solle den Wunsch nach Selbstän
digkeit aufgeben und sich mit Maureta
nien vereinigen. 

— Schließlich die Erklärung Kaddafis vom 
September 1981, der Sahara-Krieg solle 
beendet werden, damit »die tapferen Krie
ger der POLISARIO« zum Kampf gegen 
den wicht igsten Feind der Araber, den 
Zionismus, frei würden. 

Fast entstand so der Eindruck, die POLISA
RIO würde von ihrem wicht igsten Helfer fal
lengelassen, auch wenn die gegen Guelta 
Zemmour eingesetzten Waffen das Gegenteil 
zu beweisen scheinen. Gerade diese Kämpfe 
sind aber schwer zu bewerten: Stellen sie ein 
letztes Aufbäumen der POLISARIO dar, um 
für die Verhandlungen eine gute Ausgangsba
sis zu gewinnen, oder sind sie im Gegenteil 
der Beginn des Abrückens von ungünstigen 
polit ischen Friedensverhandlungen im Ver
trauen darauf, daß nach der Verbesserung der 
Bewaffnung eine militärische Lösung erreich
bar sei? 

Algerien lehnt es nach wie vor ab, in der Rolle 
einer Konfliktpartei in die Verhandlungen ein
bezogen zu werden. Andererseits vermeidet 
es sorgfältig den Eindruck, die POLISARIO im 
Stich gelassen zu haben, schon um diese 
nicht in die völlige Abhängigkeit des rivalisie
renden Libyen geraten zu lassen. 
Die Vereinigten Staaten haben aus globalpoli
t ischen Gründen ihre Beziehungen zu Ma
rokko in letzter Zeit enger gestaltet. Obwohl 
sie auch jetzt noch die Inbesitznahme der 
West-Sahara durch Marokko offiziell nicht an
erkennen, hatte Präsident Reagan bereits drei 
Monate nach seiner Amtsübernahme die Ver
wendungseinschränkung für 108 von Ma
rokko bestellte, aber noch nicht gelieferte 
Panzer vom Typ M-60 aufgehoben. Signalwir
kung kommt dem Besuch des US-Außenmini
sters Haig am 11. /12. Februar 1982 in Ma
rokko zu. Haig kündigte danach vor der 
Presse Verhandlungen über die Benutzung 
zweier marokkanischer Luftstützpunkte 
durch US-Militärflugzeuge an. Ferner äußerte 
er sich behutsam über die Absicht, einen ge
meinsamen Militärausschuß zu bilden. Ent
scheidungen seien jedoch noch nicht getrof
fen. Ohne vor der Presse den Saharakrieg zu 
erwähnen, gab Haig der Hoffnung der US-Ad
ministration Ausdruck, in Zukunft die Militär
hilfe für Marokko substantiell erhöhen zu kön
nen. Damit nehmen die USA in Zukunft de 
facto im Saharakonflikt stärker als bisher zu
gunsten Marokkos Einfluß. 
Die Sowjetunion beteiligt sich an dem Konflikt 
weiterhin nur indirekt durch ihre Waffenliefe
rungen an Libyen. 

Ausblick 
Nach dem Eklat von Addis Abeba scheint es 
aufs neue unwahrscheinlich, daß Daniel arap 
Moi bei der Durchführung des Vermitt lungs
auftrags der OAE Erfolg hat und einen Waf
fenstil lstand erreicht. Wird jedoch eine Lö
sung — was eher anzunehmen ist — weiter
hin verzögert, so dürften ab August 1982 die 
Karten neu gemischt werden, wenn Kaddafi 
das Amt des Vorsitzenden der OAE für ein 
Jahr übernimmt. Für ihn lösen sich die Wider
sprüche seiner Sahara-Politik dadurch auf, 
daß er diese lediglich als zweitrangige Be
standteile einer konsequent gesamtarabi
schen Politik ansieht. Conrad Kühlein • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Flüchtlinge, Selbstbestimmungsrecht, Menschenrechte, 
Nazismus und Faschismus, Seschellen, Abrüstung, UN-Mitgliedschaft 

Flüchtlinge 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegen

stand: Internat iona le Zusammenarbe i t 
zur Verme idung neuer Flüchtlingsströ
me. — Resolut ion 35/124 v om 11.Dezem
ber 1980 

Die Generalversammlung, 
— i n großer Sorge über die zunehmenden 

Flüchtlingsströme i n v ie len Te i len der 
Welt, 

— zutiefst beunruh ig t über das menschl iche 
Le id von M i l l i onen Männern, Frauen u n d 
K inde rn , die aus ihrer He imat f l iehen 
oder gewaltsam ver t r ieben werden und 
i n anderen Ländern Zuf lucht suchen, 

— i n Bekräftigung des Rechts der Flüchtlin
ge, wieder do r th in i n ih re Heimatländer 
zurückzukehren, von wo sie gekommen 
s ind (to the i r homes i n the i r home
lands), 

— i n Würdigung der unermüdlichen huma
nitären u n d sozialen Bemühungen des 
Hohen Kommissars der Vere inten Natio
nen für Flüchtlinge, 

— ferner i n Würdigung des Beitrags aller 
Staaten, Organe der Vere inten Nationen, 
Sonderorganisationen, zwischenstaatl i 
chen u n d nichtstaat l ichen Organisatio
nen, die Hi l f e geleistet haben, u n d unter 
Hervorhebung der Bedeutung ihrer Be
mühungen i n diesem Bereich, 

— i n Anbe t racht dessen, daß Flüchtlings
ströme neben dem Leid, das sie über ein
zelne Menschen br ingen, auch der ge
samten in ternat iona len Gemeinschaft 
große polit ische, wir tschaf t l i che und so
ziale Belastungen auferlegen können, de
ren Ausw i rkungen auf Entwicklungslän
der m i t begrenzten eigenen Ressourcen 
besonders verheerend sind, 

— i n Anbe t racht dessen, daß massive 
Flüchtlingsströme n ich t n u r die innere 
Ordnung und Stabilität der Aufnahme
länder beeinträchtigen, sondern auch die 
Stabilität gesamter Regionen gefährden 
u n d so zu einer Bedrohung für den Welt
f r ieden und die internat ionale Sicherhei t 
werden können, 

— i m Bewußtsein ih re r Pf l icht zur gründli
chen Prüfung aller Aspekte des Flücht
l ingsproblems u n d zum S tud ium der von 
den einschlägigen Bes t immungen der 
Charta der Vere inten Nat ionen vorgese
henen M i t t e l u n d Möglichkeiten zur 
Wahrung des Weltfr iedens und der inter
nat ionalen Sicherheit , 

— i n Bekräftigung der Unver le tz l ichkei t be
stehender internat iona ler Normen u n d 
Grundsätze über die Ve ran twor tung von 
Staaten, insbesondere für den Flücht
lingsschutz, und i n Bekräftigung der Auf
gabenverte i lung der in ternat iona len Or
ganisat ionen u n d Inst i tu t ionen, 

— i n Bekräftigung ihrer Resolution 2625 
(XXV) vom 24. Oktober 1970, m i t der sie 
die Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaft l iche Bezie
hungen u n d Zusammenarbe i t zwischen 
Staaten i m Sinne der Charta der Vere in
ten Nat ionen verabschiedet hat, 

— daher i n der Überzeugung, daß die Ver
e inten Nat ionen aufgerufen sind, neben 

humanitärer u n d sozialer H i l f e geeignete 
M i t t e l zur Verhütung neuer Flüchtlings
ströme i n Erwägung zu ziehen, 

1. v e rur t e i l t nachdrücklich alle Po l i t iken 
u n d P rak t i k en unterdrückerischer u n d 
rassistischer Regime sowie Aggression, 
Fremdherrschaf t und fremde Besetzung, 
die die Hauptursachen für die umfangre i 
chen Flüchtlingsströme überall i n der 
Welt s ind u n d die unmenschliches Le id 
m i t sich br ingen; 

2. b i t t e t alle Mitg l iedstaaten, dem General
sekretär ih re Ste l lungnahmen und Vor
schläge für eine internat ionale Zusam
menarbei t zur Verme idung neuer Flücht
lingsströme u n d zur Er le ichterung der 
Rückkehr rückkehrwilliger Flüchtlinge 
zuzuleiten; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Gene
ra l ve rsammlung zur we i teren Prüfung 
und gründlichen Untersuchung auf ih re r 
sechsunddreißigsten Tagung zusammen 
m i t den auf ihrer fünfunddreißigsten Ta
gung h ierzu vorgebrachten Äußerungen 
über die Auffassungen, Ste l lungnahmen 
u n d Vorschläge der Mitg l iedstaaten über 
alle we i te ren Beiträge zu dieser Frage zu 
ber ichten, die i h m unter Umständen von 
anderen Organen der Vere inten Natio
nen zugehen; 

4. beschließt die Au fnahme des Punkts i n 
ternat ionale Zusammenarbe i t zur Ver
me idung neuer Flüchtlingsströme< i n die 
vorläufige Tagesordnung ih re r sechsund
dreißigsten Tagung. 

Abst immungsergebnis : +105; —16: A fghan i 
stan, Angola, Bjelorußland, Bulgar ien, 
Deutsche Demokrat ische Republ ik, Je
men (Demokrat ischer) , Kuba , Laos, Mon
golei, Mosambik, Polen, Sowjetunion, 
Tschechoslowakei, Ukra ine , Ungarn, 
V i e tnam; — 14: Äthiopien, Alger ien, Be
n in , B u r u n d i , Guinea, Guinea-Bissau, 
Kongo, Lesotho, Madagaskar, Ma law i , 
Sao Tome u n d Principe, Simbabwe, Tan
sania, Uganda. 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegen
stand: Internat iona le Zusammenarbe i t 
zur Verme idung neuer Flüchtlingsströ
me. — Resolution 36/148 vom 16.Dezem-
ber 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter H inwe i s auf ihre Resolution 35/124 

v om 11. Dezember 1980 über internat io 
nale Zusammenarbe i t zur Verme idung 
massiver neuer Flüchtlingsströme, 

— nach Beschäftigung m i t dem Ber icht des 
Generalsekretärs, 

— i m H inb l i ck auf die gemäß Resolution 35/ 
124 der Genera lversammlung von den 
Mitg l iedstaaten, den Organen, Organisa
t ionen u n d Sonderorganist ionen der Ver
e inten Nat ionen vorgelegten Stel lung
nahmen u n d Vorschläge, 

— zutiefst beunruh ig t über die anhaltenden 
massiven Flüchtlingsströme i n v ie len 
Tei len der Wel t u n d das menschliche Le id 
von M i l l i onen von Männern, Frauen und 
K inde rn , die aus ih re r He imat f l iehen 
bzw. gewaltsam aus i h r ver t r i eben wer
den, 

— i n Bekräftigung ih re r nachdrücklichen 
Ve rur t e i lung von Po l i t iken u n d Prakt i 
ken oppressiver und rassistischer Re
gime sowie von Aggression, Kolonia l is
mus, Apar the id , Fremdherrschaft , aus
ländischer In te rvent ion und Besetzung, 
die zu den Hauptursachen für neue und 
massive Flüchtlingsströme i n der ganzen 
Welt gehören u n d ungeheures menschl i 
ches Le id verursachen, 

— unter Berücksichtigung der Tatsache, 
daß sozio-ökonomische Faktoren i n star
k e m Maße dazu beitragen, daß Menschen 
zu Flüchtlingen werden, 

— i n Bekräftigung der Unver le tz l i chke i t der 
Bes t immungen der Charta der Vere inten 
Nat ionen u n d der A l lgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte sowie anderer 
schon bestehender internat ionaler I n 
strumente, No rmen und Grundsätze u . a. 
über die Ve ran twor tung von Staaten h i n 
s icht l ich der Ve rme idung neuer massiver 
Flüchtlingsströme und über den Status 
und den Schutz von Flüchtlingen sowie 
ferner i n Bekräftigung der Aufgabenver
te i lung der bestehenden in ternat iona len 
Organisat ionen u n d Ins t i tu t ionen , 

— unter Hervorhebung der Tatsache, daß 
massive Flüchtlingsströme n ich t nur die 
innere Ordnung und Stabilität der Auf
nahmeländer beeinträchtigen, sondern 
auch die pol i t ische und soziale Stabilität 
und die wi r tscha f t l i che En tw i ck lung ge
samter Regionen gefährden und so zu ei
ner Bedrohung für den Welt f r ieden u n d 
die internat iona le Sicherhei t werden 
können, 

— i m H i n b l i c k darauf, daß massive Flücht
lingsströme neben dem Leid, das sie über 
einzelne Menschen br ingen, auch der ge
samten in ternat iona len Gemeinschaft er
hebliche polit ische, wir tschaf t l i che u n d 
soziale Belastungen auferlegen können, 
die sich auf Entwicklungsländer — insbe
sondere soweit ihre eigenen Ressourcen 
begrenzt s ind —, verheerend ausw i rken 
können, 

— i n der Überzeugung, daß die Verme idung 
neuer massiver Flüchtlingsströme daher 
e in dringendes Anl iegen der gesamten 
in ternat iona len Gemeinschaft ist, 

— i n Bekräftigung ih re r Resolution 2625 
(XXV) v om 24. Oktober 1970, m i t der 
sie die Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaft l iche Bezie
hungen u n d Zusammenarbe i t zwischen 
Staaten i m Sinne der Charta der Vere in
ten Nat ionen verabschiedet hat, 

— i n Würdigung der unermüdlichen Bemü
hungen des Hohen Kommissars der Ver
e inten Nat ionen für Flüchtlinge und sei
ner Mi tarbe i t e r auf humanitärem und so
z ia lem Gebiet, für die das A m t des Hohen 
Kommissars zwe imal den Friedensnobel
preis e rha l ten hat, 

— ferner i n Würdigung des Beitrags al ler 
Staaten, Organe der Vere inten Nat ionen, 
Sonderorganisat ionen sowie zwischen
staat l ichen Organisat ionen, die Hi l f e ge
leistet haben, u n d unter Hervorhebung 
der Bedeutung ihrer Bemühungen i n die
sem Bereich, 

— sich dessen bewußt, daß zur Verme idung 
neuer massiver Flüchtlingsströme unbe
d ingt geeignete Wege der in ternat iona len 
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Zusammenarbe i t entwicke l t werden soll
ten, die i m E ink l ang m i t den Grundsätzen 
der Char ta der Vere inten Nat ionen und 
insbesondere m i t dem Grundsatz der 
N ichte inmischung i n die inneren Angele
genhei ten souveräner Staaten sowie 
ferner i m E ink lang m i t dem Grundsatz 
stehen, daß aus der Charta keine Befug
nis der Vere inten Nat ionen zum Eingre i 
fen i n Angelegenheiten abgeleitet wer
den kann , die i h r em Wesen nach zur i n 
neren Zuständigkeit eines Staates gehö
ren, 

1. n i m m t den Ber icht des Generalsekretärs 
zur Kenntn is ; 

2. begrüßt die von den Mitg l iedstaaten so
wie von den Organen, Organisat ionen 
und Sonderorganisat ionen der Vere inten 
Nat ionen gemäß Resolution 35/124 der 
Genera lversammlung vorgelegten Stel
lungnahmen u n d Vorschläge für eine i n 
ternat ionale Zusammenarbe i t zur Ver
meidung neuer massiver Flüchtlings
ströme u n d zur Er le i chterung der Rück
kehr rückkehrwilliger Flüchtlinge; 

3. hebt das Recht der Flüchtlinge hervor, 
wieder an ih r e Heimstätten i n ih ren Hei
matländern zurückzukehren, und bekräf
t i g t das i n ih r en früheren Resolutionen 
festgehaltene Recht n i ch t rückkehrwilli
ger Flüchtlinge auf angemessene Ent
schädigung; 

4. beschließt die Einsetzung einer siebzehn
köpfigen Gruppe von Regierungssach
verständigen, deren Kosten i n der Regel 
von den Staaten zu tragen sind, die einen 
Sachverständigen nomin i e ren und deren 
Kand ida t nach entsprechender Konsulta
t i on m i t den Regionalgruppen sowie un 
ter gebührender Berücksichtigung des 
Pr inzips der gerechten geographischen 
Ver te i lung v om Generalsekretär e rnannt 
w i r d ; 

5. ersucht die Gruppe von Regierungssach
verständigen zur Ausarbe i tung von Emp
fehlungen für geeignete Wege der inter
nat ionalen Zusammenarbe i t zur Vermei
dung neuer Flüchtlingsströme, unter Zu
grundelegung schon bestehender ein
schlägiger in te rnat iona le r Instrumente , 
Normen u n d Grundsätze sowie unter ge
bührender Berücksichtigung der i n Zif
fer 3 erwähnten Rechte zwecks Verbesse
rung der in te rnat iona len Zusammenar
beit bei der Ve rme idung neuer massiver 
Flüchtlingsströme möglichst bald eine 
umfassende Überprüfung des Problems 
m i t a l len seinen Aspekten durchzufüh
ren, m i t d em Ziel , un te r gebührender Be
achtung des Grundsatzes der N ichte inmi
schung i n die inneren Angelegenheiten 
souveräner Staaten Empfehlungen über 
geeignete Wege der in ternat iona len Zu
sammenarbe i t i n diesem Bereich auszu
arbeiten; 

6. ersucht die Gruppe von Regierungssach
verständigen, zu bedenken, wie w i ch t i g 
es ist, al lgemeine Übereinstimmung zu 
erzielen, w a n n i m m e r dies für das Ergeb
nis ih re r A rbe i t en von Bedeutung ist; 

7. ersucht die Gruppe von Regierungssach
verständigen u m Berücksichtigung der 
dem Generalsekretär gemäß Resolution 
35/124 zugeleiteten Ste l lungnahmen und 
Vorschläge sowie al ler we i te ren Stel lung
nahmen und Vorschläge von Mi tg l i ed
staaten und Organen, Organisat ionen 
und Sonderorganisat ionen der Vere inten 
Nat ionen samt der auf der sechsund
dreißigsten Tagung der Generalver
sammlung bei der Erörterung dieses 
Punktes geäußerten Auffassungen sowie 
u m Berücksichtigung der v om Sonderbe
r ichterstat ter der achtunddreißigsten Ta
gung der Menschenrechtskommiss ion 
gemäß Resolut ion 29 (XXXVI I ) der Men
schenrechtskommission vom 11. März 
1981 vorzulegenden Studie samt der Be

ratungen der Kommiss ion über diese 
Studie; 

8. fordert die Mitg l iedstaaten, die dem Ge
neralsekretär ih re Ste l lungnahmen und 
Vorschläge zu diesem Punk t bisher noch 
n icht zugeleitet haben, auf, dies so bald 
wie möglich zu t u n ; 

9. ersucht den Generalsekretär, eine wei 
tere Zusammenste l lung der gemäß Zif
fer 8 eingegangenen A n t w o r t e n vorzu
nehmen und der Gruppe von Regierungs
sachverständigen alle zum Abschluß i h 
rer Arbe i t en er forder l ichen Hi l f en , E in
r i chtungen u n d Dienst le istungen zur 
Verfügung zu stellen; 

10. fordert die Gruppe von Regierungssach
verständigen auf, dem Generalsekretär 
so rechtzeit ig e inen Ber icht vorzulegen, 
daß die Genera lversammlung i h n auf i h 
rer siebenunddreißigsten Tagung behan
deln kann ; 

11. beschließt die Au fnahme des Punkts i n 
ternat ionale Zusammenarbe i t zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme< i n die 
vorläufige Tagesordnung ih re r sieben
unddreißigsten Tagung. 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Ab
s t immung angenommen. 

Selbstbestimmungsrecht 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegen

stand: Universel le Ve rw i rk l i chung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker. — 
Resolution 36/10 vom 28.0ktober 1981 

Die Generalversammlung, 
— erneut erklärend, wie w i ch t i g für die ef

fektive Gewährleistung u n d E inha l tung 
der Menschenrechte die universel le Ver
w i r k l i c h u n g des Selbstbestimmungs
rechts der Völker ist, das i n der Charta 
der Vere inten Nat ionen ve ranker t u n d i n 
den In ternat iona len Menschenrechts
pakten sowie i n der i n Resolution 
1514(XV) der Genera lversammlung v om 
14.Dezember 1960 enthal tenen Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder u n d Völker festge
halten wurde , 

— unter Begrüßung der zunehmenden Aus
übung des Selbstbestimmungsrechts 
durch Völker, die unter kolonialer, f rem
der oder ausländischer Herrschaf t ste
hen, sowie der En tw i ck lung dieser Völker 
zu souveränen u n d unabhängigen Staa
ten, 

— t ie f besorgt über die fortgesetzten Ak t e 
oder Androhungen f remder militärischer 
Intervent ionen u n d Besetzung, welche 
das Selbstbest immungsrecht einer zu
nehmenden Anzah l souveräner Völker 
und Nat ionen zu unterdrücken drohen 
oder bereits unterdrückt haben, 

— ferner m i t dem Ausdruck großer Besorg
nis darüber, daß durch das weitere Vor
kommen derart iger Ak t i onen M i l l i onen 
von Menschen als Flüchtlinge und Ver
tr iebene ih re He imat ver loren haben u n d 
wei ter ver l ieren, sowie darauf h inwe i 
send, w ie dr ingend konzert ier te in terna
tionale Maßnahmen zur Er le ichterung 
des Schicksals dieser Menschen erforder
l i ch sind, 

— unter H inwe is auf die von der Menschen
rechtskommiss ion auf ihrer sechsund
dreißigsten und siebenunddreißigsten 
Tagung verabschiedeten einschlägigen 
Resolutionen über die Ver le tzung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker u n d 
anderer Menschenrechte als Folge m i l i 
tärischer In te rvent ion sowie f remder Ag
gression und Besetzung, 

— unter e rneutem Hinwe is auf ihre Resolu

t i on 35/35B v om 14. November 1980, 
— i n Kenntn i snahme der M i t t e i l ung des 

Generalsekretärs v om 1. Oktober 1981, 
1. erklärt erneut, daß die universel le Ver

w i r k l i c h u n g des Selbstbest immungs
rechts aller, auch der unter kolonialer, 
f remder u n d ausländischer Herrschaf t 
stehenden Völker, eine Grundvorausset
zung für die effektive Gewährleistung 
u n d E inha l tung der Menschenrechte u n d 
für die Bewahrung und Förderung dieser 
Rechte darste l l t ; 

2. erklärt ih re entschiedene Ab l ehnung von 
A k t e n f remder militärischer Interven
t ion, Aggression oder Besetzung, da diese 
i n bes t immten Te i l en der Wel t zur Unter
drückung des Selbstbest immungsrechts 
der Völker u n d anderer Menschenrechte 
geführt haben; 

3. fordert die ve rantwor t l i chen Staaten auf, 
ihrer militärischen In te rvent ion und Be
setzung f remder Länder u n d Te r r i t o r i en 
unverzüglich e in Ende zu setzen u n d alle 
Ak te der Unterdrückung, D i sk r im in i e 
rung, Ausbeutung u n d Mißhandlung ein
zustellen, insbesondere die bruta l en u n d 
unmenschl ichen Methoden, die bei der 
Ausübung dieser Ak t e gegen die betroffe
nen Völker angewendet worden sein sol
len; 

4. beklagt das Elend der Hundert tausenden 
von Flüchtlingen und Vertr iebenen, die 
durch die obengenannten Ak t e ihre Hei 
mat ver loren haben, und bekräftigt i h r 
Recht auf f re iwi l l ige , sichere und ehren
volle Rückkehr an ihre Heimstätten; 

5. ersucht die Menschenrechtskommission, 
der Ver le tzung der Menschenrechte, ins
besondere des Selbstbestimmungsrechts, 
durch fremde militärische Intervent ion , 
Aggression oder Besetzung we i t e rh in 
ihre besondere Au fmerksamke i t zu w id 
men; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Gene
ra l ve rsammlung auf ih re r siebenunddrei
ßigsten Tagung unte r dem Punk t >Die Be
deutung der universe l len Ve rw i rk l i chung 
des Selbstbest immungsrechts der Völker 
u n d der baldigen Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker für die effektive Gewährleistung der 
Menschenrechte< e inen Ber icht zu dieser 
Frage vorzulegen. 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Ab
s t i m m u n g angenommen. 

Menschenrechte 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegen

stand: Willkürliche H in r i ch tungen bzw. 
H in r i ch tungen i m Schnel lver fahren. — 
Resolution 36/22 vom 9.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— i m H inb l i ck auf die i m Internat iona len 

Pakt über bürgerliche und pol it ische 
Rechte — insbesondere i n A r t i k e l 6, 14 
und 15 — entha l tenen Bes t immungen 
über die Todesstrafe, 

— unter H inwe i s auf ihre Resolut ion 2393 
(XX I I I ) v om 26.November 1968, i n der sie 
die Regierungen der Mitg l iedstaaten u . a. 
gebeten hat, i n Ländern, die die Todes
strafe anwenden, bei der Anklage wegen 
eines Kapi ta lverbrechens für die größt
mögliche Sorgfalt der gesetzlichen Ver
fahren u n d den größtmöglichen Schutz 
des Angek lagten zu sorgen, 

— ferner unte r H inwe is auf ih re Resolution 
35/172 v om 15.Dezember 1980 über w i l l 
kürliche H in r i ch tungen bzw. H i n r i c h t u n 
gen i m Schnel lver fahren, 

— eingedenk ih re r Resolut ion 35/171 v om 

Vereinte Nat ionen 2/82 73 



15.Dezember 1980, i n der sie sich u . a. der 
auf dem Sechsten Kongreß der Vere inten 
Nat ionen für Verbrechensverhütung und 
die Behandlung Straffälliger i m Konsens 
verabschiedeten Erklärung von Caracas 
anschloß, 

1. ve rur te i l t die Praxis von H in r i ch tungen 
i m Schnel lver fahren u n d willkürlichen 
H inr i ch tungen ; 

2. beklagt nachdrücklich die zunehmende 
Zah l der H in r i ch tungen i m Schnellver
fahren sowie die noch immer große Häu
f igke i t willkürlicher H in r i ch tungen i n 
verschiedenen Te i len der Welt; 

3. stel l t m i t Besorgnis fest, daß H i n r i c h t u n 
gen vo rkommen, die w e i t h i n für pol i t isch 
mot i v i e r t gehalten werden; 

4. b i t t e t alle i n Frage kommenden Mi tg l i ed
staaten e indr ing l i ch , die i n Zif fer l a der 
Resolution 35/172 der Generalversamm
lung erwähnte M indes tno rm des Rechts
schutzes e inzuhalten; 

5. ersucht den Generalsekretär erneut, i n 
Fällen, i n denen diese M indes tnorm des 
Rechtsschutzes n i ch t gewährleistet zu 
sein scheint, alle seine Handlungsmög
l i chke i ten einzusetzen; 

6. b i t te t die Mitg l iedstaaten, Sonderorgani
sationen, regionalen zwischenstaatl ichen 
und i n Frage kommenden nichtstaat l i 
chen Organisat ionen m i t Konsultat ivsta
tus be im Wirtschafts- und Sozialrat, dem 
Ersuchen des Generalsekretärs u m ihre 
Ste l lungnahmen und Bemerkungen zum 
Problem der willkürlichen H i n r i c h t u n 
gen bzw. der H in r i ch tungen i m Schnell
ver fahren zu entsprechen; 

7. ersucht den Ausschuß für Verbrechens
verhütung und -bekämpfung, auf seiner 
siebenten Tagung das Problem der w i l l 
kürlichen H in r i ch tungen und der H i n 
r i chtungen i m Schnel lver fahren i m H i n 
b l ick auf die Abgabe von Empfehlungen 
zu untersuchen. 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Ab
s t immung angenommen. 

Nazismus und Faschismus 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegen

stand: Künftige Maßnahmen gegen nazi
stische, faschistische u n d neofaschisti
sche Aktivitäten und alle anderen auf 
rassischer Intoleranz, Rassenhaß und 
Rassenterror beruhenden Formen to ta l i 
tärer Ideologien u n d Prak t iken . — Reso
lu t i on 35/200 v om lö.Dezember 1980 

Die Generalversammlung, 
— unter H inwe is darauf, daß die Vere inten 

Nat ionen aus dem K a m p f gegen Nazis
mus, Faschismus, Aggression und fremde 
Besetzung hervorgegangen s ind und daß 
die Völker i n der Charta der Vere inten 
Nat ionen ihre Entschlossenheit bekun
det haben, künftige Generat ionen vor der 
Geißel des Krieges zu bewahren, 

— eingedenk des Leids, der Zerstörung u n d 
des Todes von Mi l l i onen Menschen, die 
Opfer von Aggression, f remder Beset
zung, Nazismus und Faschismus gewor
den sind, 

— i n Bekräftigung der i n der Charta nieder
gelegten Ziele und Grundsätze, die auf 
die Wahrung des Weltfr iedens u n d der i n 
ternat ionalen Sicherheit, auf die Ent
w i c k l u n g freundschaft l icher, auf der Ach
tung vor dem Grundsatz der Gleichbe
recht igung u n d Selbstbest immung der 
Völker beruhender Beziehungen zwi
schen den Nat ionen und auf die Herbei
führung einer in ternat iona len Zusam
menarbe i t ger ichtet sind, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß 

Nazismus u n d Faschismus i n al len ih r en 
Erscheinungsformen den Welt f r ieden 
u n d die internat ionale Sicherheit gefähr
den und e in H indern is für die Entwick
lung freundschaft l icher Beziehungen 
zwischen Staaten und Völkern und für 
die Förderung und E inha l tung der Men
schenrechte darstel len können, 

— erneut erklärend, daß die Ver fo lgung und 
Bestrafung von Kriegsverbrechen u n d 
Verbrechen gegen den Fr ieden u n d die 
Menschl ichke i t gemäß den Resolutionen 
3(1) vom 13.Februar 1946 u n d 95(1) vom 
l l .Dezember 1946 der Generalversamm
lung eine universale Verp f l i chtung für 
alle Staaten darstel l t , 

— unter H inwe is auf ihre Resolutionen 
2331(XXII) vom 18.Dezember 1967, 2438 
(XX I I I ) vom 19.Dezember 1968, 2545 
(XXIV) vom l l .Dezember 1969,2713 (XXV) 
vom 15.Dezember 1970, 2839 (XXVI ) vom 
18.Dezember 1971 und 34/24 vom 15.No- 
vember 1979. 

— ferner unter H inwe is auf die Erklärung 
über For tschr i t t und En tw i ck lung i m So
zialbereich, die Erklärung der Vere inten 
Nat ionen über die Beseit igung aller For
men von rassischer D i sk r im in i e rung und 
die Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder u n d 
Völker, 

— i n Unterstre ichung der Bedeutung der 
A l lgemeinen Erklärung der Menschen
rechte, der In ternat iona len Menschen
rechtspakte, des In ternat iona len Über
e inkommens zur Beseit igung aller For
men von rassischer D i sk r im in i e rung , des 
Übereinkommens über die Verhütung 
und Bestrafung des Verbrechens des Völ
kermords u n d anderer einschlägiger i n 
ternat ionaler Ins t rumente , 

— i m H inb l i ck darauf, daß alle auf rassi
scher Intoleranz, Rassenhaß u n d Rassen
ter ror beruhenden totalitären Ideologien 
u n d Prak t iken , darunter auch nazist i
sche, faschistische und neofaschistische 
Aktivitäten, sowie die auf einer systema
t ischen Vorentha l tung der Menschen
rechte u n d Grundfre ihe i ten beruhenden 
totalitären Ideologien und P rak t iken m i t 
der Charta der Vere inten Nat ionen, der 
Erklärung über die Fest igung der inter
nat ionalen Sicherheit, der Erklärung 
über völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaft l iche Beziehungen und Zu
sammenarbe i t zwischen Staaten i m 
Sinne der Charta der Vere inten Nat ionen 
u n d der Erklärung über die Vorbere i tung 
der Menschhei t auf e in Leben i n Fr ieden 
völlig unvere inbar sind, 

— tief besorgt über die auf nat ionaler und 
internat iona ler Ebene erfolgte Zunahme 
von Aktivitäten, die auf rassischer Intole
ranz, Rassenhaß und Rassenterror beru
hende Formen totalitärer Ideologien und 
P rak t i k en propagieren, darunter auch 
nazistische, faschistische und neofaschi
stische Aktivitäten, 

1. v e rur t e i l t alle auf rassischer Intoleranz, 
Rassenhaß u n d Rassenterror beruhende 
totalitären Ideologien und Prakt iken , 
darunter auch nazistische, faschistische 
und neofaschistische Aktivitäten, sowie 
die auf einer systematischen Vorentha l 
tung der Menschenrechte und Grundf re i 
he i ten beruhenden totalitären Ideologien 
u n d P rak t iken ; 

2. b i t te t alle Staaten e indr ing l i ch , gebüh
rend auf die Anwendung der i m E ink lang 
m i t der A l lgemeinen Erklärung der Men
schenrechte i n Resolution 2839(XXVI) 
der Genera lversammlung niedergelegten 
Bes t immungen u n d i m E ink l ang m i t den 
einzelstaatl ichen Verfassungssystemen 
vor a l lem auf die er forder l ichen Maßnah
men gegen die Aktivitäten von Gruppen 
und Organisat ionen, die aufgrund von 

rassischer Intoleranz, Rassenhaß und 
Rassenterror, Nazismus, Faschismus, 
Neofaschismus und andere Ideologien 
prakt i z i e ren , zu achten; 

3. ersucht alle Staaten, dem Generalsekre
tär ih re Ste l lungnahmen zu diesen Pro
b lemen u n d zu Maßnahmen zukommen 
zu lassen, die zur Beseit igung von Nazis
mus, Faschismus, Neofaschismus und auf 
rassischer Intoleranz, Rassenhaß u n d 
Rassenterror beruhenden verwandten 
Ideologien auf nat ionaler und internat io
naler Ebene ergr i f fen werden sollten; 

4. ersucht die Menschenrechtskommission, 
dieses Thema auf ih re r siebenunddrei
ßigsten Tagung unter dem Tagesord
nungspunkt >Frage künftiger Maßnah
men gegen Ideologien und Prakt iken , die 
auf Terror oder auf Ans t i f tung zur rassi
schen D i s k r i m i n i e r u n g oder zu irgendei
ner F o r m des gegen eine Gruppe gerich
teten Hasses beruhen* zu behandeln; 

5. ersucht den Generalsekretär, der sechs
unddreißigsten Tagung der Generalver
sammlung auf dem Wege über den Wir t 
schafts- und Sozialrat e inen Ber icht vor
zulegen, der von der i n der Menschen
rechtskommiss ion zu erwartenden Dis
kussion ausgeht und auf den von Staaten 
vorgebrachten Ste l lungnahmen beruht . 

Abst immungsergebnis : + 124; — 0; =18 (dar
unter Deutschland (Bundesrepubl ik ) , 
Großbritannien, Vereinigte Staaten). 

Seschellen 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Söld

nerangr i f f auf die Seschellen. — Resolu
t i on 496(1981) v om 15.Dezember 1981 

Der Sicherheitsrat , 
— i n Kenntn i snahme des Schreibens des 

Geschäftsträgers der Ständigen Vertre
tung der Republ ik der Seschellen bei den 
Vere inten Nat ionen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats (S/14783) vom S.De
zember 1981, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters der Republ ik der Seschellen, 

— eingedenk dessen, daß es al len Mi tg l i ed 
staaten obliegt, i n i h r en in ternat iona len 
Beziehungen jede gegen die ter r i tor ia le 
Integrität oder pol it ische Unabhängig
ke i t eines Staates gerichtete oder sonst 
m i t den Zie len der Vere inten Nat ionen 
unvere inbare Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu unterlassen, 

1. erklärt, daß die te r r i to r ia l e Integrität u n d 
polit ische Unabhängigkeit der Republ ik 
der Seschellen geachtet werden müs
sen; 

2. v e rur t e i l t den vor kurzem erfolgten Söld
nerangr i f f auf die Republ ik der Seschel
len und die anschließende Flugzeugent
führung; 

3. beschließt, eine aus 3 Mi tg l i edern des Si
cherheitsrats bestehende Untersu
chungskommiss ion m i t dem Au f t r ag zu 
entsenden, den Ursprung, den H in te r 
g rund u n d die F inanz ierung des Söldner
angri f fs vom 25.November 1981 auf die 
Republ ik der Seschellen zu untersuchen, 
sowie wir tschaf t l i che Schäden zu beurte i 
len und zu schätzen, und dem Sicher
hei tsrat bis spätestens 31Januar 1982 ei
nen Ber icht m i t Empfehlungen vorzule
gen; 

4. beschließt, daß die Mi tg l i eder der Unter
suchungskommission i m Anschluß an 
Konsul ta t ionen zwischen dem Präsiden
ten des Sicherheitsrats u n d den Mi tg l i e 
dern des Sicherheitsrats sowie der Repu
b l ik der Seschellen e rnannt werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Unter-
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suchungskommiss ion die erforderl iche 
Unterstützung zu gewähren; 

6. beschließt, m i t dieser Frage weiter befaßt 
zu ble iben. 

Abst immungsergebnis : E inst immige Annah
me. 

Abrüstung 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegen

stand: Weltweite Unterschr i f t enakt ion 
für Maßnahmen zur Verhütung eines 
Atomkriegs , zur Beschränkung des Rü
stungswettlaufs und zur Förderung der 
Abrüstung. — Resolution 36/92J v om 
9.Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— tief besorgt über die wachsende Gefahr 

eines A tomkr i egs sowie über die Fort
dauer u n d Eskalat ion des Rüstungswett
laufs, 

— i m Bewußtsein der Notwendigkei t , ge
mäß der Forderung i m Schlußdokument 
der Zehnten Sondertagung der General
ve rsammlung die Weltöffentlichkeit für 
die Sache der Abrüstung zu mobil is ie
ren, 

— i n der Auffassung, daß eine wel twei te Un
terschr i f t enakt ion für Maßnahmen zur 
Verhütung eines Atomkr iegs , zur Be
schränkung des Rüstungswettlaufs u n d 
zur Förderung der Abrüstung eine w ich
tige Bekundung des Wil lens der Weltöf
fent l i chke i t darste l len und zur Schaffung 
eines günstigen K l imas für Fortschr i t te 
auf dem Gebiet der Abrüstung beitragen 
würde, 

— ferner i n der Auffassung, daß es begrü
ßenswert wäre, wenn eine solche welt
weite A k t i o n unter der Schirmherrschaf t 
der Vere inten Nat ionen und unter ak t i 
ver M i t w i r k u n g von nichtstaat l ichen Or
ganisat ionen und anderen öffentlichen 
Ins t i tu t i onen durchgeführt würde, 

1. b i t t e t die Mitg l iedstaaten, dem General
sekretär ihre Auffassungen u n d Vor
schläge bezüglich einer we l twe i ten Un
terschr i f t enakt ion für Maßnahmen zur 
Verhütung eines Atomkr iegs , zur Be
schränkung des Rüstungswettlaufs und 
zur Förderung der Abrüstung mitzute i 
len; 

2. ersucht den Generalsekretär, unter Be
rücksichtigung der Auffassungen und 
Vorschläge der Mitg l iedstaaten einen Be
r i ch t darüber zu erstellen, welche F o r m 
und welches Ver fahren für die Durchfüh

rung einer solchen we l twe i ten A k t i o n un 
ter der Schirmherrschaf t der Vere inten 
Nat ionen a m besten geeignet wäre, u n d 
ersucht i hn , den Ber icht der zweiten Son
dertagung der Genera lversammlung 
über Abrüstung zur Behandlung vorzule
gen. 

Abst immungsergebnis : +78; —3: Brasi l ien, 
Kanada, Vere inigte Staaten; = 56 (darun
ter alle EG-Staaten). 

UN-Mitgliedschaft 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf

nahme von An t i gua und Barbuda. — Re
solut ion 492(1981) vom lO.November 
1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Antrags von An t i gua 

und Barbuda auf Au fnahme i n die Ver
e inten Nat ionen (S/14742), 

> empf iehl t der Genera lversammlung, 
Ant i gua u n d Barbuda als Mi tg l i ed i n die 
Vere inten Nat ionen aufzunehmen. 

Abst immungsergebnis : E ins t immige Annah 
me. 

Literaturhinweis 

Bruha , Thomas : D ie Definition der Ag 
gression. Faktizität und Normativität des 
UN-Konsensb i ldungsprozesses der Jahre 
1968 bis 1974, zugle ich e in Beitrag zur 
Strukturana lyse des Völkerrechts 

Berlin-München: Ver lag Duncker & H u m -
blot (Schr i f ten zum Völkerrecht, Bd. 66) 
1980 
366 S., 124,- D M 

Anl iegen des Verfassers is t es nicht , den 
zahlreichen Arbe i t en über die Aggressions
de f in i t ion eine wei tere hinzuzufügen. I m 
Z e n t r u m seiner Untersuchung steht vie l
mehr eine Analyse des Verhandlungsver-
laufs, der zur Aggress ionsdef in i t ion geführt 
hat. Dabei d ient diese Würdigung des Kon
sensbildungsprozesses n i ch t einer Interpre
ta t i on der Aggress ionsdef in i t ion i m Sinne 
von Art.32 des Wiener Übereinkommens 
über das Recht der Verträge, sondern hat 
zum Ziel, festzustellen, inw i ewe i t dem Kon
sensbildungsprozeß zur De f in i t i on der Ag
gression »völkerrechtsbildende Kraft« inne
wohnt . Insofern steht i m Vorderg rund der 
Untersuchung eine Würdigung des Konsens
bildungsprozesses, eines Verfahrens, das zu
nehmend die Wi l l ensb i ldung i n den Vere in
ten Nationen, aber auch auf Kodi f ikat ions
konferenzen best immt. A u c h w e n n der Ver
fasser sich auf die En tw i ck lung der Aggres
sionsdef ini t ion beschränkt, so haben seine 
Aussagen doch Bedeutung über diesen Rah
men hinaus u n d es is t völlig zutref fend von 
e inem Bei t rag zur St rukturana lyse des Völ
kerrechts zu sprechen, wie dies der Unte r t i 
te l tut . Ob al lerdings die Verhand lungen zu 
der Aggressionsdef init ion das am günstig
sten gewählte Untersuchungsobjekt sind, 
mag bezweifelt werden, denn diese r ichte t 
sich — worauf auch der Verfasser h inwe is t 
(S.95ff.) — n ich t an die Staaten; es fehl t dem 
Text also der Rechtsbindungsauftrag, was 
n i ch t ohne Einfluß auf die Bewertung des 
Konsensbildungsprozesses ble iben kann . 
Der Auto r weist selbst völlig zu Recht auf die 
funkt ionale E inhe i t zwischen Wi l lensbi l 

dungsprozeß und Organbeschluß h i n (S.79), 
wobei n icht nur das Ver fahren den Be
schlußinhalt — wie er me in t —, sondern der 
Beschlußinhalt auch das Ver fahren mitbe
s t immt . Es drängt sich doch die Frage auf, ob 
es w i r k l i c h zur Konsensbi ldung bezüglich 
der Aggressionsdef init ion gekommen wäre, 
hätte diese Verhal tenspf l ichten der Staaten 
formul ier t . 
A n den Anfang seiner Untersuchung stel lt 
der Verfasser — ein ohne Zweife l außeror
dent l ich f ruchtbarer Gedanke — Art.13 
Abs. la der UN-Charta, wonach die General
versammlung Empfehlungen abgibt, u m 
»die fortschreitende En tw i ck lung des Völ
kerrechts sowie seine Kodi f i z i e rung zu be
günstigen«. Dies bi ldet den Rahmen, aus 
dem heraus die besondere Bedeutung des 
Konsensbildungsprozesses gewürdigt w i r d . 
Dabei bezweifelt der Verfasser, ob der Un
terscheidung zwischen »progressive devel
opment of in te rnat iona l law« und »its codifi-
cation« noch Bedeutung beigemessen w i r d 
(S.20). Dieser rechtstatsächlich zu verstehen
den Aussage k a n n i n dieser A l lgemeinhe i t 
n icht gefolgt werden. Gerade die Kod i f ika
t ionsarbeiten der letzten Jahre beweisen, 
welche Bedeutung die UNO ihnen beimißt 
und daß sie sich dessen bewußt ist, daß auch 
die ständige Wiederholung von Resolutionen 
(>reciting<) die Kod i f i ka t i on n icht zu erset
zen vermag. Das woh l beste Beispiel dafür 
s ind die kodi f ikator ische Umsetzung der A l l 
gemeinen Erklärung der Menschenrechte 
und der Erklärung zur Beseit igung der Ras
sendiskr imin ierung , obwohl beide zu den am 
häufigsten immer wieder z i t i e r ten Resolu
t ionen der Genera lversammlung gehören. 
Dieser Vorbehal t be inhaltet jedoch keine 
K r i t i k an dem von dem Auto r gewählten A n 
satz und schmälert i n keiner Weise sein Ver
dienst, als einer der ersten das Konsensbü-
dungsver fahren i m H inb l i ck auf die völker
rechtl iche Normbüdung gewürdigt zu haben 
(S.288ff.). 

Das Werk gl iedert sich wie folgt: Nach einer 
Ein le i tung, die Gegenstand u n d Methode der 
Untersuchung umschreibt , folgt eine Schil
derung sowie fundierte Systematis ierung 
des Konsensbüdungsverfahrens (S.51-94). 
Dabei k o m m t der Verfasser i m E ink lang m i t 
der herrschenden Lehre zu dem Ergebnis, 
daß sich durch das Konsensbi ldungsverfah

ren keine neue jur is t ische Kategorie kolle
gialer Beschlüsse herausgebildet hat (S.83); 
dennoch hält er fest, daß »Konsensbeschlüs
se sich n i ch t folgenlos negieren lassen, son
dern der F u n k t i o n nach normat i v s ind u n d 
eine i rgendwie geartete Sollensbefolgung 
fordern« (S.93) — eine These, die i n den fol
genden Ausführungen präzisiert und über
zeugend erhärtet w i r d . 
Der zweite Te i l der A rbe i t w i dme t sich — 
den ersten Te i l empir i sch absichernd — dem 
Konsensbi ldungsver fahren zur Aggressions
def in i t ion. A m An fang steht eine Analyse 
des Def init ionstextes; dem folgt (S.135-275) 
eine Untersuchung des Konsensbildungs
prozesses — der zweifellos gelungene 
Haupt t e i l der Arbe i t . Der Verfasser gelangt 
i n Übereinstimmung m i t der herrschenden 
Lehrme inung zu dem Ergebnis, daß sowohl 
nach dem Wor t l au t der Definitionserklärung 
als auch nach der Stimmenerklärung die tat
bestandliche De f in i t i on der Aggression n i ch t 
rechtsnormat iv mandator isch f o rmu l i e r t ist. 
Davon ausgenommen wissen w i l l der Auto r 
w o h l die jenigen Teile der Aggressionsdefini
t ion , die substant ie l l der Charta der Vere in
ten Nat ionen oder der Pr inz ip iendek larat ion 
über freundschaft l iche Beziehungen (Al 
Res/2625 (XXV)) en tnommen worden s ind 
(S.112, 275). Diese Aussage hätte des führba
ren Nachweises bedurft , daß die Pr inz ip ien
dek larat ion m i t dem Anspruch au f t r i t t , den 
Inha l t völkerrechtlicher Rechte und Pfl ich
ten zu verkörpern. Auf fa l l end ist, daß hier 
der Auto r — insoweit sein System verlas
send — sich auf eine Tex t in te rpre ta t i on 
stützt, ohne sie durch eine entsprechende 
Analyse des Konsensbildungsprozesses ab
zusichern. 

Besonders f ruchtbar s ind die Ausführungen 
zur recht l ichen Bedeutung des Konsensbi l 
dungsprozesses (S.288-315). H i e r ist es dem 
Auto r w i r k l i c h gelungen, Neuland zu er
schließen. Er würdigt die Konsensbi ldung 
zutref fend vor a l lem i n dem Bereich der 
Schaffung von Völkergewohnheitsrecht u n d 
bewertet den Konsens dort als e inen aktue l l 
e igengewichtigen Beitrag, der es er laubt, auf 
den Nachweis entsprechender Praxis zu ver
zichten (S. 304). Dami t erscheinen die Foren 
der Konsensbi ldung als Nährboden für die 
beschleunigte Entstehung von Völkerge
wohnheitsrecht . Rüdiger Wolfrum • 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1982 
Sicherheitsrat (15) 

China 
Frankre i ch 
Großbritannien 
Guyana 
I r l and 
Japan 
Jordanien 
Panama 
Polen 
Sowjetunion 
Spanien 
Togo 
Uganda 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Wirtschafts- und Sozia lrat (54) 

Äthiopien 
Argen t in i en 
Aus t ra l i en 
Bahamas 
Bangladesch 
Belgien 
Ben in 
Bjelorußland 
Bras i l i en 
Bulgar i en 
B u r u n d i 
Chile 
China 
Dänemark 
Deutschland, Bundesrepublik 
Fidschi 
F rankre i ch 
Gr iechenland 
Großbritannien 
Ind ien 
I r ak 
I ta l i en 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
K a m e r u n 
Kanada 
Ka ta r 
Kenia 
Ko lumb ien 
L iber ia 
L ibyen 
Ma law i 
M a l i 
Mex iko 
Nepal 
Nicaragua 
Niger ia 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Sowjetunion 
St. Luc ia 
Sudan 

Swasi land 
Tha i land 
Tunesien 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Treuhandrat (5) 

China 
F rankre i ch 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 

Roberto Ago, I t a l i en 
Mohamed Bedjaoui, A lger ien 
Abdu l l ah F i k r i E l -Khan i , Syr ien 
Tas l im Olawale Elias, Niger ia 
Robert Y. Jennings, 

Großbritannien 
Guy Ladre i t de Lacharr iere , 

F rankre i ch 
Man f red Lachs, Polen 
Keba Mbaye, Senegal 
Piaton D. Morosow, Sowjetunion 
Hermann Mosler, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Shigeru Oda, Japan 
Jose M a r i a Ruda, A rgen t in i en 
Stephen M . Schwebel, 

Vere inigte Staaten 
Jose Sette Cämara, Bras i l i en 
Nagendra Singh, Ind i en 

Vorbereitungsausschuß für die 
Konferenz der Vere inten Nationen 
zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbe i t bei der fr iedl ichen 
Nutzung der Kernenerg ie (58) 

Ägypten 
A lger ien 
A rgen t in i en 
Aus t ra l i en 
Belgien 
Bjelorußland 
Bras i l i en 
Bulgar i en 
Chile 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutsche Demokrat ische Republ ik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Ecuador 
F inn land 
F rankre i ch 
Ghana 
Gr iechenland 
Großbritannien 

Guatemala 
Ind ien 
Indonesien 
I r ak 
I ta l i en 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Ko lumb ien 
Kuba 
L ibyen 
Malays ia 
Marokko 
Maure tan ien 
Mex iko 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Ph i l ipp inen 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Spanien 
Sr i L a n k a 
Syr ien 
Tha i l and 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Ukra ine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vere inigte Arabische Emira te 
Vere inigte Staaten 
Zaire 

Beratungsausschuß für die 
Weltversammlung zur Frage 
des A l terns (22) 

Ben in 
Bjelorußland 
Chile 
Costa Rica 
Domin ikanische Republ ik 
F rankre i ch 
Ind i en 
Indonesien 
Japan 
L ibanon 
Ma l t a 
Marokko 
Niger ia 
Ph i l ipp inen 
Schweden 
Sowjetunion 
Spanien 
Sur iname 
Togo 
Ungarn 
Venezuela 
Vere inigte Staaten 

(Wird fortgesetzt) 
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Kriegsvorbereitungen 
1936—1939 
1975. 144 Seiten, Tabellen. 
Brosch. DM 22,— 
ISBN 3-8033-0235-8 

Fabry, Philipp W. 
Balkanwirren 1940—1941 
Diplomatische und militärische 
Vorbereitungen des deutschen 
Donauüberganges 
1966. 192 Seiten. 
Brosch. DM 16,80 
ISBN 3-8033-0192-0 

Pol it ik durch Gewal t 
Guerilla und Terrorismus 
heute 

Herausgegeben von Rolf 
Tophoven 

Mit Beiträgen von Fritz Rene 
Allemann, Dermot Bradley, 
Werner Hahlweg, Walter 
Laqueur, Anton Legier, Hans-
Joachim Müller-Borchert, Rolf 
Tophoven und Ulrich Wegener 
1976. 173 Seiten. 
Brosch. DM 22 — 
ISBN 3-8033-0242-0 

Campen, S.I.P. van 

Die Imperatoren 

Gescheiterte Expansionen und 
ihre Folgen 

Aus dem Englischen übersetzt 
von Theodor Fuchs 

1981. 217 Seiten. 
Geb. DM 34,— 
ISBN 3-7637-5195-5 
(Bernard & Graefe) 

Wagner, Wolfgang 
K u r t T a n k — 
Konstrukteur und 
Testpilot bei 
F o c k e - W u l f 

Das Lebenswerk eines großen 
deutschen Flugzeugkonstruk
teurs mit eigenen Berichten 
über die Erprobung seiner 
Flugzeuge 

1980. 272 Seiten, 130 Fotos, 
76 Rißzeichnungen und 
Skizzen. Geb. DM 56,— 
ISBN 3-7637-5271-4 

Hoffmann, Hubertus 

Atomkrieg — Atomfrieden 
Technik, Strategie, Abrüstung 
Mit einem Geleitwort von 
General a. D. 
Johannes Steinhoff 
1980. 240 Seiten, 103 Fotos, 
21 Zeichnungen, 42 Skizzen. 
Leinen DM 5 8 — 
ISBN 3-7637-5190-4 
(Bernard & Graefe) 

Jacobsen, Hans-Adolf 

Der Weg zur Te i lung 

der Welt 

Politik und Strategie 
1939—1945 

2. Auflage 1979. 672 Seiten, 
Tabellen, Skizzen, Lagepläne, 
Dokumente. Leinen DM 48,— 
ISBN 3-8033-0305-2 
(Wehr und Wissen) 

Tutenberg, Volker 
Pollak, Christi 
Terror i smus — 
Gestern , Heute, Morgen 
Eine Auswahlbibliographie 
1978. XII, 298 Seiten. 
Kart. DM 5 2 — 
ISBN 3-7637-0218-0 

Haupt, Michael 
Die Berl iner Mauer 
Vorgeschichte — Bau — 
Folgen 
Literaturbericht und Biblio
graphie zum 20. Jahrestag 
des 13. August 1961 
Mit einem Geleitwort von Willy 
Brandt 
1981. VIII, 230 Seiten. 
Geb. DM 40,— 
ISBN 3-7637-0221-0 

Potter, 
Nimitz, 

Elmar B. 
Chester W. 

Seemacht 

Eine Seekriegsgeschichte von 
der Antike bis zur Gegenwart 
Deutsche Fassung herausge
geben im Auftrag des Arbeits
kreises für Wehrforschung 
von Jürgen Rohwer 

1974. XVIII, 1201 Seiten, 
342 Kartenskizzen und 
graphische Darstellungen. 
Leinen DM 220,— 
ISBN 3-7637-5112-2 
(Bernard & Graefe) 

Souvarine, Boris 

Stal in 

Anmerkungen zur Geschichte 
des Bolschwismus 

Aus dem Französischen über
setzt von Theodor Fuchs 
1980. 712 Seiten. 
Geb. DM 68,— 
ISBN 3-7637-5210-2 
(Bernard & Graefe) 
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