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Apokalyptische Vision oder optimistische Projektion 
Voraussagen und Bestimmungsfaktoren der Weltbevölkerungsentwicklung THEODOR BERGMANN 

Das Bevölkerungswachstum ist zweifellos eine Kernfrage der 
Entwicklungspolitik. Denn die Ernährung der Menschheit, ihr 
wichtigstes materielles Grundbedürfnis, hängt davon und von 
der Entwicklung der Agrarproduktion ab. Entsprechendes gilt 
für die anderen Grundbedürfnisse: Wohnung, Ausbildung, Be
schäftigung. So verwundert es nicht, daß die Bevölkerungspoli
tik immer wieder heftig umstritten ist — zwischen Hindus und 
Moslems in Indien, zwischen Deutschen und Franzosen (vor 
1945), zwischen Mao Zedong und seinen kommunistischen Geg
nern in China, zwischen dem damaligen Bundeskanzler 
Schmidt und dem Oppositionsführer Kohl (in einer Bundes
tagsdebatte 1981), zwischen optimistischen und pessimistischen 
Entwicklungspolitikern. Es handelt sich um ein heikles Thema, 
werden doch nationale und religiöse Gefühle, Emotionen und 
die menschliche Intimsphäre berührt. Die Vereinten Nationen 
haben sich zunächst im Rahmen der seit 1947 bestehenden (ur
sprünglich als Demographische Kommission vorgesehenen) Be
völkerungskommission, einer Fachkommission des Wirtschafts
und Sozialrats, mit Fragen der Bevölkerungsentwicklung be
faßt. 1967 nahm der Fonds der Vereinten Nationen für Bevölke
rungsfragen (United Nations Fund for Population Activities, 
UNFPA) seine Tätigkeit auf. Vom 19. bis 30. August 1974 wurde 
in Bukarest die erste Weltbevölkerungskonferenz auf politi
scher Ebene abgehalten, die einen Weltbevölkerungsaktions-
plan verabschiedete. Zehn Jahre später bietet sich Gelegenheit 
zu Rückblick und Bewertung: Vom 6. bis 13. August dieses Jah
res wird in Mexiko-Stadt eine weitere Weltbevölkerungskonfe
renz stattfinden. 

Die wichtigsten Fakten der Bevölkerungsentwicklung 

Die Weltbevölkerung be f inde t s i ch i n e i n e m ständigen schne l 
l en W a c h s t u m ; d ie W a c h s t u m s r a t e h a t i n d en l e t z t en J a h r z e h n 
t e n z u g e n o m m e n , u n d selbst b e i s tagn i e r ender Rate s te ig t d ie 
absolute Menge des W a c h s t u m s v o n J a h r zu J a h r . D ie Bevölke
r u n g s p y r a m i d e wächst an be iden E n d e n ; sie w i r d u n t e n b r e i t e r 
wegen der erhöhten Überlebenschancen der K i n d e r , u n d oben 
länger u n d b r e i t e r d u r c h d ie höhere L e b e n s e r w a r t u n g . Be ide 
Phänomene s i n d u n t e r a n d e r e m Fo lgen der H y g i e n e u n d der 
ve rbesse r t en Ernährung, was ökonomisch pos i t i v zu w e r t e n 
is t . 
Dieses a l l g eme ine B i l d der W e l t muß zue rs t r e g i ona l aufgegl ie
d e r t w e r d e n . Europa , N o r d a m e r i k a u n d Ozean i en haben k a u m 
n o c h W a c h s t u m , e in ige Gebie te e ine S t a g n a t i o n oder gar e inen 
Rückgang der Bevölkerung, während i n d e n Entwicklungslän
d e r n A f r i k a s , As i ens u n d L a t e i n a m e r i k a s e i n s tarkes W a c h s t u m 
fes t zus te l l en ist . U n t e r d iesen f i n d e n s i ch Reg i onen — das N i l 
t a l oder K e r a l a u n d Wes tbenga l en i n I n d i e n —, d ie z u den d i ch -
tes tbes iede l t en Geb i e t en unse re r Erde gehören, oder d ie I n s e l 
Java . Es g i b t aber auch dünnbesiedelte Länder m i t h o h e m Z u 
wachs w i e B r a s i l i e n oder M e x i k o . I n der Bes i ed lungsd i ch te be
s t ehen große Unte r sch i ede v o n L a n d zu L a n d u n d i n v i e l e n Län
d e r n v o n Reg i on zu Reg ion. 

G l i e d e r t m a n die Weltbevölkerung n a c h W i r t s c h a f t s s y s t e m e n 
u n d n a c h zwe i H a u p t b e r e i c h e n ( A g r a r s e k t o r u n d n i c h t a g r a r i 
scher Sektor ) , e r g i b t s i ch ebenfa l ls e i n d i f f e r enz i e r t es B i l d . D ie 
höchsten Z u w a c h s r a t e n ze igen d ie Entwicklungsländer, m i n 
dere R a t e n d ie soz ia l i s t i schen, s i ch i n d u s t r i a l i s i e r e n d e n Länder, 
d ie n i e d r i g s t e n Ra t en aber d ie h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n Länder. 
Besonders bedeu t sam i s t das W a c h s t u m der Agrarbevölkerung, 
das i n e i n i g e n T e i l en dieser E rde n o c h w e i t e r g e h e n w i r d — 
n i c h t m e h r i n d en h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n u n d i n den soz ia l i s t i 
schen Ländern, aber n o c h i n den E n t w i c k l u n g s - oder Agrarlän
d e r n . E r s t ab 1985 w e r d e n auch i n d iesen Ländern d ie n i ch t 
a g ra r i s chen S e k t o r e n z u s a m m e n m e h r M e n s c h e n beschäftigen 
als de r A g r a r s e k t o r . 

Die Hauptfaktoren 

I h r e Z a h l u n d i h r G e w i c h t s i n d u m s t r i t t e n u n d n i c h t e i n d e u t i g 
oder gar q u a n t i t a t i v zu b e s t i m m e n . 
• De r M e n s c h h a t e inen F o r t p f l a n z u n g s t r i e b . Wegen seines 
D o p p e l c h a r a k t e r s als biosozia les Wesen i s t er a l l e rd ings perso
ne l l en , bewußtseinsmäßigen u n d soz ia len Einflüssen u n d K o n 
t r o l l e n u n t e r w o r f e n , w i r d also v o n b io l og i schen R h y t h m e n u n d 
s o z i o k u l t u r e l l e n K o n t r o l l e n zug l e i ch gesteuert . Dabe i können 
die be iden T e i l f a k t o r e n i n ve r sch i edenen E n t w i c k l u n g s p h a s e n 
versch iedenes G e w i c h t haben . 
• De r M e n s c h d e n k t a n seine V e r s o r g u n g u n d B e t r e u u n g i m 
A l t e r . — H i e r s i n d j edoch s t a rke Zwe i f e l an zume lden . Z u m i n 
dest i n m o d e r n e n Gese l l scha f ten dürfte der F a k t o r k a u m w i r k 
s a m se in w e g e n der ges i cher ten A l t e r s v e r s o r g u n g ( d u r c h die 
Soz ia l ve rs i cherung ) , der A b n a h m e der K i n d e r z a h l , de r großen 
Z a h l a b s i c h t l i c h k i n d e r l o s e r M e n s c h e n u n d Ehepaare u n d 
schließlich w e g e n der h o h e n >Kosten< gu t e r E r z i e h u n g u n d Aus 
b i l d u n g . 
• I g n o r a n z oder Gedanken l os i gke i t , N i c h t w i s s e n oder Unach t 
s a m k e i t s i n d e i n w e i t e r e r F a k t o r . V ie l e M e n s c h e n s i n d s i ch 
über d ie phys i o l o g i s chen Vorgänge be i de r R e p r o d u k t i o n i m 
U n k l a r e n , ebenso über d ie Möglichkeiten der bewußten Steue
r u n g — oder w e r d e n s y s t ema t i s ch i m U n k l a r e n geha l t en . 
• De r M e n s c h w i r d e x t e r n beeinflußt d u r c h Militär, S taa t u n d 
K i r c h e . Be isp ie lswe ise h a b e n Schule u n d Militär b is M i t t e der 
v i e r z i g e r J a h r e d ie deutsche Bevölkerung sehr s t a r k zu erhöh
t e r G e b u r t l i c h k e i t zu a n i m i e r e n ve rsucht . D i e e in z e lnen K i r 
chen h a b e n u n t e r s c h i e d l i c h s t a r k Einfluß g e n o m m e n , der ka 
tho l i s che obere K l e r u s u n d d ie i s l a m i s c h e n h o h e n K l e r i k e r 
m e i s t für hohe K i n d e r z a h l e n , während der n i ede re ka tho l i s che 
K l e r u s heute o f t m e h r Verständnis für d ie Nöte u n d Bedräng
nisse der F r a u e n zeigt. 
• Welche B e d e u t u n g der Ernährungszustand der F r a u e n ha t , 
i s t u m s t r i t t e n . I c h neige der A n n a h m e e in i g e r Ernährungsphy
s io logen zu, daß m a n g e l h a f t ernährte F r a u e n l e i ch te r konz ip i e 
r e n als g u t genährte. 
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• Verbesse r t e r H y g i e n e z u s t a n d u n d Ernährung s enken d ie 
S t e r b l i c h k e i t u n d erhöhen d ie L e b e n s e r w a r t u n g . B e i g l e i chb le i 
bender oder gar s i n k e n d e r G e b u r t l i c h k e i t wächst also d ie Be
völkerung während e iner b e s t i m m t e n Per iode we i t e r . 
• E l t e r n fühlen s i ch m e h r gegenüber i h r e n K i n d e r n u n d ge
genüber der Gese l l schaf t v e r a n t w o r t l i c h . D ie b io log ische K o m 
ponente i m m e n s c h l i c h e n Wesen w i r d zuguns t en der soz ia len 
K o m p o n e n t e zurückgedrängt. 
• F r a u e n wünschen m e h r Eigenständigkeit u n d Se l b s t v e rw i rk 
l i c h u n g i m Beru f ; sie w o l l e n n i c h t m e h r v o n Männern abhängig, 
n u r b io log isches Wesen se in, s o n d e r n möchten i h r e e i genen 
Fähigkeiten en t f a l t en . Das i s t e rs t möglich geworden , s e i t d em 
d u r c h erhöhtes Bewußtsein, m e h r I n f o r m a t i o n u n d m e h r H i l f s 
m i t t e l i n d i v i d u e l l e F a m i l i e n p l a n u n g für v ie le M e n s c h e n (noch 
n i c h t für al le) e r r e i c h b a r g ewo rden ist . Erhöhte w e i b l i c h e E r 
werbstätigenquote, a l l geme ine W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d ge
r i n g e r e K i n d e r z a h l j e M u t t e r hängen zusammen , s i n d i n t e rde 
pendent . Dabe i w i r k e n K o n j u n k t u r s c h w a n k u n g e n u n d W i r t 
s cha f t spo l i t i k au f die Beschäftigung stärker e i n als auf d ie l ang 
f r i s t i g s inkende Fertilität. 

• Angebo t e a n I n f o r m a t i o n e n u n d H i l f s m i t t e l n , F r e i h e i t de r 
A b t r e i b u n g , Aufklärung, B i l d u n g u n d Wissen der M e n s c h e n be
e in f lussen Bewußtsein u n d R e p r o d u k t i o n s v e r h a l t e n wesent 
l i c h . 
• K i n d e r g e l d k a n n als F a k t o r sehr gegensätzlich e ingesetz t 
w e r d e n u n d w i r k e n . Es k a n n als pos i t i v e r A n r e i z d i enen , d ie 
K i n d e r z a h l zu begrenzen , w e n n es degress iv gesta f fe l t w i r d ; 
oder es d i e n t als nega t i v e r An r e i z , u m die K i n d e r z a h l h i n a u f z u 
t r e i b e n , w e n n es m i t der K i n d e r z a h l s te ig t u n d gar b e i m 12. 
K i n d e ine go ldene Tasse v o m Staatspräsidenten überreicht 
w i r d , w i e i m Deu t s chen Re i ch n a c h 1918. D e m o g r a p h e n bezwe i 
f e ln , daß k u r z f r i s t i g e Z u l a g e n d ie i n d i v i d u e l l e l ang f r i s t i g e F a m i 
l i e n p l a n u n g verändern können. E h e r führen sie zu Veränderun
gen i n der Z e i t p l a n u n g als zur Erhöhung der K i n d e r z a h l . D a m i t 
könnten s i ch d ie Z y k l e n verschärfen u n d deu t l i che r ausprägen, 
d ie zu s t a r k e n S c h w a n k u n g e n der Schulbesucher , der Schulab
gänger etc. führen u n d d a m i t no twend i g e P l a n u n g e n be i d en 
D i e n s t l e i s t u n g e n e r schweren . 

• D i e U r b a n i s i e r u n g m i t i h r e n F o l g e w i r k u n g e n — abhängige 
Beschäftigung, Ende der n a t u r a l w i r t s c h a f t l i c h e n Selbstversor
gung , B e g r e n z u n g des W o h n r a u m s — dürfte i m a l l g eme inen d ie 
E n t s c h e i d u n g für e ine n i ed r i g e r e K i n d e r z a h l bestärken. 
• D ie gese l l scha f t l i chen W e r t v o r s t e l l u n g e n u n d N o r m e n h a b e n 
s i ch g r u n d l e g e n d gewande l t . Tabus w u r d e n aufgebrochen; 
Sexua l f r agen w e r d e n ohne Scheu besprochen. 

Die Wirkungsrichtungen der Faktoren 

Die W i r k u n g e n s i n d sehr vielfältig, n i c h t i m m e r e i ndeu t i g ge
r i ch t e t , v o n der A u s g a n g s s i t u a t i o n abhängig. U n t e r gew issen 
B e d i n g u n g e n ( M a n g e l a n Arbeitskräften u n d an t e chn i s chen 
H i l f s m i t t e l n ) k a n n Bevölkerungswachstum zur I n t e n s i v i e r u n g 
des A c k e r b a u s u n d zur erhöhten A g r a r p r o d u k t i o n führen. 
Ebenso w a r der W i r t s c h a f t s a u f s c h w u n g 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 n a c h 1949 zu e i n e m großen T e i l d e m Zuwachs a n 
arbeitsfähigen u n d q u a l i f i z i e r t e n M e n s c h e n geschuldet , d ie A r 
b e i t s k r a f t anbo t en u n d Güter nach f r ag t en . 

D ie Ernährung e ine r w a c h s e n d e n Bevölkerung v e r s ch l e ch t e r t 
s ich, w e n n d ie A g r a r p r o d u k t i o n n i c h t i m G l e i chs ch r i t t s te ig t 
u n d das L a n d n i c h t r e i c h genug is t , u m entsprechende Lebens
m i t t e l e i n f u h r e n z u f i nanz i e r en . E ine I n t e n s i v i e r u n g der A g r a r 
p r o d u k t i o n , für die es fas t überall noch Reserven g ib t , k a n n a l l 
mählich das Ernährungsdefizit ausg le i chen. 
D i e Agrarproduktion k a n n d u r c h Bevölkerungswachstum pos i 
t i v beeinflußt w e r d e n , fa l l s genügend L a n d verfügbar i s t oder 
d ie R o t a t i o n i n t e n s i v i e r t w e r d e n k a n n — v o n B r a n d r o d u n g u n d 
langjähriger B rache zu r alljährlichen, ständigen N u t z u n g . Das 
setzt a l l e rd ings e ine erhöhte Nährstoffzufuhr i n den B o d e n 
s t a t t der l angsamen , natürlichen Regene ra t i on voraus . D e r 
Raubbau , d e n d ie A c k e r b a u e r i n frühen E n t w i c k l u n g s p h a s e n 

b e t r e i b e n müssen, muß s i ch i m a l l g eme inen verschärfen, w e n n 
die Bevölkerung wächst. Dieses W a c h s t u m i s t der n o t w e n d i g 
i n s t ab i l e F a k t o r der Ernährungs- u n d Ve r so r gungsb i l anz i n de r 
v o r i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g s p h a s e . D a h e r wächst i n d en m e i 
s ten Agrarländern die K l u f t zw i s chen B e d a r f u n d P r o d u k t i o n 
be i ( fast) s tagn i e render P r o d u k t i o n . I n Industrieländern dage
gen e n t f e r n t s i ch die K u r v e der A g r a r p r o d u k t i o n s chne l l i m m e r 
w e i t e r v o n der fas t s t agn i e r enden Bevölkerungskurve. D ie 
Selbstgenügsamkeit des Dor fes w a r möglich, so lange be i Bevöl
k e r u n g s w a c h s t u m f re ie Flächen verfügbar w a r e n u n d k u l t i v i e r t 
w e r d e n k o n n t e n , oder n a c h I n b e s i t z n a h m e a l l e r kulturfähigen 
Flächen be i N u l l w a c h s t u m der Bevölkerung. 
W e n n der Boden k n a p p i s t u n d für die wachsende ländliche 
Bevölkerung ke ine a l t e rna t i v e Beschäftigung angebo ten wer 
den k a n n , w i r d die Agrarstruktur nega t i v beeinflußt. Das Ver
hältnis zw i s chen M e n s c h u n d Boden, d ie >man-land-rat io<, ver
eng t s i ch t endenz i e l l , d ie Z a h l der Arbeitskräfte j e 100 h a 
n i m m t zu, d ie Arbeitsproduktivität s i n k t u n d d a m i t das ag r i ko l e 
M e h r p r o d u k t , m i t dessen H i l f e die ande r en S e k t o r e n e n t w i c k e l t 
w e r d e n so l len. F l u r z e r s p l i t t e r u n g u n d B e t r i e b s v e r k l e i n e r u n g 
n e h m e n zu. U n t e r f euda l en Verhältnissen w i r d d ie V e r h a n d 
l u n g s p o s i t i o n des Grundeigentümers gegenüber d e m Pächter 
verbesser t . D i e Pachtpre ise steigen, u n d d ie A u s b e u t u n g der 
k l e i n e n Pächter w i r d verschärft. 

D i e Ausbildung k a n n e r s chwe r t we rden , w i e e t w a i n I n d i e n , w o 
t r o t z Alphabetisierungsplänen die Z a h l der A n a l p h a b e t e n zu 
n i m m t . D e n n die Reg i e rung k a n n b e i m Auf - u n d A u s b a u des 
B i l dungswesens , d e m B a u v o n Schu len u n d der L e h r e r a u s b i l 
d u n g m i t d e m Bevölkerungswachstum n i c h t S c h r i t t h a l t e n . 
De r Wohnungsbau b l e i b t ähnlich w i e der S c h u l b a u h i n t e r d e m 
w a c h s e n d e n Beda r f zurück. D ie aus der No t lage der a r m e n 
Agrarbevölkerung gespeiste Do r f -S t ad t -Wande rung führt zu r 
E n t s t e h u n g großer u n d wachsender S l u m s i n d e n a u s u f e r n d e n 
Großstädten der Entwicklungsländer, m a n c h m a l a u c h i n d e n e n 
Europas . 

D i e Umwelt w i r d n a c h h a l t i g geschädigt, w e n n d ie P r o d u k t i v 
kräfte s t agn i e r en u n d ke ine neuen ( fossi len) E n e r g i e q u e l l e n 
ersch lossen w e r d e n , a l l e i n schon wegen des Bedar f s a n B r e n n 
m a t e r i a l für d ie Ernährung. U n t e r >tradit ionel len< Lebensver 
hältnissen i s t d ie Umweltzerstörung heute r a d i k a l e r als i n I n 
dustrieländern. Das w i r k t s i ch besonders schädlich aus be i de r 
Gebirgsbevölkerung, da d ie W a l d v e r n i c h t u n g d ie E r o s i o n be
sch l eun i g t u n d d a m i t die Überschwemmungen i m T i e f l a n d ver
stärkt. 

D e r Entwicklungsprozeß w i r d d u r c h Bevölkerungswachstum 
ohne en tsprechende P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g i n s g e s a m t ge
h e m m t . D ie produktive Beschäftigung der Arbeitsfähigen w i r d 
schwie r i ge r , i h r e Produktivität s i nk t . Es w e r d e n z u w e n i g neue 
Arbeitsplätze geschaf fen. D i e Ergebnisse der E n t w i c k l u n g s b e 
mühungen müssen auf e ine steigende Z a h l v o n M e n s c h e n ver
t e i l t w e r d e n , so daß eine psycholog ische B r e m s e für w e i t e r e 
A n s t r e n g u n g e n ents teht . Ergebn is d ieser n u r angedeu t e t en 
W i r k u n g s k e t t e i s t der v o n G u n n a r M y r d a l e r k a n n t e f e h l e r h a f t e 
K r e i s l au f . 
Dörfliche A u t a r k i e oder kleinräumige Lebenss i che rung , i n der 
manche d ie Lösung der d u r c h die M a r k t i n t e g r a t i o n en ts tande 
n e n P rob l eme u n d Abhängigkeiten suchen, i s t aus m e h r e r e n 
Gründen n i c h t möglich: 

> A g r a r p r o d u k t i o n , au f s i ch geste l l t , ohne i n d u s t r i e l l ge fe r t i g te 
p r oduk t i onss t e i g e rnde I n p u t s u n d neue Ene rg i eque l l en , k a n n 
gewiße E r t r a g s g r en z en n i c h t überspringen. N a c h südasiati
schen E r f a h r u n g s w e r t e n dürfte diese Grenze g rob zw i s chen 15 
u n d 20 dz Reis j e ha l i egen. 
> D a der M e n s c h n i c h t n u r Re is b r a u c h t , s o n d e r n i h n auch 
kochen muß, f i n d e t gerade i n >autarken< A g r a r r e g i o n e n e i n 
R a u b b a u a n o rgan i scher Masse m i t a l l en schädlichen Fo lgen 
s ta t t . D ieser R a u b b a u muß s ich verschärfen in fo lge des Bevöl
k e r u n g s w a c h s t u m s , des n o t w e n d i g i n s t a b i l e n zwe i t en F a k t o r s 
der Ve rso rgungs - u n d Ernährungsbilanz i n e iner b e s t i m m t e n , 
beg renz t en E n t w i c k l u n g s p h a s e , nämlich der v o r i n d u s t r i e l l e n . 

2 Vere inte Nat ionen 1/84 



> D ie Selbstgenügsamkeit >des Dorfes< w a r möglich, solange 
be i Bevölkerungswachstum fre ie Flächen verfügbar w a r e n u n d 
k u l t i v i e r t w e r d e n k o n n t e n , oder n a c h I n b e s i t z n a h m e a l l e r be i 
gegebener Techno log ie kulturfähigen Flächen be i f ak t i s che r 
Stabilität der Bevölkerung. Diese w u r d e au f v e r sch i edenen We
gen e r r e i ch t , d u r c h Säuglingssterblichkeit, F a m i l i e n p l a n u n g , 
A b t r e i b u n g , >primit ive< M e d i k a m e n t e , soziale K o n t r o l l e , soziale 
S t e r i l i s a t i o n ( e twa E i n k a u f v o n K i n d e r n i n Klöster oder H e i 
r a t s v e rbo t für n i c h t e r b b e r e c h t i g t e N a c h k o m m e n ) . 
> Das demographisch-ökologisch-ökonomische G l e i c h g e w i c h t 
w u r d e d u r c h europäische K o l o n i s a t i o n zusätzlich gestört, u n d 
z w a r g l e i chze i t i g m i t d e m E inse t z en des Bevölkerungswachs
t u m s . E i n h e i m i s c h e B a u e r n w u r d e n i n m a r g i n a l e Zonen abge
drängt; für d en europäischen M a r k t erwünschte K u l t u r p f l a n z e n 
w u r d e n angebaut , großenteils i n M o n o k u l t u r u n d i n P lan tagen . 
D e r A n b a u v o n >Lebensmitte ln< w u r d e zurückgedrängt oder 
ungenügend gefördert. A b e r auch d ie po l i t i s che Selbständigkeit 
k a n n k a u m dazu führen, das alte, v o rkap i t a l i s t i s che , v o rko l o 
n i a l e A n b a u s y s t e m w i e d e r he r zus t e l l en . 

> B e i begrenz te r Nutzfläche u n d wachsende r ag ra r i s che r Be
völkerung k a n n der A g r a r s e k t o r a l l e i n n i c h t genügend A r b e i t s 
ge l egenhe i t en b i e t e n oder schaf fen, se lbst be i O r g a n i s a t i o n 
dörflicher I n f r a s t r u k t u r a r b e i t e n . 
> Gleichmäßige L e b e n s m i t t e l v e r s o r g u n g e r f o r d e r t sa isonalen, 
mehrjährigen, r eg i ona l en , n a t i o n a l e n u n d i n t e r n a t i o n a l e n A u s 
g le i ch . H i s t o r i s c h k a n n m a n e i n e n Übergang v o n dörflichen 
V o r r a t s l a g e r n zu n a t i o n a l e r Not fa l l svorsorge gegen Mißernten 
a n n e h m e n . 
Das selbstgenügsame, a u t a r k e D o r f e n t s p r i c h t d e m M o d e l l de r 
A s i a t i s c h e n P roduk t i onswe i s e : i n t ens i v e i n t e r n e Aus tauschbe 
z i e h u n g e n au f N a t u r a l b a s i s (Getre ide gegen gemessene 
Dienste ) , i n t e rne , e rb l i che , vorgegebene A r b e i t s t e i l u n g , V e r b i n 
d u n g v o n A g r a r p r o d u k t i o n u n d H a n d w e r k i m g l e i chen Haus 
h a l t (>cottage industr ies<) , m i n i m a l e r e x t e rne r Aus t ausch . D ie 
ses M o d e l l de r ökonomischen u n d soz ia len Stabilität u n d Sta
g n a t i o n i s t als völlig überholt anzusehen . Es w a r n u r möglich i n 
e ine r i n i h r e n k u l t u r e l l e n Ansprüchen u n d d e m o g r a p h i s c h sta
b i l e n Gese l lschaf t ; u n d es b e r u h t e darau f , daß das K a s t e n w e s e n 
d ie h a r t e n soz ia len Gegensätze i n e i n außerordentlich sol ides, 
r i g ides , r e f o rm f e ind l i ches S y s t e m e inspann te u n d u n t e r K o n 
t r o l l e h i e l t . K a n n e i n Unberührbarer i m ind i s chen D o r f d ie k u l 
t u r e l l e A u t o n o m i e seines Dor fes oder se iner Reg i on wünschen? 
K a n n m a n die massenha f t e A b w a n d e r u n g aus d e m D o r f i n 

a l l en Entwicklungsländern i g n o r i e r e n oder a d m i n i s t r a t i v auf
ha l ten? 

Bevölkerungstheoretiker zwischen Angst und Hoffnung 

Sei t e t w a 1800 J a h r e n s i n d d ie e r s t en a p o k a l y p t i s c h e n V i s i o n e n 
b e k a n n t , d ie v o r e ine r gefährlichen Überbevölkerung unseres 
P l ane t en w a r n e n . So heißt es be i d e m K i r c h e n l e h r e r T e r t u l l i a n 
(ca. 160 - ca. 230 n . Chr. ) : 

» D i e große Z a h l d e r M e n s c h e n fällt der E r d e zu r Las t . S c h o n r e i c h e n d ie 
Rohs to f f e n i c h t aus, u n d l a u t e r w e r d e n d ie K l a g e n , d ie N a t u r könne d ie 
M e n s c h e n n i c h t m e h r ernähren. M a n muß i n de r T a t Pest, H u n g e r s n o t , 
K r i e g e u n d d e n U n t e r g a n g de r S t a a t e n als H e i l m i t t e l begrüßen, d a m i t 
d i e Bevölkerung n i c h t überhandnimmt.« 

Die berühmteste ( falsche) W a r n u n g s t a m m t v o n T h o m a s R. 
M a l t h u s (1766-1834), de r behaupte te , d ie Bevölkerung wachse i n 
geometr i scher , d ie A g r a r p r o d u k t i o n dagegen i n a r i t h m e t i s c h e r 
Progress ion . N i e m a n d prüfte se inerze i t diese sche inwissen
scha f t l i chen B e h a u p t u n g e n nach . D i e Re ihe der pe s s im i s t i 
schen, j a a p o k a l y p t i s c h e n >Projekt ionen< ließe s i ch be l i eb i g ver
längern, u m den e r s t en B e r i c h t a n d e n >Club of Rome<, Pau l 
E r l i c h s >Bevölkerungsbombe< u n d so we i t e r . Ebenso ließen s i ch 
gegente i l i ge W a r n u n g e n z i t i e r en , so v o n P l i n i u s d e m Älteren, 
der i m e r s t en J a h r h u n d e r t n a c h C h r i s t u s die Entvölkerung 
Roms bek lag te , oder das neueste G u t a c h t e n der Bundesreg i e 
r u n g , das sehr sche ingenau b is z u m J a h r 2035 e ine A b n a h m e 
der bundesdeu tschen Bevölkerung u m 32,7 Prozent au f 38,28 
M i l l i o n e n p rognos t i z i e r t . D i esen Pess im is t en i n be iden R i c h t u n 
gen — Überbevölkerung u n d A u s s t e r b e n des Vo lkes — lassen 
s i ch d i e O p t i m i s t e n gegenüberstellen, d ie g l e i ch fa l l s i n m i n d e 
stens zwe i entgegengesetzte R i c h t u n g e n zer fa l l en . F r i t z Baade, 
H o f f m a n n , Es te r Boserup , Mogens Bose rup s i n d überzeugt, daß 
w i r a l le l ebenden M e n s c h e n ernähren müssen u n d können; 
aber sie h a l t e n F a m i l i e n p l a n u n g für das menschenwürdige Ver 
h a l t e n . D i e ge i s t i gen Führer des K a t h o l i z i s m u s h a l t e n dagegen 
bewußtes Sexua l v e rha l t en für m o r a l i s c h fragwürdig, d ie A n 
w e n d u n g chemische r oder mechan i s che r Verhütungsmittel gar 
für sündig. V ie l e K i n d e r e r sche inen i h n e n gottgefällig, u n a b 
hängig v o m W u n s c h der E l t e r n u n d v o n i h r e r Fähigkeit, d i esen 
e ine menschenwürdige Ex i s t enz zu b i e t en . 

Es g i b t v ie le Bevölkerungstheorien, aber b i she r n o c h k e i n al lge
me ines Weltbevölkerungsgesetz. D i e T h e o r i e n s i n d natürlich 
auch A u s d r u c k der G r u n d e i n s t e l l u n g — ob O p t i m i s t oder Pessi
m i s t . D i e heu t e gängigste op t im i s t i s che T h e o r i e i s t d ie der 

USA raus aus der UNO? Wäre 
eine negative H a l t u n g zur 
Wel torganisat ion nur auf 
rechtsradika le Grupp ie rungen 
wie die John-Birch-Gesel l -
schaft beschränkt, so könnte 
m a n dies v ie l le icht noch als 
Randersche inung abtun. Tiefe 
Skepsis gegenüber einer Orga
n isat ion, die n i ch t mehr w ie i n 
den fünfziger Jahren von den 
USA domin i e r t w i r d , prägt je
doch mi t t l e rwe i l e einflußreiche 
Tei le der amer ikan ischen Öf
fent l i chke i t . Die Reg ierung 
scheint sich mehr u n d mehr 
die Vorbehal te gegenüber der 
Wel torganisat ion zu eigen zu 
machen; berechtigte K r i t i k 
m isch t sich dabei m i t Ressen
t i m e n t u n d rücksichtsloser 
In te ressenwahrnehmung . I m 
Falle der Sonderorganisat ion 
UNESCO haben die Vere in ig
t en Staaten i h r e n A u s t r i t t zum 
Ende dieses Jahres angekün
digt. 
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d e m o g r a p h i s c h e n T r a n s i t i o n . Sie besagt, daß für j ede gesell
scha f t l i che Ära oder E n t w i c k l u n g s s t u f e e i n spezi f isches Repro
d u k t i o n s v e r h a l t e n u n d Bevölkerungswachstum t y p i s c h sei u n d 
daher e i n spezi f isches Bevölkerungsgesetz gelte. 
H a u p t d e t e r m i n a n t e n der Bevölkerungsentwicklung s ind Ge-
b u r t s - u n d S te rbe ra t en . I n der frühen Phase der ag ra r i s chen 
Gese l l scha f ten s i n d beide Ra t en hoch u n d u n s t a b i l ; d ie Bevölke
r u n g verändert s i ch zahlenmäßig n u r w e n i g , wächst m e i s t sehr 
l angsam, s i n k t rap ide be i N a t u r - oder Gese l l scha f t skatas t ro 
phen . I n d e n frühen i n d u s t r i e l l e n Gese l l scha f ten s i n k t zuers t 
d ie S t e rb l i chke i t , m i t Verspätung die Gebur t en ra t e , so daß i n 
dieser Übergangsphase die Bevölkerung schne l l wächst. Da
n a c h s i n k t d ie G e b u r t e n r a t e fas t au f das N i v e a u der Sterberate , 
u m d a n n i n der l e t z ten , p o s t i n d u s t r i e l l e m Phase n o c h u n t e r d ie 
S t e rbe ra t e z u s i n k e n . 

A n a l y s e n der l a n g f r i s t i g e n d e m o g r a p h i s c h e n D a t e n zeigen, daß 
die h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n Länder d ie Übergangsphase des 
schne l l en Zuwachses h i n t e r s ich haben . Sie be f i nden s i ch i n der 
Phase s tab i l e r oder l e i ch t a b n e h m e n d e r Bevölkerung. D ie E n t 
wicklungsländer dagegen s ind noch i n der Übergangsphase u n d 
w e r d e n v e r m u t l i c h n a c h e i n e m schne l l en W a c h s t u m e in ähnli
ches R e p r o d u k t i o n s v e r h a l t e n a n n e h m e n . Diese Pos i t ion , d ie au f 
den mündig w e r d e n d e n u n d soz ia l v e r a n t w o r t l i c h h a n d e l n d e n 
M e n s c h e n setzt, n i m m t auch der neueste Weltbevölkerungsbe
r i c h t des U N F P A e in . Gegen diese ( op t im is t i s che ) Theo r i e wer 
den zwe i Einwände e rhoben : 

> D ie Maßstabsvergrößerung verschärfe d i e Wel t lage . — Dies 
t r i f f t zu. D ie europäischen Länder zählten be i B e g i n n der I n d u 
s t r i a l i s i e r u n g 15 oder 20 M i l l i o n e n Menschen ; C h i n a zählt heute 
1 M i l l i a r d e , I n d i e n über 700 M i l l i o n e n , I n d o n e s i e n 125 M i l l i o n e n 
usw. D ie D i m e n s i o n e n s ind also anders . ( U m so w i c h t i g e r i s t 
dahe r d ie F a m i l i e n p l a n u n g . ) 
> Das V e r h a l t e n der M e n s c h e n sei e ine K o n s t a n t e . — Dieser 
B e h a u p t u n g i s t en tsch i eden zu w ide r sp r e chen . D ie deutsche 
Bevölkerung e t w a h a t i n k n a p p 50 J a h r e n , also 1,5 Genera t i o 
nen , i h r f am i l i a l e s V e r h a l t e n g r u n d l e g e n d verändert — t r o t z 
Schule , A r m e e , Staat , K i r c h e , K i n d e r g e l d . D i e gese l l scha f t l i chen 
N o r m e n u n d W e r t v o r s t e l l u n g e n haben s i ch r a d i k a l gewande l t . 

Z w i s c h e n D e m o g r a p h e n u n d E n t w i c k l u n g s p o l i t i k e r n i s t die Be
d e u t u n g der Bevölkerungsentwicklung u n d F a m i l i e n p l a n u n g 
für d ie ökonomische u n d soziale E n t w i c k l u n g u m s t r i t t e n . Was 
muß zuers t geschehen: zuers t A b n a h m e des Wachs tums , Stab i 
l i s i e r u n g der Bevölkerung, oder zuers t ökonomische E n t w i c k 
lung? Pess im is t en würden a r g u m e n t i e r e n : E n t w i c k l u n g i m 
S inne der D e f i n i t i o n v o n L.J. Z i m m e r m a n — die Wachs tums
ra t e des B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s muß s te t i g u n d über e inen länge
r e n Z e i t r a u m die der Bevölkerung übertreffen — sei e rs t mög
l i ch , w e n n d ie Bevölkerungspolitik e r f o l g r e i ch u n d das Wachs
t u m ges toppt sei. O p t i m i s t e n würden sagen, auch be i Bevölke
r u n g s w a c h s t u m sei E n t w i c k l u n g s s t a r t u n d Standardverbesse
r u n g möglich. Le t z t e re sei Vo rausse t zung für r a t i ona l e F a m i l i 
e n p l a n u n g . D ieser S t r e i t e r sche in t u n f r u c h t b a r ; d ie Frage i s t 
n i c h t zu en tsche iden . F a m i l i e n p l a n u n g i s t se lbst T e i l u n d Folge 
v o n E n t w i c k l u n g . Sie w i r d e rs t möglich, w e n n e ine komp l ex e 
ökonomische, soziale u n d k u l t u r e l l e E n t w i c k l u n g begonnen 
ha t . 

Kurzer Rückblick auf die europäische Geschichte 

U m die r i c h t i g e Perspekt i ve für die drängenden Bevölkerungs
p r o b l e m e sehr v i e l e r Entwicklungsländer z u g ew innen , i s t e i n 
h i s t o r i s che r Rückblick angebracht . I n früheren E n t w i c k l u n g s 
phasen haben v ie le P o l i t i k e r K i n d e r r e i c h t u m als an s ich nütz
l i c h angesehen. I m 1 8 J a h r h u n d e r t gab es i n Preußen d ie Paro
le: >Developper — c'est peupler« ( E n t w i c k l u n g — das i s t Bevöl
k e r u n g s z u n a h m e ) . M a n b rauch t e Siedler , W e h r b a u e r n , Solda
t en , K a n o n e n f u t t e r . K i n d e r r e i c h t u m u n d -Ste rb l i chke i t e iner
seits, militärische Mißachtung des Menschen l ebens anderer
seits b e s t i m m t e n we i t g ehend die Bevölkerungspolitik präin
dus t r i e l l e r , f euda l e r Gese l lschaf ten. U n k l a r e V o r s t e l l u n g e n 
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über S i c h e r u n g v o n genügend Familienarbeitskräften u n d A l 
t e r sh i l f e beeinflußten das R e p r o d u k t i o n s v e r h a l t e n . 
I n de r i n d u s t r i e l l e n Gese l l schaf t h a t s i ch das f a m i l i a l e V e r h a l 
t e n g r u n d l e g e n d g ewande l t u n d a n verbesser te Gesundhe i t , hö
here L e b e n s e r w a r t u n g , d en W u n s c h n a c h besserer A u s b i l d u n g 
u n d das a l l geme ine Soz i a l v e r s i che rungssys t em angepaßt. De r 
M e n s c h l eb t bewußter, auch verantwortungsbewußter. D i e gei
st ige u n d phys i sche A r b e i t der F r a u w i r d als n o t w e n d i g für die 
mode rne Gese l lschaf t begr i f f en , u n d d ie F r a u se lbst verändert 
i h r Rollenverständnis. E r s t i n d i esem n e u e n G e s a m t k o n t e x t 
w e r d e n F a m i l i e n p l a n u n g , Empfängnisverhütung, d ie P i l l e oder 
d ie A b t r e i b u n g v o n den M e n s c h e n ak z ep t i e r t u n d p r a k t i z i e r t . 
V o r fünf J a h r z e h n t e n wäre w a h r s c h e i n l i c h d i e P i l l e n i c h t ak
zep t i e r t w o r d e n u n d i n den A p o t h e k e n n i c h t käuflich gewesen; 
d e n n dama l s h a t t e n w i r M i n i s t e r , Po l i z i s ten u n d Staatsanwälte, 
d ie dagegen v o r g i n g e n u n d Ärzte e i n spe r r t en , w e n n sie das 
V o l k aufklärten. Unse r V e r h a l t e n also h a t s i ch i n a n d e r t h a l b 
G e n e r a t i o n e n r a d i k a l verändert, v o n der N o r m v o n ach t K i n 
d e r n zu r N o r m v o n e in b is zwe i K i n d e r n , n i c h t m e h r >soviel 
K i n d e r , w i e G o t t uns schenkt<, sonde rn sov ie l K i n d e r , w i e w i r 
w o l l e n , d.h. w i e d ie P a r t n e r m i t e i n a n d e r ausmachen . 
Es g i b t h i e r H e m m f a k t o r e n u n d fördernde F a k t o r e n . 
E r s t e r H e m m f a k t o r i s t der Staat : Reg i e rung , Militär, J u s t i z u n d 
w e i t g e h e n d d ie K i r c h e n . Dazu gehören S c h u l e n u n d L e h r e r , d i e 
d ie o f f i z ie l l e Rüstungs- u n d Bevölkerungspolitik i n m o r a l i s c h e 
N o r m e n u n d E r m a h n u n g e n umse t zen müssen oder so l l en u n d 
die d en j u n g e n M e n s c h e n e inse i t i g , s e l ek t i v i n f o r m i e r e n , i h m 
w i ch t i g e s W issen v o r e n t h a l t e n . So haben v ie le deutsche L e h r e r 
i n de r Zw i s chenk r i e g s z e i t deutschen K i n d e r r e i c h t u m als Vor 
ausse t zung für d e n Sieg über das d e g e n e r i e r t e F r a n k r e i c h m i t 
s e inem Zwe ik inde rsys t em< propag i e r t . 

H e m m f a k t o r i s t auch d ie Gewährung v o n K i n d e r g e l d ans te l l e 
v o n aus r e i chendem L o h n u n d Geha l t . N u r w e n n das E i n k o m 
m e n des abhängig Beschäftigten so groß ist , daß er e ine F a m i l i e 
se iner W a h l ernähren k a n n , i s t seine E n t s c h e i d u n g über d ie 
K i n d e r z a h l w i r k l i e h f r e i . Unw issenhe i t , M a n g e l a n I n f o r m a t i o n , 
Scheu v o r >Sünde< u n d Tabus, A n g s t vo r S t ra f e m i n d e r n diese 
E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t g le ichfa l ls . Ge ldg ie r m a n c h e r Ärz te u n d 
A n g s t andere r Ärzte h i n d e r n die A b t r e i b u n g zu r r e c h t e n Ze i t . 
D i e fördernden F a k t o r e n der U m s t e l l u n g des S e x u a l v e r h a l t e n s 
w a r e n vo r a l l em, daß soz ia l ist ische Ärzte m i t i h r e r Aufklä
rungstätigkeit i n der A r b e i t e r k u l t u r b e w e g u n g sowie spez ie l le 
A r b e i t e r v e r e i n e für S e x u a l r e f o r m die A r b e i t e r f r a u e n über r i c h 
t iges V e r h a l t e n u n d H i l f s m i t t e l i n f o r m i e r t e n u n d erzogen. 
Wachsendes Selbstbewußtsein der a rbe i t enden F r a u e n u n d ver
besserte Soz ia l v e rs i che rung t r u g e n das i h r e dazu be i . 
Diese E n t w i c k l u n g e n haben allmählich auch eher abgeschlos
sene Bevölkerungsschichten erfaßt, e t w a d ie ag ra r i s che Bevöl
k e r u n g oder ka tho l i s che Bevölkerungsteile. D i e d u r c h s c h n i t t l i 
che Größe v o n B a u e r n f a m i l i e n i n der B u n d e s r e p u b l i k u n t e r 
sche idet s i ch schon seit 30 J a h r e n k a u m v o n der a n d e r e r F a m i -
l en . J u n g e bäuerliche Ehepaare haben heute k l a r e , feste Vor 
s t e l l ungen über d ie beabs icht i g te K i n d e r z a h l . 

Möglichkeiten der Bevölkerungspolitik 

Sta t t anges ichts apoka l yp t i s che r V i s i o n e n zu e r s chaude rn , i s t 
zu f ragen , w i e das R e p r o d u k t i o n s v e r h a l t e n i n a g r a r i s c h e n E n t 
wicklungsländern verändert w e r d e n k a n n . 
Einzelmaßnahmen b l e i b en w e n i g e f f i z ient , so lange der soziale 
G e s a m t k o n t e x t n i c h t g r u n d l e g e n d geändert w i r d . D a z u gehören 
insbesondere S c h u l b i l d u n g , Aufklärung, ge is t ige u n d soziale 
M o b i l i s i e r u n g , A r b e i t , A l t e r s v e r s i c h e r u n g , of fenes A n g e b o t a l l e r 
Verhütungsmittel, F re igabe der A b t r e i b u n g . D e n n bewußte Fa
m i l i e n p l a n u n g i s t se lbst T e i l u n d Folge des a l l g eme inen En t 
w ick lungsprozesses , k a n n i h m n i c h t vo rausgehen u n d n i c h t als 
V o r b e d i n g u n g gesehen w e r d e n . Ohne ökonomische u n d soziale 
E n t w i c k l u n g b l e i b t F a m i l i e n p l a n u n g u n w i r k s a m . Ebenso s i n d 
Zwangsmaßnahmen u n d ökonomische Anre i z e zur S t e r i l i s i e 
r u n g ohne durchsch lagende W i r k u n g . D ie e rs t e ren s i n d gegen
p r o d u k t i v , d ie l e t z t e r en müssen wegen der A r m u t der E n t w i c k 
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lungsländer u n d der Größe des be t r o f f enen Pe rsonenkre i ses 
sehr beg renz t b l e iben . 
C h i n a u n d I n d i e n , d ie zwe i bevölkerungsreichsten S taa ten , ha
ben se i t g e r a u m e r Ze i t e ine ak t i v e P o l i t i k de r F a m i l i e n p l a n u n g 
m i t d e m Z ie l , das Bevölkerungswachstum zu s toppen. I n C h i n a 
so l l z u d e m die Bevölkerung b is z u m J a h r e 2050 oder 2070 au f 
650 b is 700 M i l l i o n e n zurückgeführt w e r d e n . D i e ind i s che Pre
m i e r m i n i s t e r i n I n d i r a G a n d h i u n d der für d ie S taa t l i che F a m i l i 
e n p l a n u n g s k o m m i s s i o n der V o l k s r e p u b l i k C h i n a v e r a n t w o r t l i 
che M i n i s t e r D r . Q i a n X i n z h o n g haben für diese r a t i o n a l e Be
völkerungspolitik d en 1983 e r s tma l s v e r l i e h e n e n >Preis der Ver
e i n t e n N a t i o n e n für he r vo r ragende L e i s t u n g e n au f d e m Geb ie t 
der Bevölkerungsfragen< e r h a l t e n . I n be iden S taa t en h a t diese 
P o l i t i k ve rsch iedene Phasen d u r c h l a u f e n , i n denen pos i t i ve u n d 
negat i ve E r f a h r u n g e n g e m a c h t w u r d e n . 

I n d i e n b e gann früher, d ie Z w e i k i n d e r f a m i l i e zu p ropag i e r en ; 
u n t e r San jay G a n d h i w u r d e n ma t e r i e l l e A n r e i z e a n d ie ausfüh
r e n d e n B e a m t e n gegeben u n d Zwangsmaßnahmen angewandt . 
Das ha l f n u r den G e g n e r n der F a m i l i e n p l a n u n g u n d t r u g b e i 
z u m vorübergehenden M a c h t v e r l u s t v o n I n d i r a G a n d h i . Gegen
wärtig g i l t w i ede r das P r i n z i p völliger F r e i w i l l i g k e i t u n d pos i t i 
v e r Maßnahmen ( F a m i l i e n w o h l f a h r t ) . I n C h i n a n i m m t d ie neue 
Bevölkerungspolitik d ie L i n i e vo r d e m >Maoismus<, d.h. aus 
d e m A n f a n g der V o l k s r e p u b l i k , w i e d e r au f u n d p r o p a g i e r t j e t z t 
späte H e i r a t u n d d ie E i n k i n d f a m i l i e . D ie R e g i e r u n g b e k e n n t 
s i ch zur völl igen F r e i w i l l i g k e i t , zur v o l l e n I n f o r m a t i o n u n d s te l l t 
a l le H i l f s m i t t e l kos ten los zur Verfügung. Sie m a h n t al le F u n k 
tionäre, dieses P r i n z i p e in zuha l t en . Vorläufig h a t m a n d e n E i n 
d r u c k , daß d ie veränderten sozio-ökonomischen Verhältnisse 
der V o l k s r e p u b l i k C h i n a günstigere R a h m e n b e d i n g u n g e n für 
e i n e n E r f o l g der a k t i v e n Bevölkerungspolitik geschaf fen h a b e n 
als d ie ver f es t i g te So z i a l o rdnung Ind i ens . 

D i e V e r e i n t e n N a t i o n e n haben e i n eigenes Spez ia l o rgan für 
Bevölkerungspolitik geschaf fen, d en U N F P A ; der aus f r e i w i l l i 
g en L e i s t u n g e n gespeiste Fonds s teht i n enger Be z i ehung z u m 
U N D P , d e m E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m der We l t o r gan i sa t i on . Wie 
al le i n t e r n a t i o n a l e E i n r i c h t u n g e n i s t diese erwünscht u n d nütz
l i c h . A b e r i n i h r e r Abhängigkeit v o n 158 U N - M i t g l i e d s t a a t e n 
müssen i h r e Aktivitäten au f d ie Wünsche, In t e ressen , Po l i t i k en , 
E m p f i n d s a m k e i t e n a l l e r Reg i e rungen Rücksicht n e h m e n . N u r 
i n s o w e i t diese so f o r t s c h r i t t l i c h s ind , daß sie das Bevölkerungs
w a c h s t u m begrenzen oder s toppen w o l l e n , k a n n der U N F P A 
he l f end e ing re i f en . Seine Z ie le müssen sehr a l l g eme in , vo r s i ch 
t i g , i n h a l t s n e u t r a l f o r m u l i e r t w e r d e n : 
»Entwicklungsländer au f d e r e n W u n s c h be i i h r e n Bevölkerungsproble
m e n zu unterstützen i n d e n F o r m e n u n d m i t d e n M i t t e l n , d i e d e n L a n 
desbedürfnissen a m bes t en en t sp r e chen . D e r F o n d s fördert k e i n e be
s t i m m t e P o l i t i k oder b e s t i m m t e n Z u g a n g be i d e r B e h a n d l u n g v o n Bevöl
k e r u n g s p r o b l e m e n , s o n d e r n h a n d e l t a u f V e r l a n g e n v o n R e g i e r u n g e n be i 
e n t s p r e c h e n d e r B e a c h t u n g de r n a t i o n a l e n Souveränität u n d k u l t u r e l l e r 
u n d soz ia ler Verhaltensweisen.« 
( U N F P A , w h a t i t is , w h a t i t does, N e w Y o r k o.J.) 

Die bevölkerungspolitische E i n s t e l l u n g der Reg i e rungen aber 
i s t s c h w e r l i c h au f e in en Nenne r zu b r i n g e n . So v e r t e i l e n s i ch 
d ie 51 a f r i k a n i s c h e n Reg i e rungen h i n s i c h t l i c h des Zugangs zu 
m o d e r n e n M e t h o d e n der G e b u r t e n k o n t r o l l e w i e fo lg t : 
Z u g a n g n i c h t g e s ta t t e t 5 

Z u g a n g n i c h t v o n der R e g i e r u n g unterstützt 11 

Z u g a n g v o n de r R e g i e r u n g i n d i r e k t unterstützt 10 

Z u g a n g v o n de r Regierung d i r e k t unterstützt 25 

E i n knappes D r i t t e l i s t also nega t i v e inges te l l t u n d v e r w e h r t 
f a k t i s c h d en Massen der a r m e n Bevölkerung d e n Z u g a n g zur 
i n d i v i d u e l l e n F a m i l i e n p l a n u n g . 
Wo aber R e g i e r u n g e n i n der Bevölkerungspolitik n a t i o n a l u n d 
i n t e r n a t i o n a l Verantwortungsbewußtsein zeigen, h i l f t der 
U N F P A au f v e r sch i edenen Wegen: e twa be i de r V o r b e r e i t u n g , 
Durchführung u n d A u s w e r t u n g der Volkszählung oder be i Er
ziehungsmaßnahmen. E r unterstützt na t i ona l e F a m i l i e n p l a 
n u n g s o r g a n i s a t i o n e n u n d R e g i e r u n g s p r o g r a m m e sowie d ie de
m o g r a p h i s c h e Fo r s chung . A u s po l i t i s chen u n d f i nanz i e l l en 
Gründen k a n n das aber n u r H i l f e zur Se lbs th i l f e se in. Dabe i 
a rbe i t e t der U N F P A m i t UN-Sonde ro r gan i sa t i onen u n d -Son-

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

UNESCO keine Aktiengesellschaft 
Die in der Mainmetropole erscheinende >Zeitung für Deutsch-
land< informierte ihre Leser falsch. Im Zusammenhang mit dem 
zum Jahresende 1984 angekündigten Austritt der Vereinigten 
Staaten aus der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) erweckte sie am 
30. Dezember 1983 den Eindruck, der Jahreshaushalt der 
U N E S C O belaufe sich auf 374,4 Millionen Dollar, nach einer 
Erhöhung von 5 vH auf der letzten Generalkonferenz im Novem
ber gegen die einzige Stimme der USA. Wenn man sich nicht auf 
das Weltblatt >The New York Times< als notorisch unzuverläs
sige Informationsquelle über die U N E S C O verläßt, kann man 
wissen: es ist die Budgetsumme für zwei Jahre. 
Deutschen Lesern wurde bisher vorenthalten, daß mittlerweile 
161 Regierungen die internationale Zusammenarbeit zur Förde
rung der universalen Achtung von Gerechtigkeit, Herrschaft des 
Rechts , Menschenrechten und Grundfreiheiten mittels der 
U N E S C O jahrzehntelang so viel wert war wie einem Teil der 
Bundesdeutschen der Südwestfunk. 
Die frankfurter Allgemeine< informiert ihre Leser des weiteren 
falsch mit der Behauptung, Israel sei 1974 aus der U N E S C O 
ausgeschlossen, zwei Jahre später auf westlichen Druck hin 
aber wieder zugelassen worden. Man kann mit Gründen den 
UNESCO-Sanktionen gegen Israel von 1974 und der damals 
beschlossenen Ablehnung, Israel in die europäische Regional
gruppe der U N E S C O aufzunehmen, widersprechen — doch nie 
ist Israel ausgeschlossen worden. 

Wehe, wenn die UNESCO derartige Falsch-Informations-Macht 
systematisch untersucht: sie muß darauf gefaßt sein, daß eine 
der größten deutschen Zeitungen das UNESCO-Projekt einer 
Neuen Weltinformations- und Kommunikationsordnung »krimi
nell« nennt »zum erklärten Zweck der Beseitigung der Informa
tionsfreiheit in der Welt«. Eine sachliche und umfassende Dar
stellung dieses Projekts haben deutsche Pressekunden noch 
nie lesen dürfen. E s war ein Kardinalfehler der Regierungen in 
der UNESCO, 16 Millionen Dollar von den 374 Zweijahres-Millio-
nen der Organisation und 83 von ihren 2 716 Angestellten den 
Problemen der Kommunikation zu widmen — seitdem werden 
95 Prozent ihrer sonstigen Aktivitäten von unseren Medien un
ter den Teppich gekehrt, die sich durch eine Verschwörung der 
mit der Dritten Welt im Bunde befindlichen Sowjetunion ange
griffen sehen. Bücher in 70 Sprachen, tausende von Kulturpro
jekten, Lehrerbildung, Alphabetisierung, Bewässerungssyste
me, Bewahrung von Kulturdenkmälern — alles unwichtig. 
Die USA zahlen ein Viertel des UNESCO-Haushalts , weil dies 
ihrem gesellschaftlichen Reichtum und ihrer materiellen Lei
stungsfähigkeit entspricht. Aber in der U N E S C O haben sie — 
anders als im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen — kein 
Vetorecht. Die Reagan-Regierung kann den Grundsatz innerlich 
nicht akzeptieren, daß die Weltorganisation keine Aktiengesell
schaft ist, sondern auch in den meisten ihrer Gliederungen und 
Sonderorganisationen ein Parlament gleichberechtigter Regie
rungen. Die gegenwärtige amerikanische Regierung nimmt die 
UNESCO nicht ernst, weil sie allüberall Ost-West-Konflikte ver
mutet, die Entwicklungsländer im Schlepptau der Sowjetunion 
sieht (und sie damit zuweilen dorthin treibt, obwohl es sich in 
Wirklichkeit meist um West-Süd-Konflikte handelt, die s ich der 
Osten nur billig zunutze macht). 
E s entbehrt jeder realistischen politischen Logik, daß die Ame
rikaner die U N E S C O in einer Phase verlassen wollen, da — Im 
letzten November — erstmals seit Jahren der bittere ideologi
sche Streit über Pressefreiheit abgeflaut und einmütig ein Zwei
jahresprogramm von UNESCO-Studien über Weltkommunika
tionsprobleme beschlossen worden ist, Ergebnis zäher Kleinar
beit nicht zuletzt der Bonner Diplomatie. 
Die amerikanischen Regierungsvertreter haben die Chancen, 
ihre Positionen ins Konsensverfahren einzubringen (in dem ja 
die meisten der angefeindeten Deklarationen beschlossen wor
den sind), nicht hinreichend genutzt, in politischer Welt-Verein
fachung die Folgen für ihre eigene Wissenschaft übersehen: 
ihre Ozeanographien, Klimaforscher und Geologen werden ein 
Lied davon singen, daß ihre Verluste größer sind als der ver
ständliche Ärger einiger US-Diplomaten über eine Pol i t is ie
rung^ Im Ergebnis: 50 Millionen Dollar im Jahr gespart und der 
Versuch, die Entwicklungswelt zu überzeugen, einfach aufgege
ben. A n s g a r Skriver • 
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derkörperschaften z u s a m m e n (so m i t W H O , U N E S C O u n d U N I 
CEF ) u n d m i t der I n t e r n a t i o n a l e n V e r e i n i g u n g für gep lante 
E l t e rnscha f t . Wesen t l i che P u b l i k a t i o n e n zu r D e m o g r a p h i e (u.a. 
der jährliche Weltbevölkerungsbericht) w e r d e n v o n i h m her
ausgegeben; er be r e i t e t z u d e m die als A u s s p r a c h e f o r u m w i c h t i 
gen Weltbevölkerungskonferenzen u n d d ie v o rausgehenden Re
g i ona l t r e f f en vor . 

Sieben Thesen 

1. F a m i l i e n p l a n u n g , bewußtes Sexua l - u n d Rep roduk t i onsve r 
h a l t e n i s t aus humanitären, sozia len, ökonomischen u n d k u l t u 
r e l l e n Gründen n o t w e n d i g . Sie ermöglicht b e i gegebenem S t a n d 
der Produktivkräfte bessere E r z i e h u n g u n d bessere V e r s o r g u n g 
der K i n d e r , größere S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g der F r a u . 
2. Schnel les Bevölkerungswachstum vo r d e m E n t w i c k l u n g s 
s t a r t schwächt d i e W a c h s t u m s i m p u l s e , w e i l d i e B e f r i e d i g u n g 
der Grundbedürfnisse e r s c h w e r t w i r d , u n d b r e m s t dahe r d en 
E n t w i c k l u n g s s t a r t . Das R e p r o d u k t i o n s v e r h a l t e n u n d das dar
aus r e su l t i e r ende demograph i sche Gesetz i s t se lbst spez i f i sch 
für j ede E n t w i c k l u n g s p h a s e . A b f l a c h u n g des Bevölkerungs
w a c h s t u m s k a n n daher n i c h t Vo rausse t zung 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 se in, s onde rn i s t T e i l u n d E r g ebn i s dieses Prozes
ses zug le ich . 
3. F a m i l i e n p l a n u n g , s e l b s tkon t r o l l i e r t e , v e r r i n g e r t e K i n d e r 
z ah l bedeute t Übergang des M e n s c h e n v o m b io log i schen z u m 
biosoz ia len Wesen, seine so z i oku l tu r e l l e Höherentwicklung. Sie 
ermöglicht bessere A u s b i l d u n g u n d v e r m e h r t e Berufstätigkeit 
der F r a u . D a d u r c h erhöht s i ch i h r B e i t r a g zu r g e samten sozio-
ökonomischen E n t w i c k l u n g , i h r e be ru f l i che Unabhängigkeit 
u n d i h r e G l e i chbe r e ch t i gung . Fre ie , bewußte E n t s c h e i d u n g über 
Schwange r scha f t u n d Familiengröße i s t d ie e in z i g h u m a n e H a l 
t u n g zur F a m i l i e n p l a n u n g . Z w a n g zur G e b u r t u n g e w o l l t e r u n d 
n i c h t z u ve rso rgender K i n d e r dagegen i s t i n h u m a n u n d unso
z ia l . 
4. F a m i l i e n p l a n u n g i s t besonders i n v o l k r e i c h e n E n t w i c k 
lungsländern n u r durchzuführen i n völliger F r e i w i l l i g k e i t u n d 
be i a k t i v e r M i t w i r k u n g der Bevölkerung, also d u r c h vo l l e I n f o r 
m a t i o n , sexuel le Aufklärung, A n g e b o t a l l e r Verhütungsmittel 
einschließlich des möglichst frühzeitigen, ärztlich durchgeführ

t e n Abo r t e s . V o l l w i r k s a m w i r d F a m i l i e n p l a n u n g e rs t be i a l lge
m e i n verändertem soz ia l em K o n t e x t , be i A l p h a b e t i s i e r u n g , 
Berufstätigkeit der F r a u , umfassende r A l t e r s v e r s i c h e r u n g . 
Zwangsmaßnahmen führen z u m Gegen te i l der gewünschten 
W i r k u n g . 
5. I n a g ra r i s chen Ländern m i t b e g r e n z t e m Bodenangebo t be
deu t e t Bevölkerungswachstum V e r s c h l e c h t e r u n g der »man-
land-rat io< , F l u r z e r s p l i t t e r u n g , B e t r i e b s v e r k l e i n e r u n g , erhöhte 
Pach ten , n i ed r i g e r e Arbeitsproduktivität, s i nkende I n v e s t i t i o n s 
k r a f t , m e h r Unterbeschäftigung u n d A r b e i t s l o s i g k e i t . 
6. Es g i b t b i she r k e i n E n t w i c k l u n g s m o d e l l , i n d e m die A g r a r 
p r o d u k t i o n s t a r k i n t e n s i v i e r t w u r d e ohne A b w a n d e r u n g v o n 
Arbeitskräften, ohne i n d u s t r i e l l e rzeugte p r o d u k t i o n s s t e i g e r n d e 
H i l f s m i t t e l , ohne Zufluß v o n foss i ler Ene rg i e u n d ohne e ine 
t e chn i sche Ausrüstung, d ie Arbeitskräfte ersetzt . A b w a n d e r u n g 
aus der L a n d w i r t s c h a f t , aus d e m A g r a r s e k t o r i s t e ine e n t w i c k 
lungspo l i t i s che N o t w e n d i g k e i t , muß aber n i c h t i m m e r A b w a n 
d e r u n g aus d e m Dor f e bedeuten . 
7. D i e i n t e r n a t i o n a l e Geme inscha f t i s t ve rp f l i ch te t , d ie G r u n d 
bedürfnisse a l l e r M e n s c h e n zu s i che rn ; sie i s t dazu fähig, w e n n 
w i r d ie E r k e n n t n i s s e der Wissenscha f t en u n d die E n t d e c k u n 
gen der T e c h n i k nu t z en . Na tu r r e s sou r c en dürfen n i c h t ver 
s chwende t w e r d e n , s onde rn s ind zu schützen u n d s p a r s a m zu r 
B e f r i e d i g u n g der Grundbedürfnisse a l l e r e inzusetzen. Rüstung 
i s t V e r s c h w e n d u n g , K r i e g e s i n d V e r b r e c h e n gegen die M e n s c h 
he i t . Vo r s i ch t i g e I n a n s p r u c h n a h m e der g loba len Ressourcen 
u n d mensch l i ches Verantwortungsbewußtsein i m p l i z i e r e n a u c h 
e i n verändertes R e p r o d u k t i o n s v e r h a l t e n , nämlich f r e i w i l l i g e 
F a m i l i e n p l a n u n g . A l l e A n s t r e n g u n g e n s ind auf f r i e d l i c h e E n t 
w i c k l u n g u n d Förderung der a r m e n Sch i ch ten zu k o n z e n r i e -
r e n . 

L i te ra turh inwe is 

M i t Bevölkerungsfragen ha t sich diese Ze i tschr i f t i n folgenden Aufsätzen 
beschäftigt: H e r m a n n Schubnel l , Probleme des Wachstums der Erdbevölke
rung , V N 4/1969 S.105ff.; Hans Harmsen, Fami l i enp lanung w u r d e e in Men
schenrecht (1927—1969), V N 4/1969 S.109ff.; Hors t Wiesebach, Der Bevölke
rungsfonds der Vere in ten Nat ionen, V N 5/1972 S.143ff.; Chr i s t i an Tomuschat , 
»Seid f ruchtbar u n d mehre t euch . . . « . Zur Weltbevölkerungskonferenz i n Bu
karest, V N 4/1974 S.97ff.; J . W. Strobl , We l tbank u n d Weltbevölkerung, V N 4/ 
1974 S.lOlff. D ie Ergebnisse der Weltbevölkerungskonferenz 1974 w u r d e n dar
gestel l t i n V N 5/1974 S.155ff. E in Resümee der Weltbevölkerungsberichte 1982 
u n d 1983 f inde t s ich i n V N 4/1982 S.140 bzw. V N 5/1983 S.164. 

Industrialisierung: Die Illusionen sind verflogen 
Die UNIDO vor der Umwandlung in eine Sonderorganisation PETER HERRMANN 

UNIDO IV: Wien statt Nairobi 

Z u m J a h r z e h n t für d ie i n d u s t r i e l l e E n t w i c k l u n g A f r i k a s ha t t e 
d i e 35. 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 d ie achtz i 
ger J a h r e erklärt. So lag es nahe, für d ie ans tehende v i e r t e 
Gene ra l kon f e r en z 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 ( U N I D O ) 1 e i n en T a g u n g s o r t au f die
sem K o n t i n e n t auszuwählen, z u m a l d ie vo rangegangenen , j e 
we i l s v o n der U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n b e r u f e n e n V e r a n 
s t a l t u n g e n d ieser A r t j e e i n m a l i n E u r o p a (1971 i n W i e n , Si tz 
der U N I D O ) , A m e r i k a (1975 i n L i m a ) u n d A s i e n (1980 i n Neu-
D e lh i ) s t a t t g e funden h a t t e n . 

N a i r o b i , d ie H a u p t s t a d t des r e l a t i v i n d u s t r i a l i s i e r t e n Ken i a , w a r 
als K o n f e r e n z o r t vorgesehen, u n d bere i t s 1981 f a n d e n Gesprä
che zw i s chen V e r t r e t e r n der U N I D O u n d der k e n i a n i s c h e n Re
g i e r u n g über d i e A b h a l t u n g dieser T a g u n g i n N a i r o b i s ta t t . 
A l l e r d i n g s sah s i ch d ie ken ian i s che R e g i e r u n g i m V e r l a u f des 
J a h r e s 1983 wegen der »äußerst e rns t en w i r t s c h a f t l i c h e n Lage « 
gezwungen , i h r Angebo t zur A u s r i c h t u n g der K o n f e r e n z zu
rückzunehmen. D a s i ch k u r z f r i s t i g k e i n ande re r a f r i k a n i s c h e r 
S taa t dazu b e r e i t f and , U N I D O I V zu behe rbe rgen , begrüßte der 

Vorbereitungsausschuß e in Angebo t der österreichischen Re
g i e r u n g , d ie Kon f e r enz i n W i e n aus zu r i ch t en . Sie w i r d n u n v o m 
2. b i s 18. A u g u s t 1984 do r t s t a t t f i n d e n . Das S c h e i t e r n des Planes, 
U N I D O I V i n A f r i k a z u s a m m e n t r e t e n z u lassen, m a g be re i t s 
gedämpfte E r w a r t u n g e n h e r v o r r u f e n . 

Schon d ie vo rangegangene d r i t t e G e n e r a l k o n f e r e n z erfüllte 
n i c h t d ie i n sie gesetzten E r w a r t u n g e n . Zuvor , 1975, ha t t e 
U N I D O I I v o r a l l e m d u r c h d ie Z ie l vorgabe , d i e E n t w i c k l u n g s 
länder so l l t en b i s z u m J a h r 2000 e i n e n A n t e i l v o n 25 v H 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 e r r e i chen , w e l t w e i t e s A u f s e h e n e r reg t . 
Anges i ch t s der b i s h e r i g e n E n t w i c k l u n g des A n t e i l s der E n t 
wicklungsländer a n der w e l t w e i t e n I n d u s t r i e p r o d u k t i o n v o n 
e t w a 8 v H i m J a h r e 1960 au f k n a p p 11 v H i m J a h r e 1980 
e r sche in t diese F o r d e r u n g n i c h t m e h r r ea l i s i e rbar . Sie w u r d e 
d e n n auch ( i n Neu-De lh i ) d u r c h die F o r d e r u n g nach e i n e m A n 
t e i l der Entwicklungsländer a m W e l t h a n d e l v o n 30 v H i m J a h r e 
2000 ersetzt . Gerade w e i l d ie gegenwärtige B i l a n z des i n d u 
s t r i e l l e n F o r t s c h r i t t s i n d en Entwicklungsländern n i c h t sehr 
pos i t i v ausfällt, g i b t sie G r u n d genug, d ie Zie le u n d S t r a t e g i e n 
z u überdenken, zu r e v i d i e r e n oder n e u zu f o r m u l i e r e n . Dafür 
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könnte d ie v i e r t e Gene ra lkon f e r enz der U N I D O als geeignetes 
F o r u m d i enen . D a das U n e r r e i c h b a r e bere i t s au f d e n vorange
gangenen Gene ra l kon f e r enz en d i s k u t i e r t w u r d e , s t eh t U N I 
D O I V n u n v o r der H e r a u s f o r d e r u n g , z u m M a c h b a r e n zurückzu
k e h r e n . 
Überschattet w i r d d i e Gene ra lkon f e r enz auch v o n der s i ch we i 
t e r verzögernden U m w a n d l u n g der U N I D O v o n e i n e m autono
m e n Spez ia l o rgan der G e n e r a l v e r s a m m l u n g i n e ine Sonderor 
gan i sa t i on der V e r e i n t e n N a t i o n e n m i t Selbständigkeit i m Per
sonal - u n d F inanzbe r e i ch . D ie H o f f n u n g , daß d ie U N I D O die 
bevors tehende Gene ra l kon f e r enz bere i t s als Sonde ro r gan er le
ben würde, s c h w a n d i m V e r l a u f des l a n g w i e r i g e n Rat i f i z i e 
rungsprozesses der 1979 ve rabsch i ede ten V e r f a s s u n g 2 . 

Vom Spezialorgan zur Sonderorganisation 

Die Ursprünge d ieser an s i ch r e l a t i v j u n g e n E i n r i c h t u n g des 
UN-Sys tems gehen zurück au f d en J a n u a r 1952. D a m a l s beauf
t rag t e d ie 6. 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 den 
Wi r t s cha f t s - u n d Soz ia l ra t m i t S t u d i e n für e i n besch leunig tes 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g s p r o g r a m m . I m V e r l a u f de r frühen fünfziger 
J a h r e w u r d e n d a r a u f h i n m e h r e r e Be r i ch t e , d a r u n t e r a u c h e ine 
umfassende B i b l i o g r a p h i e über F o r t s c h r i t t u n d Prob l eme der 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g , e rs te l l t . Nach w e i t e r e n S t u d i e n e twa über 
Kapitalintensität, D i r e k t i n v e s t i t i o n e n u n d Förderung der K l e i n 
i n d u s t r i e i n Entwicklungsländern w u r d e v o m Wi r t s cha f t s - u n d 
Soz ia l ra t 1960 e i n ständiger Ausschuß für i n d u s t r i e l l e E n t w i c k 
l u n g e inger i ch te t , d e m später e i n Z e n t r u m für i n d u s t r i e l l e En t 
w i c k l u n g zugeordne t w u r d e (welches se inerse i ts aus der se i t 
1956 bes tehenden U n t e r a b t e i l u n g für I n d u s t r i e des UN-Sekre ta 
r i a t s he r vo rgegangen w a r ) . Das Z e n t r u m bes t and aus zwe i A b 
t e i l ungen , e ine r für F o r s c h u n g u n d A u s w e r t u n g sowie e ine r 
t echno log i schen A b t e i l u n g . E i n Expe r t ens t ab w u r d e au fgebaut 
u n d Entwicklungsländern au f A n f r a g e zu r Verfügung geste l l t . 
D o c h das Z e n t r u m k o n n t e d ie A n f o r d e r u n g e n der E n t w i c k 
lungsländer n i c h t zu f r i edens t e l l end erfüllen. Während e in ige 
S taa t en n u r e i n e n A u s b a u des Z e n t r u m s für i n d u s t r i e l l e E n t 
w i c k l u n g ans t r eb t en , f o r d e r t e n andere d ie E r r i c h t u n g e iner 
Sonde ro r gan i sa t i on . 

I m März 1963 be fand d a n n e i n zehnköpfiges B e r a t e r g r e m i u m , 
daß die Ressourcen der V e r e i n t e n N a t i o n e n für d ie Förderung 
der i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g we i t aus z u g e r i n g seien, u n d 
e m p f a h l d ie E i n r i c h t u n g e ines spez ie l l en Organs u n t e r der K o n 
t r o l l e de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g . Über d ie E i n b i n d u n g desselben 
i n das U N - S y s t e m g ingen d ie M e i n u n g e n ause inander . D i e me i 
s t en Entwicklungsländer befürworteten e ine selbständige Orga
n i s a t i o n m i t e i genen f i nanz i e l l en Ressourcen; demgegenüber 
sp rachen s i ch d ie Industrieländer für e ine i n t e g r i e r t e Lösung 
i n n e r h a l b des U N - S e k r e t a r i a t s aus. E r s t n a c h e ine r l angen De
ba t t e i n der G e n e r a l v e r s a m m l u n g k o n n t e diese S t r e i t f r age ent
sch ieden w e r d e n . A m 20. Dezember 1965 w u r d e m i t Reso lu t i on 
2089 ( X X ) d ie Gründung e iner a u t o n o m e n O r g a n i s a t i o n i nne r 
ha lb der V e r e i n t e n N a t i o n e n zur Förderung der i n d u s t r i e l l e n 
E n t w i c k l u n g beschlossen. V e r w a l t u n g u n d F o r s c h u n g so l l t en 
aus d e m regulären U N - H a u s h a l t f i nanz i e r t , d i e Aktivitäten 
d u r c h f r e i w i l l i g e Beiträge sowie d u r c h M i t t e l des U N - E n t w i c k 
l u n g s p r o g r a m m s (UNDP ) ge t ragen w e r d e n . D i e v o n e i n e m Son
derausschuß e ra rbe i t e t e Sa t zung des n e u e n Spez ia lorgans der 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g w u r d e v o n dieser a m 17. Novembe r 1966 
a n g e n o m m e n 3 . Z u m 1. J a n u a r 1967 w u r d e d ie U N I D O ins L eben 
ge ru f en . A l s autonomes Spez ia lo rgan bzw. Sonderkörperschaft 
h a t sie e ine ähnliche S t e l l u n g i m Sys t em der V e r e i n t e n Nat io 
n e n w i e d ie Hande l s - u n d E n t w i c k l u n g s k o n f e r e n z U N C T A D 
oder das W e l t k i n d e r h i l f s w e r k U N I C E F . 

D i e Gründungsphase der U N I D O f i e l i n e ine Ze i t der w i r t 
s cha f t l i chen Prosperität i n d en w e s t l i c h e n Industrieländern, 
des noch ungeb rochenen G laubens a n den t e chn i s chen Fo r t 
s c h r i t t u n d i n den m e i s t e n a f r i k a n i s c h e n Ländern i n e ine Phase 
der E u p h o r i e anges ichts der gerade e r r e i c h t e n po l i t i s chen U n 
abhängigkeit. Sie e rho f f t en s i ch schne l l en w i r t s c h a f t l i c h e n u n d 

soz ia len A u f s c h w u n g m i t H i l f e ehrge i z i ge r I n d u s t r i a l i s i e r u n g s 
pläne, n a c h d e m d ie k o l o n i a l e n Fesse ln abgeschüttelt w a r e n . 
U n d sie se tz ten V e r t r a u e n i n d ie neugegründete U N I D O , d ie f r e i 
w a r v o m n e o k o l o n i a l e n Be i geschmack der E n t w i c k l u n g s a g e n 
t u r e n der Industrieländer u n d den ökonomischen In t e r essen 
p r i v a t e r I n v e s t o r en . 
I m Lau fe der s iebz iger J a h r e i s t d a n n d ie F o r d e r u n g n a c h e ine r 
U m w a n d l u n g der U N I D O i n e ine S o n d e r o r g a n i s a t i o n e r n e u t i n 
den V o r d e r g r u n d ge t re ten . D ie U m w a n d l u n g so l l der U N I D O 
m e h r Unabhängigkeit gewähren, u m stärker au f d ie Bedürf
nisse der D r i t t e n W e l t e ingehen zu können u n d d ie w e l t w e i t e 
i n d u s t r i e l l e Z u s a m m e n a r b e i t zu stärken. A l s Sonderorgan isa 
t i o n hätte d i e U N I D O eigene Budget - u n d Persona lhohe i t ; i m 
P r o g r a m m b e r e i c h b l i ebe sie n i c h t länger hauptsächlich au f d ie 
Rol le e ine r Durchführungsorganisation des U N D P beschränkt 
u n d könnte d a d u r c h f l e x ib l e r au f A n f o r d e r u n g e n r eag i e r en . 
Be re i t s a m 8. A p r i l 1979 w u r d e i n W i e n m i t der V e r a b s c h i e d u n g 
der Ve r f a s sung d u r c h e ine S t a a t e n k o n f e r e n z 4 de r G r u n d s t e i n 
für d ie U m w a n d l u n g gelegt, diese j edoch a n zwe i B e d i n g u n g e n 
geknüpft: R a t i f i z i e r u n g der Ve r f a s sung d u r c h m i n d e s t e n s 80 
M i t g l i e d s t a a t e n u n d S i c h e r u n g des H a u s h a l t s z u 80 v H . 
I m v e r gangenen J a h r h a t t e n zwa r schon i m Frühjahr 98 Staa
t e n — m e i s t Entwicklungsländer — die Ve r f a s sung r a t i f i z i e r t ; 
das B e i t r a g s a u f k o m m e n für d e n H a u s h a l t w a r aber n o c h n i c h t 
aus r e i chend ges ichert . E r s t m i t der R a t i f i z i e r u n g d u r c h d ie Ver 
e i n i g t e n S taa ten , Großbritannien u n d 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 i n der z w e i t e n Jahreshälfte 1983 w u r d e auch d ie 
we i t g ehende S i c h e r u n g des H a u s h a l t e s (zu 83 v H ) e r r e i ch t . D a 
die B e d i n g u n g e n n u n erfüllt s ind , s t eh t d ie U m w a n d l u n g mögli
cherwe i se z u m 1. J a n u a r 1985 bevor. A l l e r d i n g s haben d ie Ost
blockländer ( m i t A u s n a h m e v o n Rumänien u n d U n g a r n ) d ie 
Ve r f a s sung noch n i c h t r a t i f i z i e r t , u n d es w i r d v e r m u t e t , daß sie 
d ie R a t i f i z i e r u n g als D r u c k m i t t e l für Wünsche i n der Persona l 
p o l i t i k , aber auch zur D u r c h s e t z u n g w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r Vor 
s t e l l ungen aus zunu t z en suchen . 

Aufgabenstellung und Arbeitsschwerpunkte 

D e r U N I D O w u r d e d u r c h Reso lu t i on 2152 (XXI ) f o l gender Au f 
gabenbe re i ch zugewiesen: 
> Förderung der i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g i n Übereinstim

m u n g m i 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 u n d 
> M o b i l i s i e r u n g 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 Ressourcen 

zu r Förderung der I n d u s t r i a l i s i e r u n g v o n Entwicklungslän
d e r n , besonders i m v e r a r b e i t e n d e n Sektor . I m e inze lnen : 
— Förderung e in e r s c h n e l l e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g i n d e n E n t w i c k 

lungsländern; 
— Unterstützung be i d e r A n w e n d u n g m o d e r n e r M e t h o d e n de r Pro

d u k t i o n u n d de r P l a n u n g ; 
— A u f b a u u n d Unterstützung v o n I n s t i t u t i o n e n sow ie des V e r w a l 

t u n g s a p p a r a t s i m B e r e i c h i n d u s t r i e l l e r Techno log i e , d e r V e r f a h 
r e n s t e c h n i k u n d P l a n u n g ; 

— V e r b r e i t u n g v o n I n f o r m a t i o n e n über neue T e c h n o l o g i e n u n d Ver 
f a h r e n s t e c h n i k e n ; 

— Unterstützung de r V e r w a l t u n g s a p p a r a t e be i d e r A u f s t e l l u n g i n d u 
s t r i e l l e r E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m e ; 

— Unterstützung be i d e r B e s c h a f f u n g v o n f i n a n z i e l l e n M i t t e l n z u r 
Durchführung i n d u s t r i e l l e r P r o j e k t e ; 

— Z u s a m m e n a r b e i t m i t a l l e n O r g a n i s a t i o n e n u n d E i n r i c h t u n g e n i m 
S y s t e m de r V e r e i n t e n N a t i o n e n . 

Dieser ursprüngliche A u f g a b e n k a t a l o g sp iege l t noch r e ch t deut
l i c h e i n w e i t g e h e n d o r thodoxes Verständnis v o n I n d u s t r i a l i s i e 
r u n g w id e r . D ie d u r c h d ie i n d u s t r i e l l e P r o d u k t i o n e r z i e l t en 
F o r t s c h r i t t e besonders i n d en w e s t l i c h e n I n d u s t r i e n a t i o n e n , 
(aber auch i m Ostb lock ) prägten w e i t g e h e n d das B i l d v o n der 
anzus t r ebenden I n d u s t r i a l i s i e r u n g der D r i t t e n Wel t . D i e Pro
b l eme des Techno log i e t rans f e rs , d i e Ve r s ch i edenhe i t de r Pro
d u k t i o n s - u n d der g esamten sozio-ökonomischen w i e k u l t u r e l 
l e n R a h m e n b e d i n g u n g e n f a n d e n i n d ieser K o n z e p t i o n noch k e i 
n e n n e n n e n s w e r t e n N i edersch lag . S ta t tdessen s t and d ie I n d u 
s t r i a l i s i e r u n g a n s i ch i m V o r d e r g r u n d , ohne daß i h r e Au f gabe 
u n d i h r S t e l l e n w e r t i m gese l l scha f t l i chen u n d v o l k s w i r t s c h a f t l i 
chen K o n t e x t h i n t e r f r a g t w o r d e n wäre. I n d u s t r i a l i s i e r u n g er-
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Unte r anderem über Abrüstungsfragen u n d M i t t e l a m e r i k a unte rh i e l t en sich 
Bundespräsident K a r l Carstens u n d UN-Generalsekretär Javier Perez de 
Cuel lar bei ih re r Begegnung am Sitz der Vere in ten Nat ionen am 13,Oktober 
1983. A n diesem Tage ergr i f f erstmals e in deutsches Staatsoberhaupt das Wor t 
vor der Genera lversammlung; die Ansprache des Bundespräsidenten ist auf 
S. 25f. dieser Ausgabe wiedergegeben. 

sch ien w o h l z u m d a m a l i g e n Z e i t p u n k t als Schlüssel zu j e g l i che r 
w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g u n d zu r Überwindung der U n t e r 
e n t w i c k l u n g . 
Daß d ie U N I D O selbst f r e i l i c h ke ineswegs au f d e m S t a n d v o n 
1965 s tehengeb l i eben ist , bewe i sen i h r e Aktivitäten i m B e r e i c h 
angepaßter Techno log ie u n d au f d e m Geb ie t a l t e r n a t i v e r i n d u 
s t r i e l l e r E n e r g i e g e w i n n u n g ; es w i r d n i c h t zu le t z t auch i n neue
r e n P u b l i k a t i o n e n deu t l i ch . So s t e l l t d ie U N I D O i n i h r e r 1979 
veröffentlichten S c h r i f t > Indus t ry 2000 — N e w Perspect ives< 5  

e ine neue St ra teg ie endogener I n d u s t r i a l i s i e r u n g den her
kömmlichen S t ra t e g i en der i m p o r t s u b s t i t u i e r e n d e n oder ex
p o r t o r i e n t i e r t e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g gegenüber. Diese e n d o g e 
nous i n d u s t r i a l i z a t i o n ^ d ie als b i n n e n o r i e n t i e r t e oder n a c h i n 
n e n ge r i ch te t e I n d u s t r i a l i s i e r u n g zu v e r s t ehen ist , so l l s i ch stär
k e r a n den Massenbedürfnissen o r i e n t i e r e n , W i r t s cha f t swachs 
t u m i n n e r h a l b des Landes i n d u z i e r e n u n d zu e ine r w e i t g e h e n d 
selbständigen I n d u s t r i e p r o d u k t i o n be i t r agen . 
A l s i n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n k a n n s ich d ie U N I D O e ine r 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d en u n t e r s c h i e d l i c h e n u n d v i e l f a ch 
k o n t r o v e r s e n E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e n n i c h t en tz i ehen . D ies er
l e i c h t e r t ganz s icher n i c h t d ie E n t w i c k l u n g e ines h o m o g e n e n 
Selbstverständnisses der O r g a n i s a t i o n . I n der Ve r f a s sung der 
künftigen Sonde ro r gan i sa t i on w u r d e das Au f gaben f e l d der 
U N I D O n e u d e f i n i e r t u n d besonders a u c h i m H i n b l i c k au f d ie 
A n l i e g e n der Entwicklungsländer u n d i m S inne e ine r n euen 
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 r e v i d i e r t . Fo lgende Au fga 
benbere i che s tehen n u n i m M i t t e l p u n k t : 

> Förderung u n d A u s w e i t u n g der H i l f e a n Entwicklungslän
der zur E n t w i c k l u n g , A u s d e h n u n g u n d M o d e r n i s i e r u n g i h r e r 
I n d u s t r i e n ; 

> Förderung der Entwicklungsländer b e i m A u f b a u u n d Be
t r i e b v o n I n d u s t r i e n , u m l o k a l verfügbare natürliche u n d 
mensch l i che Ressourcen v o l l zu n u t z e n u n d zu r Eigenstän
d i g k e i t d ieser Länder be i zu t ragen ; 

> Übernahme der Rol le als F o r u m u n d I n s t r u m e n t für K o n 
t ak t e , Fachgespräche u n d V e r h a n d l u n g e n zw i schen I n d u 
s t r i e - u n d Entwicklungsländern; 

> E n t w i c k l u n g v o n Sondermaßnahmen, u m d ie Z u s a m m e n a r 
be i t zw i s chen den Entwicklungsländern u n d zw i schen I n d u 
s t r i e - u n d Entwicklungsländern zu fördern. 

W a r d ie a l te A u f g a b e n s t e l l u n g aus der Gründungszeit noch sehr 
v o n e i n e m m e c h a n i s t i s c h e n Industrialisierungsverständnis u n d 
e i n e m e inse i t i g en T r a n s f e r v o n den i n d u s t r i a l i s i e r t e n i n die 
n i c h t - i n d u s t r i a l i s i e r t e n Länder geprägt, so sp iege l t d ie Ver fas
s u n g v o n 1979 e ine d i f f e r enz i e r t e r e S i ch t u n d e i n gestärktes 
Selbstbewußtsein der D r i t t e n We l t w ide r ; dies läßt ho f f en , daß 
i n Z u k u n f t insbesondere der E r f a h r u n g s a u s t a u s c h u n d d ie Z u 
s a m m e n a r b e i t der Entwicklungsländer u n t e r e i n a n d e r a n Be
d e u t u n g g e w i n n e n . 
I n der Durchführung v o n Maßnahmen i s t d ie U N I D O w e l t w e i t 
a k t i v ; i h r e A r b e i t s s c h w e r p u n k t e setzt sie, i h r e m A u f t r a g ent
sprechend , i n d en wen i g e r i n d u s t r i a l i s i e r t e n K o n t i n e n t e n , also 
A s i e n u n d A f r i k a . De r P r o j e k t h a u s h a l t be l i e f s i ch 1982 au f 91,9 
M i l l U S - D o l l a r 6 u n d d i en t e der F i n a n z i e r u n g v o n 1 510 Pro j ek 
t e n . D i e m e i s t e n Pro j ek te , nämlich 968, lagen u n t e r h a l b der 
Kos t enschwe l l e v o n 150 000 Do l l a r , 415 P ro j ek t e zw i s chen 
150 000 D o l l a r u n d 1 M i l l ; 127 Pro j ek t e überschritten d ie 
Schwe l l e v o n 1 M i l l Do l l a r . 36,7 v H a l ler Ausgaben en t f i e l en au f 
Maßnahmen i n A s i e n u n d i m Paz i f ik , 33,7 v H au f solche i n A f r i 
ka , 12,7 v H au f Maßnahmen i n a rab i s chen Ländern (einschließ
l i c h der n o r d a f r i k a n i s c h e n a rab i schen Länder, d ie be re i t s u n t e r 
der R u b r i k >Afrika< berücksichtigt s ind) u n d 11,7 v H der Ausga 
ben d i e n t e n der Durchführung v o n P r o j e k t e n i n M i t t e l - u n d 
Südamerika. We l twe i t e u n d in t e r r eg i ona l e Maßnahmen w u r d e n 
m i t e i n e m A n t e i l v o n 8,4 v H gefördert, während für P r o j e k t e i n 
E u r o p a l ed i g l i ch 3,9 v H ausgegeben w u r d e n . 
N a c h S e k t o r e n u n d Fachbere i chen geg l i eder t l agen d ie Ausga 
ben 1982 anteilmäßig w i e fo lg t : 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e 20,6 v H 
M a s c h i n e n b a u 15,3 v H 
A g r a r i n d u s t r i e 13,3 v H 
Infrastrukturmaßnahmen 12,9 v H 
M e t a l l v e r a r b e i t u n g 
A u s - u n d F o r t b i l d u n g 
W i r t s c h a f t l i c h k e i t s s t u d i e n 
I n d u s t r i e p l a n u n g 
A u f b a u u n d Führung v o n B e t r i e b e n 
sonst i ge B e r e i c h e 

10,0 v H 
7,3 v H 
5,2 v H 
4,7 v H 
4,0 v H 
6,7 v H  

100 

Schlüsselt m a n die Gesamtausgaben n a c h K o s t e n a r t e n auf, so 
en t f i e l en m i t e i n e m A n t e i l v o n 48,2 v H fast d i e Hälfte a l l e r Aus 
gaben au f P ro j ek tpe r sona l , 26,6 v H au f d i e Bescha f fung v o n 
Ausrüstung, 10,1 v H auf Zulieferverträge u n d 13 v H au f S t i pen 
d i e n u n d A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e . E i n k l e i n e r Rest v o n 2,1 v H 
w u r d e für Sonst iges v e r w a n d t . Dabe i w i r d d e u t l i c h , daß d ie 
K o s t e n für P ro j ek tpe r sona l u n d Ausbildungsmaßnahmen r e c h t 
hoch l iegen, während d ie Bescha f fung v o n Ausrüstung n u r e i 
n e n r e l a t i v besche idenen A n t e i l e i n n i m m t . 

D ie U N I D O engag ie r t s ich f r e i l i c h n i c h t n u r i n k o n k r e t e n Pro
j e k t e n , s onde rn führt auch f l a n k i e r e n d e Maßnahmen d u r c h u n d 
s te l l t übergreifende D i ens t l e i s tungen zu r Verfügung w i e e t w a 

— globale , r e g i ona l e u n d s ek t o ra l e I n d u s t r i e s t u d i e n ; 
— Bescha f fung v o n I n f o r m a t i o n e n über P r o d u k t i o n s - u n d V e r f a h r e n s 

t e c h n i k e n d u r c h d ie I n f o r m a t i o n s b a n k für I n d u s t r i e u n d T e c h n i k ( I N -
T I B ) ; 

— T e c h n o l o g i e t r a n s f e r u n d - e n t w i c k l u n g ; 
— V e r m i t t l u n g v o n Investit ionsmöglichkeiten ( I n v e s t m e n t P r o m o t i o n 

Serv ice ) z w i s c h e n U n t e r n e h m e n aus I n d u s t r i e - u n d Entwicklungslän
d e r n d u r c h spez ie l le Kontaktbüros i n v e r s c h i e d e n e n Industrielän
d e r n (so i n N e w Y o r k , Pa r i s u n d Kö ln ) ; 

— I n d u s t r i e f a c h t a g u n g e n ; 
— T a g u n g e n z u r Förderung de r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n E n t w i c k 

lungsländern; 
— Sondermaßnahmen für d i e a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n Länder; 
— Durchführung des S o n d e r p r o g r a m m s z u r I n d u s t r i a l i s i e r u n g A f r i k a s 

(>Dekade für d i e i n d u s t r i e l l e E n t w i c k l u n g A f r ikas< ) ; 
— S c h w e r p u n k t p r o g r a m m e zu E n e r g i e f r a g e n u n d zur F i n a n z i e r u n g s 

v e r m i t t l u n g . 
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Ste l l t m a n den P r o j e k t h a u s h a l t d e m regulären H a u s h a l t der 
U N I D O (1982 45,4 M i l l Do l l a r ) gegenüber, so e r g i b t s i ch e ine 
R e l a t i o n v o n 2 zu 1, w o b e i a l l e rd ings d a r a u f h ingew i e s en wer 
den muß, daß der reguläre H a u s h a l t auch zur F i n a n z i e r u n g v o n 
A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e n , zur F o r s c h u n g u n d für Sonderbera
tungsd i ens t e herangezogen w i r d . 
Während der reguläre H a u s h a l t de r U N I D O bis zur U m w a n d 
l u n g i n e ine Sonde ro r gan i sa t i on i m Gesamtbudge t der V e r e i n 
t e n N a t i o n e n e n t h a l t e n ist , w i r d er d a n a c h d u r c h e igene P f l i ch t 
beiträge der M i t g l i e d s t a a t e n f i n a n z i e r t . De r P r o j e k t h a u s h a l t 
b e r u h t au f f r e i w i l l i g e n Beiträgen. De r we i t aus größte T e i l da
von , e t w a 75 v H , w i r d der U N I D O n i c h t u n m i t t e l b a r , s onde rn 
über das U N D P zur Verfügung geste l l t . L e d i g l i c h e twa 13 v H 
der g esamten Maßnahmen w e r d e n d u r c h den 1976 e inge r i ch te 
t e n u n d v o n der U N I D O selbst v e r w a l t e t e n I n d u s t r i e l l e n E n t 
w i c k l u n g s f o n d s der V e r e i n t e n N a t i o n e n ( U N I D F ) f i n a n z i e r t . 
O b w o h l d ieser Fonds e i g e n t l i c h schon e i n jährliches V o l u m e n 
v o n 50 M i l l Do l l a r hätte e r r e i c h e n so l len, b l i eb er b i s l ang auf
g r u n d u n z u r e i c h e n d e r f r e i w i l l i g e r Beiträge au f e i n e m jährli
chen N i v e a u v o n e twa 12 M i l l D o l l a r s tehen. D a n e b e n t r a g e n 
n o c h T r e u h a n d f o n d s e inze lne r Mitgliedsländer für spezi f ische 
P ro j ek t e e i n en A n t e i l v o n k n a p p 10 v H zur P r o g r a m m f i n a n z i e 
r u n g be i . 

Die UNIDO-Praxis: Fallbeispiel Kenia 

Ken i a , das e i g e n t l i c h G a s t l a n d für U N I D O I V se in sol l te , verfügt 
be i e iner Gesamtfläche v o n r u n d 580 000 q k m u n d e iner 18-Mi l -
lionen-Bevölkerung über e twa 150 000 Arbeitsplätze i m verar 
b e i t enden Gewerbe , d ie hauptsächlich i n der H a u p t s t a d t Na i 
r o b i sowie d e m u n w e i t davon ge legenen I n d u s t r i e z e n t r u m 
T h i k a u n d i n der H a f e n s t a d t M o m b a s a verfügbar s ind . M i t 
e i n e m A n t e i l des v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes a m B r u t t o i n l a n d s 
p r o d u k t v o n 13 v H fällt i h m i n K e n i a e ine s i ch tbar größere 
Ro l l e zu als e t w a i n den be iden Nachbarländern T a n s a n i a u n d 
Uganda , w o das v e ra rbe i t ende Gewerbe l ed i g l i ch e i n e n B e i t r a g 
v o n 9 v H bzw. 5 v H z u m B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t be i s t eue r t 7 . 
Zah l r e i che t r a n s n a t i o n a l e U n t e r n e h m e n , d a r u n t e r >Br i t i sh 
A m e r i c a n Tobacco<, >Bata<, >Firestone< u n d >Hoechst< sowie 
auch w e n i g e r große F i r m e n aus den t r a d i t i o n e l l e n Industrielän
d e r n h a b e n den I n d u s t r i e s e k t o r m i t i h r e n T o c h t e r b e t r i e b e n u n d 
M a r k e n a r t i k e l n bere i t s w e i t g e h e n d geprägt. Während i m Lande 
ansässige I n d e r schon se i t e in i g e r Ze i t zah l r e i che mittelständi
sche I n d u s t r i e b e t r i e b e au fgebaut haben , i s t d ie Z a h l v o n I n d u 
s t r i e b e t r i eb en i n k e n i a n i s c h e r H a n d n o c h sehr begrenzt . Letz
te re können ,sich k a u m des K o n k u r r e n z d r u c k s e r w e h r e n u n d 
müssen s i ch w e i t g e h e n d au f M a r k t n i s c h e n beschränken. I nne r 
ha lb des I n d u s t r i e s e k t o r s sp ie l t d ie E r z e u g u n g v o n N a h r u n g s 
u n d Genußmitteln (einschließlich v o n Getränken w i e B i e r u n d 
Colagetränken) d ie H a u p t r o l l e . D a n e b e n s i n d d ie chemische I n 
d u s t r i e (einschließlich der Erdölraffinerien) u n d me ta l l v e r a r 
be i t ende Be t r i ebe v o n Bedeu tung . 

D i e au f d e n e r s t en B l i c k e r s t a u n l i c h große Pa le t te v o n I n d u 
s t r i e p r o d u k t e n >Made i n Kenya< e rwe i s t s i ch a l l e rd ings be i ge
n a u e r e r B e t r a c h t u n g als T r u g b i l d , d e n n v o m gesamten i n d u 
s t r i e l l e n Produktionsprozeß — v o n der F o r s c h u n g über d ie Pro
d u k t e n t w i c k l u n g b is h i n z u m M a r k e t i n g — f inde t , abgesehen 
v o n A u s n a h m e n , l e d i g l i ch d ie E n d v e r a r b e i t u n g i n K e n i a s tat t . 
Techno log i e u n d H a l b f a b r i k a t e w e r d e n genauso i m p o r t i e r t w i e 
d ie für d e n Produktionsprozeß v e r w a n d t e M a s c h i n e r i e . D ie 
Wertschöpfung i m k e n i a n i s c h e n I n d u s t r i e s e k t o r e r r e i c h t des
h a l b n u r e i n e n A n t e i l v o n d u r c h s c h n i t t l i c h e t w a 20 v H des ge
s a m t e n P r o d u k t i o n s w e r t e s . D i e jährliche Wertschöpfung p r o i n 
d u s t r i e l l e r A r b e i t s k r a f t s c h w a n k t e 1977 zw i s chen e t w a 2 700 
D M i n der Leder- u n d S c h u h i n d u s t r i e u n d e t w a 10 000 D M i n 
der M e t a l l v e r a r b e i t u n g ; sie l ag i m D u r c h s c h n i t t a l l e r I n d u s t r i e 
b r a n c h e n be i ca. 5 500 D M 8 . 

D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Größe der I n d u s t r i e b e t r i e b e l i eg t be i n u r 
12 Arbeitskräften; dies dürfte e inerse i ts au f k a p i t a l i n t e n s i v e 
V e r f a h r e n u n d andererse i t s au f e ine V i e l z a h l — n a c h u n s e r e n 

B e g r i f f e n — h a n d w e r k l i c h e r I n d u s t r i e b e t r i e b e zurückzuführen 
se in . D ie V e r f l e c h t u n g i n n e r h a l b des I n d u s t r i e s e k t o r s i s t noch 
r e c h t besche iden, w e n n g l e i c h es bere i t s Zu l i e f e rbe t r i ebe für d ie 
K r a f t f a h r z e u g m o n t a g e g ib t , d ie Re i fen, Sitze u n d e l ek t r i s che 
Te i l e be i s t eue rn . D i e Qualität der l o k a l he rges t e l l t en I n d u s t r i e 
p r o d u k t e l i e g t d e u t l i c h u n t e r d e m N i v e a u der Industrieländer, 
u n d i n e in z e lnen B r a n c h e n i s t d ie Qualität so n i e d r i g , daß das 
V e r t r a u e n i n d e n Industrialisierungsprozeß e r h e b l i c h be las te t 
w i r d . 

A u f g r u n d des h o h e n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Engagemen t s b e i m 
A u f b a u v o n P r o d u k t i o n s a n l a g e n h a t s i ch d ie U N I D O i n i h r e n 
Maßnahmen i n K e n i a w e i t g e h e n d d a r a u f k o n z e n t r i e r t , d ie p la 
n e n d e n u n d k o o r d i n i e r e n d e n s t aa t l i chen S t e l l en z u unterstüt
zen, a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e i n d u s t r i e l l e F o r s c h u n g zu fördern 
u n d Maßnahmen i m B e r e i c h der Qualitätskontrolle z u u n t e r 
stützen. I n Ausnahmefällen u n d au f besondere A n f o r d e r u n g h i n 
h a t sie aber a u c h ha lbs taa t l i che P r o d u k t i o n s b e t r i e b e en twede r 
i m A u f b a u oder i m M a n a g e m e n t unterstützt. 

I n n e r h a l b der l e t z t en fünf J a h r e (1979-1983) w u r d e n Maßnah
m e n au f f o l g enden Ebenen durchgeführt bzw. i n A n g r i f f g enom
m e n : 

Regierungse bene 
Unterstützung und Bera tung des Indus t r i emin i s t e r iums bzw. des 
i n d u s t r i a l Survey and Promot ion Center< durch e inen Stab von vier 
Experten und zahlreiche Kurzze i texperten i n der indust r i e l l en Rah
menplanung, Koord in i e rung der Industr ieansiedelung, Verfahrens
technik und V e r m a r k t u n g sowie Erste l lung von Durchführbarkeits
studien für diverse Branchen, z.B. Hohlglas, Stahl , Reifen, Jojoba-
verarbe i tung, Biogasanlagen (F inanzierung durch das UNDP) . 

Staatliche und halbstaatliche Institutionen der Industrieförderung 

• Au fbau und Unterstützung eines Universitätsinstituts für indu
str iel le Forschung und Bera tung durch e inen Experten und einen 
beigeordneten Sachverständigen m i t den Schwerpunkten Förde
rung der ingenieurwissenschaft l ichen Ausbi ldung, Er forschung an
gepaßter Technologie u n d Beratung i n Ver fahrenstechnik (Finan
z ierung durch das UNDP) . 
• Unterstützung eines industr ie l l en Forschungs- u n d Erprobungs
ins t i tu ts i n der Technologie der Lederverarbe i tung m i t dem Ziel der 
Qualitätsverbesserung auf al len Verarbei tungsstufen durch einen 
Exper ten und Laborausstat tung (F inanz ierung durch e inen Treu
handfonds der Bundesrepubl ik Deutschland). 
• Unterstützung der >Kenya Indus t r i a l Estates<, einer E in r i ch tung 
zur Förderung afr ikanischer industr ie l ler Kle inbetr iebe, durch v ier 
Exper ten be im Aufbau von Industr ieparks und i n Fragen der F inan
z ierung (F inanz ierung durch das UNDP). 
• Unterstützung der >Kenya Indus t r i a l Estates< i n der Entwick
lung und Hers te l lung von windbetr iebenen Pumpanlagen i n indu
str ie l l en K le inbetr i eben durch e inen Experten und e inen Entwick
lungshel fer sowie Ma t e r i a l (F inanzierung durch das UNDP) . 

Öffentliche Unternehmen 
• Beratung eines staat l ichen Unternehmens be im Au fbau einer 
Düngemittelfabrik zur Herste l lung bis lang n i ch t i m Lande produ
zierter Düngemittel, nachdem bereits zuvor der Au fbau i n e inem 
>joint venture< m i t einer ausländischen Kapitalgesel lschaft geschei
t e r t war und zu erhebl ichen Ver lusten auf kenianischer Seite ge
führt hatte (F inanz ierung durch das UNDP). 
• Zeitweise Managementberatung einer staat l ichen Fabr ik zur 
Schweinef le ischverarbeitung durch e inen Experten, u m das Unter
nehmen aus der Verlustzone herauszuführen; es is t dabei anzumer
ken, daß der i n pr ivater Hand befindliche Konkurrenzbe t r i eb zum 
gleichen Ze i tpunkt ohne Verluste arbeitete (F inanz ierung durch das 
UNDP) . 

Sonstige Maßnahmen 

• E in bei der Forstbehörde eingerichtetes Pro jekt diente der Ent
w i ck lung vorgefert igter Holzbrücken: Einsatz eines Experten, eines 
beigeordneten Sachverständigen und Lie ferung einer komple t ten 
Werkstattausrüstung (F inanz ierung durch das UNDP) . 
• Erprobung von K l e in t r ak t o r en durch e inen Exper ten i n e inem 
Testzentrum für landwir tschaf t l i che Geräte und Maschinen (F inan
z ierung durch e inen französischen Treuhandfonds) . 

Es i s t w o h l u n s c h w e r e r s i ch t l i ch , daß s ich d ie m e i s t e n U N I D O -
Pro j ek t e au f Bere i che k o n z e n t r i e r e n , d ie für p r i v a t e s u n t e r n e h 
mer i sches E n g a g e m e n t ungee i gne t oder n i c h t a t t r a k t i v s ind . 
A l l e r d i n g s e rgeben s i ch du r chaus Berührungspunkte m i t p r i 
v a t w i r t s c h a f t l i c h e n In te ressen , e twa be i d e m A u f b a u e ine r Dün-
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g e m i t t e l f a b r i k oder d e m M a n a g e m e n t der F l e i s chve ra rbe i 
t u n g s f a b r i k , d ie i n K o n k u r r e n z zu e i n e m besser geführten P r i 
v a t b e t r i e b steht . 

Zwischen bilateralen, multilateralen und privaten Agenturen 

V e r m u t l i c h be f inde t s i ch k e i n e andere O r g a n i s a t i o n des Sy
s tems der V e r e i n t e n N a t i o n e n so s t a r k i n K o n k u r r e n z zu zah l 
r e i c h e n n a t i o n a l e n u n d 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 sowie 
zu P r i v a t u n t e r n e h m e n w i e die U N I D O . Gerade das Geb i e t der 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g der i n dieser H i n s i c h t b i s l ang w e n i g e n t w i k -
k e l t e n S taa t en A f r i k a s , As iens , aber auch L a t e i n a m e r i k a s u n d 
e inze lne r Reg ionen Europas b i e t e t d en u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Or
gan i sa t i onen u n d F i r m e n Gelegenhei t , a k t i v zu w e r d e n u n d 
dabe i i h r e v e r s ch i edena r t i g en Z i e l se t zungen zu ve r f o l gen . M a n 
denke dabe i n u r a n d ie t r a n s n a t i o n a l e n K o n z e r n e m i t i h r e n 
Zwe i gbe t r i eben überall au f der Wel t , a n d ie i n t e r n a t i o n a l e n 
E n t w i c k l u n g s b a n k e n — insbesondere d ie W e l t b a n k g r u p p e e in 
schließlich der für d ie I n d u s t r i a l i s i e r u n g höchst b edeu t samen 
I n t e r n a t i o n a l e n F i n a n z k o r p o r a t i o n —, a n k o n t i n e n t a l e E n t 
w i c k l u n g s b a n k e n w i e d ie A f r i k a n i s c h e E n t w i c k l u n g s b a n k oder 
a n d ie Europäische I n v e s t i t i o n s b a n k der Europäischen G e m e i n 
schaft , d i e Mitgliedsländer der L o m e - K o n v e n t i o n bed i en t ; dane
ben führen zah l r e i che b i l a t e ra l e Förderinstitutionen Maßnah
m e n zu r i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g d u r c h . I m B e r e i c h der B u n 
des r epub l i k D e u t s c h l a n d wäre besonders d ie Deutsche Gesel l 
schaf t für Techn ische Z u s a m m e n a r b e i t (GTZ) zu nennen , d ie i m 
R a h m e n i h r e r T e chn i s chen H i l f e v o r a l l e m K n o w - h o w zur Ver
fügung ste l l t , oder die Deutsche F inanz i e rungsgese l l s cha f t für 
B e t e i l i g u n g e n i n Entwicklungsländern (DEG) , d ie zu Aus l ands 
i n v e s t i t i o n e n bere i t e F i r m e n aus der B u n d e s r e p u b l i k m i t in t e r 
ess i e r ten U n t e r n e h m e r n i n Übersee i n K o n t a k t b r i n g t u n d b e i m 
A u f b a u g eme insamer I ndus t r i eb e t r i eb e d u r c h sachverständige 
B e r a t u n g u n d d ie V e r m i t t l u n g v o n F i n a n z i e r u n g e n unterstützt. 
Neben d iesen b i l a t e r a l e n u n d m u l t i l a t e r a l e n öffentlichen Orga
n i s a t i onen s t eh t n a c h w i e vo r p r i va t es u n t e r n e h m e r i s c h e s E n 
gagement i m V o r d e r g r u n d der I n d u s t r i a l i s i e r u n g , sei es, daß 
mittelständische Be t r i ebe e inen Zwe i gbe t r i eb i n Übersee auf
bauen oder t r a n s n a t i o n a l e U n t e r n e h m e n e ine T o c h t e r f i r m a 
gründen. N i c h t zu le t z t s i nd auch zah l re i che C o n s u l t i n g f i r m e n i n 
p r i v a t e m u n d öffentlichem A u f t r a g a k t i v . I n K e n i a , das w i r als 
Fa l l be i sp i e l ausgewählt h a t t e n , f i n d e n s i ch so g u t w i e al le For
m e n der i n d u s t r i e l l e n Z u s a m m e n a r b e i t . H i e r f e r t i g en w e l t w e i t 
ope r i e r ende F i r m e n Konsumgüter des m i t t l e r e n b is gehobenen 
Bedar f s n a c h europäischem Geschmacksmus t e r , f i n a n z i e r e n 
E n t w i c k l u n g s b a n k e n den A u f b a u mittelständischer I n d u s t r i e n 
u n d b e r a t e n E x p e r t e n d ie Regierungsbehörden b e i m A u f b a u 
e ine r I n d u s t r i a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e . N i c h t se l t en t r e f f en Maßnah
m e n un t e r s ch i ed l i c he r O r g a n i s a t i o n e n au f e inande r oder wer
d e n p a r a l l e l nebene inande r durchgeführt. So e r f u h r i m J a h r e 
1981 das ken i an i s che I n d u s t r i e m i n i s t e r i u m — es w a r 1979 aus 
d e m M i n i s t e r i u m für H a n d e l u n d I n d u s t r i e herausgelöst u n d 
1983 w i e d e r e ingeg l i ede r t w o r d e n — Unterstützung v o n na t i o 
n a l e n E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n e n aus v i e r Ländern sowie v o n 
der U N I D O ; d ie ha lbs taa t l i che Behörde zur Förderung der 
K l e i n i n d u s t r i e ( K e n y a I n d u s t r i a l Estates) , d ie I n d u s t r i e p a r k s i n 
fas t a l l en größeren U r b a n e n Z e n t r e n unterhält, e r h i e l t Un t e r 
stützung v o n der K r e d i t a n s t a l t für W i ede rau fbau , der GTZ, der 
n o r w e g i s c h e n E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n N O R A D , d e m Euro 
päischen E n t w i c k l u n g s f o n d s u n d der U N I D O . 
D a s te l l t s i ch natürlich d ie Frage, ob es überhaupt noch e iner 
spez ie l l en O r g a n i s a t i o n für I n d u s t r i a l i s i e r u n g i m UN-Sys t em 
bedar f , ob dieses Fe ld n i c h t z u m T e i l sogar e r f a h r e n e r e n E n t 
w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n e n überlassen w e r d e n k a n n . Diese Frage 
so l l te f r e i l i c h n i c h t v o r e i l i g b e a n t w o r t e t w e r d e n , d e n n d ie I n d u 
s t r i a l i s i e r u n g h a t v ie le Facet ten, u n d i n den e inze lnen Ländern 
s i n d F i r m e n , I n s t i t u t i o n e n u n d Behörden au f u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Ebenen i n vo l v i e r t . D i e w o h l bedeutends ten F o r m e n der i n d u 
s t r i e l l en Z u s a m m e n a r b e i t s i nd : 

— d i r e k t e A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n v o n I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n aus d e n 
t r a d i t i o n e l l e n Industrieländern; 

— > jo int ventures< z w i s c h e n F i r m e n aus Industrieländern u n d p r i v a t e n 
oder öffentlichen U n t e r n e h m e n i m E n t w i c k l u n g s l a n d m i t b e i d e r s e i t i 
ger B e t e i l i g u n g ; 

— K a p i t a l h i l f e / F i n a n z i e r u n g , d . h . Gewährung v o n I n v e s t i t i o n s k r e d i 
t e n ; 

— T e c h n i s c h e H i l f e b e i m A u f b a u u n d B e t r i e b v o n I n d u s t r i e b e t r i e b e n 
d u r c h B e r e i t s t e l l u n g v o n E x p e r t e n ; 

— T e c h n o l o g i e t r a n s f e r u n d T e c h n o l o g i e e n t w i c k l u n g ; 
— Unterstützung de r E n t w i c k l u n g s - u n d S t r a t e g i e p l a n u n g d u r c h B e r a 

t e r ; 
— Unterstützung b e i m A u f b a u e in e r Qualitätskontrolle u n d de r S t a n 

d a r d i s i e r u n g ; 
— Förderung de r A u s - u n d F o r t b i l d u n g v o n Fachkräften u n d M a n a g e r n 

aus Entwicklungsländern. 

A u f g r u n d des w e i t e n Feldes i n d u s t r i e l l e r Z u s a m m e n a r b e i t be
s t eh t d u r c h a u s R a u m für d ie Durchführung v o n Maßnahmen 
sowoh l a u f g r u n d p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r I n i t i a t i v e als auch au f 
b i l a t e r a l e r u n d m u l t i l a t e r a l e r öffentlicher Basis . D ie U N D P -
Büros i n d e n e inze lnen Ländern bemühen s ich zum indes t dar
u m , d ie Maßnahmen der i n t e r n a t i o n a l e n öffentlichen H i l f e zu 
k o o r d i n i e r e n , i n d e m regelmäßig V e r t r e t e r der ve rsch i edenen 
E n t w i c k l u n g s h i l f e i n s t i t u t i o n e n zu sogenannten Geber -Tre f f en 
e inge laden w e r d e n ; w i e d ie P rax i s zeigt, b i e te t das aber n o c h 
ke ine Ga ran t i e , daß Überschneidungen völlig ausgeräumt wer 
den . 

I n K e n i a h a b e n v o r a l l e m ausländische D i r e k t i n v e s t i t i o n e n , 
also das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Engagement , den A u f b a u e ines 
beach t l i chen I n d u s t r i e s e k t o r s ermöglicht u n d über d ie I m p o r t 
s u b s t i t u t i o n h i n a u s sogar K e n i a i n die Lage versetzt , I n d u s t r i e 
erzeugnisse i n Nachbarländer zu expor t i e r en . Doch h a t d i e I n 
d u s t r i a l i s i e r u n g auch neue Prob leme m i t s ich g eb rach t u n d 
m a n c h e a l te n i c h t w i e e rho f f t bese i t igt . So w u r d e n d u r c h w e g 
wen i g e r Arbeitsplätze als e r w a r t e t u n d e r f o r d e r l i c h geschaf fen, 
da i n v i e l en B e t r i e b e n m i t k a p i t a l i n t e n s i v e r Techno log i e p r o d u 
z i e r t w i r d ; d ie Wertschöpfung i m ken i an i s chen I n d u s t r i e s e k t o r 
i s t ge r ing , da v ie le Vor - u n d Z w i s c h e n p r o d u k t e ebenso w i e d ie 
P r o d u k t i o n s m i t t e l gegen teure , d u r c h ag ra r i s chen E x p o r t er
w i r t s c h a f t e t e Dev i sen eingeführt w e r d e n müssen u n d l ed i g l i ch 
d ie E n d f e r t i g u n g i m Lande s ta t t f inde t ; n i c h t zu l e t z t i s t a u c h der 
s t i m u l i e r e n d e Einfluß au f d en w i c h t i g s t e n Sektor , nämlich die 
L a n d w i r t s c h a f t , ausgebl ieben. Führt m a n s ich d a n n n o c h gele
gen t l i che P r a k t i k e n m a n c h e r t r a n s n a t i o n a l e r U n t e r n e h m e n vo r 
A u g e n , d ie i n e i n e m Toch t e rbe t r i eb i n der D r i t t e n W e l t P h a r m a -
z e u t i k a h e r s t e l l e n 9 , die bere i ts i n den Industrieländern v o m 
M a r k t v e r b a n n t s ind , so k o m m e n doch e in ige Z w e i f e l auf, ob 
s i ch d ie Entwicklungsländer a l l e in au f u n t e r n e h m e r i s c h e P r i 
v a t i n i t i a t i v e be i i h r e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g ve r lassen können. 
U n d gerade h ie r , b e i m V e r t r a u e n v i e l e r R e g i e r u n g e n i n der 
D r i t t e n W e l t au f das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Engagement , k a n n 
e ine i n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n w i e d ie U N I D O he l f en , eupho
r i s c h au f g enommene Investitionspläne zu v e r sa ch l i chen u n d 
u m f a s s e n d zu be l euchten . U m die b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Ren
tabilität sorgen s i ch die I n v e s t o r en selbst, doch d ie Sorge u m 
d e n g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n N u t z e n i s t n i c h t m e h r i h r H a u p t a n 
l i egen (Entsprechendes g i l t natürlich auch für den gesamtge
se l l s cha f t l i chen Schaden — e t w a d u r c h Umweltschäden). Dafür 
müssen d ie Reg i e rung u n d i h r e en t sp r e chenden I n s t i t u t i o n e n 
Sorge t r agen . Sie müssen prüfen, ob e ine I n v e s t i t i o n w i r k l i c h 
Arbeitsplätze schafft , ob sie w i r k l i c h d i e Dev i s enb i l anz verbes
sert , ob sie w i r k l i c h zur Förderung andere r Sek to r en , insbeson
dere des d o m i n a n t e n A g r a r s e k t o r s , beiträgt. Diese A u f g a b e n 
k a n n i h n e n k e i n p r i v a t e r I n ves t o r a b n e h m e n , se lbst w e n n er 
en tsprechende G u t a c h t e n vor l eg t . 

L e i d e r s i n d b i s l ang sehr v ie le R e g i e r u n g e n i n der D r i t t e n W e l t 
d iesen A u f g a b e n n i c h t gewachsen, w e i l sie b i s l ang über zu we
nige oder n u r u n z u r e i c h e n d e r f ah r ene Fachkräfte verfügen. 
H i e r k o m m t d ie Stärke der U N I D O z u m Tragen , e r f a h r e n e 
E x p e r t e n n i c h t n u r aus Industrieländern, sondern auch aus d e n 
e igenen R e i h e n der D r i t t e n We l t — aus i n d u s t r i e l l w e i t e r f o r t 
g e s ch r i t t enen Entwicklungsländern — zur Verfügung s t e l l en z u 
können. A u f diese Weise w i r d d ie herkömmliche Einbahnstraße 
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des Nord-Süd-Transfers aufgehoben, b i e te t s i ch e ine Gelegen
he i t , d ie Süd-Süd-Kooperation v o m P r o g r a m m z i e l zur Realität 
w e r d e n zu lassen. 

Anmerkungen 

1 A u f die U N I D O ist diese Ze i tschr i f t m i t fo lgenden Aufsätzen eingegangen: 
Eberhard K u r t h , Vere inte Nat ionen fördern indust r i e l l en Au fbau i n Ent
wicklungsländern. Neue UN-Organisat ion für industr ie l l e En tw i ck lung , V N 
3/1967 S.83ff.; ders., A rbe i t der U N I D O gew innt Kon tu r en . UN-Organisat ion 
für industr ie l l e E n t w i c k l u n g le i te t Phase der Konso l id i e rung ein, V N 3/1968 
S.75ff.; ders., Neue In ternat iona le Wir tscha f tsordnung i m Industr iebere ich? 
UNIDO-Genera lkonferenz i n L i m a w i r f t ih re Schatten voraus, V N 1/1975 
S.lOff.; ders., L ima-Konferenz — K e i n Konsensus, aber Abbau der Kon f ron 
ta t i on . UNIDO-Genera lkonferenz verabschiedet Dek la ra t i on u n d Akt i ons 
p r o g r a m m über industr ie l l e E n t w i c k l u n g u n d Kooperat ion, V N 3/1975 
S.74ff.; M a r k u s T immle r , Das Gebot der Stunde. A n m e r k u n g e n zur U N I D O -
Konferenz i n L ima , V N 3/1975 S.78ff.; Thomas W. Wälde, Neue Ins t rumente 

der in t e rna t i ona l en Industr i e -Kooperat ion , V N 6/1979 S.189ff.; D i e t r i ch Keb-
schul l , Entwicklungsländer-Industrialisierung ble ibt d r ing l i ch . Denkpause 
nach dem Schei tern von U N I D O I I I , V N 3/1980 S.83ff. 

2 H i e r zu die Dars te l lung i n V N 3/1979 S.104ff. Vgl . auch Rüdiger Wo l f rum, 
Neue Elemente i m Willensbildungsprozeß in te rnat iona le r Wirtschaftsorga
nisat ionen. S t ruk ture l l e Neuerungen i n den Satzungen von I FAD , U N I D O 
u n d Geme insamem Fonds, V N 2/1981 S.50ff. 

3 UN-Doc. A/Res/2152(XXI); Text : V N 3/1967 S.lOOf. 
4 Siehe Anm.2. 
5 UN-Doc. ID/237. 
6 UN-Doc. ID/B/300 v.3.2.1983 (Annua l Report of the Executive Director , 

1982). 
7 Siehe h i e r zu die vom Stat ist ischen Bundesamt i n der Reihe »Statistik des 

Auslandes< herausgegebenen Länderberichte Ken i a (1982), Tansania (1982) 
u n d Uganda (1983). 

8 Berechnet nach: Republ ic of Kenya , Stat is t ica l Abst rac t 1980, Na i rob i 1980, 
S.134. 

9 U l r i c h Leff ler, Das wahre M i t t e l ! Gefährliche Med ikamente i n e inem Ent
w i ck lungs l and — das Beispie l Kenia , i n : der überblick, He f t 4/1983, S.24ff. 

Die Weisen von Washington, New Yoric und Genf 
Wirtschaftsberichterstattung im UN-System - eine Grundlage für die Weltwirtschaftspolitik? 

»Wenn m a n s i ch m i t t e n i n e i n e m S t u r m be f indet , i s t es zuge
gebenermaßen äußerst s c h w i e r i g zu sagen, was i h n v e r u r s a c h t 
hat«, heißt es i n d e m e r s t en B a n d des >Weltarbei tsber ichts<, 
d en d ie I n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ( I LO ) vo r w e n i g e n 
Wochen , M i t t e J a n u a r 1984, i n Gen f der Öffentlichkeit vorge
s te l l t ha t . W e n n die I L O s i ch j e t z t t r o t z d e m m i t e iner S tud i e 
he r vo r g ewag t hat , so ze igt dies z u m e inen an , daß gerade i n m i t 
t e n der w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n Gew i t t e r l age der Beda r f a n A n a l y 
sen u n d H a n d r e i c h u n g e n groß ist , z u m anderen , daß n u n auch 
d ie t r ad i t i ons r e i chs t e der i m ökonomischen u n d soz ia len Be
r e i c h tätigen Sonde ro r gan i sa t i onen der V e r e i n t e n N a t i o n e n den 
B r a u c h pe r i od i scher W i r t s c h a f t s b e r i c h t e r s t a t t u n g übernehmen 
w i l l . 

I n der T a t i s t es se i t längerem üblich, daß E i n r i c h t u n g e n der 
W e l t o r g a n i s a t i o n en tsprechende Be r i ch t e vo r l egen . Besondere 
A u f m e r k s a m k e i t h a t diese eher t r o ckene M a t e r i e aber n i c h t vo r 
1978 ge funden, als d ie W e l t b a n k e r s tma l s d en >Wel tentwick-
lungsber icht< ( von A n f a n g a n übrigens a u c h i n deutscher Spra
che) vor l eg te . D ie Hande l s - u n d E n t w i c k l u n g s k o n f e r e n z der 
V e r e i n t e n N a t i o n e n ( U N C T A D ) , e i n Spez ia l o rgan der UN-Gene
r a l v e r s a m m l u n g , zog 1981 m i t d e m >Handels- u n d E n t w i c k -
lungsber icht< nach . O f f ens i ch t l i ch s ind i m m e r m e h r E i n r i c h t u n 
gen u n d Sonde ro r gan i sa t i onen des Sys t ems der V e r e i n t e n Na
t i o n e n dazu übergegangen, i h r e e igene I n t e r p r e t a t i o n der Lage 
u n d der P e r s p e k t i v e n abzugeben. M i t t l e r w e i l e fällt es se lbst 
d e m F a c h m a n n schwer , d en Überblick über d ie o f t p u b l i k u m s 
w i r k s a m präsentierten zah l r e i chen Repor t s — v o m >Weltagrar-
bericht< der Sonde ro r gan i sa t i on F A O bis z u m >Weltbevölke-
rungsber icht< oder >Wel tk inderber icht< der Spez ia lorgane 
U N F P A u n d U N I C E F — zu beha l t en . Diese S i tua t i ons - u n d J a h 
resber i ch te geben w i c h t i g e H i n w e i s e au f d ie Konsequenzen , die 
s i ch aus der w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n Lage für spezi f ische Bere i che 
der g loba len E n t w i c k l u n g ergeben; sie s i n d aber n i c h t als Welt 
w i r t s c h a f t s b e r i c h t e i m engeren S inne anzusehen . 
A l s solche w e r d e n i n d i esem B e i t r a g fo lgende ach t B e r i c h t e 
be t rach te t , d ie — Pflichtlektüre für a l l j ene , d ie m i t w e l t w i r t 
s cha f t l i chen 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 F r a g e n u n d Perspek
t i v e n befaßt s i n d — über d ie ökonomische u n d soziale Lage der 
W e l t i n f o r m i e r e n u n d z u m T e i l auch e inen A u s b l i c k au f d ie 
künftige E n t w i c k l u n g geben: 

— Weltwirtschaftsüberblick der Vereinten Nationen. Berück
s i ch t i g t w u r d e n : W o r l d Economic Su r v ey 1983. C u r r e n t 
T r e n d s a n d Pol ic ies i n t h e W o r l d Economy , U N Pub l . 
E.83.II.C.1; W o r l d Economic S u r v e y 1981-1982, U N Pub l . 
E.82.II.C.1 ( m i t Ergänzungsband: S u p p l e m e n t to W o r l d Eco
n o m i c Survey 1981-1982, U N Pub l . E.82.II.C.2). Nach fo l gend 
als WES abgekürzt. 

KARL WOHLMUTH 

— Bericht der Vereinten Nationen über die Weltsoziallage. Be
rücksichtigt w u r d e n : 1982 Repo r t o n t h e W o r l d Soc ia l S i tua 
t i o n , U N P u b l . E.82.IV.2; 1978 Repo r t o n t h e W o r l d Soc ia l 
S i t u a t i o n , U N Pub l . E.79.IV.1 ( m i t Ergänzungsband: Supple
m e n t to t h e 1978 Repor t . Pa t t e rns of g o v e r n m e n t expend i 
t u r e o n soc ia l services, U N Pub l . E.79.IV.3). Abkürzung: 
RWSS. 

— Bericht des Generalsekretärs über Entwicklung und inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. D e v e l o p m e n t 
a n d I n t e r n a t i o n a l Economic Co-operat ion . L o n g - t e r m t r e n d s 
i n economic deve lopment . Repo r t o f t h e Secre tary -Genera l , 
UN-Doc. A/37/211 v. 26.5.1982. Abgekürzt als >General Secre
tary ' s R e p o r t s GSR. 

— Bericht des Ausschusses für Entwicklungsplanung. C o m m i t 
tee f o r D e v e l o p m e n t P l a n n i n g . R e p o r t o n t h e N i n e t e e n t h 
Sess ion (18-27 A p r i l 1983), UN-Doc. E/1983/16, u n d d ie be iden 
A r b e i t s g r u p p e n b e r i c h t e des Ausschusses : 
— Prospects a n d Pol ic ies f o r Sus t a in ed Recovery a n d Resto

r a t i o n of Deve l opment . Recovery a n d D e v e l o p m e n t (Oh-
l i n -Gruppe ) , UN-Doc . E/AC.54/1983/L.1 v . 24.3.1983, 

— O p t i o n s for t h e Deve l op ing Coun t r i e s . Reac t i v a t i on a n d 
s t r u c t u r a l change , UN-Doc. E/AC.54/1983/L.2 v. 8.4.1983 
(Fur tado -Gruppe ) . 

Abkürzung: RCDP. 
— H a n d e l s - und Entwicklungsbericht der UNCTAD. Berück

s i c h t i g t w u r d e n : T r a d e a n d Deve l opmen t Repor t , 1983 
( P a r t I : T h e C u r r e n t W o r l d Economic Cr i s i s , Doc. U N C T A D / 
TDR/3 ( I ) v. 7.9.1983; P a r t I I : Economic Co-opera t ion a m o n g 
Deve l op ing Count r i e s , Doc. UNCTAD/TDR/3 ( I I ) v. 5.10.1983); 
T r a d e a n d D e v e l o p m e n t Repor t , 1982, U N Pub l . E.82.II.D.12; 
T r a d e a n d Deve l opmen t Repor t , 1981, U N Pub l . E.81.II.D.9. 
Abkürzung: TDR. 

— Weltentwicklungsbericht der Weltbank. Berücksichtigt w u r 
d e n d ie W e l t e n t w i c k l u n g s b e r i c h t e 1983, 1982 u n d 1981. Abge
kürzt als >World D e v e l o p m e n t Report<, WDR. 

— Weltwirtschaftsausblick des IMF ( I n t e r n a t i o n a l e r Währungs
fonds) . Berücksichtigt w u r d e n : W o r l d Economic Ou t l o ok . A 
Su r v ey b y t h e Sta f f of the I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d . 
Occas iona l Paper No .21 , M a y 1983, u n d W o r l d Economic Out 
look. Occas iona l Paper No.9, A p r i l 1982. Abkürzung: WEO. 

— Welthandelsbericht des GATT ( A l l g eme ines Zo l l - u n d H a n 
d e l s a b k o m m e n ) . Berücksichtigt w u r d e n : I n t e r n a t i o n a l T r a d e 
1982/83, Geneva 1983; I n t e r n a t i o n a l T r a d e 1981/82, Geneva 
1982. Abkürzung: IT. 

Anges i ch t s d ieser Fülle a n I n f o r m a t i o n i s t es a n der Ze i t , I n h a l t , 
A u f b a u , F u n k t i o n u n d i n n e r e konzep t i one l l e u n d theore t i s che 
Zusammenhänge der Be r i ch t e zu ana l y s i e r en . 
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I n A b s c h n i t t I so l l das B e r i c h t s s y s t e m der V e r e i n t e n N a t i o n e n 
darges t e l l t w e r d e n , u m e inen E i n d r u c k v o n dessen Ausd i f f e r en 
z i e r u n g zu v e r m i t t e l n . Es w i r d auch au f d ie F u n k t i o n der Be
r i c h t e i m V e r b a n d der V e r e i n t e n N a t i o n e n e ingegangen, u m 
insbesondere d ie B e d e u t u n g für den n a t i o n a l e n u n d 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 p o l i t i s c h e n Diskussionsprozeß herauszus te l 
len . I n A b s c h n i t t I I w i r d au f w i c h t i g e me thod i s che u n d progno
st ische G r u n d l a g e n der Be r i ch t e e ingegangen, insbesondere auf 
d ie K u r z f r i s t p r o g n o s e n sowie d ie Lang f r i s t s z ena r i en . I n A b 
s c h n i t t I I I w e r d e n d ie konzep t i one l l en u n d theo r e t i s chen Posi
t i o n e n der Be r i ch t e behande l t , u m Übereinstimmungen oder 
Un t e r s ch i ede be i der Erklärung der W e l t w i r t s c h a f t s p r o b l e m e 
u n d b e i d en Lösungsvorschlägen aufzuze igen. 

I . D ie Wirtschaftsberichterstattung in den Vere inten Nationen 

Das B e r i c h t s s y s t e m der W e l t o r g a n i s a t i o n i s t m e h r f a c h geglie
der t : es g i b t g loba le u n d reg iona le Be r i ch t e , es g i b t Be r i ch t e des 
UN-Sek r e t a r i a t s , v o r a l l e m aus der H a u p t a b t e i l u n g für i n t e r n a 
t i ona l e W i r t s c h a f t s - u n d Soz ia l f ragen ( D e p a r t m e n t of I n t e r n a 
t i o n a l Economic a n d Soc ia l A f f a i r s , D I E S A ) , Be r i ch t e der Spezi-
a lo rgane u n d der Sondero rgan i sa t i onen , de r a u t o n o m e n Orga
n i s a t i o n e n i m V e r b a n d der V e r e i n t e n N a t i o n e n sowie Be r i ch t e 
v o n Sachverständigenausschüssen w i e d e m Ausschuß für E n t 
w i c k l u n g s p l a n u n g (Commi t t e e for Deve l opmen t P l a n n i n g , 
CDP) . D i e B e r i c h t e der D I E S A — der WES , der RWSS u n d der 
G S R — i n f o r m i e r e n über g lobale ökonomische u n d soziale E n t 
w i c k l u n g e n . D ies g i l t auch für d en RCDP . 

Der W E S w i r d jährlich vorge legt , u m die D i s k u s s i o n i m W i r t 
schafts- u n d Soz i a l r a t (ECOSOC) u n d i n der G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g zu unterstützen. De r RWSS u n d der G S R w u r d e n bzw. wer 
den al le d r e i J a h r e vorge legt , u m ebenfa l ls i m ECOSOC u n d i n 
der G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i s k u t i e r t zu w e r d e n . Diese d r e i Be
r i c h t e des D I E S A u n d der R C D P bez i ehen aber v ie le I n f o r m a 
t i o n e n u n d D a t e n v o n d e n r eg i ona l en W i r t s c h a f t s k o m m i s s i o 
nen , d ie ebenfa l l s regelmäßig Be r i ch t e über d i e W i r t s cha f t s l age 
i n de r Reg i on vor l egen . D e r B e r i c h t des Ausschusses für E n t 
w i c k l u n g s p l a n u n g (RCDP) so l l d e m D I E S A H i l f e s t e l l u n g geben, 
andere rse i t s aber a u c h d ie ECOSOC-D iskuss i onen bee in f lus
sen. 
V o n d e n B e r i c h t e n der Spezia lOrgane i s t der T D R der Gen fe r 
U N C T A D als W e l t w i r t s c h a f t s b e r i c h t i m engeren S inne anzuse
h e n . Größere Publizität h a b e n d ie B e r i c h t e der i n W a s h i n g t o n 
ansässigen Sonde ro r gan i sa t i onen e r l ang t ; n eben d e m W D R der 
W e l t b a n k , der s t a r k d ie e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n Deba t t en be
einflußt, h a t der se i t 1980 jährlich vorge leg te W E O des I M F 
z u n e h m e n d B e a c h t u n g i n der 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 p o l i t i 
schen D i s k u s s i o n ge funden . Besonderes w i r t s cha f t spo l i t i s ches 
G e w i c h t h a t auch der jährliche B e r i c h t des GATT , e ine r autono
m e n O r g a n i s a t i o n i n n e r h a l b des Ve rbandes der V e r e i n t e n Na
t i o n e n . 

I m Gegensatz zu T D R , W D R u n d W E O h a b e n d ie Be r i ch t e des 
D I E S A ( m i t A u s n a h m e des GSR) u n d des G A T T lange T r a d i 
t i o n . De r W E S w i r d se i t 1948 i n jährlicher Folge vorge legt , der 
RWSS al le d r e i J a h r e se i t 1952; der G S R so l l i n Z u k u n f t al le d r e i 
J a h r e vorge l eg t w e r d e n (nächste Fälligkeit 1985). A u c h d ie Be
r i c h t e der R e g i o n a l k o m m i s s i o n e n h a b e n T r a d i t i o n — so er
s che in t der Repo r t de r U N - W i r t s c h a f t s k o m m i s s i o n für E u r o p a 
se i t 1948, der der R e g i o n a l k o m m i s s i o n für L a t e i n a m e r i k a w i e 
der der R e g i o n a l k o m m i s s i o n für A s i e n u n d den Paz i f i k se i t 
1949. 

M i t d en g e n a n n t e n W e l t w i r t s c h a f t s b e r i c h t e n u n d Lage- u n d 
J a h r e s b e r i c h t e n i s t n u r e i n T e i l de r einschlägigen P u b l i k a t i o n s 
tätigkeit des UN-Sys t ems erwähnt. So so l l t en be isp ie lsweise der 
J a h r e s b e r i c h t des Exekut i vausschusses des I M F u n d der jährli
che Repo r t zu Währungsfragen ( A n n u a l Repo r t o n Exchange 
A r r a n g e m e n t s a n d Exchange Res t r i c t i ons ) der g l e i chen I n s t i t u 
t i o n ergänzend z u m W E O gelesen w e r d e n . E r s t g e n a n n t e r Be
r i c h t i n f o r m i e r t gründlich über E n t w i c k l u n g e n des i n t e r n a t i o 
n a l e n Währungs- u n d F inanzsys t ems u n d die Geschäftspolitik 

des I M F , der zwe i te s ch r e i b t d ie E n t w i c k l u n g i n bezug au f d i e 
L i b e r a l i s i e r u n g des w e l t w e i t e n K a p i t a l - u n d H a n d e l s v e r k e h r s 
f o r t . Entsprechendes g i l t auch für al le ande ren W e l t w i r t s c h a f t s 
be r i ch te , d ie e i n zusätzliches S t u d i u m v o n H i n t e r g r u n d d o k u 
m e n t e n u n d ande r en B e r i c h t e n der j e w e i l i g e n O r g a n i s a t i o n er
f o r d e r n . 

I I . Methodische und prognostische Grundlagen 
der Weltwirtschaftsberichte 

U m den Aussagewe r t de r W e l t w i r t s c h a f t s b e r i c h t e über E n t 
w i c k l u n g s t r e n d s er fassen, i n t e r p r e t i e r e n u n d v e r g l e i chen zu 
können (e twa i n bezug au f h i s t o r i s che oder p rognos t i sche 
W a c h s t u m s r a t e n ) , i s t es n o t w e n d i g , d ie g rund l e g enden — u n d 
v o n B e r i c h t zu B e r i c h t d i f f e r i e r e n d e n — D e f i n i t i o n e n w a h r z u 
n e h m e n : d ie D e f i n i t i o n des E n t w i c k l u n g s l a n d e s , des I n d u s t r i e 
landes , der soz ia l i s t i schen Länder, de r W i r t s cha f t s r e g i onen u n d 
so we i t e r . D ies erschließt e r s t d en Z u g a n g zu den Tabe l l en i n 
den B e r i c h t e n . E n t s p r e c h e n d der j ewe i l s gewählten D e f i n i t i o n 
w i r d s i ch d ie Z u o r d n u n g v o n Ländern zu Ländergruppen u n t e r 
sche iden. Neben der geog raph i schen Z u o r d n u n g v o n Ländern 
u n d der g r u n d l e g e n d e n E i n t e i l u n g n a c h der W i r t s cha f t s o rd 
n u n g w i r d i m V e r b a n d der V e r e i n t e n N a t i o n e n aus a n a l y t i 
schen Gründen e ine V i e l z a h l v o n spez i f ischen Länderklassifi
z i e r u n g e n v o r g e n o m m e n . Besondere K l a s s i f i z i e rungen hängen 
dabe i v o m spez i f i schen A u f t r a g der j e w e i l i g e n I n s t i t u t i o n ab. So 
i s t be isp ie lswe ise d ie U N C T A D d a r a n in teress ie r t , d ie E n t w i c k 
lungsländer n a c h d e m Sta tus der E x p o r t e zu g r u p p i e r e n ; sie 
un t e r s che id e t dahe r hauptsächliche erdölexportierende E n t 
wicklungsländer^ >andere Ölexporteure< u n d >Netto-Ölimpor-
teure<; l e tz tere w e r d e n w i e d e r u n t e r g l i e d e r t nach E x p o r t e u r e n 
v o n F e r t i g w a r 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 u n d an 
d e r e n Netto-Ölimporteuren. Diese Vorgehenswe ise setzt w i e d e r 
vo raus , daß zur A b g r e n z u n g der G r u p p e n u n d U n t e r g r u p p e n 
Schwe l l enwe r t e b e s t i m m t w e r d e n , u m beisp ie lsweise fes tzule
gen, we lches L a n d e t w a n o c h als E x p o r t e u r v o n F e r t i g w a r e n z u 
er fassen i s t . D a n e b e n v e r w e n d e t d ie U N C T A D n o c h das K l a s s i 
f i z i e r u n g s k r i t e r i u m des P r o - K o p f - E i n k o m m e n s (wobe i das Pro
K o p f - E i n k o m m e n eines Bezugs jahres angegeben w e r d e n muß). 
D i e K r i t e r i e n des E x p o r t s t a t u s bzw. des P r o - K o p f - E i n k o m m e n s 
d o m i n i e r e n a u c h be i a n d e r e n UN-Organ i sa t i onen i n i h r e r Be
r i c h t e r s t a t t u n g , doch s i n d v o n Organ i sa t i on z u O r g a n i s a t i o n 
deu t l i che Un t e r s ch i ede be i der Z u o r d n u n g u n d be i d e n Schwe l 
l e n w e r t e n fes ts te l lbar . E i n S t u d i u m der t e c h n i s c h e n A n m e r 
kungen« i n d e n B e r i c h t e n i s t daher o f t z w i n g e n d n o t w e n d i g . 
B e i a l l en Un t e r s ch i eden , d ie i n d en W e l t w i r t s c h a f t s b e r i c h t e n a n 
D e f i n i t i o n e n u n d K l a s s i f i k a t i o n e n fes tzuste l l en s i n d u n d d ie e i n 
verg l e i chendes S t u d i u m sehr e rschweren , d a r f n i c h t übersehen 
w e r d e n , daß e ine zunehmende A r b e i t s t e i l u n g zw i s chen d e 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 i n bezug au f Da t ene r f a s sung , 
- V e r a r b e i t u n g u n d -verfügbarmachung f es t zus te l l en i s t . D a d ie 
Qualität der Be r i ch t e we i t g ehend v o n der Qualität der D a t e n 
abhängt, i s t e ine solche A r b e i t s t e i l u n g z u n e h m e n d n o t w e n d i g 
geworden , u m den k o m p l e x e n D a t e n a n f o r d e r u n g e n der B e r i c h t 
e r s t a t t u n g en t sp rechen zu können. D i e A r b e i t s t e i l u n g e r f o r d e r t 
e ine i m m e r engere K o o p e r a t i o n zw i s chen d e n Organ i sa t i onen , 
u m d ie Qualität der g rund l e g enden D a t e n r e i h e n (so des Pro
K o p f - E i n k o m m e n s , der Expo r t e u n d I m p o r t e etc.) z u ve rbesse rn 
u n d D a t e n r e i h e n k o m p a t i b e l zu m a c h e n , was w i e d e r u m Voraus 
se t zung i s t für d ie g eme insame E n t w i c k l u n g u n d N u t z u n g v o n 
We l tp rognosemode l l en . 

I n d en B e r i c h t e n f i n d e n s i ch z u m T e i l K u r z f r i s t p r o g n o s e n , z u m 
T e i l auch m i t t e l - u n d längerfristige Szenar i en . K u r z f r i s t p r o g n o 
sen s ind T e i l des Au f t rages , de r m i t der Vo r l age v o n W e l t w i r t 
s cha f t sbe r i ch t en v e r b u n d e n ist . So s i n d i m WEO, i m W E S u n d 
i m T D R K u r z f r i s t p r o g n o s e n z u f i nden , während i m GSR u n d i m 
W D R L a n g f r i s t s z e n a r i e n darges t e l l t w e r d e n ; i m W E O w e r d e n 
a u c h m i t t e l f r i s t i g e Szenar i en berücksichtigt. I m G S R f i n d e n 
s i ch neben d e n L a n g f r i s t s z e n a r i e n k u r z - u n d m i t t e l f r i s t i g e Pro
gnosen, u n d v o n der W e l t b a n k w e r d e n i m W D R K u r z f r i s t p r o -
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gnosen v o m I M F u n d v o n der O E C D übernommen u n d beur
t e i l t . Während d ie K u r z f r i s t p r o g n o s e n e i n e n A u s b l i c k au f die 
w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n den nächsten e in b is zwe i J a h 
r e n geben sol len, i s t es das Z i e l der L a n g f r i s t s z e n a r i e n , au f der 
Bas is v o n begründeten u n d k o n s i s t e n t e n A n n a h m e n über d ie 
längerfristige E n t w i c k l u n g Konsequenzen abzu le i t en , d ie s i ch 
da raus für b e s t i m m t e Po l i t i kbe r e i che ergeben. Insbesondere 
so l l en d ie m i t t e l - u n d längerfristigen Konsequenzen der Beibe
h a l t u n g gegenwärtig p r a k t i z i e r t e r P o l i t i k e n bzw. der Durchse t 
z u n g a l t e r n a t i v e r P o l i t i k e n begre i fbar w e r d e n . 
D i e K u r z f r i s t p r o g n o s e n i n den B e r i c h t e n bas i e r en au f den A r 
be i t en des Pro j ek tes L I N K . A n d i e s em s i n d se i t 1968 For
s c h u n g s i n s t i t u t e der w i c h t i g s t e n Industrieländer, d ie U N O (Se
k r e t a r i a t ) , de r I M F ( m i t der E n t w i c k l u n g e ines e r w e i t e r t e n 
We l thande l smode l l s ) u n d d ie U N C T A D ( m i t r e g i ona l en Mode l 
l en für Entwicklungsländer) b e t e i l i g t 1 . Das P r o j e k t L I N K i s t e i n 
i n t e r n a t i o n a l e s Fo r s chungsp ro j ek t , das na t i ona l e ökonometri-
sche Mode l l e i n t e g r i e r t — also e ine V e r k e t t u n g ( l i nk ) her
s te l l t —, u m au f d ieser Bas is bessere Prognosen der E n t w i c k 
l u n g des We l thande l s u n d e i n besseres Verständnis der Über
t r a g u n g v o n i n t e r n a t i o n a l e n K o n j u n k t u r b e w e g u n g e n ( zw ischen 
Industrieländern, aber auch zw i schen I n d u s t r i e - u n d E n t w i c k 
lungsländern) zu e ra rbe i t en . D ie G r u n d l a g e n für e ine K o o r d i 
n i e r u n g makroökonomischer P o l i t i k e n , also d ie G r u n d l a g e n für 
e ine W e l t w i r t s c h a f t s p o l i t i k , so l l en d a d u r c h en tsche idend ver
besser t w e r d e n . 

D ie K u r z f r i s t p r o g n o s e n setzen A n n a h m e n über d ie k u r z f r i s t i g 
zu e r w a r t e n d e W i r t s c h a f t s p o l i t i k der Länder vo raus (so geht 
der I M F i m W E O v o n der A n n a h m e aus, daß diese k u r z f r i s t i g 
unverändert b l e ib t ) , aber auch A n n a h m e n über d ie Ölpreis-, die 
Wechse lkurs - u n d d ie Z i n s e n t w i c k l u n g . 

V o m D I E S A (für d en GSR) u n d der W e l t b a n k (für d e n W D R ) 
w e r d e n l ang f r i s t i g e , v o m I M F (für d en W E O ) m i t t e l f r i s t i g e Sze
n a r i e n vorge legt , u n d jedes J a h r — bzw. b e i m G S R al le d r e i 
J a h r e — fo r tgeschr i eben . D i e U N C T A D h a t für d en T D R 1981 
ebenfa l ls L a n g f r i s t s z e n a r i e n e rarbe i t e t . D i e I M F - S z e n a r i e n 
s ind m i t t e l f r i s t i g angelegt : i m W E O 1983 w i r d e i n Z e i t h o r i z o n t 
b i s 1986 a n g e n o m m e n , während d ie L a n g f r i s t s z e n a r i e n i m 
W D R bis 1995 u n d i m G S R bis z u m J a h r e 2000 r e i chen . 
S i n n der I M F - S z e n a r i e n i s t es, d ie m i t t e l - u n d längerfristigen 
Fo l g en ve rsch iedener W i r t s c h a f t s p o l i t i k e n der Mitgliedsländer 
aufzuze igen. Z i e l s e t zung der We l t bank -Szena r i en i s t es, d ie öko
n o m i s c h e n Fo lgen e ine r u n t e r s c h i e d l i c h e n W a c h s t u m s d y n a m i k 
i n d en Industrieländern für d ie Entwicklungsländer aufzuze i 
gen. Z i e l s e t zung der D I E S A - L a n g f r i s t s z e n a r i e n i s t es h ingegen , 
d ie ökonomischen u n d soz ia len Fo l gen aufzuze igen, d ie e i n 
N i c h t e r r e i c h e n der Z i e l s e t zungen für d ie D r i t t e E n t w i c k l u n g s 
dekade hat . 

D ie Szenar i en m a c h e n d ie konzep t i one l l en G r u n d l a g e n der A r 
be i t des D I E S A , des I M F u n d der W e l t b a n k besonders d e u t l i c h . 
Insbesondere w e r d e n d ie Z i e l s e t zungen u n d die G r u n d a n n a h 
m e n dieser O r g a n i s a t i o n e n t r a n s p a r e n t . Es zeigt s ich auch, w i e 
diese O r g a n i s a t i o n e n d ie Qualität der In t e rdependenz zw i schen 
I n d u s t r i e - u n d Entwicklungsländern i n t e r p r e t i e r e n , we l che Be
d e u t u n g i n der I n t e r p r e t a t i o n d ieser O r g a n i s a t i o n e n e i n e m 
neuen w i r t s c h a f t l i c h e n A u f s c h w u n g z u k o m m t , u n d was für d ie 
Entwicklungsländer davon r ea l i s t i s cherwe i se zu e r w a r t e n ist . 
D i e Szenar i en geben aber se lbst k e ine Erklärung der längerfri
s t i g en E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n u n d K r i s e n u r s a c h e n , s onde rn 
setzen e ine solche voraus . Z e n t r a l i s t dahe r d ie Frage, ob be i de r 
o f f ens i ch t l i chen Ve r s ch i edenhe i t v o n Erklärungsansätzen, The
rapievorschlägen u n d Maßnahmebündeln für die na t i ona l e u n d 
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 p o l i t i k diese Be r i ch t e dennoch e ine 
G r u n d l a g e für e ine kohärente W e l t w i r t s c h a f t s p o l i t i k abgeben 
können. 

I I I . Weltwirtschaftsberichte und Weltwirtschaftspolitik: 
Theoretische Konzept ion und Polit ikempfehlungen 

Die D i s k u s s i o n über d ie B e r i c h t e der v e r sch i edenen i n t e r n a t i o 
n a l e n Organ i sa t i onen i m ECOSOC zeigt, daß un t e r s ch i ed l i che 

Einschätzungen bezüglich des Ausmaßes, der U r sachen u n d der 
Fo l gen der K r i s e sowie h i n s i c h t l i c h der Maßnahmen zu i h r e r 
Überwindung bestehen. Schon der Sp rachgeb rauch der 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 i n bezug au f d ie gegenwärtigen Wel t 
w i r t s c h a f t s p r o b l e m e (die U N C T A D s p r i c h t v o n e iner W e l t w i r t 
schafts- u n d W e l t e n t w i c k l u n g s k r i s e , während der I M F u n d die 
W e l t b a n k v o n e iner Rezession ausgehen) zeigt, daß das Ausmaß 
der K r i s e u n t e r s c h i e d l i c h g r a v i e r e n d eingeschätzt w i r d . D ie 
S t u d i e n des D I E S A u n d der R C D P we i s en d e u t l i c h au f den Cha
r a k t e r der K r i s e als W e l t e n t w i c k l u n g s k r i s e u n d als K r i s e über
k o m m e n e r E n t w i c k l u n g s m o d e l l e h i n . A b e r selbst d ie W e l t b a n k 
geht i m W D R 1983 (dt. Ausg. , S.41 ff.) davon aus, daß i m Fa l l e des 
ungünstigsten S z ena r iums — w e n n d ie Industrieländer n u r 
W a c h s t u m s r a t e n e r r e i c h e n so l l t en , d i e i m D u r c h s c h n i t t de r 
J a h r e 1973-1979 e r r e i c h t w u r d e n — e ine »globale Kr i se « u n d 
e i n »depressive(r ) Strudel« n i c h t v e r m i e d e n w e r d e n könnten. 
D ie U n t e r o r g a n e u n d Sonde ro r gan i sa t i onen s t eue rn j e w e i l s 
spezi f ische M o m e n t e zur C h a r a k t e r i s i e r u n g der K r i s e be i . I m 
R C D P 1983 w i r d au f die d r a m a t i s c h ans te i genden soz ia len K o 
s ten der K r i s e e ingegangen (S.lOf.). 

W e r d e n die W e l t w i r t s c h a f t s b e r i c h t e k u r s o r i s c h durchgesehen , 
d a n n könnte s i ch der E i n d r u c k v o n s t a r k k o n k u r r i e r e n d e n Er 
klärungen der gegenwärtigen W e l t w i r t s c h a f t s p r o b l e m e erge
ben : So en t s t eh t der E i n d r u c k , daß das G A T T e ine K r i s e des 
g loba l en Inve s t i t i onssys t ems u n d des Woh l f ahr t s s taa t es un t e r 
ste l l t , d ie U N C T A D e ine K r i s e des i n t e r n a t i o n a l e n Hande l s - u n d 
F inanz i e rungssys t ems , der I M F e ine K r i s e der k u r z - u n d m i t t e l 
f r i s t i g e n Anpassungs - bzw. W i r t s c h a f t s p o l i t i k der I n d u s t r i e - w i e 
der Entwicklungsländer, d ie W e l t b a n k e ine K r i s e der s t r u k t u 
r e l l e n A n p a s s u n g s p o l i t i k u n d der l a n g f r i s t i g e n W a c h s t u m s d y 
n a m i k . V o m D I E S A u n d v o m C D P w i r d o f f ens i ch t l i ch e ine glo
ba le W e l t e n t w i c k l u n g s k r i s e t h e m a t i s i e r t . 

E ine nähere Ana l y s e der Pos i t i onen u n d K o n z e p t i o n e n ze igt 
j edoch , daß e ine deu t l i che r e K o n t u r i e r u n g der th eo r e t i s chen 
G r u n d l a g e n möglich u n d n o t w e n d i g is t . I m U N - S y s t e m f i n d e n 
s i ch drei Erklärungsansätze für d ie gegenwärtigen w e l t w i r t 
s cha f t l i chen P rob l eme u n d zwei grundlegende Lösungsvor
schläge. 
Die Abschwächung u n d S t agna t i on des W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s 
u n d des Produktivitätswachstums i n den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Industrieländern h a t auch i m R a h m e n der W e l t o r g a n i s a t i o n zur 
D i s k u s s i o n a l t e r n a t i v e r Erklärungsansätze u n d Lösungsvor
schläge geführt. A l s Erklärungsansätze w e r d e n angeboten : er
stens d ie These v o m Alterungsprozeß der i n d u s t r i e l l e n Vo lks 
w i r t s c h a f t e n (> aging economy--These), zwe i t ens d ie These v o m 
A u s l a u f e n w i c h t i g e r u n d spez i f ischer s t i m u l i e r e n d e r F a k t o r e n 
der Nachkr i e g s z e i t u n d d e m W i r k s a m w e r d e n ungünstiger Fak
t o r e n ab Ende der sechziger J a h r e (>phasing out/phasing in<-
These) u n d d r i t t e n s d ie These v o n der d u r c h d ie makroökonomi
sche Instabilität der s iebziger J a h r e h e r v o r g e r u f e n e n ökonomi
schen U n s i c h e r h e i t für d en Inves to r m i t der Folge d ra s t i s ch 
zurückgegangener K a p i t a l b i l d u n g u n d d a m i t e inhe rgehende r 
A b n a h m e des Produktivitätswachstums (>investor's uncertain-
ty<-These), 

Nach der These v o m Alterungsprozeß i s t d ie A b n a h m e des Pro
duktivitätswachstums au f die l a n g f r i s t i g w i r k s a m e A b n a h m e 
der E f f i z i enz u n d Flexibilität v o n ökonomischen S t r u k t u r e n i n 
d e n m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Industrieländern zurückzuführen. 
A l s U r s a c h e n w e r d e n g enann t : veränderte E i n s t e l l u n g e n zur 
A r b e i t , Z u n a h m e v o n h e m m e n d e n bürokratischen S taa ts in te r 
v e n t i o n e n i n den Wirtschaftsprozeß, h e m m e n d e f i ska l i sche 
S t r u k t u r e n , A u s w i r k u n g e n der l a n g a n h a l t e n d e n I n f l a t i o n 
(>Große In f la t ion< der s iebziger J a h r e l a u t GATT ) , die Überdi
m e n s i o n i e r u n g des öffentlichen Sektors , d ie E r o s i o n der techno
log i schen F o r t s c h r i t t s p o t e n t i a l e , schließlich i n f l e x i b l e A u s b i l -
dungs - u n d A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n . Diese These f i nde t s i ch i n 
v e r s ch i edenen Ausprägungen, au f e inze lne dieser F a k t o r e n be
zogen, i n den B e r i c h t e n . So s i eh t das G A T T i n der >Vollbeschäf-
t i gungsgarant i e< des Woh l f ahr t ss taa t es , der d a m i t z u s a m m e n 
hängenden W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d e ine r L o h n - u n d E i n k o r n -
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m e n s p o l i t i k , d ie zur Rigidität der L o h n - u n d P r e i s s t r u k t u r e n 
beiträgt, e ine zent ra l e Ursache der gegenwärt igen W e l t w i r t 
scha f t sprob l eme . A u c h i n den B e r i c h t e n des I M F w i r d s t a r k auf 
d ie f u n d a m e n t a l e n Feh l e r de r W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d d ie Stö
r u n g der Arbeitsmärkte, vo r a l l e m d u r c h s taa t l i che I n t e r v e n t i o 
n e n (u. a. Arbe i t sschutzgese t zgebung ) , abgeste l l t , u n d e ine da
d u r c h bed ing t e Tendenz der a b n e h m e n d e n Mobilität v o n K a p i 
t a l u n d A r b e i t gesehen. V e h e m e n t zurückgewiesen w e r d e n 
diese A n s i c h t e n v o m D I E S A ( i m W E S 1981-1982, S.10-11). N a c h 
M e i n u n g des D I E S A sei s owoh l die i n t e r i n d u s t r i e l l e als auch 
d ie b e ru f l i che Mobilität der A r b e i t s k r a f t h o c h geb l i eben; e m p i 
r i s che Ev idenz w i r d angeboten , w e n n auch n o c h k e i n e ausre i 
chende. E n t s c h e i d e n d i s t j edoch , daß d ie v o m G A T T , d e m I M F 
u n d auch der W e l t b a n k u n t e r s t e l l t e These v o n der s t r u k t u r e l l e n 
Rigidität der Arbeitsmärkte e i n d e u t i g zurückgewiesen w i r d . 
A u c h i n den W e l t e n t w i c k l u n g s b e r i c h t e n der W e l t b a n k w e r d e n 
e inze lne F a k t o r e n t h e m a t i s i e r t , die der >aging economy<-Hypo-
these zug runde l i e gen . Erwähnt seien h i e r d ie F o r d e r u n g e n be
sonders i m W D R 1983 n a c h e iner g r u n d l e g e n d e n U m o r i e n t i e -
r u n g der W i r t s c h a f t s p o l i t i k (vor a l l e m i n den m e i s t e n E n t w i c k 
lungsländern) d u r c h kons i s t en t e Maßnahmen der s t r u k t u r e l l e n 
A n p a s s u n g , n a c h e ine r F l e x i b i l i s i e r u n g der Arbeitsmärkte u n d 
n a c h e ine r Rückführung der s t aa t l i chen A u f g a b e n au f p r o d u k 
t i v e S t a a t s f u n k t i o n e n , d ie d ie v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e E f f i z i enz er
höhen. D ie (gemäß G A T T ) >Große Inflation« der s iebz iger J a h r e 
w i r d v o m G A T T , aber auch m i t gew issen M o d i f i k a t i o n e n v o m 
I M F , au f d ie monetäre E x p a n s i o n zurückgeführt 2 u n d für die 
r ap ide B e s c h l e u n i g u n g des ungünstigen w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n 
T r e n d s v e r a n t w o r t l i c h gemacht : die Ursache dafür i s t aber n a c h 
A n s i c h t des G A T T die Überdimensionierung des W o h l f a h r t s 
staates u n d d ie B e i b e h a l t u n g e ine r — n a c h A n s i c h t des G A T T 
l e t z t l i ch e r fo lg losen — P o l i t i k der Vollbeschäftigungsgarantie. 
D a d u r c h se ien auch K o n f l i k t e zw i schen d e n N a t i o n e n (Protek
t i o n i s m u s u n d Hande lskr i ege ! ) geschaf fen u n d verstärkt wor 
den. D e n n o c h k a n n n i c h t d a v o n ausgegangen w e r d e n , daß d ie 
These v o m Alterungsprozeß der i n d u s t r i e l l e n V o l k s w i r t s c h a f 
t e n insgesamt als Erklärungsansatz i m U N - S y s t e m b r e i t e U n 
terstützung f inde t . Es w e r d e n n u r e inze lne F a k t o r e n der These 
ak z en tu i e r t . 

D i e These v o m A u s l a u f e n s t i m u l i e r e n d e r u n d v o m E i n t r e t e n 
h e m m e n d e r F a k t o r e n w i r d sehr s t a r k i m D I E S A u n d v o m C D P 
v e r t r e t e n . Versch iedene F a k t o r e n , d ie i n d en fünfziger J a h r e n 

das W a c h s t u m u n d das Produktivitätswachstum s t i m u l i e r t hät
t en , se ien allmählich wegge fa l l en — so d ie Möglichkeiten, A r 
b e i t s k r a f t aus der L a n d w i r t s c h a f t i n großem U m f a n g für d i e 
I n d u s t r i e u n d den D i ens t l e i s tungss ek t o r abzuz i ehen oder aber 
w e i t e r e F o r t s c h r i t t e be i de r t e chno l og i s chen E n t w i c k l u n g zu 
e r z i e l en —, n a c h d e m die t echno log i sche Lücke zw i s chen d e n 
U S A au f der e inen Seite u n d J a p a n bzw. Wes t europa au f der 
a n d e r e n Sei te w e i t g e h e n d abgebaut w o r d e n wa r . I m W E S 1981— 
1982 (S.8) w i r d au f diese außergewöhnlichen F a k t o r e n d e u t l i c h 
Be zug g e n o m m e n , u m e i n e n T e i l des Ve r lus t es a n ökonomi
scher u n d techno log i scher D y n a m i k zu erklären. Neben d e n 
g e n a n n t e n F a k t o r e n w e r d e n n o c h andere exzept ione l l e F a k t o 
r e n j e n e r J a h r e g enannt : der westeuropäische I n t e g r a t i o n s p r o 
zeß m i t se inen D y n a m i s i e r u n g s e f f e k t e n , d ie A u s b e u t u n g neue r 
u n d p r e i s w e r t e r Rohstof fe , b i l l i g e Energ i eque l l en , d ie s t a rke 
Erhöhung der Forschungs - u n d E n t w i c k l u n g s a u s g a b e n , schließ
l i c h d ie E f f ek t e der u m f a s s e n d e n H a n d e l s l i b e r a l i s i e r u n g . Wäh
r e n d d ie exzep t i one l l en W a c h s t u m s f a k t o r e n a n B e d e u t u n g ver
l o r en , g e w a n n e n ungünstige F a k t o r e n z u n e h m e n d a n Gew i ch t : 
de r w e l t w e i t e Inflationsprozeß, d ie A b n a h m e der W i r k s a m k e i t 
d e r makroökonomischen S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k , die Prozesse 
der wechse l se i t i g en Verstärkung v o n K o s t e n i n f l a t i o n u n d I n f l a 
t i o n s e r w a r t u n g e n , d ie d a d u r c h a b n e h m e n d e Preisflexibilität, 
schließlich auch der Z u s a m m e n b r u c h des Bret ton-Woods-Sy-
stems, sowie d ie be iden Ölpreisschocks u n d d ie e r h e b l i c h ge
s t i egenen U m w e l t e r h a l t u n g s k o s t e n . I n dieser V e r s i o n s i n d d ie 
Ölpreisschocks n u r ein F a k t o r neben zah l r e i chen ande ren , d i e 
be i der Krisenerklärung berücksichtigt w e r d e n müssen. D i e R i 
gidität der Arbeitsmärkte i s t n a c h A n s i c h t des D I E S A k e i n sol
cher F a k t o r . Ganz i m Gegente i l , i m W E S 1981-1982 w i r d sogar 
d ie Möglichkeit gesehen, daß s i ch d ie Anpassungsfähigkeit de r 
Arbeitsmärkte d u r c h d ie q u a n t i t a t i v e u n d qua l i t a t i v e A u s d e h 
n u n g des A u s b i l d u n g s - u n d B i l dungssys t ems ve rbesser t h a b e n 
könnte. A l l e n f a l l s könne v o n e ine r g esunkenen Anpassungsfä
h i g k e i t v o n T e i l e n der I n d u s t r i e s t r u k t u r ausgegangen w e r d e n 
(WES 1981-1982, S . l l ) . S owoh l d i e >aging economy<-These als 
a u c h d ie >phasing-out/phasing-in<-These i m p l i z i e r e n l e t z t l i c h , 
daß d ie j ewe i l s g e n a n n t e n F a k t o r e n den Investitionsprozeß, d ie 
K a p i t a l b i l d u n g u n d das W a c h s t u m der Produktivität bee in 
trächtigen. 

Dies l e i t e t zu r d r i t t e n These über, d ie besondere Re levanz be i 
d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n h a t u n d z u d e m eine stärkere t h e o r e t i -
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sehe Begründung u n d e i n e n d i r e k t e n H a n d l u n g s b e z u g auf
we i s t . Diese These k a n n dahe r als Konsensusvariante angese
h e n w e r d e n , d ie i m R a h m e n des UN-Sys tems zunehmendes 
G e w i c h t b e k o m m e n hat , w e i l u n m i t t e l b a r Lösungsvorschläge, 
w e n n auch a l t e rna t i v e H a n d l u n g s o p t i o n e n , ab l e i tba r s ind . D ie 
>investor 's uncer ta inty<-These geht d a v o n aus, daß i n den siebzi
ger J a h r e n w i e d e r k e h r e n d e u n d ungewöhnlich e inschne idende 
makroökonomische Störungen das W a c h s t u m der P r o d u k t i o n 
u n d der Produktionskapazitäten beeinträchtigt hätten. Ausge
prägte S c h w a n k u n g e n der agg r eg i e r t en Nachf rage , un vo rh e r g e 
sehene u n d n i c h t a n t i z i p i e r b a r e S c h w a n k u n g e n der Zinssätze, 
z u n e h m e n d e Instabilität der Rohstoffmärkte, s t a rke S c h w a n 
k u n g e n der Wechse lkurse , a b r u p t e Änderungen der Energ i e -
u n d N a h r u n g s m i t t e l p r e i s e sowie häufige w i r t s cha f t spo l i t i s che 
Kursänderungen hätten k u m u l a t i v des tab i l i s i e r end z u s a m m e n 
g e w i r k t , ökonomische U n s i c h e r h e i t ausgelöst u n d d ie E r t r ag s 
ra t e der I n v e s t i t i o n e n sowie d ie I n v e s t i t i o n s n e i g u n g beeinträch
t i g t . Diese U n s i c h e r h e i t u n d d ie h o h e n r ea l en Zinssätze hätten 
d a n n vo r a l l e m d ie l a n g f r i s t i g e n I n v e s t i t i o n e n u n d das P roduk 
tivitätswachstum beeinträchtigt u n d den S t r u k t u r w a n d e l b l ok -
k i e r t . D i e B l o c k i e r u n g des S t r u k t u r w a n d e l s habe d a n n l e t z t l i c h 
das hohe Ausmaß s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t v e ru r sach t . 
Diese >Konsensushypothese< w i r d k l a r v o n der U N C T A D for
m u l i e r t 3 . 

D i e These v o n der Uns i che rhe i t , de r der Inves to r gegenüber
steht , i s t m i t E l e m e n t e n der a n d e r e n be iden Thesen d u r c h a u s 
ve re inbar , d e n n d ie Abschwächung der D y n a m i k i n der Vo lks 
w i r t s c h a f t (These 1) u n d das A u s l a u f e n der s t i m u l i e r e n d e n Fak
t o r e n be i g l e i chze i t i ge r Z u n a h m e der ungünstigen F a k t o r e n 
(These 2) s i n d der ökonomische H i n t e r g r u n d für d i e gewach
sene makroökonomische Instabilität u n d d ie r e su l t i e r ende öko
nomische Uns i che rhe i t . So sehen j eden fa l l s heu t e d ie m e i s t e n 
O r g a n i s a t i o n e n i m V e r b a n d der V e r e i n t e n N a t i o n e n den K a u 
s a l z u s a m m e n h a n g v o n K r i s e n d e t e r m i n a n t e n u n d K r i s e n p r o 
zeß. 

A b e r d ie Lösungsvorschläge der i n t e r n a t i o n a l e n Organ i sa t i o 
n e n d i f f e r i e r en grundsätzlich. Z w e i V a r i a n t e n v o n Lösungsvor
schlägen können t ypo l o g i s i e r end he r vo r g ehoben w e r d e n : er
stens neok lass ische P o l i t i k v a r i a n t e n (des G A T T , des I M F u n d 
der W e l t b a n k ) u n d zwe i t ens keynes ian i sche (des D I E S A , der 
U N C T A D u n d des CDP) . Besonders k l a r w i r d d ie erste Pos i t i on 
v o m G A T T de f i n i e r t . I m I T 1982/83 w i r d d ie w e l t w i r t s c h a f t l i c h e 
Instabilität u n d K r i s e n h a f t i g k e i t , d ie ökonomische Uns icher 
h e i t für d en Inves tor , au f d ie Quasi-Zerstörung des Preissy
s tems ( n a t i o n a l u n d i n t e r n a t i o n a l ) zurückgeführt — m i t der 
Folge v o n K a p i t a l m a n g e l u n d K a p i t a l f e h l l e i t u n g , P r o t ek t i on i s 
m u s u n d i n t e r n a t i o n a l e r V e r s c h u l d u n g . Diese d r e i Konsequen
zen der Zerstörung des Pre i ssys tems bed ingen nach A n s i c h t 
des G A T T e inande r u n d verstärken s i ch wechse lse i t i g . E ine 
Lösung des P rob l ems des K a p i t a l m a n g e l s u n d der K a p i t a l f e h l 
l e i t u n g setzt e ine W i e d e r h e r s t e l l u n g der Pre i ssys teme u n d e i 
n e n A b b a u des P r o t e k t i o n i s m u s voraus ; e ine Lösung des Pro
b l ems der i n t e r n a t i o n a l e n V e r s c h u l d u n g setzt d en A b b a u des 
P r o t e k t i o n i s m u s u n d d ie W i e d e r h e r s t e l l u n g des Pre i ssys tems i n 
I n d u s t r i e - u n d Entwicklungsländern vo raus , u m so auch den 
K a p i t a l m a n g e l zu beheben. Dieser neok lass ische F u n d a m e n t a 
l i s m u s w i r d v o m I M F u n d der W e l t b a n k n i c h t v o l l ge te i l t . Diese 
O r g a n i s a t i o n e n v e r t r e t e n mode ra t e r e Pos i t i onen , e ine p ragma
t i sche Neok lass ik . Chenery , der die P o l i t i k der W e l t b a n k i n den 
s iebziger J a h r e n en t sche idend geprägt hat , f o rde r t e schon 1975, 
v o m neok lass i schen F u n d a m e n t a l i s m u s A b s c h i e d zu n e h m e n 
(der e ine Annährung der Marktrealität a n das theore t i s che Mo 
d e l l des M a r k t e s für möglich hält) u n d d ie U n v o l l k o m m e n h e i -
t e n der Märkte selbst i m M o d e l l zu berücksichtigen 4 . N u r d u r c h 
e ine p ragma t i s che neoklass ische P o l i t i k könne v e r h i n d e r t wer 
den , daß das neoklass ische M o d e l l l e t z t l i ch d u r c h s t r u k t u r a l i s t i -
sche oder m a r x i s t i s c h e Mode i l e ersetz t we rde . D i e W e l t b a n k 
h a t v ie le J a h r e d iesen K u r s v e r t r e t e n ( S t i chwor t e : I n v e s t i t i o n e n 
i n d e n Menschen , Grundbedürfnisstrategie, s t r u k t u r e l l e Anpas 
s u n g s p o l i t i k m i t längeren Übergangsfristen etc.), doch g i b t es i n 

den l e t z t en J a h r e n stärkere T endenzen h i n z u m neok lass i schen 
F u n d a m e n t a l i s m u s 5 , en t sp r e chend auch i m I M F m i t e ine r stär
k e r e n B e t o n u n g des A n g e b o t s m a n a g e m e n t s . D o c h auch der 
I M F i s t r e a l i s t i s ch genug , k u r z - u n d m i t t e l f r i s t i g w e n i g v o n 
e ine r A n g e b o t s p o l i t i k zu e r w a r t e n : d ie A n g e b o t s p o l i t i k h a t da
her i m z e n t r a l e n S z e n a r i u m des I M F k e i n e n besonders h o h e n 
S t e l l e n w e r t (vg l . W E O 1983, S.19fl ) . 
Demgegenüber s i n d d ie V a r i a n t e n des g l oba l en Keynes i an i s -
m u s i n der U N C T A D , d e m D I E S A u n d d e m C D P m i t der Forde
r u n g n a c h P r o g r a m m e n für d en A u f s c h w u n g der W e l t w i r t s c h a f t 
(Wo r l d Recovery P r o g r a m m e s ) s t a r k v e r t r e t e n . D u r c h nach f r a 
g e s t i m u l i e r e n d e Maßnahmen so l len d ie Fo l gen der u n z u r e i 
chenden agg reg i e r t en Nach f rage für d en Investitionsprozeß 
u n d den Prozeß des S t r u k t u r w a n d e l s k o r r i g i e r t w e r d e n ; d u r c h 
Maßnahmen der i n t e r n a t i o n a l e n Liquiditätssicherung, der Roh
s t o f f p o l i t i k u n d der g l oba l en s y n c h r o n i s i e r t e n F i s k a l - u n d Geld
p o l i t i k gelte es, d ie R a h m e n b e d i n g u n g e n für d en Inves to r zu 
s tab i l i s i e r en . P r o g r a m m e für d en A u f s c h w u n g (vgl . RCDP, O h 
l i n -Gruppe , u n d W E S 1983, S.18ff. 6) w e r d e n n i c h t n u r für not
w e n d i g geha l t en , s onde rn au f G r u n d der unausge l as t e t en Pro
duktionskapazitäten, der g e r i ng e r en I n f l a t i o n s r a t e n u n d 
- e r w a r t u n g e n sowie der zu e r w a r t e n d e n Produktivitätseffekte 
v o n O u t p u t s t e i g e r u n g e n auch für durchführbar, ohne e inen 
n e u e r l i c h e n w e l t w e i t e n I n f l a t i ons s chub auszulösen. Vorausge
setzt i s t aber, daß e ine S y n c h r o n i s i e r u n g der W i r t s c h a f t s p o l i t i 
k e n der N a t i o n a l s t a a t e n möglich ist . 

Welche Se i te h a t d ie besseren K a r t e n ? D e r b i she r noch ins ta 
b i l e u n d schwache A u f s c h w u n g g i b t d en G l o b a l - K e y n e s i a n e r n 
Trümpfe i n d ie H a n d , v o r a l l em , w e i l es g i l t , d en A u f s c h w u n g 
längerfristig abzus i che rn u n d zu besch l eun igen . Es f i n d e n s i ch 
dahe r genug W a r n u n g e n vo r e i n e m V e r z i c h t au f expans ive Po l i 
t i k e n u n t e r d i esen B e d i n g u n g e n (vgl . W E S 1983, S.19ff.). D ie 
Pos i t i on der neok lass i schen F u n d a m e n t a l i s t e n i s t o f f ens i ch t l i ch 
zu w e n i g realitätsbezogen, w e n n d ie Ve r f a s sung der n a t i o n a l e n 
u n d i n t e r n a t i o n a l e n Märkte b e t r a c h t e t w i r d . Das G A T T h a t 
j edoch e ine sehr l ang f r i s t i g e Pe r spek t i v e u n d l e h n t e ine F i x i e 
r u n g primär au f d en A u f s c h w u n g ab, während i m D I E S A u n d 
v o n der U N C T A D Maßnahmen für d ie S t a b i l i s i e r u n g des Au f 
s chwungs als z w i n g e n d n o t w e n d i g angesehen w e r d e n , u m 
d u r c h I n v e s t i t i o n e n d ie u n t e r b l i e b e n e n S t r u k t u r w a n d l u n g e n i n 
der W e l t w i r t s c h a f t w i ede r i n G a n g zu b r i n g e n u n d d a d u r c h e ine 
neue w e l t w i r t s c h a f t l i c h e D y n a m i k auszulösen. D i e Schwach
ste l le der G l oba l -Keynes i ane r i s t u n d b l e i b t aber das zw ingende 
E r f o r d e r n i s i n t e r n a t i o n a l s y n c h r o n i s i e r t e r Geld-, F i ska l - , Wech
se lkurs - u n d H a n d e l s p o l i t i k e n . D i e dazu e r f o r d e r l i c h e n Paketlö
sungen i m i n t e r n a t i o n a l e n S y s t e m stoßen b e k a n n t l i c h au f u n 
end l i che Widerstände — gerade d a n n , w e n n s i ch a m H o r i z o n t 
e i n A u f s c h w u n g abze ichnet . D ie A r t sowie d ie D a u e r des Au f 
s chwungs w e r d e n aber i m V e r b a n d der V e r e i n t e n N a t i o n e n zur 
t h e o r e t i s c h e n u n d k o n z e p t i o n e l l e n Klärung e r h e b l i c h be i t r a 
gen. 

Anmerkungen 

1 Vg l . die be iden Bände über die methodischen u n d model lspezi f ischen 
Grund lagen des Projektes L I N K : R.J. Ba l l (ed.), The In t e rna t i ona l L inkage 
of Nat iona l Economic Models, Amsterdam/London 1973, zur theoret ischen 
Einführung; Jean L. Waelbroeck (ed.), The Models of Project L I N K , Amster
dam/New York/Oxford 1976, als Dars te l lung der nat iona len Modelle. 

2 Vg l . Paul de Grauwe, OECD versus the GATT on the Source of In f l a t i on , i n : 
The Wor ld Economy, Vol.4 No.2 (June, 1982), S.175-186. 

3 So berei ts i n einer Vor lage für U N C T A D V I : The cu r r en t w o r l d economic c r i 
sis and perspectives for the 1980s, UN-Doc. TD/272 v. 11.5.1983 (m i t A d d . l : 
G r o w t h and ex te rna l f inanc ing for development under condit ions of uncer
ta in ty . A p r e l i m i n a r y analysis) . 

4 Vg l . Ho l l i s B. Chenery, The S t ruc tura l i s t Approach to Deve lopment Policy, 
i n : The Amer i can Economic Review, Vol.65 No.2 (May, 1975), S.310-315 
(314f.). 

5 Vg l . K a r l W o h l m u t h , Kond i t i on i e r t e externe Entw i ck lungs f inanz i e rung u n d 
in te rne S t ruk turanpassung i n den Entwicklungsländern, i n : Udo Erns t Si
monis (Hrsg.), Entwicklungsländer i n der F inanzkr ise , B e r l i n 1983, S.177-
231. 

6 Außerdem die UNCTAD-VI-Vor lage (Anm.3) . Siehe auch Sidney Del l , The 
Case for a w o r l d recovery programme, i n : J o u r n a l of Deve lopment P lanning , 
No.14. 
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Entwicklungspolitik als Plus-Summen-Spiel 
Zur Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille (23. Oktober 1983) ROBERT S. MCNAMARA 

Zum vierten Male hat 1983 die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen die Dag-Hammarskjöld-Medaille vergeben, mit 
der im Zweijahresturnus »hervorragende Verdienste um die Förderung der Lösung der Weltprobleme durch das System der Verein
ten Nationen« gewürdigt werden sollen. Erster Preisträger war Raul Prebisch (1977). 1979 und 1981 wurden jeweils zwei Preisträger 
geehrt: zunächst Egon Schwelb und Prinz Sadruddin Aga Khan, dann Rüdiger Freiherr von Wechmar und Henry R. Labouisse. 1983 
wurde die Medaille in Berlin dem Amerikaner Robert S. McNamara für seine herausragenden Verdienste als Präsident der Welt
bank um die Bekämpfung der Armut in den Ländern der Dritten Welt verliehen. Als Weltbankpräsident hat McNamara seiner 
Überzeugung Geltung verschaffen können, »daß dies eine zusammenhängende Welt ist, eine Welt, in der unvermeidlich alle mit
einander zusammenhängen, in der auf die Dauer keiner auf Kosten des anderen leben kann, ohne selbst Schaden zu nehmen«. So 
Helmut Schmidt, Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, in seiner Laudatio für seinen lang
jährigen persönlichen Freund McNamara. Unter dessen Ägide sei die Weltbank in den siebziger Jahren »zu einem Motor in der 
Bewältigung der Jahrhundert-Aufgabe der Entwicklungspolitik geworden«. McNamaras (von Helmut Schmidt nicht verschwiege
ne) Vergangenheit als Chefmanager der amerikanischen Kriegsmaschine in einer wichtigen Phase des Vietnamkriegs hat freilich 
zur Folge, daß sein Wirken nicht ausschließlich aufgrund seiner Amtszeit als Weltbankpräsident beurteilt werden kann. Entspre
chende Bedenken, die die Diskussion um die Medaillenvergabe im gastgebenden Landesverband Berlin der DGVNgeprägt hatten, 
sind auch Robert S. McNamara selbst heute nicht mehr fremd. — Die Rede des Preisträgers auf der Festveranstaltung im Berliner 
Hotel >Intercontinental* wird nachfolgend in der von der Weltbank zur Verfügung gestellten Vorabfassung wiedergegeben. 

I 

I c h fühle m i c h sehr g eehr t u n d b i n d a n k b a r , diese Ausze i ch
n u n g zu e r h a l t e n . Dag Hammarskjöld w a r e i n M a n n v o n her
v o r r a g e n d e n ge i s t i gen Fähigkeiten u n d großer mo ra l i s che r E n t 
schlossenhe i t . E r w a r d e m K o n z e p t des i n t e r n a t i o n a l e n öffentli
chen Dienstes zu t i e f s t v e rp f l i ch t e t . E r op fer te seine Fähigkei
t en , se ine E n e r g i e n — u n d schließlich sogar se in L eben —, u m 
eine vernünftigere, gerechtere u n d mensch l i che r e W e l t m i t au f 
zubauen . E r w a r n i c h t na iv . E r unterschätzte n i c h t d ie Schwie 
r i g k e i t e n . A b e r er we i ge r t e s i ch zu g lauben , daß e in de ra r t i g es 
Z i e l n i c h t e r r e i c h b a r se in sol l te. I n dieser H i n s i c h t w a r er d i ck
köpfig; u n d d a m i t ha t t e er natürlich recht . 

I c h fühle m i c h ebenfa l l s sehr geehrt , I h n e n v o n K a n z l e r 
S c h m i d t vo rges t e l l t zu w e r d e n . A u c h er i s t e i n po l i t i s che r Füh
r e r m i t großem We i t b l i ck . E r sagt genau, was er d e n k t ; u n d er 
d e n k t sehr genau. E r h a t d ie heute v o r d r i n g l i c h e Au fgabe sehr 
d e u t l i c h e r k a n n t u n d überzeugend darges te l l t : die d r ingende 
N o t w e n d i g k e i t größerer Z u s a m m e n a r b e i t a l l e r S taaten , w e n n 
w i r al le — also l e t z t l i ch j ede r e inze lne — e in s ichereres u n d 
p r o d u k t i v e r e s Leben führen w o l l e n i n e ine r We l t , i n der w i r 
u n a u s w e i c h l i c h v o n e i n a n d e r abhängig g ewo rden s ind . Über die
ses T h e m a we rde i ch g le i ch n o c h m e h r sagen. Für d ie w o h l w o l 
l enden B e m e r k u n g e n zu m e i n e m We l t bank -Vo r s i t z u n d zu d e m 
Be i t r ag , d en d ie B a n k für d en F o r t s c h r i t t der Entwicklungslän
der ge le is te t ha t , bedanke i ch m i c h ebenfa l ls . 

I I 

Es h a t i n d en Entwicklungsländern tatsächlich F o r t s c h r i t t e ge
geben, höchst g re i fbare F o r t s c h r i t t e . H i s t o r i s c h gesehen s ind 
sie ohne Be isp ie l . I n d e m V i e r t e l j a h r h u n d e r t v o n 1950 b is 1975 
be isp ie lswe ise st ieg das d u r c h s c h n i t t l i c h e P r o - K o p f - E i n k o m 
m e n i n den Entwicklungsländern u m jährlich 3,5 Prozent . A u f 
e iner v e r g l e i chba r en E n t w i c k l u n g s s t u f e w u c h s e n d ie h e u t i g e n 
I n d u s t r i e n a t i o n e n wes en t l i ch l angsamer . N i c h t n u r au f w i r t 
s cha f t l i chem Geb ie t haben d ie Entwicklungsländer Er fo lge er
zielt . A u c h i m soz ia len Be re i ch s i n d w i c h t i g e F o r t s c h r i t t e zu 
ve r ze i chnen . Z w i s c h e n 1960 u n d 1980 st ieg d ie Lebenserwar 
t u n g i n d en Ländern m i t n i e d r i g e m E i n k o m m e n v o n 42 au f 
57 J a h r e u n d i n den Ländern m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n v o n 53 
auf 61 Jah r e . 1950 k o n n t e n u r e i n D r i t t e l der e rwachsenen Be
völkerung i n den Entwicklungsländern lesen u n d schre iben . 
Heu t e i s t es m e h r als die Hälfte. E i n solches Faz i t i s t bee in
d r u c k e n d . 

A b e r die Ta tsache b l e i b t bestehen, daß s i ch v ie le E n t w i c k l u n g s 
länder heute w i r t s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n gegenübersehen, de

r e n soziale u n d po l i t i sche I m p l i k a t i o n e n u n t e r Umständen we
sen t l i ch s chwerw i egende r s i n d als sämtliche S c h w i e r i g k e i t e n , 
d ie sie während des l e t z t en V i e r t e l j a h r h u n d e r t s zu bewältigen 
h a t t e n . Das u n m i t t e l b a r e P r o b l e m e iner A n z a h l v o n Ländern 
m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n i s t d ie a k u t e F i n a n z k r i s e : A u f k u r z e 
S i ch t können sie i h r e n V e r p f l i c h t u n g e n als Schu ldne r e i n f a c h 
n i c h t n a c h k o m m e n . D ie S u m m e der Beträge, die e in ige d ieser 
S taa t en — d a r u n t e r d r e i de r größten Länder L a t e i n a m e r i k a s — 
als Schu ldend i ens t a n das A u s l a n d zu le i s ten haben , beträgt 
m e h r als 100 P rozen t i h r e r E i n n a h m e n aus d e m E x p o r t v o n 
W a r e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n . 

D i e Unfähigkeit der Entwicklungsländer, i h r e n f i n a n z i e l l e n 
V e r p f l i c h t u n g e n d e m A u s l a n d gegenüber n a c h z u k o m m e n , er
g i b t s i ch aus d e m Z u s a m m e n h a n g e iner Re ihe v o n F a k t o r e n . 
E i n e r d a v o n i s t d ie T a l f a h r t des We l thande l s . Ende 1981 w a r die 
W a c h s t u m s r a t e des i n t e r n a t i o n a l e n Hande l s w e l t w e i t au f N u l l 
g e sunken . D e m s t eh t e i n W a c h s t u m von d u r c h s c h n i t t l i c h 6 Pro
zent i n d en J a h r e n 1970 b is 1977 u n d v o n m e h r als 5 Prozent 
1978 u n d 1979 gegenüber. 1982 w a r e i n w e i t e r e r Rückgang zu 
ve r z e i chnen ; das G e s a m t v o l u m e n sank u m 2 Prozent . 
D a s i ch i n den I n d u s t r i e n a t i o n e n d u r c h d ie Rezess ion d ie Nach
f rage w e i t e r v e r r i n g e r t e , s a n k e n g l e i chze i t i g d ie Rohsto f fpre ise , 
a u s g e n o m m e n Öl, r e a l auf i h r e n abso luten T i e f s t a n d se i t d e m 
Z w e i t e n W e l t k r i e g . D ie Folge ist , daß alles, was d ie E n t w i c k 
lungsländer aus den I n d u s t r i e n a t i o n e n i m p o r t i e r e n müssen, i m 
m e r t eu r e r g e w o r d e n ist . U n d der W e r t dessen, was sie expor t i e 
r e n müssen, u m die I m p o r t e bezah len zu können, i s t ständig 
gesunken . Se i t 1981 haben s ich i h r e >Terms of trade< u m fast 
20 Prozent v e r sch l ech te r t . Sie müssen heute e i n Fünftel m e h r 
e xpo r t i e r en , u m die g le iche Menge i m p o r t i e r e n zu können. 
A l l diese S c h w i e r i g k e i t e n w u r d e n d u r c h e i n e n s i ch w i e e ine 
S t ra f e a u s w i r k e n d e n A n s t i e g der r ea l en Zinssätze — v o n e ine r 
n ega t i v en Rate M i t t e der s iebziger J a h r e au f e ine Höhe v o n fast 
5 P rozen t 1982 b is 1983 — noch verstärkt. 

I I I 

Z u s a m m e n g e n o m m e n h a l t e n diese u n d andere P rob l eme v ie le 
Entwicklungsländer m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n i n e ine r f i n a n 
z i e l l en K l e m m e ge fangen. Was sie au f k u r z e S i ch t d r i n g e n d 
benötigen, i s t e ine angemessene neue K r e d i t s p r i t z e , d a m i t sie 
j ene S t r u k t u r a n p a s s u n g e n i h r e r V o l k s w i r t s c h a f t e n durchfüh
r e n können, die sie w i e d e r i n die Lage versetzen, au f lange S i c h t 
i h r e n V e r p f l i c h t u n g e n als S chu ldne r n a c h z u k o m m e n . 
A b e r genau das i s t das D i l e m m a . D e n n gerade j e t z t , wo sie a m 
d r i n g e n d s t e n neue K r e d i t e benötigen, sche inen diese für sie 
i m m e r wen i g e r verfügbar zu se in. 1982 b e k a m e n d ie ölimportie-
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r e n d e n Entwicklungsländer v o n den i n t e r n a t i o n a l e n B a n k e n 
u m die Hälfte w e n i g e r neue K r e d i t e als 1981. D i e l a t e i n a m e r i k a 
n i s chen Länder, d ie zu den f i n a n z i e l l besonders s t a r k belaste
t e n zählen, haben besonders schwere Ze i t en h i n t e r s ich . I n der 
zwe i t en Hälfte des Jahres 1981 e r h i e l t e n diese Länder neue 
K r e d i t e i n Höhe v o n 21 M i l l i a r d e n Do l l a r . 1982 e r h i e l t e n sie i m 
g l e i chen Z e i t r a u m n u r 0,2 M i l l i a r d e n Do l l a r . 
H i e r h a n d e l t es s i ch u m e i n e n k l ass i s chen Teu fe l sk re i s . W e i l 
m a n sie für n i c h t h i n r e i c h e n d kreditwürdig hält, können diese 
Länder v o n d e n i n t e r n a t i o n a l e n B a n k e n k e i n e angemessenen 
neuen K r e d i t e b e k o m m e n . G l e i chze i t i g aber können sie i h r e 
Kreditwürdigkeit n i c h t aus r e i chend ve rbessern , d e n n neue K r e 
d i te , die n o t w e n d i g wären, u m eben dies zu e r r e i c h e n — d u r c h 
s t r u k t u r e l l e Veränderungen i n i h r e r W i r t s c h a f t —, w e r d e n i h 
nen v e r w e h r t . 

So s i eh t also d ie Lage v i e l e r Länder m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n 
aus. Lassen Sie m i c h k u r z au f d ie M i s e r e i n d en Ländern m i t 
n i e d r i g e m E i n k o m m e n e ingehen . H i e r h a n d e l t es s i ch u m 
gleichermaßen ernste , w e n n auch anders gear te te Prob leme. 
D i e m e i s t e n dieser Länder sehen s i ch n i c h t so sehr e ine r k u r z 
f r i s t i g e n f i n a n z i e l l e n Not lage ausgesetzt, als v i e l m e h r e i n e m 
l a n g f r i s t i g e n Wachs tums - u n d A r m u t s p r o b l e m . I n v i e l en d ieser 
Länder i s t gar k e i n A n s t i e g des P r o - K o p f - E i n k o m m e n s zu ver
ze i chnen . I m A f r i k a südlich der S a h a r a be isp ie lsweise l eben 
e t w a 350 M i l l i o n e n Menschen . D ie m e i s t e n v o n i h n e n f r i s t e n 
schon j e t z t e i n L eben a m Rande des E x i s t e n z m i n i m u m s . T ro t z 
d e m w i r d i h r P r o - K o p f - E i n k o m m e n Ende der achtz iger J a h r e 
v e r m u t l i c h n i c h t höher se in als A n f a n g der sechziger. 
I c h we rde g l e i ch aufze igen, daß d ie Entwicklungsländer v o n 
n e u e r l i c h e m 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 den I n d u s t r i e n a t i o 
nen , v o n zusätzlichen Möglichkeiten i m H a n d e l u n d v o n höhe
r e r E n t w i c k l u n g s h i l f e e n o r m p r o f i t i e r e n können. 
Das ändert selbstverständlich n i ch t s a n der Tatsache, daß die 
Entwicklungsländer se lbst d ie H a u p t v e r a n t w o r t u n g für i h r e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n F o r t s c h r i t t t r a g en . Es g i b t vieles, was d ie Re
g i e r u n g e n d o r t t u n können, u m i h r e I n n e n p o l i t i k u n d d ie Pro
duktivität zu ve rbesse rn — sogar anges ichts der gegenwärtigen 
w e l t w e i t e n Rezession. Gerade i n A n b e t r a c h t der gegenwärt igen 
K n a p p h e i t a n Ressourcen i s t es besonders d r i n g e n d e r fo rder 
l i ch , daß diese so w i r k u n g s v o l l w i e möglich genut z t w e r d e n . 
D i e Reg i e rungen i n d e n Entwicklungsländern müssen ebenso 
w i e d ie i n d en Industrieländern ve rsuchen , e i n stabi les m a k r o 
ökonomisches U m f e l d i n i h r e m j e w e i l i g e n L a n d he r zus t e l l en , 
i n d e m sie s i ch e ine ausgewogene u n d tragfähige F inanz- , S teu
er- u n d Währungspolitik zu e igen machen . Sie müssen e in ver
nünftigeres Sys t em v o n A n r e i z e n e n t w i c k e l n , besonders 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 . Ebenso müssen sie das Manage 
m e n t öffentlicher P ro j ek t e v e rbesse rn u n d dafür sorgen, daß 
d ie Bürokratien angemessener reag i e ren . Reg i e rungen , d i e 
diese A n s t r e n g u n g e n n i c h t u n t e r n e h m e n u n d s i ch n i c h t u m 
e ine F o r m des w i r t s c h a f t l i c h e n W a c h s t u m s bemühen, be i de r 
d ie Erträge b r e i t u n d gerecht v e r t e i l t w e r d e n , w e r d e n l e t z t l i ch 
d ie d u r c h Ine f f i z i enz en t s t andenen K o s t e n u n d Nachte i l e v o r 
a l l e m den j en i g en aufbürden, d ie a m w e n i g s t e n i n der Lage s ind , 
n o c h größere Las t en zu t r a g e n — den A r m e n . 
D ie S t ra teg i e s owoh l für die Länder m i t n i e d r i g e m als auch für 
d ie m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n muß se in, Wege zu f i nden , s i ch 
d e n F a k t o r e n anzupassen, d ie d u r c h das äußere w i r t s c h a f t l i c h e 
U m f e l d (das sie n i c h t ändern können) vorgegeben s ind , i n d e m 
sie a n der Ve rbesse rung der W i r t s c h a u s p o l i t i k i m e igenen 
L a n d e a rbe i t en (die sie w e i t e r e n t w i c k e l n können). Das ändert 
n i c h t s a n der Tatsache, daß o p t i m a l e Z u w a c h s r a t e n i n den E n t 
wicklungsländern n u r d u r c h m e h r 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 t a a t e n e r r e i c h t w e r d e n können. 

I V 

A u s g e h e n d v o n den unabänderlichen w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r d e -
pendenzen der heu t i g en Wel t , t r i f f t auch das Gegente i l zu : D i e 
I n d u s t r i e n a t i o n e n w e r d e n m a x i m a l e Z u w a c h s r a t e n n i c h t ohne 
größeren Zuwachs i n den Entwicklungsländern e r r e i chen . 

»Öffentliche Ehrungen , meine Damen u n d Her ren , w ie Sie v on der Deutschen 
Gesellschaft für die Vere in ten Nat ionen sie heute an Robert M c N a m a r a ver
le ihen, haben meistens e in doppeltes Gesicht. Der Geehrte — u n d i ch habe 
d a m i t auch meine Er fahrungen — mag sich i m Augenb l i ck solcher Würdigung 
mehr noch als sonst der K l u f t bewußt werden, die s ich au f tu t zwischen seinen 
ursprünglichen Hof fnungen, seinen Zie len einerseits, u n d andererseits dem 
tatsächlich Erre i ch ten . Dagegen die jenigen, von denen die E h r u n g ausgeht, 
ehren zugleich s ich selbst, i ndem sie sich m i t e inem Menschen ident i f i z ieren, 
der seinerseits Maßstäbe gesetzt hat.« So H e l m u t Schmidt , M d B , Bundeskanz
ler von 1974 bis 1982, am 23.0ktober 1983 i n seiner Laudat io auf Robert S. 
McNamara . Dieser habe i n der Ta t Maßstäbe gesetzt: »Er ist auf e inem Weg 
vorausgegangen, der i n eine f r iedl ichere, gerechtere, i n eine menschl ichere 
Wel t führen soll.« 

G e n a u das w a r das T h e m a v o n K a n z l e r S c h m i d t s b e m e r k e n s 
w e r t v o rausschauende r S t e l l u n g n a h m e zur W e l t w i r t s c h a f t s f r a 
ge, d ie i m F e b r u a r dieses J a h r e s g l e i chze i t i g i n Deu t s ch l and , 
F r a n k r e i c h , Japan , I t a l i e n , Großbritannien u n d den V e r e i n i g t e n 
S taa t en veröffentlicht w u r d e . I n d en ach t M o n a t e n , se i t er >Die 
W e l t w i r t s c h a f t s t eh t au f d e m Spiel< schr ieb , s i nd e in ige Fo r t 
s ch r i t t e e r z i e l t w o r d e n ; aber n i c h t annähernd genug. I n d en 
V e r e i n i g t e n S taa t en g i b t es i m m e r noch 10 M i l l i o n e n A rbe i t s l o 
se; i n d e n r e s t l i c h e n OECD-S taa t en s i n d es über 22 M i l l i o n e n . 
D i e W a c h s t u m s r a t e des P r o - K o p f - E i n k o m m e n s i n v i e l en , w e n n 
n i c h t sogar d en m e i s t e n Entwicklungsländern i s t negat i v . U n d 
i h r E x p o r t v o l u m e n — u n d d a m i t a u c h i h r e Rückzahlungsfähig-
k e i t — i s t i m m e r noch n i e d r i g . D i e w e l t w e i t e W i r t scha f t sge 
m e i n s c h a f t h a t noch n i c h t s u n t e r n o m m e n , u m , w i e es K a n z l e r 
S c h m i d t zu Rech t v o n i h r f o rde r t e , e i n größeres Maß a n ver
nünftiger u n d p r a k t i k a b l e r K o o r d i n a t i o n i h r e r W i r t s c h a f t s p o l i 
t i k e n zu e r r e i chen . 

Es i s t w a h r , daß d ie k u r z f r i s t i g e n W a c h s t u m s e r w a r t u n g e n i n 
den V e r e i n i g t e n S taa t en w e s e n t l i c h günstiger s ind , aber l a n g f r i 
s t i g gesehen w e r d e n die A u s s i c h t e n d u r c h mass i ve s t r u k t u r e l l e 
De f i z i t e überschattet. D a r a u s e rgeben s i ch düstere Pe rspek t i 
v en für d ie a n d e r e n I n d u s t r i e n a t i o n e n u n d auch für d ie En t 
wicklungsländer. I h r e Z u k u n f t s a u s s i c h t e n w e r d e n d u r c h ex
t r e m hohe Zinssätze bedroht , d ie s i ch w i e d e r u m i n e iner Ver
z e r r u n g der Wechse lkurse , g e r inge r Investitionstätigkeit i m e i 
genen L a n d u n d d e m l au t e r w e r d e n d e n R u f n a c h r e s t r i k t i v e r e n 
P r a k t i k e n i m H a n d e l man i f e s t i e r en . 

Es i s t k l a r , daß d ieser Teu f e l sk re i s zerstörerischer E f f ek te e rs t 
d u r c h b r o c h e n w e r d e n k a n n , sobald d ie s t r u k t u r e l l e n De f i z i t e 
der V e r e i n i g t e n Staaten , d ie j e t z t schon riesengroß s ind u n d 
i m m e r noch größer w e r d e n , w i r k u n g s v o l l r e d u z i e r t w o r d e n 
s ind . B i s z u d i e s em Z e i t p u n k t i s t es für d ie I n d u s t r i e n a t i o n e n 
unerläßlich, s i ch an d ie S t e l l u n g n a h m e des We l tw i r t s cha f t s g i p -

Vere in te Nat ionen 1/84 17 



fels v o n W i l l i a m s b u r g gegen we i t e r e Handelsbeschränkungen 
zu ha l t en , u m wen igs t ens d en Schaden für d ie Entwicklungslän
der a b z u m i l d e r n . Außerdem so l l t en sie d ie nötigen S c h r i t t e zur 
B e r e i t s t e l l u n g v o n Überbrückungsgeldern e in l e i t en , d ie diese 
Länder d r i n g e n d benötigen. 
Das heißt für d ie P rax i s fo lgendes: 
• D ie I n d u s t r i e n a t i o n e n müssen d ie M i t t e l für den I n t e r n a t i o 
na l en Währungsfonds u n d d ie W e l t b a n k über d ie gegenwärtig 
zuges icher te Höhe h i n a u s au fs tocken . 
• Sie so l l t en s i ch außerdem au f e ine Z u s a m m e n a r b e i t i h r e r 
Z e n t r a l b a n k e n u n d F i n a n z m i n i s t e r i e n m i t d e n p r i v a t e n B a n k e n 
zwecks Scha f fung vernünftiger An r e i z e e in i g en , d a m i t d e n öl-
i m p o r t i e r e n d e n Entwicklungsländern zusätzliche A n l e i h e n p r i 
v a t e r B a n k e n g a r a n t i e r t w e r d e n können. 
• Diese n e u e n A n l e i h e n so l l t en zu e i n e m r ea l en Jahresz inssa tz 
v o n 3 b is 5 Prozent v e r z i n s t w e r d e n — e i n e m Satz, der wesent
l i c h u n t e r d e m D u r c h s c h n i t t der s iebz iger J a h r e l i egt . 
• Schließlich so l l t en s i ch d ie I n d u s t r i e n a t i o n e n dazu v e rp f l i ch 
t en , den F a s t - B a n k r o t t der I n t e r n a t i o n a l e n E n t w i c k l u n g s o r g a 
n i s a t i o n ( I D A ) — der w e l t w e i t w i c h t i g s t e n I n s t i t u t i o n zur En t 
w i c k l u n g s f i n a n z i e r u n g zu vergünstigten B e d i n g u n g e n für d ie 
ärmsten Entwicklungsländer — zu v e r h i n d e r n , i n d e m sie d ie 
sechste IDA-Wiederauffüllungsaktion b is z u m 30 .Jun i 1984 ab
schließen. 
• G l e i chze i t i g so l l t en sie schon die s iebte Wiederauffüllungsak-
t i o n i m U m f a n g v o n e t w a 16 M i l l i a r d e n D o l l a r aushande ln , da
m i t diese z u m selben Z e i t p u n k t w i r k s a m w e r d e n k a n n . 
• W e n n s i ch d ie V e r e i n i g t e n S taa ten n i c h t zu e i n e m so lchen 
V o r g e h e n entschließen können, so l l t en d ie a n d e r e n IDA-Ge ld 
geber auch ohne die Unterstützung der V e r e i n i g t e n S taa t en 
vo rgehen . 

V 
W i r müssen ve r suchen zu begre i fen , daß solches H a n d e l n i m 
Interesse a l l e r N a t i o n e n l i e g t — der e n t w i c k e l t e n u n d der noch 
i n der E n t w i c k l u n g beg r i f f enen gleichermaßen. Es geht h i e r 
n i c h t u m H a n d l u n g e n , d ie n u r e in i g en nu t z en , ande r en aber 
schaden. Das wären N u l l - S u m m e n - oder M i n u s - S u m m e n - S p i e l e : 
M e i n G e w i n n i s t d e i n V e r l u s t . Spie le d ieser A r t sp i e l t en die 
Länder i n d en dreißiger J a h r e n ; sie haben t euer dafür bezahl t . 
E ine w i r t s c h a f t l i c h i n t e rdependen t e W e l t b r a u c h t P lus-Sum
men-Spie le . I n e i n e m so lchen Sp ie l g e w i n n e n beide. W i r s tehen 
n i c h t vo r der W a h l : G e w i n n e i ch oder g e w i n n s t du? W i r haben 
d ie W a h l : E n t w e d e r w i r g e w i n n e n alle, oder w i r v e r l i e r e n al le. 

V o r d ieser E n t s c h e i d u n g s t eh t d ie W e l t heute i n w i r t s c h a f t l i 
chen Fragen . Das i s t es, was K a n z l e r S c h m i d t uns h a t v e r m i t 
t e l n w o l l e n ; u n d er h a t natürlich recht . 
D a m i t b i n i c h b e i m l e t z t en P u n k t ange langt . Es i s t w a h r , daß 
w i r i n e ine r g esch i ch t l i chen Epoche l eben, i n der das Maß an 
w e l t w e i t e r gegense i t iger ökonomischer Abhängigkeit unse r e r 
tagtäglichen W a h r n e h m u n g w e i t v o raus is t , e r s t r e c h t u n s e r e n 
R e a k t i o n e n . D o r t — we i t , w e i t w e g — l i eg t d ie ökonomische 
Realität. Unsere D e n k - u n d Hand lungswe i s e , unsere Organ i sa 
t i o n s f o r m e n zur Bewältigung dieser Realität — das al les 
s t i m m t n i c h t m e h r . W i r l eben i n e iner We l t , d i e de facto w i r t 
s cha f t l i ch i n t e r d e p e n d e n t i s t — zug le i ch aber i n e ine r Wel t , i n 
der w i r t s c h a f t l i c h e E n t s c h e i d u n g e n v o n unabhängigen na t i ona 
l en po l i t i s chen E i n h e i t e n ge t ro f f en w e r d e n . Das ist , als w e n n 
d ie 50 E inze l s t aa t en der U S A v e r s u c h e n würden, e ine i n t e 
g r i e r t e na t i ona l e W i r t s c h a f t zu scha f fen — aber ohne Z e n t r a l r e 
g i e r u n g , ohne Z e n t r a l b a n k , ohne e i n geme insames Währungs
s y s t e m u n d ohne e ine k o o r d i n i e r t e W i r t s c h a f t s p o l i t i k . 
Lassen Sie m i c h aber s chne l l hinzufügen, daß i ch ke ine We l t r e 
g i e r u n g vo r A u g e n habe — n i c h t z u Lebze i t en m e i n e r K i n d e r 
u n d m e i n e r E n k e l k i n d e r , w e n n überhaupt j e . Was i ch aber beto
n e n möchte is t , daß der o f f ens i ch t l i che Beda r f an m e h r p o l i t i 
scher H a r m o n i s i e r u n g i n e iner W e l t ständig wachsender gegen
se i t i ger Abhängigkeit e i n d e u t i g d ie F o r t e n t w i c k l u n g u n d d ie 
Stärkung i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n ve r l ang t , d ie d i esen 
Prozeß unterstützen können. 

D i e Ad-hoc-Maßnahmen der W i r t s cha f t s g i p f e l kon f e r en z en — 
u n d h i e r i s t d en I n i t i a t i v e n K a n z l e r S c h m i d t s sehr v i e l zu ver
d a n k e n — u n d die au f d en T r e f f e n der Zehne rg ruppe beschlos
senen Maßnahmen w e r d e n h i l f r e i c h se in. A b e r es muß n o c h 
m e h r ge tan w e r d e n . Insbesondere d r i n g t uns i m m e r stärker i n s 
Bewußtsein, w i e sehr u n s das F e h l e n e iner W e l t - Z e n t r a l b a n k 
oder e iner v e r g l e i c h b a r e n E i n r i c h t u n g zu schaf fen m a c h t . I c h 
plädiere n i c h t für d ie Scha f fung e ine r neuen O r g a n i s a t i o n . A b e r 
i c h d r i n g e darau f , d en I n t e r n a t i o n a l e n Währungsfonds u n d d ie 
W e l t b a n k zu Überlegungen zu veran lassen , w i e sie i h r e gegen
wärtigen W i r k u n g s b e r e i c h e au f e inande r a b s t i m m e n könnten, 
u m e in ige , w e n n n i c h t sogar a l le F u n k t i o n e n e ine r so l chen E i n 
r i c h t u n g w i r k u n g s v o l l e r auszuüben. 

V I 

I n se iner b e m e r k e n s w e r t e n S a m m l u n g v o n Ged i ch t en , Au f 
z e i c h n u n g e n u n d B e o b a c h t u n g e n — begonnen als p r i v a t e s Ta-

Von der Vors i tzenden der 
Deutschen Gesellschaft für die 
Ve re in t en Nat ionen, Dr . Helga 
T i m m , M d B , wurde Robert S. 
M c N a m a r a die Dag-Hammar-
skjöld-Ehrenmedaille über
re icht . — Robert Strange 
M c N a m a r a w u r d e am 9 J u n i 
1916 i n San Franz isko geboren. 
Nach S tud ium, Lehrtätigkeit 
an der Harvard-Universität 
u n d Militärdienst wa r er von 
1946 bis 1961 bei den Ford-Wer
ken tätig, zuletzt als Präsident 
dieses Unternehmens . Von 
1961 bis 1968 war er Ver te id i 
gungsmin is te r der Vere in ig ten 
Staaten von Amer i ka , von 1968 
bis 1981 Präsident der Welt
bank. Von dieser in te rna t i ona
len Organisat ion wurde McNa
mara durch e in nach i h m be
nanntes S t ipend i enprog ramm 
geehrt, m i t dem postgraduier te 
Forschungsarbei t auf dem Ge
b ie t der w i r t s cha f t l i chen Ent
w i c k l u n g gefördert we rden 
soll. 
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gebuch u n d v i e r J a h r e n a c h s e inem T o d u n t e r d e m T i t e l d e i 
chen a m Weg< e r sch i enen — h a t uns D a g Hammarskjöld e i n e n 
e i n z i g a r t i g e n E i n b l i c k i n se in See len leben h in t e r l a s s en . E r 
selbst beschr i eb se in Tagebuch als »e ine A r t Weißbuch m e i n e r 
V e r h a n d l u n g e n m i t m i r se lbst — u n d m i t Gott « . 
I n e ine r E i n t r a g u n g aus den J a h r e n 1925-1930 gab er s i ch selbst 
d en Rat : »M iß n ie des Berges Höhe, ehe d u den G i p f e l e r r e i c h t 
hast . D o r t w i r s t d u sehen, w i e n i e d r i g er ist.« U n d d a n n , gegen 
Ende des Tagebuchs , i n se inen Fünfzigern, erschöpft v o n se iner 
A r b e i t u n d u n t e r d e m ständigen D r u c k öffentlicher K o n t r o v e r 
sen, e r m a h n t er s ich selbst: »Du has t noch n i c h t genug ge tan , d u 
has t n i e m a l s genug ge tan , solange d u noch e i n e n w e r t v o l l e n 
B e i t r a g l e i s t en k a n n s t . So l au t e t m e i n e A n t w o r t , w e n n d u u n t e r 
d e m stöhnst, was d u für e ine Bürde hältst.« 

E i n behe r z i g enswer t e r Ra t s ch l ag für uns al le, d e n n i n d i e s em 
J a h r z e h n t m a n g e l t es n i c h t a n Bürden. De r Weg n a c h v o r n 
s che in t v o n e ine r ganzen B e r g k e t t e v o n H i n d e r n i s s e n u n d S t ra 
ßensperren ve rs te l l t . A b e r das s i n d n i c h t d ie w i c h t i g s t e n Tatsa
chen unse r e r Gegenwar t , es s i n d n u r d ie o f f enkund i g s t en . 
D i e w a h r h a f t h i s t o r i s che E n t w i c k l u n g der h e u t i g e n Ze i t i s t d ie 
fo lgende: W i r sehen d ie W e l t allmählich i n n e u e m L i c h t u n d 
b e g i n n e n l a n g s a m — v i e l , v i e l zu l a n g s a m —, aber w i r b e g i n n e n 
i m m e r h i n , d ie Abhängigkeit der N a t i o n e n v o n e i n a n d e r u n d den 
W e r t verstärkter Z u s a m m e n a r b e i t zu e r k e n n e n . 
A l l e h i e r A n w e s e n d e n können Wer t vo l l e s zu d iesen Bemühun
gen u m Z u s a m m e n a r b e i t b e i t r agen . U n d solange das so is t , we r 
den w i r , w i e D a g Hammarskjöld, n o c h n i c h t genug, n i c h t annä
h e r n d genug ge tan haben . 

Finanzmittel für Fachkompetenz 
Die Finanzierung der UN-Sonderorganisationen unter besonderer Berücksichtigung 
des Beitragsanteils der Bundesrepublik Deutschland LOTHAR KOCH 

Am 18. September 1983 jährte sich der Beitritt der beiden deut
schen Staaten zur Weltorganisation zum zehnten Male; diese 
Zeitschrift ist mit einem Schwerpunktheft (VN 5/1983) hierauf 
eingegangen. Während sich die DDR erst nach Abschluß des 
Grundlagenvertrags im System der Vereinten Nationen ein
richten konnte, hatte die Bundesrepublik Deutschland schon 
1973 Gelegenheit, auf eine langjährige Mitwirkung in den Son
derorganisationen zurückzublicken. Angesichts der zeitge
schichtlichen Bedeutung der Aufnahme in die Hauptorganisa
tion 1973 mag die Rolle, die die Bundesrepublik Deutschland in 
den Sonderorganisationen spielte und spielt, ein wenig in den 
Hintergrund geraten sein — Anlaß, im folgenden Beitrag die 
Rolle und die Finanzierung der Sonderorganisationen zu unter
suchen und die von der Bundesrepublik erbrachten Finanzlei
stungen im Zehnjahres-Vergleich darzustellen. Dieser Artikel 
ergänzt zugleich die Analysen von Michael von Harpe, Der UN-
Haushalt: Inhalt und System. Erfahrungen mit dem Programm
budget, VN 2/1980 S. 52//., und Wilfried Koschorreck, Programm
ziele und finanzielle Leistungsfähigkeit im Widerstreit. Die Ge
schichte der Beitragsfestsetzung in den Vereinten Nationen, 
VN 2/1983 S. 5 Iff. 

Stel lung der Sonderorganisationen 

Die Sonde ro r gan i sa t i onen s i n d selbständige I n s t i t u t i o n e n i m 
S y s t e m der V e r e i n t e n Na t i onen . Te i lwe i se s ind sie älter als d ie 
H a u p t o r g a n i s a t i o n , i h r e Ursprünge r e i c h e n m i t u n t e r i n die Völ
k e r b u n d z e i t oder gar i n das vor i ge J a h r h u n d e r t zurück. D ie 
Sonde ro rgan i sa t i onen , die präziser e i g e n t l i c h als Fachorgan isa
t i o n e n zu beze i chnen wären, w u r d e n a u f g r u n d zw ischens taa t l i 
cher Übereinkommen gegründet u n d h a b e n e ine eigene M i t 
g l i edschaf t , e igene Beschlußorgane i n F o r m e ine r K o n f e r e n z 
oder V e r s a m m l u n g , e i n en e i genen V e r w a l t u n g s - oder E x e k u t i v 
ra t , e i n eigenes S e k r e t a r i a t m i t e i n e m G e n e r a l d i r e k t o r , Gene
ralsekretär oder Präsidenten, e i n eigenes B u d g e t u n d e in eige
nes Be i t r agssys t em. M i t der O r g a n i s a t i o n der V e r e i n t e n Nat io 
n e n (UNO) i n N e w Y o r k s i n d sie d u r c h A b k o m m e n v e r b u n d e n , 
d ie e ine enge Z u s a m m e n a r b e i t gewährleisten. A r t i k e l 57(1) der 
C h a r t a der W e l t o r g a n i s a t i o n l au te t : 

» D i e v e r s ch i edenen d u r c h z w i s c h e n s t a a t l i c h e Übereinkünfte e r r i c h t e t e n 
S o n d e r o r g a n i s a t i o n e n , d i e a u f d e n G e b i e t e n der W i r t s c h a f t , des Soz ia l 
wesens , der K u l t u r , d e r E r z i e h u n g , d e r G e s u n d h e i t u n d au f v e r w a n d t e n 
G e b i e t e n w e i t r e i c h e n d e , i n i h r e n maßgebenden U r k u n d e n u m s c h r i e b e n e 
i n t e r n a t i o n a l e A u f g a b e n zu erfüllen h a b e n , w e r d e n gemäß A r t i k e l 63 m i t 
d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n i n B e z i e h u n g gebracht.« 

N a c h d iesen A b k o m m e n v e r p f l i c h t e n s i ch d ie Sonderorgan isa 
t i o n e n , der H a u p t o r g a n i s a t i o n jährlich über i h r e Tätigkeit zu 

b e r i c h t e n . D i e U N O , k o n k r e t d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g , k a n n 
i h n e n E m p f e h l u n g e n für i h r e A r b e i t geben. A l s B i n d e g l i e d zw i 
schen den Sonde ro r gan i sa t i onen u n d den V e r e i n t e n N a t i o n e n 
f u n g i e r t der W i r t s cha f t s - u n d Soz ia l ra t (ECOSOC) a u f g r u n d des 
A r t i k e l s 63 der C h a r t a : 
» (1 ) D e r W i r t s c h a f t s - u n d Soz i a l r a t k a n n m i t j e d e r de r i n A r t i k e l 5 7 
be z e i chne t en O r g a n i s a t i o n e n A b k o m m e n schließen, i n d e n e n d ie Bez ie
h u n g e n de r b e t r e f f e n d e n O r g a n i s a t i o n zu d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n gere
ge l t w e r d e n . D iese A b k o m m e n bedürfen de r G e n e h m i g u n g 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 . 
(2) E r k a n n d ie Tät igkei t der S o n d e r o r g a n i s a t i o n e n k o o r d i n i e r e n , i n d e m 
er K o n s u l t a t i o n e n m i t i h n e n führt u n d an sie, d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
u n d d ie M i t g l i e d e r de r V e r e i n t e n N a t i o n e n E m p f e h l u n g e n richtet.« 
Z u den Sonde ro r gan i sa t i onen zählen 
— die I n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ( I L O ) m i t S i t z i n Genf , 
— d ie Ernährungs- u n d L a n d w i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n de r V e r e i n t e n 

N a t i o n e n (FAO) , R o m , 
— d ie 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 E r z i e h u n g , W i s s enscha f t 

u n d K u l t u r ( U N E S C O ) , Par i s , 
— d ie W e l t g e s u n d h e i t s o r g a n i s a t i o n (WHO) , Genf , 
— d ie I n t e r n a t i o n a l e Z i v i l l u f t f a h r t - O r g a n i s a t i o n ( ICAO ) , M o n t r e a l , 
— de r W e l t p o s t v e r e i n (UPU) , B e r n , 
— d ie I n t e r n a t i o n a l e F e r n m e l d e - U n i o n ( I TU ) , Genf , 
— d ie W e l t o r g a n i s a t i o n für M e t e o r o l o g i e ( W M O ) , Genf , 
— d ie I n t e r n a t i o n a l e S e e s c h i f f a h r t s - O r g a n i s a t i o n ( I M O ) , L o n d o n , 
— d i e W e l t o r g a n i s a t i o n für ge is t iges E i g e n t u m (WIPO) , Genf , u n d 

— de r I n t e r n a t i o n a l e A g r a r e n t w i c k l u n g s f o n d s ( I F A D ) , R o m . 

Wegen m a n g e l n d e r V e r g l e i c h b a r k e i t b l e i ben h i e r d ie v i e r Son
d e r o r g a n i s a t i o n e n aus d e m B a n k e n - u n d Währungsbereich m i t 
Si tz i n W a s h i n g t o n — die I n t e r n a t i o n a l e B a n k für Wiederau f 
b a u u n d E n t w i c k l u n g , k u r z W e l t b a n k ( I B R D ) , 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 o r g a n i s a t i o n ( IDA ) , d ie I n t e r n a t i o n a l e F i n a n z k o r 
p o r a t i o n ( IFC) u n d der I n t e r n a t i o n a l e Währungsfonds ( I M F ) — 
außer Be t r a ch t , ebenso das A l l g e m e i n e Zo l l - u n d Hande l sab 
k o m m e n (GATT ) , das ke ine S o n d e r o r g a n i s a t i o n dars t e l l t . 
I n d i esem Z u s a m m e n h a n g i s t au f d ie Besonde rhe i t i m Sta tus 
der i n W i e n ansässigen I n t e r n a t i o n a l e n A tomenerg i e -Organ i sa 
t i o n ( I A E A ) h in zuwe i s en . Sie i s t e ine a u t o n o m e zw i schens taa t l i 
che O r g a n i s a t i o n i n n e r h a l b des Sys tems der V e r e i n t e n Nat io 
nen , m i t d i esen aber n i c h t d u r c h e i n A b k o m m e n n a c h Art .57 der 
C h a r t a v e r b u n d e n . V i e l m e h r g i l t für sie e ine Übereinkunft, die 
sie eng an G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d S i c h e r h e i t s r a t b inde t . Ge
genüber d e m ECOSOC besteht ke ine per i od i sche Be r i ch t s 
p f l i ch t . 
D i e A b k o m m e n n a c h Art .57 der C h a r t a zw i s chen der H a u p t o r 
g a n i s a t i o n u n d den Sonde ro r gan i sa t i onen r e ge ln e t w a die ge
gense i t ige Tei lnahmemöglichkeit a n K o n f e r e n z e n u n d S i t zun 
gen. Sie l egen f e rne r fest, daß d ie Sonde r o r gan i sa t i onen i h r e n 
G r e m i e n al le E m p f e h l u n g e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n vor l egen . 
Gene r e l l w i r d e i n e ingehender I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h ve r e in -
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ba r t . Besondere B e d e u t u n g k o m m t den Rege lungen zu, die au f 
e i nhe i t l i che B e d i n g u n g e n i m Persona lbe re i ch u n d au f enge 
Budge t - u n d F inanzbe z i ehungen abz ie len. 

Reguläre Hausha l te und extrabudgetäre Mittel 

Die Sonde ro r gan i sa t i onen (h ie r u n d i m fo l genden j ewe i l s e in 
schließlich I A E A ) s i n d die Spez ia l i s ten des Sys tems der Ve r e in 
t e n Na t i onen . Sie führen i h r e Tätigkeiten w e l t w e i t d u r c h , der 
S c h w e r p u n k t l i eg t aber me i s t i m B e r e i c h der E n t w i c k l u n g der 
D r i t t e n Wel t . Das v o n i h n e n bew i r t s cha f t e t e F i n a n z v o l u m e n i s t 
beträchtlich. I m J a h r e 1980 m a c h t e n d ie regulären Budge ts der 
Sonde ro r gan i sa t i onen 821,6 M i l l US -Do l l a r aus; i m se lben J a h r 
verfügten sie außerdem über 765,3 M i l l D o l l a r extrabudgetärer 
M i t t e l , z u s a m m e n also über e twa 1,6 M r d Do l l a r . 1982 be t rugen 
d ie en t sp r e chenden Z a h l e n 976,5 M i l l u n d 787,5 M i l l Do l la r , 
z u s a m m e n g e n o m m e n k n a p p 1,8 M r d Do l l a r . 
D i e regulären Budgets der Sonde ro r gan i sa t i onen we rden , d ie 
g e r i n g e n Beträge aus e igenen Z i n s e i n n a h m e n u n d de rg l e i chen 
außer B e t r a c h t gelassen, satzungsgemäß aus Pflichtbeiträgen 
der M i t g l i e d s t a a t e n f i nanz i e r t . D ie Höhe der v o n den e inze lnen 
M i t g l i e d e r n zu e r b r i n g e n d e n A n t e i l e w i r d au f un t e r s ch i ed l i che 
Weise en twede r n a c h d e m Schlüssel, der für d ie V e r e i n t e n Na
t i o n e n g i l t , nach Be i t r agsk l assen oder n a c h sachbezogenen K r i 
t e r i e n berechnet . E ine H a r m o n i s i e r u n g der Be i t r agsska l en , w i e 
sie die U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g bere i t s 1966 emp fah l , w u r d e 
b i s l ang n i c h t e r r e i ch t : 

' 1. ILO, FAO, UNESCO, WHO und IAEA legen ihre Beitragsschlüssel auf 
der Basis der Beitragsskala der UNO fest. Durch unterschiedliche 
Mitgliedschaft weichen in der Praxis die Anteile der Staaten, die 
nicht den Höchstsatz (25vH) oder den Mindestsatz (0,01 vH) tragen, 
durchweg von Organisation zu Organisation geringfügig voneinander 
ab. Während die Bundesrepublik 1982 in der UNO 8,31 v H zu überneh
men hatte, entfielen auf sie 8,25 vH in der ILO, 8,22 v H in der UNESCO 
und 8,17 vH in der WHO. Die Absenkung beruht im wesentlichen dar
auf, daß hier etwa die Schweiz mi t über l v H Beitragsanteil teil
nimmt. In der FAO, in der unter anderem die Sowjetunion, die 
Ukraine und Bjelorußland sowie die DDR, die in der UNO 14,34vH 
Beitragsaufkommen repräsentieren, nicht vertreten sind, lag der bun
desdeutsche Antei l 1982 bei 10,16vH. 
In der IAEA existiert je ein Schlüssel für das normale Programmbud
get und für den Bereich der Sicherungsmaßnahmen, die die IAEA im 
Verhältnis zu den meisten Mitgliedstaaten in Ausführung des Nicht
verbreitungsvertrages von 1968 vornimmt (safeguards). Beide basie
ren auf der UN-Skala, die >safeguards<-Aktivitäten werden jedoch zu 
98 v H von nur 36 Mitgliedern der Organisation finanziert. 1982 entfie
len auf die Bundesrepublik Deutschland 8,40 vH für das normale Pro

g r a m m b u d g e t u n d 9 ,23vH für d e n B e r e i c h >safeguards<; das en t 
s p r a c h e i n e m A n t e i l v o n 8,67 v H a m G e s a m t h a u s h a l t . 

2. I T U , U P U u n d W I P O w e n d e n e i n B e i t r a g s k l a s s e n - S y s t e m m i t Selbst
e i n s t u f u n g der M i t g l i e d s t a a t e n an . A u f 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 e n t f i e l e n 1982 u m g e r e c h n e t 5 ,82vH i n der I T U , 4 ,70vH i n de r 
U P U u n d 5,55 v H i n de r W I P O . 

3. I C A O , I M O u n d W M O berücksichtigen be i d e r E r m i t t l u n g de r Be i 
t r a g s s k a l a K r i t e r i e n aus i h r e m f a c h l i c h e n A r b e i t s b e r e i c h : 
a) Be i der I C A O s i n d d ie w i c h t i g s t e n B e m e s s u n g s f a k t o r e n d ie Z a h 
lungsfähigkeit j edes M i t g l i e d s t a a t e s u n t e r Berücksichtigung se ines 
P r o - K o p f - E i n k o m m e n s , d i e B e d e u t u n g des b e t r e f f enden L a n d e s i n 
de r z i v i l e n L u f t f a h r t sow ie e i n M i n d e s t b e i t r a g v o n 0,06 v H u n d e i n 
Höchstbeitrag v o n 25 v H . B e i der B e r e c h n u n g w e r d e n u n t e r a n d e r e m 
d ie Zahlungsfähigkeit m i t 7 5 v H u n d d ie B e d e u t u n g der z i v i l e n L u f t 
f a h r t m i t 25 v H g ew i ch t e t ; für Länder m i t g e r i n g e m P r o - K o p f - E i n 
k o m m e n g i l t e i n ges ta f f e l t e r B e r i c h t i g u n g s f a k t o r , der b e i e i n e m Pro
K o p f - E i n k o m m e n v o n w e n i g e r a ls 1 500 D o l l a r 60 v H beträgt; d ie 
B e d e u t u n g i n der z i v i l e n L u f t f a h r t w i r d n a c h T o n n a g e - K i l o m e t e r -
Kapazität gemessen, w o b e i i n t e r n a t i o n a l e r V e r k e h r m i t 7 5 v H u n d 
n a t i o n a l e r V e r k e h r m i t 25 v H b e w e r t e t w e r d e n . F e r n e r d a r f e ine Er 
höhung 10 v H des l e t z t en Be i t ragssa t z es oder 0,07 v H des G e s a m t b e i 
t r a g s n i c h t überschreiten. 1982 b e t r u g de r A n t e i l d e 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 6,81 v H . 

b) B e i d e r I M O w i r d der B e i t r a g aus e i n e m G r u n d b e i t r a g (bas ic 
assessment ) u n d e i n e m T o n n a g e - B e i t r a g ( t onnage assessment ) g eb i l 
det . Das >basic a s s e s s m e n t d e c k t l O v H des aus Beiträgen zu f i n a n 
z i e r e n d e n H a u s h a l t s ab u n d w i r d au f d i e M i t g l i e d e r n a c h ach t K a t e 
g o r i e n i n Abhängigke i t v o n i h r e m U N - B e i t r a g s s a t z v e r t e i l t . D i e r e s t l i 
c h e n 9 0 v H ( t onnage assessment ) r i c h t e n s i ch n a c h B r u t t o r e g i s t e r t o n 
n e n de r Sch i f f s f l o t t e gemäß >Lloyd's Registers<. Dieses Be i t r a g s sy 
s t e m i s t a u f der G r u n d l a g e de r b i s h e r i g e n P r i n z i p i e n v o n der 1 3 . I M O -
K o n f e r e n z i m N o v e m b e r 1983 überarbeitet w o r d e n . 1982 b e t r u g de r 
A n t e i l 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 l , 8 5 v H , 1984 w i r d sie 2 ,10vH 
übernehmen. 

c) D e r WMO-Kongreß 1983 h a t für d i e O r g a n i s a t i o n eben fa l l s e i n e 
neue B e i t r a g s s k a l a besch lossen , d i e i n de r n e u n t e n F i n a n z p e r i o d e 
(1984 b is 1987) s c h r i t t w e i s e eingeführt w i r d . Sie setzt s i ch j e z u r 
Hälfte aus d e m W M O - E l e m e n t , das zu e i n e m beträchtlichen T e i l aus 
e i n e m früher a n g e w e n d e t e n B e i t r a g s k l a s s e n s y s t e m r e s u l t i e r t , u n d 
d e m U N - E l e m e n t , das der U N - B e i t r a g s s k a l a e n t s p r i c h t , z u s a m m e n . 
A l s M i n d e s t b e i t r a g w u r d e n 0,03 v H festgesetzt ; f e rne r d a r f d e r A n t e i l 
k e ine s M i t g l i e d s höher se in , a ls das V i e r f a che seines Be i t ragssa t z es 
z u r H a u p t o r g a n i s a t i o n . 1982 b e t r u g der A n t e i l 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 4 ,92vH, b is 1987 w i r d i h r Satz a u f 6 ,69vH ges t i egen 
se in . 

4. D i e K o s t e n für d e n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t des I F A D w e r d e n aus d e n 
K a p i t a l e i n l a g e n der M i t g l i e d e r b e s t r i t t e n . E ine H a u s h a l t s b e i t r a g s 
s k a l a w i e b e i d e n übrigen S o n d e r o r g a n i s a t i o n e n bes t eh t n i c h t . D e r 
K a p i t a l a n t e i l 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 b e t r u g 1982 r d . 
5,2 v H . 

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 r a n g i e r t d u r c h w e g u n t e r d en 
größten B e i t r a g s z a h l e r n zu den regulären Budgets der Sonder
o r gan i sa t i onen . Sie s t eh t i n d en Organ i sa t i onen , d ie d ie UN-Be i -
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t r agsska la anwenden , a n v i e r t e r Stel le ( I LO , UNESCO, W H O , 
I A E A ) ; be i der FAO, w e g e n der N i c h t m i t g l i e d s c h a f t der Sowjet
u n i o n u n d andere r Ostblockländer, sogar a n d r i t t e r . I n d en übri
gen Sonde ro r gan i sa t i onen l i eg t sie au f d en Plätzen 2 (WIPO) , 
3 (WMO) , 4 ( ICAO) , 5 ( ITU ) , 13 ( I M O ) u n d be i U P U g e m e i n s a m 
m i t v e r sch i edenen a n d e r e n M i t g l i e d s t a a t e n i n der höchsten 
Be i t ragsk lasse . 
D i e extrabudgetären Mittel e r h a l t e n d ie Sonde ro r gan i sa t i onen 
au f f r e i w i l l i g e r Bas is v o n Ge ldgebe rn i m UN-Sys t em, h i e r v o r 
a l l e m v o m E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m der W e l t o r g a n i s a t i o n 
(UNDP) , v o n Reg i e rungen sowie v o n n i c h t s t a a t l i c h e n Ste l l en . 
D ie F inanz i e r s geben den Sonde ro r gan i sa t i onen diese Beträge 
u n g e b u n d e n oder zweckgebunden zur Durchführung v o n Maß
n a h m e n i m R a h m e n i h r e s Fachgeb ie ts : die Sondero rgan i sa t i o 
n e n f u n g i e r e n als Ausführungsorganisationen ( execut ing agen
cies) u n d v e r w e n d e n d ie extrabudgetären M i t t e l u n m i t t e l b a r 
für Maßnahmen der T e c h n i s c h e n H i l f e . Das g le iche g i l t für 
e inen T e i l i h r e s regulären Budge ts , o b w o h l die E n t w i c k l u n g s 
hilfeaktivitäten e i g en t l i ch n u r f r e i w i l l i g f i n a n z i e r t se in so l l t en . 
1980 k a m e n au f diese Weise der T e chn i s chen Z u s a m m e n a r b e i t 
we i t e r e 211 M i l l D o l l a r zugute , 1982 w a r e n es 269 M i l l Do l l a r . 
D ie Sonde ro r gan i sa t i onen h a b e n als D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h 
m e n e ine s ta t t l i che Z a h l v o n M i t a r b e i t e r n . D ie Persona lausga
ben m a c h e n dahe r ebenso w i e be i de r U N O selbst d en größten 
T e i l i h r e r regulären Budge ts aus. I m gesamten Sys t em der Ver
e i n t en N a t i o n e n b e t r u g e n d ie Pe rsona lkos ten 1980 r d . 70 v H der 
regulären Budge ts ( rd . 900 M i l l Do l l a r ) . 

D ie Sonde ro rgan i sa t i onen h a t t e n 1980 i n i h r e n regulären B u d 
gets 12 180 P lans te l l en , 1982 w a r e n es 12 694. Diese Z a h l e n ge
b e n aber n u r e i n unvollständiges B i l d v o n d e m Persona l , das 
insgesamt u n t e r V e r t r a g steht . V o n B e d e u t u n g s i n d nämlich 
w e i t e r h i n die Be ra t e r ( consu l tants ) u n d Kurzzeitkräfte, d ie für 
d ie O r g a n i s a t i o n e n a rbe i t en , sowie die aus extrabudgetären 
M i t t e l n f i n a n z i e r t e n M i t a r b e i t e r . D u r c h sie erhöht s i ch d ie Z a h l 
der M i t a r b e i t e r der Sonde ro r gan i sa t i onen beträchtlich. Nach 
den S t a t i s t i k e n des Ve rwa l tungsausschusses für K o o r d i n i e r u n g 
der U N O (ACC) w a r e n i n den Sonde ro r gan i sa t i onen a m 31. De
zember 1980 22 385 u n d a m 31. Dezember 1982 22 636 Bed i en 
stete beschäftigt. 

Gemeinsames Interesse der Hauptbeitragszahler 

Es l i eg t auf der H a n d , daß die M i t g l i e d e r der Sonderorgan isa t i o 
nen , u n d h i e r vo r a l l e m die a u f g r u n d i h r e r Be i t r ags l as t beson
ders k r i t i s c h e n Haup t zah l e r , m i t N a c h d r u c k au f e ine ausre i 
chende K o n t r o l l e der P r o g r a m m e u n d Budge ts h i n w i r k e n . D ie 
R e a l i s i e r u n g dieses Wunsches i s t j edoch n i c h t e in fach . M a n g e l t 
es für e inen f ach l i ch -sach l i chen Ve r g l e i ch schon a n der E i n h e i t 
l i c h k e i t der B u d g e t s y s t e m a t i k u n d der F i n a n z s t r u k t u r der Son
de ro r gan i sa t i onen , so f eh l t es häufig g enug auch a n e iner ver
g l e i chba r en B e u r t e i l u n g der W e r t i g k e i t de r I n s t i t u t i o n e n d u r c h 
d ie w e s t l i c h e n großen Be i t ragszah le r , d ie e i n geme insames Vor
gehen b is h i n z u m A b s t i m m u n g s v e r h a l t e n möglich machte . Zu 
d e m w i r d bere i t s d ie B e r e c h n u n g v o n r ea l en u n d n o m i n a l e n 
W a c h s t u m s r a t e n der Budge ts v o n den Sonde ro r gan i sa t i onen 
au f un t e r s ch i ed l i chs t e Weise v o r g e n o m m e n , so daß die Ver
g l e i c h b a r k e i t u n t e r d en zah l r e i chen Besonde rhe i t en e rheb l i ch 
le idet . 

H i n z u k o m m t , daß v i e l f a ch e i n aus der S i ch t v o n M i t g l i eds t aa 
t e n als l e g i t i m e rachte t e r I n f o r m a t i o n s w u n s c h aus der S i ch t 
des Le i t e r s der j e w e i l i g e n Sonde ro r gan i sa t i on als überzogene 
E i n m i s c h u n g i n seine K o m p e t e n z e n angesehen w i r d . So i s t es 
be isp ie lswe ise n a h e z u unmöglich, v o n den Sondero rgan i sa t i o 
n e n o f f i z i e l l genaue A n g a b e n über die Z a h l u n d d ie E i n s t u f u n g 
des a n e i n e m b e s t i m m t e n S t i ch tag beschäftigten Personals zu 
e r h a l t e n . D i e F A O e t w a läßt be i der A u f l i s t u n g i h r e r P l ans t e l l en 
den g e samten Be r e i ch der Länderrepräsentanten heraus . A u c h 
be i der E v a l u i e r u n g v o n Programmaktivitäten h a l t e n s ich die 
Sonde ro r gan i sa t i onen v i e l f a ch v o r n e h m zurück. D ie hauseige
n e n Prüfungsstellen s i n d m e i s t n u r s chwach besetzt u n d d ie 

Diplomatisches R i tua l oder Beweis für echtes Interesse? E inen E ind ruck von 
der Atmosphäre des Wel t forums v e rm i t t e l t jedenfal ls dieses B i l d e iner langen 
Schlange von Delegierten, die Bundesaußenminister Genscher zu seiner Rede 
vor der 38. Genera l ve rsammlung am 29,September 1983 (Text: V N 6/1983 
S. 187ff.) g ra tu l i e ren wo l l en . 

Ergebn isse i h r e r A r b e i t e n w e r d e n den M i t g l i e d s t a a t e n of t n u r 
i n u n z u r e i c h e n d e r Weise bekanntgegeben . A n d e r s s i eh t es aus, 
w e n n die G e m e i n s a m e I n s p e k t i o n s g r u p p e der V e r e i n t e n Nat io 
n e n (J IU ) b e s t i m m t e Gebie te u n t e r s u c h t . Diese Be r i ch t e müs
sen satzungsgemäß a l l en M i t g l i e d s t a a t e n zugänglich g emach t 
w e r d e n , so daß aus i h n e n Konsequenzen gezogen w e r d e n kön
nen . 
N u r e rgeben s i ch n i c h t bloß h ie r , s onde rn genere l l Umse t zungs 
s c h w i e r i g k e i t e n . W i e be i d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n selbst g i l t i n 
den Sonde ro r gan i sa t i onen das P r i n z i p >ein L a n d , e ine St imme<, 
w o d u r c h d ie Majorität be i d en Entwicklungsländern l iegt . De
r e n In t e r essen u n d Wünsche s i n d vo r a l l e m h i e r i n d en Fachor
gan i sa t i onen v i e l f a ch n u r schwer m i t d en Finanzierungsmög
l i c h k e i t e n der Hauptge ldgeber , also der großen Industrieländer, 
i n E i n k l a n g zu b r i n g e n . A u f g r u n d der Mehrheitsverhältnisse 
n u t z t es auch r e c h t wen i g , daß West u n d Ost i n F r a g e n der w i r t 
s cha f t l i chen M i t t e l v e r w e n d u n g , der Budge tb eg r en zung u n d der 
E f f i z i en zkon t r o l l e häufig a n e i n e m S t r a n g z i ehen . Zuzugeben 
i s t a l l e rd ings , daß selbst u n t e r d en w e s t l i c h e n Industrieländern 
eine e inhe i t l i che Pos i t i on häufig n i c h t zu e r r e i c h e n ist . Dabe i 
b i l d en die >Sitzstaaten< (die S taa t en also, d ie d en A m t s s i t z e ine r 
Sonde ro r gan i sa t i on beherbergen ) o f t g enug d ie Schwachste l 
l en . 

U n t e r d i esem E i n d r u c k h a b e n s i ch d ie w e s t l i c h e n Industrielän
der, d ie j ewe i l s l v H oder m e h r zu den regulären Budge ts der 
v i e r größten Sonde ro r gan i sa t i onen — I L O , FAO, U N E S C O u n d 
W H O — be i t ragen , se i t 1964 i n e i n e m K o o r d i n i e r u n g s g r e m i u m , 
der sogenannten Genfe r G ruppe , zusammengesch lossen . Diese 
Länder s ind A u s t r a l i e n , Be l g i en , d ie B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch 
l a n d , F r a n k r e i c h , Großbritannien, I t a l i e n , Japan , K a n a d a , d ie 
N i ede r l ande , Span ien , Schweden , d i e Schweiz u n d d ie Ve r e in i g 
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Das Internationale Jahr der Jugend w i r d 1985 begangen. Sein 
S innb i ld sol l den Ideal ismus u n d die D y n a m i k der Jugend ebenso 
veranschaul ichen wie das Mot to >Partizipation, E n t w i c k l u n g u n d 
Fr iedens M i t dem Mo t i v des Mehr fachpro f i l s soll der Grundge
danke der Par t i z ipat ion ausgedrückt werden, für die E n t w i c k l u n g 
steht die Verd i ch tung i n der Schatt ierung, während der Fr ieden 
als Voraussetzung der E n t w i c k l u n g durch den Ölzweig des U N -
Emblems symbol is ier t w i r d . Das Symbol wurde von dem Kuns t 

s tudenten Lee K a p l a n aus den USA entwor fen. 

t e n S taa ten . Großbritannien u n d d ie U S A s ind d ie geme insa
m e n Vo r s i t z enden der Gen fe r G ruppe , d ie z u s a m m e n g e n o m 
m e n e t w a 70 v H der Beiträge der regulären H a u s h a l t e der Son
d e r o r g a n i s a t i o n e n e r b r i n g t . I n d ieser Runde , d ie Ab l ege r als l o 
ka l e Gen fe r Gruppen< a m Sitz der ve rsch i edenen Sondero rgan i 
sa t i onen unterhält, t r e f f en s ich d ie L e i t e r der U N - A b t e i l u n g e n 
der Außenämter regelmäßig e i n m a l i m Jahr , u m e ine geme in 
same Pos i t i on zu Hausha l t s - u n d F i n a n z f r a g e n der Sonderorga
n i s a t i o n e n zu ve rabreden . U n t e r d e m E i n d r u c k der w e l t w e i t e n 
W i r t s cha f t s - u n d F i n a n z s c h w i e r i g k e i t e n , d ie i n d en n a t i o n a l e n 
H a u s h a l t e n e inschne idende Sparmaßnahmen m i t nega t i v en 
W a c h s t u m s r a t e n zur Folge haben , e r h e b t sie se i t 1981 u n t e r 
a n d e r e m die F o r d e r u n g n a c h r e a l e m N u l l - W a c h s t u m i n den 
regulären Budge ts der Sonde ro rgan i sa t i onen . Nach e iner Über
gangsze i t , i n der i m U N - S y s t e m v o n den L e i t e r n der Organ i sa 
t i o n e n ebenso w i e v o n den Entwicklungsländern hierfür k a u m 
Verständnis au fgebrach t w u r d e , w i r d d i esem V e r l a n g e n i n z w i 
schen doch m e h r R e c h n u n g ge t ragen . I n den Budgets 1982/83 
b e t r u g e n d ie r ea l en W a c h s t u m s r a t e n für die v i e r größten Son
d e r o r g a n i s a t i o n e n zw i s chen 8,9 u n d 2,25 v H für zwe i Jah r e ; i n 
d e n Budgets 1984/85 l i egen sie nahe N u l l , d ie W H O we i s t sogar 
e i n negat ives W a c h s t u m ( — 0,31 v H ) aus. D ie e inz ige A u s n a h m e 
b i l d e t d ie UNESCO, w o e ine überwältigende M e h r h e i t , d ie a l ler 
d ings n u r e t w a 45 v H des Budge ts f i nanz i e r t , e i n R e a l w a c h s t u m 
v o n über 5 v H für das B i e n n i u m durchse t z t e . 
D ie regulären P r o g r a m m b u d g e t s der e inze lnen O r g a n i s a t i o n e n 
i m U N - S y s t e m dürfen aber n i c h t i s o l i e r t b e t r a ch t e t w e r d e n . 
D u r c h das I n e i n a n d e r g r e i f e n der Tätigkeitsbereiche der ver
sch iedenen Sonde ro r gan i sa t i onen u n d der U N O k o m m t es i m 
m e r w i ede r zu Überlappungen u n d Doppe la rbe i t . Das i s t zwar 
ke ine neue E r k e n n t n i s ; i n der h e u t i g e n Zei t , i n der e inerse i ts 
d ie verfügbaren Ressourcen der Geldgeber i m m e r k n a p p e r wer 
den, au f der ande r en Seite d ie M i t t e l a n f o r d e r u n g e n der 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 f o r t l a u f e n d ste igen, i s t aber e ine spar
same, w i r t s c h a f t l i c h e H a u s h a l t s p o l i t i k besonders d r i n g e n d nö
t i g . 

Kontro l le und Eva lu ie rung i m UN -Sys tem 

Das S y s t e m der V e r e i n t e n N a t i o n e n selbst verfügt natürlich 
auch über M e c h a n i s m e n zur K o o r d i n i e r u n g u n d Rat i ona l i s i e 

r u n g . Be r e i t s 1946 h a t der ECOSOC d e n schon erwähnten ACC 
gegründet. I n d i e s em R a h m e n t r e f f e n s i ch d ie L e i t e r der Son
d e r o r g a n i s a t i o n e n d r e i m a l jährlich. D e n V o r s i t z führt der U N -
Generalsekretär. De r ACC h a t d ie Au fgabe , d ie E i n h a l t u n g der 
A b k o m m e n der Sonde ro r gan i sa t i onen m i t d e n V e r e i n t e n Na t i o 
n e n zu überwachen. E r sol l f e rne r s i chers te l l en , daß die A k t i v i 
täten der e in z e lnen I n s t i t u t i o n e n i m U N - S y s t e m k o o r d i n i e r t 
durchgeführt w e r d e n . Desha lb w e r d e n z u den ACC-Tagungen , 
sowe i t e r f o r d e r l i c h , auch d ie L e i t e r der be t r o f f enen UN-Un t e r 
o rgane e inge laden . D ie fachspez i f i schen u n t e r s c h i e d l i c h e n Au f 
gaben der e in z e lnen Sonde ro rgan i sa t i onen , de r U N O u n d i h r e r 
Spez ia lorgane e r l e i c h t e r n d ie Au fgabe des A C C n i ch t . Rege lun
gen, d ie d ie E f f i z i enz u n d T r a n s p a r e n z der A r b e i t i m U N -
S y s t e m verbessern , w e r d e n d u r c h w e g au f d e m k l e i n s t e n ge
m e i n s a m e n N e n n e r ge funden . 
Das Funktionärsgremium des ACC t r i f f t gewöhnlich e i n m a l 
jährlich auch m i t d e m aus R e g i e r u n g s v e r t r e t e r n bes t ehenden 
Ausschuß für P r o g r a m m u n d K o o r d i n i e r u n g (CPC) zu e ine r 
g e m e i n s a m e n T a g u n g z u s a m m e n . De r CPC i s t i n F r a g e n v o n 
P l a n u n g , P r o g r a m m u n d K o o r d i n i e r u n g das F a c h g r e m i u m v o n 
ECOSOC u n d G e n e r a l v e r s a m m l u n g . E r w u r d e 1962, zunächst 
als Sonderausschuß, d u r c h d en ECOSOC gegründet. I n i h m s i n d 
insgesamt 21 S taa t en aus den v e r s ch i edenen Reg i ona l g ruppen 
v e r t r e t e n . 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 i s t se i t 1982 für d r e i 
J a h r e M i t g l i e d . B e i d en g e m e i n s a m e n S i t z u n g e n v o n ACC u n d 
CPC geht es vo r a l l e m u m die K o o r d i n i e r u n g der P r o g r a m m 
aktivitäten der U N O u n d der Sonde ro r gan i sa t i onen . 
D i e Sonde ro r gan i sa t i onen l egen d e m B e r a t e n d e n Ausschuß für 
V e r w a l t u n g s - u n d H a u s h a l t s f r a g e n ( ACABQ ) i h r e Budge t s zur 
Prüfung u n d B e r i c h t e r s t a t t u n g a n d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
vor . Der A C A B Q , e i n 1946 ins L eben ge ru f ener Ständiger Aus 
schuß der G e n e r a l v e r s a m m l u n g , h a t 16 M i t g l i e d e r , d ie für d r e i 
J a h r e au f der G r u n d l a g e ausgewogener geograph ischer Ve r t e i 
l u n g sowie persone l l e r u n d f ach l i che r Q u a l i f i k a t i o n gewählt 
w e r d e n . M i n d e s t e n s d r e i der M i t g l i e d e r s i n d a n e r k a n n t e F i 
nanz fach leute , d ie n i c h t g l e i chze i t i g aus d e m Ausschuß aus
sche iden so l len. Se i t 1966 gehört zu den A u f g a b e n des A C A B Q 
auch d ie sys temat i sche U n t e r s u c h u n g der V e r w a l t u n g s - u n d 
M a n a g e m e n t v e r f a h r e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d en Pro
g r a m m e n u n d H a u s h a l t e n der Sonde ro rgan i sa t i onen . V o n 1967 
b is 1971 h a t der A C A B Q die UNESCO, d ie FAO, d ie W H O , d ie 
I L O , d ie I T U u n d d ie I A E A geprüft u n d seine B e m e r k u n g e n u n d 
Schlußfolgerungen aus d iesen U n t e r s u c h u n g e n vorge leg t . We
gen Arbeitsüberlastung des G r e m i u m s w u r d e n se i the r l e ider 
ke ine dieser aufschlußreichen Be r i ch t e m e h r e rs te l l t . 
Z u r Rege lung u n d K o o r d i n i e r u n g a l l e r F ragen des S ta tusrech ts , 
der Beso ldung u n d der V e r s o r g u n g der Bed i ens t e t en i m Sys t em 
der V e r e i n t e n N a t i o n e n beschloß d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g 1974 
die E i n r i c h t u n g der K o m m i s s i o n für d en i n t e r n a t i o n a l e n öffent
l i c h e n D i ens t ( ICSC). D ie ICSC, die jährlich z w e i m a l tag t , u m 
faßt 15 v o n der G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e unabhängige 
E x p e r t e n aus a l l e r Wel t . Se i t 1982 i s t e i n deutscher E x p e r t e M i t 
g l i ed i n dieser K o m m i s s i o n . Das i n der U N O für d e n Persona l 
be r e i ch ge l tende D i e n s t r e c h t w i r d auch v o n d e n Sonde ro r gan i 
sa t i onen a n g e w a n d t ( c o m m o n system) . Desha lb k o m m t d e n A r 
b e i t e n u n d E m p f e h l u n g e n der ICSC auch für sie, "die z u s a m m e n 
g e n o m m e n w e i t m e h r Bed iens te te haben als d ie H a u p t o r g a n i 
sa t i on , große B e d e u t u n g zu. I n jüngster Ze i t h a t d ie K o m m i s 
s ion be isp ie lswe ise F r a g e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t der Herau f 
se t zung des Pens ionsa l te rs , der Änderung v o n K a u f k r a f t a u s 
g l e i chszah lungen u n d der Be i t rags f es t se t zung für das K r a n k e n -
ve r s i che rungs - u n d das Pens ionssys tem behande l t . 
E inze lne O r g a n i s a t i o n e n v e r suchen v o n Ze i t zu Ze i t das ge
m e i n s a m e D i e n s t r e c h t d u r c h eigene Beso ldungs- u n d Versor 
gungs rege lungen au f zuwe i chen . A l s E i sbrecher f u n g i e r t h i e r 
häufig, o f f enbar a u f g r u n d i h r e r besonderen Sachnähe zu Besol
dungs- u n d Ve r so rgungs f r agen , die I L O . Se i t e i n i g e n M o n a t e n 
drängt das S e k r e t a r i a t der O r g a n i s a t i o n t r o t z A b l e h n u n g d u r c h 
ICSC u n d U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g auf e in en Beschluß i h r e r 
E n t s c h e i d u n g s g r e m i e n , e i n eigenes Zusa t zpens i onssys t em e in -
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zuführen. Dieser W u n s c h w i r d insbesondere v o n den V e r t r e t e r n 
der A r b e i t n e h m e r , aber auch v o n e i n e m T e i l der Repräsentan
t e n der A rbe i t g ebe r i n der I L O unterstützt. E r s t a u n l i c h e r w e i s e 
sprechen s i ch auch e in ige wes t l i che Industrieländer, d ie i n N e w 
Y o r k ohne W e n n u n d A b e r für die E i n h a l t u n g des >common 
system< e in t r e t en , i n Gen f für dessen A u f w e i c h u n g aus. 
M i t W i r k u n g v o m 1.Januar 1978 w u r d e d ie se i t A n f a n g 1968 
tätige Geme insame I n s p e k t i o n s g r u p p e i n e i n unabhängiges 
ständiges K o n t r o l l g r e m i u m i m Sys t em der V e r e i n e n N a t i o n e n 
umgewande l t . De r J I U gehören 11 I n s p e k t o r e n m i t besonderer 
E r f a h r u n g i n V e r w a l t u n g s - u n d F i n a n z f r a g e n an, d ie für fünf 
J a h r e v o n der G e n e r a l v e r s a m m l u n g gewählt w e r d e n . D i e J I U 
i s t m i t u m f a n g r e i c h e n Prüfungsvollmachten ausgestat te t . Sie 
sol l auf e f f i z iente A rbe i t swe i s e u n d w i r t s c h a f t l i c h e M i t t e l v e r 
w e n d u n g achten . H i e r z u gehört ausdrücklich auch d ie Verbes
s e rung der K o o r d i n a t i o n zw i schen den O r g a n i s a t i o n e n u n d die 
Unterstützung v o n d e r e n Reg i e rungsve r t r e t e r -Organen be i der 
i n i h r e V e r a n t w o r t u n g f a l l enden e x t e r n e n E v a l u i e r u n g v o n Pro
g r a m m e n u n d Aktivitäten. D ie J I U w i r d en twede r a u f g r u n d v o n 
e igenen E r k e n n t n i s s e n oder a u f g r u n d v o n A n f o r d e r u n g e n der 
zuständigen Organe der e inze lnen O r g a n i s a t i o n e n oder de r en 
Le i t e r tätig. Vo rausse t zung hierfür i s t j edoch , daß d ie betrof
fene O r g a n i s a t i o n das J I U - S t a t u t akzep t i e r t ha t . I m A u g e n b l i c k 
s teht bedaue r l i che rwe i s e der I F A D i m m e r noch abseits . D i e J I U 
h a t w i c h t i g e a l l g eme ine U n t e r s u c h u n g e n durchgeführt u n d i n 
teressante Schlußfolgerungen gezogen. H i e r z u zählen beispie ls
we ise d ie 1977 u n d 1981 e rsch i enenen Be r i ch t e zur E v a l u i e r u n g 
i m UN-Sys t em. Z u r e x t e r n e n E v a l u i e r u n g v o n P r o g r a m m e n 
oder P r o j e k t e n w i r d sie v o n den O r g a n i s a t i o n e n a l l e rd ings 
d u r c h w e g n i c h t herangezogen . Es w i r d i n d i esem Z u s a m m e n 
h a n g u n t e r a n d e r e m a r g u m e n t i e r t , daß d ie Empfängerländer 
a m bes ten b e u r t e i l e n könnten, ob e i n P r o j e k t e f f i z i en t u n d 
u n t e r w i r t s c h a f t l i c h e r V e r w e n d u n g der M i t t e l durchgeführt 
w i r d — u n d die Empfängerländer b i l d e n d ie M e h r h e i t i n d en 
Organ i sa t i onen . 

Trotz Konf l ikten positive Gesamtbi lanz 

B l i c k t m a n au f d i e J a h r z e h n t e seit i h r e r Gründung zurück, so 
i s t f es tzuste l l en , daß d ie Sonde ro r gan i sa t i onen d ie i n sie gesetz
t e n E r w a r t u n g e n erfüllt haben . De r auf diese Weise konzen 
t r i e r t e i n t e r n a t i o n a l e Fachve r s t and d i en t — so be i der F A O — 
v o r a l l e m der H i l f e für d ie D r i t t e Wel t , er i s t aber auch, w i e das 
Be i sp i e l der W H O zeigt, für d ie e n t w i c k e l t e n Länder unerläß
l i c h oder, w i e i m Fa l l e de r W M O , für Entwicklungsländer u n d 
Industrieländer gleichermaßen w i c h t i g . 
Natürlich g i b t es i n d en Sonde ro r gan i sa t i onen auch n i c h t zu 
übersehende Unzulänglichkeiten. Darüber h i n a u s führen un t e r 
sch ied l i che In t e r e ssen lagen be i I n d u s t r i e - u n d E n t w i c k l u n g s 
ländern über d ie A u s r i c h t u n g der A r b e i t de r O r g a n i s a t i o n e n 
häufig zu K o n f l i k t e n . Das jüngste Be isp i e l hierfür b i e t e t d ie 
UNESCO, m i t d e r e n A r b e i t zah l re i che wes t l i che Länder u n t e r 
po l i t i s chen u n d budgetären G e s i c h t s p u n k t e n n i c h t zu f r i eden 
s ind . D i e U S A haben u n t e r B e r u f u n g au f die Ergebnisse der 
l e t z t en UNESCO-Gene ra lkon f e r enz z u m Jahresende 1984 i h r e n 
A u s t r i t t angekündigt, w o d u r c h d ie O r g a n i s a t i o n schon heute 
beträchtlich geschwächt w i r d . 

Dieser S c h r i t t der U S A k o m m t j edoch n i c h t völlig überra
schend. G e m e i n s a m m i t ande r en w e s t l i c h e n Haup tbe i t r a g s zah 
l e r n h a t t e n sie bere i t s seit J a h r e n auch au f e ine größere Z u 
rückhaltung i m Budge tbe r e i ch gedrängt. D e m 1980 beschlosse
n e n H a u s h a l t für d ie J a h r e 1981/83 ( m e h r als 6 v H Realwachs
t u m für zwe i J a h r e u n d 9 v H In f l a t i onsausg l e i ch p ro J a h r ) ver
sag ten r d . 7 0 v H des B e i t r a g s a u f k o m m e n s d ie Z u s t i m m u n g . 
D e m 1983 ve rabsch i ede t en U N E S C O - H a u s h a l t 1984/85 ( m e h r 
als 5 v H R e a l w a c h s t u m für zwe i J a h r e u n d 7,5 v H In f l a t i onsaus 
g l e i ch p ro J a h r ) haben ebenicJls fas t 5 5 v H des B e i t r a g s a u f k o m 
m e n s n i c h t z u g e s t i m m t . 

Unabhängig v o n d e n a l l g eme inen po l i t i s chen Nach te i l en , die 
s i ch für d i e U N E S C O schließlich aus e i n e m A u s t r i t t der U S A 

ergäben, würden auch t i e f g re i f ende Beeinträchtigungen der A r 
be i t der O r g a n i s a t i o n r e i n aus f i n a n z i e l l e n Gründen e i n t r e t e n . 
Es drängen s i ch Pa ra l l e l en zur S i t u a t i o n i n der I L O Ende der 
s iebz iger J a h r e auf. De r A u s t r i t t der USA, au f d ie i n be iden Fäl
l en 25 v H des B e i t r a g s a u f k o m m e n s en t f a l l en , ha t t e be i der I L O 
dama l s e ine V e r r i n g e r u n g des P r o g r a m m b u d g e t s u m e t w a 
22 v H zu r Folge. Diese Z w a n g s r e d u z i e r u n g k o n n t e be i der A r 
be i t s o r gan i sa t i on se i t d e m W i e d e r e i n t r i t t der A m e r i k a n e r i m 
J a h r e 1980 se lbst d u r c h überproportional hohe rea le Steige
r u n g s r a t e n b i s j e t z t k a u m ausgeg l i chen w e r d e n . 
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 h a t ebenfa l l s e i n ganz beson
deres S o r g e n k i n d u n t e r d en Sonde ro r gan i sa t i onen : die FAO . I m 
O k t o b e r 1981 b r a c h e ine schon lange schwe lende U n z u f r i e d e n 
h e i t der P a r l a m e n t a r i e r des Bundestags-Ausschusses für w i r t 
scha f t l i che Z u s a m m e n a r b e i t m i t der F A O o f f en auf, als sie u n d 
der F A O - G e n e r a l d i r e k t o r i n i h r e n Gesprächen i n B o n n n i c h t 
zue inande r f anden . D i e v o n d e n P a r l a m e n t a r i e r n vo rgebrach
t e n K l a g e n u n d B e d e n k e n be t r a f en vo r a l l e m die A rbe i t s e f f i 
z ienz u n d d ie Haushaltsführung der O r g a n i s a t i o n . D ie Verärge
r u n g der A b g e o r d n e t e n führte schließlich dazu, daß der deut
sche B e i t r a g zur F A O i m H a u s h a l t des B u n d e s l a n d w i r t s c h a f t s 
m i n i s t e r i u m s für 1982 qua l i f i z i e r t gesper r t w u r d e , die Fre igabe 
des Geldes also d e m Haushaltsausschuß des Deu t schen B u n 
destages v o r b e h a l t e n b l i eb . 

Nach den i m U N - S y s t e m ge l t enden Rege ln w e r d e n d ie M i t 
gliedsbeiträge jährlich ange fo rder t u n d s i n d d u r c h w e g b is Ende 
J a n u a r j e d e n Jahres fällig. Diese F r i s t w i r d i n der P rax i s j edoch 
häufig n i c h t e ingeha l t en ; a m 30 .Jun i 1983 z u m Be i sp i e l w a r e n 
be i der U N O selbst e rs t k n a p p 42 v H des B e i t r a g s a u f k o m m e n s 
1983 e ingegangen, be i der F A O w a r e n es 4 8 v H . Das geht i n v ie
l en Fällen au f Dev i s enschw i e r i gk e i t en u n d z e i t l i ch anders l au 
fende na t i ona l e H a u s h a l t s p e r i o d e n zurück. I m m e r m e h r M i t 
g l i eds taa ten s t e l l en be i i h r e n B e i t r a g s z a h l u n g e n darüber h i n 
aus i n Rechnung , daß die O r g a n i s a t i o n e n den gesamten F inanz 
bedar f e ines H a u s h a l t s j a h r e s n i c h t be re i t s i m J a n u a r benöti
gen. Se i t J a h r e n w e n d e n versch iedene M i t g l i e d s t a a t e n , insbe
sondere d ie H a u p t z a h l e r , verzögerte B e i t r a g s z a h l u n g u n d Be i 
t r a g s e i n b e h a l t u n g aber a u c h als I n s t r u m e n t an, u m den O r g a n i 
sa t i onen i h r e U n z u f r i e d e n h e i t m i t der d o r t b e t r i ebenen P o l i t i k 
d e u t l i c h zu machen . W e n n sie s i ch i n A b s t i m m u n g e n n i c h t 
durchse t z en können, b l e i b t dies als l e t z te r N o t w e h r a k t vo r der 
Kündigung der M i t g l i edscha f t , u m die O r g a n i s a t i o n e n K r i t i k 
fühlen zu lassen u n d D r u c k auszuüben. 

A u f g r u n d der B e r i c h t e r s t a t t u n g der B u n d e s r e g i e r u n g , d ie au f 
zusätzlichen A n g a b e n des FAO-Sek r e t a r i a t s be ruh te , gab der 
Haushaltsausschuß des Deu t schen Bundes tages d en gesper r t en 
H a u s h a l t s b e i t r a g Ende 1982 f r e i . D a er aber m i t d en Bemühun
gen u m m e h r T r anspa r enz i n der A r b e i t de r O r g a n i s a t i o n n i c h t 
zu f r i eden w a r , belegte er d en B e i t r a g 1983 i n g l e i chem Zuge 
w i ede r m i t e iner qua l i f i z i e r t en Sperre . Das w i e d e r h o l t e s ich i m 
O k t o b e r 1983: Fre igabe des Be i t r ags 1983, Sperre des Be i t rags 
1984. 
D ie U m s e t z u n g des Beschlusses des P a r l a m e n t s ste l l te d ie deut
sche Reg i e rungsde l ega t i on au f der 22 .FAO-Kon fe renz i m No
v e m b e r 1983 be i der A b s t i m m u n g über d en H a u s h a l t 1984/85 
v o r beträchtliche Prob leme. De r B u d g e t e n t w u r f der Organ isa 
t i o n l ag m i t d e m vorgesehenen r ea l en W a c h s t u m v o n 0,6 v H für 
zwe i J a h r e au f der L i n i e der M e h r h e i t der übrigen Sonderorga
n i s a t i o n e n u n d w a r i n sowe i t für d ie Bundes r eg i e rung , o b w o h l 
sie n i c h t m i t a l l en E i n z e l h e i t e n des Vorsch lags e i n v e r s t anden 
w a r , noch akzeptabe l . W e i l auch al le ande r en M i t g l i e d s t a a t e n 
das vorge legte Budge t a n n e h m e n k o n n t e n , schied e i n deutsches 
N e i n aus; es b l i eben d ie Möglichkeiten der S t i m m e n t h a l t u n g 
oder der Z u s t i m m u n g m i t anschließender >Erklärung zur 
S t i m m a b g a b e n D ie B u n d e s r e g i e r u n g en tsch i ed s ieh für Z u s t i m 
m u n g , w ies j edoch i n e iner Erklärung u n t e r a n d e r e m d a r a u f 
h i n , daß der Haushaltsausschuß des Bundestages , der au f Spar
s a m k e i t u n d Ef f i z i enz auch be i d en i n t e r n a t i o n a l e n Organ isa 
t i o n e n dränge, d en B e i t r a 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 an 
die F A O für 1984 zunächst gesper r t habe. V o r d i esem H i n t e r 
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g r u n d i s t d ie B u n d e s r e p u b l i k für d ie nächsten zwe i J a h r e i n d en 
n e u n M i t g l i e d e r (d re i aus Indus t r i e - , sechs aus E n t w i c k l u n g s 
ländern) umfassenden Finanzausschuß der F A O gewählt wor 
den . D a m i t h a t s i ch e ine der F o r d e r u n g e n des P a r l amen t s sowie 
e i n A n l i e g e n der B u n d e s r e g i e r u n g erfüllt. Es b l e i b t a b z u w a r t e n , 
w e l c h e n E r f o l g d ie M i t w i r k u n g des deutschen F i n a n z e x p e r t e n 
i n d i e s em w i c h t i g e n S t e u e r u n g s g r e m i u m der O r g a n i s t i o n ha
ben k a n n , d e n n er w i r d s i ch i m Zwe i f e l s f a l l w o h l n u r se l ten au f 
d ie Repräsentanten der D r i t t e n W e l t stützen können. 
I n d en Sonde ro r gan i sa t i onen z i ehen d ie Industrieländer, vo r 
a l l e m d ie w e s t l i c h e n Haup tbe i t r a g s zah l e r , a u f g r u n d der he r r 
schenden Mehrheitsverhältnisse v i e l f a ch den kürzeren. Sie 
w e r d e n dabe i insbesondere auch i m f i nanz i e l l en Be r e i ch zu t e i l 
we ise e r h e b l i c h e n Zugeständnissen gezwungen . D e n n o c h w i r 
k e n sie i n den Sonde ro r gan i sa t i onen a k t i v m i t . De r m u l t i l a t e 
ra le C h a r a k t e r i h r e r Tätigkeit m a c h t diese I n s t i t u t i o n e n une r 
se tz l i ch . E ine A l t e r n a t i v e zur Unterstützung u n d Stärkung der 
Sonde ro r gan i sa t i onen dürfte es k a u m geben. 

Die Beitragsleistungen der Bundesrepubl ik Deutschland 

Die nachfo lgende A u f s t e l l u n g g i b t e i n en Überblick über die 
E n t w i c k l u n g der regulären Budgets der O r g a n i s a t i o n e n des Sy
stems der V e r e i n t e n N a t i o n e n einschließlich der au f 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 en t f a l l enden P f l i ch tbe i t ragsante i l e , 
über unsere f r e i w i l l i g e n L e i s t u n g e n zu den hauptsächlichen 
P r o g r a m m e n u n d H i l f s w e r k e n der U N O sowie über d ie deut 
schen Beiträge i m W e l t b a n k b e r e i c h . 

Z u den Zah l enangaben i s t zu b e m e r k e n , daß d ie Soll-Ansätze 
des Bundeshausha l t s u n d d ie I s t -Zah l en häufig v one inande r 
abwe ichen . Für Z a h l u n g e n , d ie i n US-Do l l a r (wie be i der U N O 
u n d i h r e n Sonde ro r gan i sa t i onen sowie be i der W e l t b a n k ) oder 
i n Sonde r z i ehungs r e ch t en (wie be i der I D A ) zu e r b r i n g e n s ind , 
w e r d e n die DM-Soll-Ansätze i m B u n d e s h a u s h a l t zu e i n e m fest
ge leg ten U m r e c h n u n g s k u r s ve ransch lag t . D ie tatsächlich aufzu
w e n d e n d e n Beträge i n D M r i c h t e n s i ch nach den j e w e i l i g e n 
Tageskursen , d ie be i r a t enwe i s e r Z a h l u n g zusätzlich d i f f e r i e r en 
können. I n Ze i t en s c h w a n k e n d e r Wechse lkurse können s i ch 
h i e r d u r c h beträchtliche A b w e i c h u n g e n ergeben. Be i den f r e i 
w i l l i g e n L e i s t u n g e n i m U N - B e r e i c h v e r p f l i c h t e t s i ch 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 i n D M , so daß d ie Wechse lkurs -Prob le 
m a t i k n i c h t en ts t eh t . 

A. UNO, Sonderorganisat ionen und I A E A 

1974/75 1984/85 

Organisation Gesamtbudget 
M i l l Dollar 

A n t e i l de r 
B u n d e s r e p u b l i k 

v H 

Gesamtbudget 
M i l l Dollar 

A n t e i l de r 
B u n d e s r e p u b l i 

v H 

UNO (Haupt
organisat ion) 529,10 7,10 1 587,16 8,54 
I L O 95,07 6,38 254,72 8,47 
F A O 108,80 9,05 421,14 10,31 
UNESCO 153,82 6,34/7,04 374,41 8,44 
W H O 228,11 6,90 520,10 8,39 
ICAO 26,42 6,00 55,45 7,11/7,08 
U P U 8,40 ') 3) 5) 2,48 8/751)3)4)5) 4,70 
I T U 39.73 1) 2) 3) 4,81 95,35') 2 ) 3 ) 7,65 
W M O 15,43 4,53 18,75 5,37/5,81 
I M O 6,15 2,75 25,77 2,10 
WIPO 12.04 1) 6) 5,31/5,43 40,50 ') 6) 5,26 
I F A D — — 24.804) — 
I A E A 56,50 7,10 96,834) 8,54 

1) Das Budget w i r d i n Schweizer F ranken aufgestellt; angewandter Umrech
nungskurs 1974: 2,74 sfrs pro Dol lar , 1975: 2,66 sfrs pro Dollar, 1984/85: 
2,13 sfrs pro Dol lar 

2) einschließlich Publ ikat ionshausha l t 
3) F inanz i e r t aus dem Sondervermögen Bundespost 
4) 1984 
5) Netto-Budget 
6) P rogramm- u n d Reg is trat ionsunionen 

B. Sonderprogramme und Hi l f swerke der Ve r e in t en Nat ionen 

Be i t rag der Bundes repub l ik Deut sch l and 
P rog r amm 1974 ( Is t ) 1982 ( Is t ) 1983 (Sol l ) 1984 (So! 

— i n 1000 D M — 

U m w e l t p r o g r a m m (UNEP) 6 000 4 500 4 500 4 500 

We l tk inde rh i l f swerk 
(UNICEF) 8 000 11 600 11 600 14 000 

Hoher Flüchtlingskom
missar (UNHCR) 2 000 5 000 5 000 6 000 

H i l f swe rk für Palästina-
Flüchtlinge i m Nahen 
Osten (UNRWA) 2 000 2 500 2 500 2 500 

UNRWA-
Sondermaßnahmen 4 977 7 500 7 500 7 500 

Ernährungssicherungspro-
g ramme des U N H C R 

2) (1974: FAO) 12 283 1 755 3 080 (Ist) 2) 
Humanitäre H i l f e i m 
Rahmen von UNICEF , 

2) UNHCR, U N R W A 16 250 17 288 18 948 (Ist) 2) 
Fr iedenstruppe Zypern 
(UNFICYP) 2 532 2 500 2 500 2 500 

St i f tungsfonds der UN-
Universität (UNU) ') 1 000 1 000 1 060 

UNESCO- Ins t i tu t für 
Pädagogik i n H a m b u r g 720 930 1030 1 061 

In te rnat iona le Zentren zur 
Zusammenarbe i t m i t der 
W H O 400 755 780 880 

Nat ionale Referenzzentren 
der W H O 216 358 360 380 

WHO-Fonds zur 
Förderung des Gesund
heitswesens 200 504 550 550 

WHO-Fonds für S icherhe i t 
chemischer Stoffe (IPCS) ') 100 100 100 

Suchtstoff-Fonds 
(UNFDAC) 500 2 000 2 000 2 000 

Welternährungsprogramm 
(WFP) 20 000 46 617 48 000 51000 

Nahrungsmi t t e lh i l f e (FAO, 
2) UNRWA, UNHCR ) 11 610 36 453 51 775 (Ist) 2) 

En tw i ck lungsp rog ramm 
(UNDP) 62 400 114 000 114 000 116 000 

Bevölkerungsfonds 
(UNFPA) 15 000 32 300 32 500 35 000 

Treuhandfonds für das 
Südliche A f r i k a ') 170 170 170 

Namibia-Fonds — 170 170 200 

Erziehungs- u n d Ausb i l 
dungsprogramm für das 
Südliche A f r i k a 145 170 170 170 

UNESCO-Fonds für das 
Erbe der Wel t ') 396 — 433 

Weitere zweckgebundene 
Beiträge an U N O u n d Son
derorganisat ionen für E in
zelprojekte oder Sonder
p rog ramme 8 577 36 100 36 400 36 000 

Entwick lungspo l i t i sche 
Einzelmaßnahmen 3 ) i m 
mul t i l a t e ra l en Bere ich (re
gionale Wir tscha f tskom
miss ionen u . a.) 2 221 4 665 5 300 5 000 

1) noch n i ch t ex istent 
2) noch n i ch t bekannt 
3) insbesondere Personal- u n d Sachleistungen sowie überregionale Studien 

C. We l tbankbere ich 

F i n a n z i e r u n g s 
inst itut ion 

1974 ( Is t ) 1982 ( I s t ) 1983 (Sol l ) 1984 (Sol l ) 
— i n 1000 D M — 

I B R D 1 ) 2 ) 

I D A ^ 3 ) 

7 024 

381 400 

36 707 

515 541 

60 640 

730 000 

66 380 

832 500 

1) I B R D u n d I D A fördern die w i r tscha f t l i che u n d soziale E n t w i c k l u n g i n Ent
wicklungsländern durch langfr is t ige Dar lehen, die sie zu günstigen K o n d i -
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t ionen an Regierungen oder an Projektträger m i t Regierungsgarant ie ver
geben. 

2) Die Wel tbank re f inanz ier t sich überwiegend auf den in te rnat iona len Kap i 
talmärkten. Die Mi tg l i edstaaten zeichnen Kap i ta lante i l e und erwerben da
durch M i t e i g en tum an der Bank. Die Ante i l e werden durch Bareinlagen, 
überwiegend aber durch Ha f tungskap i t a l erbracht. Vor a l lem das von den 
west l ichen Industrieländern gezeichnete Ha f tungskap i ta l ermöglicht der 
Wel tbank, sich auf den in te rna t i ona len Kapitalmärkten zu re f inanzieren. 
Der Kap i t a l an t e i l der Bundesrepub l ik Deutschland beträgt etwa 5,5vH; sie 
is t dam i t drittgrößter Ante i lse igner . 
Für die letzte al lgemeine Kapitalerhöhung über r d . 4 0 M r d Dol lar w u r d e n 
Bare in lagen von 7,5vH u n d Ha f tungskap i t a l von 92,5vH vere inbart . Die 
Bundesrepubl ik Deutschland ha t s ich bereiterklärt, ihre Bareinlage von 
149,15 M i l l Do l lar ab 1982 i n sechs Jahresraten zu erbr ingen. 

3) Die I D A gewährt zinslose Kred i t e an die ärmsten Entwicklungsländer. 
I h r e n F inanzbedar f deckt sie aus den eingezahlten Beiträgen der M i t 

gliedsländer sowie i n ger ingem Umfang aus Gewinnüberweisungen der 
We l tbank und aus sonstigen E innahmen . Die M i t t e l werden überwiegend 
von den west l i chen Industrieländern sowie von e in igen Erdölförderländern 
bereitgestel l t . 
Die M i t t e l der I D A wurden seit i h r e r Gründung 1960 mehrma l s aufgestockt. 
Die Bundesrepub l ik Deutschland hat sich an der Ers taussta t tung u n d an 
al len Aufs tockungen m i t über 3,2 M r d Dol lar bete i l igt . Aus der sechsten 
Wiederauffüllung ( IDA VI ) , die 1981 w i r k s a m wurde und 12 M r d Dol lar 
betrug, übernahm sie 1,5 M r d Dol lar (12,5vH). Da sich die siebte Aufstok-
kung verzögerte, wurde 1982 zur S icherung der Funktionsfähigkeit der 
Organisat ion e in Sonderbei trag von 1,9 M r d Dol lar vere inbart . H i e r von 
übernahm die Bundesrepubl ik Deutschland 660 M i l l D M . 
1976 ist auch die Bundesrepubl ik Deutschland dazu übergegangen, ihre 
Beiträge zunächst durch unverz ins l iche Schuldscheine zu erbr ingen. Die 
Schuldscheine s ind jederzei t bei A b r u f fällig, die Höhe der Abrufe von Bar
zahlungen bes t immt der Mi t t e lbedar f der IDA . 

Das Hegemonialstreben hat keine Zukunft 
Ansprache des Bundespräsidenten an die 38. UN-Generalversammlung (13. Oktober 1983) 

KARL CARSTENS 

Her r Präsident! I ch danke Ihnen, Her r Präsident, für Ihre f reundl i 
chen Worte der Begrüßung. Z u m ersten M a l i n der Geschichte der 
Mitg l iedschaf t meines Landes i n den Vere inten Nat ionen hat e in 
Präsident der Bundesrepubl ik Deutschland die hohe Ehre, vor die
sem We l t f o rum zu sprechen. 
Vor zehn Jahren wurde me in Land M i t g l i ed der Vere inten Natio
nen. M e i n heutiger Besuch ist eine Bekundung des hohen Anse
hens, das die Vere inten Nat ionen i n der Bundesrepubl ik Deutsch
land genießen. Gleichzeit ig unterstre icht me in Besuch die große 
Bedeutung, die me in Land einer engen Zusammenarbe i t m i t den 
Vere inten Nat ionen für die Sache des Friedens und der Gerechtig
ke i t beimißt. 
Seit ihrer Gründung verfolgt die Bundesrepubl ik Deutschland eine 
Po l i t ik des Friedens. Sie ist Ausdruck unserer pol i t ischen Überzeu
gung, die sich auch auf die leidvol len Er fahrungen zweier Welt
kr iege i n e inem Jahrhunder t stützt. Diese Po l i t ik f indet ihre Wur
zeln aber auch i n der Trad i t i on deutscher Philosophen und Denker, 
die den Fr ieden als die Basis für das Wohlergehen jeder Nat ion 
bezeichnet. Vor 200 Jahren beschrieb einer der großen Philosophen 
Deutschlands, I m m a n u e l K a n t aus Königsberg, die grundlgegenden 
Pr inz ip ien e iner Welt f r iedensordnung i n einer Abhandlung , die sein 
tiefes Verständnis für die menschliche Natur widerspiegelt . Der 
>Weltbürger< i n den Wor ten Immanue l Kants ist der Ausgangspunkt 
und gleichzeit ig das Ziel von Recht und Pol i t ik . Für Immanue l Kan t 
g ibt es eine enge Verb indung zwischen der inneren Verfassung 
eines Staates und seiner auswärtigen Pol i t ik . Die innere Verfas
sung, das Rechtssystem eines Staates, beeinflussen unausweichl ich 
auch sein Verha l t en nach außen. Umgekehr t muß Ungerecht igkei t 
i n Angelegenheiten der auswärtigen Pol i t ik auch das innere Funda
ment des Staates ernsthaf t gefährden. 
Friede und Gerecht igke i t s ind durch die Geschichte h indurch Sehn
sucht und T r a u m der Menschhei t gewesen, die W i rk l i chke i t aber 
sieht leider immer noch anders aus. Durch die Jahrhunder te bis i n 
unsere Tage ist diese Welt durch Kriege und Kon f l ik te zerrissen. 
Heute s ind die Vere inten Nat ionen eine große Hof fnung der 
Menschheit . So unvo l l kommen sie auch sein mögen: zu den Verein
ten Nat ionen gibt es keine A l ternat ive . 
M e i n Land hat aus den furchtbaren Er fahrungen des Zwei ten Welt
krieges seine Konsequenzen gezogen. Wi r haben den Weg der Ver
söhnung und des Ausgleichs gewählt. Heute ist die Bundesrepubl ik 
Deutschland Te i l der Europäischen Gemeinschaft. Gegner von ge
stern sind Freunde und Partner von heute geworden. Die Europäi
sche Gemeinschaft ist e in einzigartiges Beispiel, was gemeinsame 
Ideale und Ziele erreichen können zum Nutzen von mehr als 300 
M i l l i onen Europäern und a l l j enen 63 Staaten der Dr i t t en Welt, die 
m i t uns i m Rahmen der Konvent ion von Lome verbunden sind. 
Die Bundesrepubl ik Deutschland ist auch Mi tg l i ed der At lant ischen 
Al l ianz, die Westeuropa m i t den USA und Kanada verbindet. Diese 
Gemeinschaft sichert den Fr ieden i n unserem Te i l der Welt, der so 
oft das Schlachtfeld widerstre i tender Macht interessen gewesen ist. 
Von Militärpakten vergangener Zei ten unterscheidet sich die A t lan
tische A l l ianz durch ih ren defensiven Charakter und durch die Iden
tität gemeinsamer Werte: Friede, Gleichberechtigung, Demokrat ie 
u n d der Respekt vor den Rechten des einzelnen. Seit über dreißig 
Jahren verdanken w i r diesem Bündnis Fr ieden und Sicherheit i n 
Europa. Friede i n Europa, lassen Sie mich hinzufügen, ist keine aus
schließlich europäische Angelegenheit. Der Friedenszustand, den 
w i r Europäer seit mehr als dre i Jahrzehnten genießen dürfen, hat 
uns auch i n den Stand gesetzt, unsere w i r tscha f t l i chen Beziehungen 
zu den Ländern der Dr i t t en Welt zu entw icke ln und auszubauen m i t 

dem Ziel, die wir tschaf t l iche und soziale En tw i ck lung dieser Länder 
i m Interesse der Menschen zu fördern. 
Die Verträge, die die Bundesrepubl ik Deutschland m i t ih ren östli
chen Nachbarn geschlossen hat, haben zu einer Ve rminde rung der 
Spannungen i n Europa beigetragen und den Weg für eine neue 
Fo rm der Zusammenarbe i t auf unserem Kon t inen t eröffnet. Die 
Bundesrepubl ik Deutschland mißt dem for tdauernden Dialog und 
der f r iedl ichen Zusammenarbe i t m i t den Ländern Osteuropas große 
Bedeutung bei. Die Schlußakte von He l s ink i aus dem Jahre 1975 
und der Prozeß, den sie i n Gang gesetzt hat, haben den Gedanken 
der Menschenrechte, dem Streben nach engeren menschl ichen 
Kontak ten und der Po l i t ik des Spannungsabbaus zwischen Ost und 
West neue K r a f t ver l iehen. 
Die Vere inbarungen zwischen der Bundesrepubl ik Deutschland und 
der Deutschen Demokrat ischen Republ ik haben einer engeren Zu
sammenarbei t zwischen den beiden Staaten auf deutschem Boden 
den Weg geebnet. Diese Zusammenarbe i t verstehen w i r als e in Ele
ment und ein M i t t e l der Stärkung der Bande zwischen den Men
schen i m getei l ten Deutschland. Es ble ibt das Ziel unserer Pol i t ik , 
auf einen Zustand des Friedens i n Europa h in zuw i rken , i n dem das 
deutsche Vo lk i n freier Selbstbest immung seine E inhe i t wiederer
langt. Die Grenze, die Deutschland zerschneidet, die Mauer, die quer 
durch unsere alte Hauptstadt Be r l in verläuft, können n icht das 
letzte Wor t der Geschichte sein. 
He r r Präsident, Abrüstung und Rüstungskontrolle, die zu e inem 
Gleichgewicht auf möglichst n iedr igem Niveau führen, gehören zu 
den zentralen Zielen deutscher Fr iedenspol i t ik . A n vie len Verhand
lungst ischen r ingen unsere Regierungen u m eine Ve rminderung 
der Rüstung. Was w i r dazu vor al lem anderen brauchen, ist Ver t rau
en. D a r u m mißt die Bundesrepubl ik Deutschland den vertrauensbi l 
denden Maßnahmen eine so große Bedeutung bei, die zu mehr 
Transparenz und Kontro l l e führen. Erste bedeutsame Resultate auf 
diesem Feld konnten i n der Schlußakte von He l s ink i erzielt werden. 
Die Konferenz über Abrüstung i n Europa, wie sie das Dokument der 
Madr ider KSZE-Folgekonferenz vorsieht, w i r d e in weiterer w i ch t i 
ger Schr i t t auf dieses Zie l h i n sein. 
M e i n Land hof f t auf und arbeitet für echte und substantiel le Resul
tate auf diesem für uns alle so w icht i gen Gebiet. Positive Ergebnisse 
werden den Frieden i n der ganzen Welt sicher machen. Die Bundes
repub l ik Deutschland, für ih ren Tei l , hat schon vor v ie len Jahren 
auf P rodukt ion und Besitz atomarer, biologischer und chemischer 
Waffen verzichtet. Es wäre zu wünschen, daß andere diesem Bei
spiel folgten. 
Seit den fünfziger Jahren ist die enge Zusammenarbe i t m i t den 
Staaten der Dr i t t en Welt eine Säule unserer Außenpolitik. Wi r glau
ben an Solidarität und Partnerschaft, w i r respekt ieren das Recht 
jeder Nat ion, über ih r en Weg i n die Z u k u n f t selbst zu entscheiden 
und ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Als Ausdruck unseres Ver
antwortungsbewußtseins hat die Bundesrepubl ik Deutschland an 
der Gipfelkonferenz über Nord-Süd-Fragen i n Cancun tei lgenom
men. Von dieser Konferenz hat ten w i r uns mehr versprochen, als 
sie bisher erbracht hat. E iner der Gründe für den unbefr iedigenden 
For tschr i t t auf diesem Gebiet l iegt s icher l ich i n der kr i t i schen Si
tua t i on der Wel twir tschaf t . W i r werden jedoch i n unserem En
gagement für e inen kons t ruk t i v en Nord-Süd-Dialog n i ch t nachlas
sen. 
Der Be i t r i t t meines Landes zu den Vere inten Nat ionen vor zehn 
Jahren war eine Sache der pol i t ischen Log ik und unserer Überzeu
gung, dami t der Sache des Friedens zu dienen. Er war auch e in Aus
druck unserer Bereitschaft, zu wel twe i ter Zusammenarbe i t beizu-
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t ragen und i n we l twe i t em Maßstab Veran twor tung zu übernehmen. 
Unsere M i t a rbe i t i m Sicherheitsrat i n den Jahren 1977 und 1978 ist 
dafür e in Beispiel . 
Von Anfang an hat die Bundesrepubl ik Deutschland ihre Mi tg l i ed
schaft i n dieser Wel torganisat ion als Dienst an den Menschenrech
ten begri f fen. M i t Nachdruck befürworten w i r Bemühungen, den 
Schutz der Menschenrechte zu verstärken u n d ihre Durchsetzung 
zu verbessern. Diesem Zie l dienen unsere Vorschläge für eine welt
weite Abschaf fung der Todesstrafe, für vorbeugende Maßnahmen 
gegen das Entstehen neuer Flüchtlingsströme — dazu diente auch 
die von uns vorgeschlagene Konvent ion gegen die Geiselnahme. 
Die W i rk l i chke i t , der w i r jeden Tag gegenüberstehen, ist bedrük-
kend und we i t von den Zielsetzungen entfernt , denen w i r uns alle 
verpf l ichtet fühlen, dennoch dürfen w i r n i ch t nachlassen, für die 
Ane rkennung der unveräußerlichen Rechte jedes Menschen einzu
treten, ungeachtet seiner religiösen oder pol i t ischen Überzeugung, 
seiner H e r k u n f t oder Rasse. H ie r l iegt eine wicht ige Aufgabe dieser 
Weltorganisat ion. Die Zus t immung , die e in Staat erfährt, muß auf 
der Fre ihe i t seiner Bürger und n ich t auf der Stärke seiner Waffen 
beruhen. 
Aber zwischen der Idee des we l twe i ten Friedens u n d der Realität 
einer Welt vol ler Kon f l i k t e u n d Gewalt l iegt e in t iefer Graben. Dag 
Hammarskjöld erklärte i n seinem letzten Jahresber icht als Gene
ralsekretär i m Jahre 1961: 
»Das Unvermögen, Entscheidungen oder Ak t i onen der Organisat ion 
i m Rahmen der Best immungen der Charta Respekt zu verschaffen, 
w i r d oft als Versagen der Organisat ion angesehen. Es wäre woh l 
r icht iger, es als e in Versagen der Weltgemeinschaft i n Gestalt ihrer 
Mitg l iedstaaten zu betrachten, besonders jener, die ganz d i r ek t be
trof fen sind. E in Unvermögen, geordnet zusammenzuarbei ten — 
Schr i t t für Schr i t t — und die Charta zu einer lebendigen Realität 
prakt ischen pol i t ischen Handelns zu machen, was sie recht l i ch j a 
schon ist.« 
Es re icht n i ch t aus, wenn w i r nur bedauern, daß sich seit j enen Wor
ten n icht v ie l geändert hat. Sie, He r r Generalsekretär, haben i n 
I h r e m Ber icht an die 37. Genera lversammlung Hinweise gegeben, 
wie das In s t rumen ta r ium der Vere inten Nat ionen w i rksamer für die 
Erre ichung des Ziels der ko l l ek t i ven Sicherhei t nutzbar gemacht 
werden kann . Die Bundesrepubl ik Deutschland unterstützt Ihre 
Vorschläge. 
Es ble ibt unsere Verp f l i chtung gegenüber der Menschheit , keine 
Mühe zu scheuen, u m die Ziele der UN-Charta zu ve rw i rk l i chen , so 
schwier ig und mühsam der Weg do r th in auch sein mag. Die mora l i 
sche r 'uhrungsrol le der Vere inten Nut ionen und die universale Ak
zeptanz ih re r Entscheidungen und Resolutionen werden entschei

dend gefördert, je stärker sie als Ausdruck von Gerecht igkei t und 
pol i t ischer Weisheit erscheinen. 
Die Vere inten Nat ionen spielen bei der Erarbe i tung neuer Regeln 
in ternat iona len Verhaltens und bei der We i te rentw ick lung des Völ
kerrechts eine bedeutsame Rolle. Das Völkerrecht b indet jeden: den 
Schwachen wie den Starken. Die Souveränität der einzelnen Staa
ten und das Konzept der Universalität stehen i n e inem natürlichen 
Spannungsfeld. H ier l iegt eine der großen Aufgaben dieser Weltor
ganisat ion: nach e inem Gleichgewicht zwischen den Interessen des 
einzelnen Mitgl iedstaates und den wohlbegründeten Ansprüchen 
der Gesamthei t zu streben. 
I ch glaube fest daran, daß der Gang der Geschichte wegführen w i r d 
von kurzs icht iger , egozentrischer Machtpo l i t ik . Hegemonialstreben 
u n d das Trachten nach Dominanz haben i n dieser Welt keine Zu
kun f t . I m m e r mehr Staaten begreifen sich als Mi tg l i ed einer Welt
gemeinschaft m i t gleichen Rechten und gleichen Möglichkeiten. Es 
ist po l i t isch weise, diese En tw i ck lung m i t Energie und Geduld zu 
fördern. 
He r r Präsident, w i r Deutschen bemühen uns, andere Völker, ihre 
K u l t u r und Geschichte zu verstehen und m i t ihnen i n Verb indung 
zu treten. Dies g i l t n icht n u r für Nord- u n d Südamerika, w o h i n M i l 
l i onen von Deutschen ausgewandert sind, m i t deren neuen Heimat
ländern uns heute noch mannig fa l t ige wir tschaf t l iche und k u l t u r 
elle Bande verbinden. Dies g i l t auch für den Fernen Osten, dessen 
Sprachen und K u l t u r e n unsere Schri f tste l ler und Philosophen 
ebenso fasz iniert haben wie die Sprachen und K u l t u r e n des Nahen 
u n d M i t t l e r e n Ostens, wo Ursprünge der europäischen Z iv i l i sa t ion 
l iegen. A u c h m i t A f r i k a fühlen w i r uns durch enge, f reundschaft l i 
che Beziehungen verbunden. >Toleranz< is t das Schlüsselwort für 
internat iona le Zusammenarbe i t und das Verständnis zwischen den 
Völkern. 
Viele Jahre der Er fahrung i m öffentlichen Leben und i m Bereich 
in ternat iona ler Po l i t ik haben m i r immer wieder vor Augen geführt, 
daß Toleranz, wie i m pr i va ten Bereich, i n den Beziehungen zwi
schen den Staaten unerläßlich ist. Toleranz i m zwischenstaat l ichen 
Bere ich bedeutet Respekt vor der histor ischen und ku l tu r e l l en Iden
tität jeder Nat ion und ih r en pol i t ischen, w i r tschaf t l i chen und sozia
len Bedürfnissen. Die Bundesrepubl ik Deutschland, für die ich hier 
zu sprechen die Ehre habe, ist bereit, entsprechend der Zielsetzun
gen der UN-Charta Toleranz zu üben und als guter Nachbar m i t 
al len Staaten i m Fr ieden zu leben. 
I ch wünsche den Vere inten Nat ionen u n d ihrer A rbe i t für den Frie
den Ausdauer und Erfolg. Das Zie l der Fr iedensbewahrung und die 
Ho f fnung der Menschhei t i n unsere Weltorganisat ion verdienen un 
seren vo l len Einsatz. 

B R E N N P U N K T E 1983 
USA/UdSSR Raketenver-
handlungen unterbrochen! 
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Aus dem Beieich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

3 8 . G e n e r a l v e r s a m m l u n g : > G l o b a l e V e r h a n d l u n 

g e n w i e d e r a u f d e r W a r t e l i s t e — R a k e t e n t h e m a 

— N e u e r A n l a u f z u m A u s s c h l u ß I s r a e l s — »Kel ler -

G i p f e l < I n d i r a G a n d h i s (1 ) 

I. Sechs von 146 Tagesordnungspunkten 
hat die am 20. September 1983 eröffnete 
38. Generalversammlung der Vereinten Natio
nen bis zum 20. Dezember nicht erledigen 
können: die Ingangsetzung globaler Ver
handlungen über internationale wirtschaft l i
che Zusammenarbeit im Dienste der Ent
w ick lung^ die Zypernfrage, den Konflikt zwi
schen Irak und Iran, eine Nachwahl zum Wirt
schafts- und Sozialrat und jenes kuriose Pro
jekt einer Fünfhundertjahrfeier der >Entdek-
kung< Amerikas durch Christoph Kolumbus, 
über die sich 1982 noch eine 34-Staaten-
Koalition (von Kuba und den USA bis zu Por
tugal, Spanien und Italien) einig war, bis vor 
allem Afrikaner mißtrauisch wurden, ob hier 
nicht ein Datum begangen werden solle, das 
aus der f instersten Kolonialismus-Ge
schichte nicht fortzudenken ist. 1992 ist weit, 
das ominöse Thema läßt sich noch mehrmals 
vertagen. 
A m Anfang dieser Generalversammlung 
stand der Jahresbericht des UN-Generalse
kretärs Perez de Cuellar (Text: VN 5/1983 
S. 155 ff.) Er wiederholte seine Besorgnis, 
daß die fr iedenssichernden Instrumente der 
Vereinten Nationen nicht genutzt werden und 
betonte besonders die Gefahren der Militari
sierung des Weltraums sowie der Computer i 
sierung und Automatisierung der Kriegfüh
rung, die jegl icher polit ischer Kontrolle ent
gleiten könnten. Am Ende machte Präsident 
Jorge lllueca aus Panama in Briefen an 
Reagan, Andropow und die Blockfreien-Vor-
sitzende Indira Gandhi den Vorschlag eines 
Gipfeltreffens 1984 im Sicherheitsrat. Damit 
soll der Sicherheitsrat als multilaterales Fo
rum gerade auch der nuklearen Großmächte 
reaktiviert werden. Die Chancen dafür sind 
gering. Die wicht igsten Abrüstungsverhand
lungen haben in einer Atmosphäre allgemei
nen Mißtrauens zwischen den beiden Super
mächten und außerhalb der Vereinten Natio
nen — in Genf und ohne Erfolg — stattge
funden. 
II. Die Abrüstungs- und Sicherheitsdebatte 
im 1. Hauptausschuß mit ihren 66 Resolutio
nen (18 im Konsens, 48 abgestimmt) war 
mehr ein polit ischer Kampf der diplomati
schen Fachleute ohne besondere Aufmerk
samkeit der Weltöffentl ichkeit. Die Vertreter 
des Westens werteten es als Erfolg, daß die 
des Ostens das beabsichtigte >timing< recht
zeitig zur Bonner Bundestagsdebatte über 
die Raketenstationierung um Stunden ver
fehlten und daher propagandistisch nicht 
mehr recht nutzen konnten. Viele Regierun
gen in der Drit ten Welt st immten sowohl öst
lichen als auch westl ichen Leitanträgen zu, 
die einander jedoch inhaltlich widersprachen 

— so Interesse und Distanz zugleich bekun
dend. 
Resolutionen über den Nicht-Einsatz von 
Kernwaffen, über ein >Einfrieren< der Arsena
le, über einseitige nukleare Abrüstung oder 
das Verbot nuklearer Neutronenwaffen wur
den teils gegen, teils bei Enthaltung durch 
westl iche Staaten gelegentl ich im Ausschuß 
mit bis zu 112, im Plenum bei Opposit ion der 
USA mit bis zu 135 (in einem Fall sogar mit 
147) Stimmen angenommen, was aus Mos
kau so kommentiert wurde: »Die Initiative zu 
fast allen diesen Beschlüssen ging von den 
sozialistischen und nichtpaktgebundenen 
Ländern aus. . . . Seit Gründung der UNO 
haben die USA in Fragen von Krieg und Frie
den noch nie so isoliert von der absoluten 
Mehrheit der UNO-Mitgl ieder dagestanden, 
die fordern, daß die Rüstung zu einem Kern
waffenkrieg eingestellt wird.« (Neue Zeit, Nr. 
52/1983, S. 9) Bemerkenswert eine Abst im
mung über die Verhütung des Wettrüstens 
im Weltraum, wozu sich 147 Regierungen, 
auch die der Bundesrepublik Deutschland, 
gegan die eine Stimme der USA bei nur einer 
Enthaltung (Großbritannien) bekannt haben. 
Übereinst immend wurde in diplomatischen 
Bewertungen der Generaldebatte erleichtert 
hervorgehoben, daß sie zumindest keine wei
teren Komplikationen in die Ost-West-Bezie
hungen hineingetragen habe. Dies war nach 
den erregten Auseinandersetzungen Anfang 
September im Sicherheitsrat über den Ab
schuß des südkoreanischen Linienflugzeugs 
KAL 007 nahe Sachalin nicht vorauszusehen 
gewesen. Erst recht nicht nach dem unge
schickten Taktieren der US-Regierung, die 
dem sowjet ischen Außenminister die Lan
dung auf einem Militärflugplatz anbot, nach
dem die Gouverneure der Bundesstaaten 
New Jersey und New York die Erteilung einer 
Sondergenehmigung für die Landung seiner 
Aerof lot-Maschine auf zivilen Flughäfen ab
gelehnt hatten. Dies hatte Gromyko die Gele
genheit zur spektakulären Absage seiner 
Teilnahme an der Generalversammlung — 
das erste Mal in zweieinhalb Jahrzehnten — 
gegeben. Zahlreiche Vertretungen von Staa
ten der Dritten Welt interessierten sich ein
gehender als bisher für die Einzelheiten der 
Rüstungskontrol l - und Sicherheitsproblema
tik, was vor allem europäische Delegierte 
wahrgenommen haben, weil die US-Delega
tion nach wie vor außerstande ist, Verständ
nis und Sympathie bei den Blockfreien zu f in
den. Sie bemüht sich auch nicht darum. 
Das zeigte sich unter anderem in der Afgha
nistan-Debatte, die mit + 1 1 6 , - 2 0 , = 1 7 ei
nen St immenrekord der Sowjet-Krit iker er
reichte (Grenada fehlte diesmal bei den Nein-
Stimmen). Anders als die Sprecher von EG 
und Bundesrepublik Deutschland fand die 
US-Botschafterin Kirkpatrick nicht einmal in 
diesem Zusammenhang ein Lobeswort für 
die Blockfreien und die Islamische Konfe
renz. Die Grenada-Resolution stellte eine po
litische Niederlage Washingtons dar ( + 108, 
— 9, = 2 7 ; Text und detailliertes Abst im

mungsergebnis: VN 6/1983 S. 202). Das 
Bündnis USA-China in der Kamputschea-
Frage erbrachte 105 Ja-Stimmen gegen 23 
bei 29 Enthaltungen. Beim Thema Zentral
amerika wurde dank starker europäischer 
Aktivität — nicht immer zur Freude der Ame
rikaner — in Konsultation mit der Contadora-
Gruppe Konsens erreicht. 
III. Eine wichtige und für die Organisation 
der Vereinten Nationen problematische Ent
wicklung zeichnete sich bei dem vom Iran 
angeführten Versuch ab, Israel das Recht zur 
Teilnahme an der Generalversammlung zu 
verweigern. Wie schon im Vorjahr obsiegten 
die nordischen Staaten mit einem (Ge-
schäftsordnungs-) Antrag auf Nichtbefas-
sung mit der iranischen Initiative. Aus dem 
Stimmenverhältnis + 7 4 , —9, = 3 1 im Jahre 
1982 wurde 1983 + 79, - 4 3 , = 1 9 . Mit jährli
cher Wiederholung dieser Kampfabst immung 
um Punktgewinne muß gerechnet werden. 
Polit isch bedeutsam ist, daß sich 1983 unter 
den Nein-Stimmen (also den Israel-Gegnern) 
auch die UdSSR befand, die 1982 Stimment
haltung geübt hatte. Die meisten arabischen 
Staaten hatten sich 1982 durch Abwesenheit 
aus der Affäre gezogen, st immten jedoch im 
Jahr darauf gegen den Antrag auf Nichtbe-
fassung. 
UN-Generalsekretär Perez de Cuellar genießt 
bei allen Seiten außerordentl ich hohes Anse
hen, kann aber nach nunmehr zweijähriger 
Amtszeit noch keinen einzigen durchschla
genden Erfolg verbuchen — weder im Golf
krieg noch in Afghanistan, auch nicht bei den 
von ihm besonders intensiv bearbeiteten 
Problemen Zypern und Namibia. Die Conta-
dora-Staaten sind enttäuscht, daß der Latein
amerikaner Perez ihnen so wenig dabei hel
fen konnte, die verbale Zust immung der USA 
zu ihrer Initiative in eine reale zu verwan
deln. 
Das Thema Antarkt is wurde auf Drängen von 
Malaysia sowie Antigua und Barbuda zum er
sten Mal vor die Generalversammlung ge
bracht und führte den 16 privilegierten sowie 
den 12 weniger privilegierten Mitgliedstaaten 
des Antarkt isvertrags von 1961 vor Augen, 
daß sie sich auf mehr Mitsprache der »ge
samten Menschheit« werden einlassen müs
sen. Einstweilen soll der Generalsekretär alle 
UN-Mitgl iedstaaten nach ihrer Meinung fra
gen. 
Die amerikanische Chefdelegierte Kirkpatrick 
erklärte, die amerikanische Politik sei in die
ser Generalversammlung »leidlich gut« ge
fahren und nannte es »realen Fortschri t t«, 
daß die gegen Israel gerichtete Initiative so
wie der kubanische Versuch abgeschlagen 
worden seien, Puerto Rico als »amerikani
sche Kolonie« zum Thema zu machen. Auch 
sei es der Sowjetunion nicht gelungen, die 
amerikanische Verwaltung des UN-Treuhand
gebiets Pazifische Inseln (u. a. MX-Raketen-
Testgelände) hochzuspielen; zudem sei das 
UN-Budget um weniger als 1 vH gestiegen — 
ein Erfolg, an dem freilich auch die UdSSR 
wesentl ich beteiligt ist. 
Erstaunlich opt imist isch zeigte sich bei sei
ner abschließenden Bewertung der 38. Gene
ralversammlung Mexikos Botschafter Mu-
noz-Ledo als Vorsitzender der >Gruppe der 
77< über die Chancen der globalen Verhand
lungen, die seit 1979 im Gespräch sind. Er 
meint, bei Wiederaufnahme der restl ichen Ta
gesordnungspunkte im März 1984 könne die 
Generalversammlung »in einer Position sein, 
eine Entscheidung zu treffen«. Dabei gehe 
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es um die Möglichkeit , in zwei Phasen zu ver
handeln — etwa ein Jahr lang die weniger, 
danach die mehr kontroversen Themen. Auf 
dem informellen >Gipfel im Keller< des UN-
Hauptquartiers, der am Rande der General
versammlung auf Einladung der Blockfreien-
Vorsitzenden Indira Gandhi Ende Oktober 
stattgefunden hatte, hatten der kanadische 
Premierminister Trudeau und der tansani
sche Präsident Nyerere einander verspro
chen, ihre jeweil igen >Lager< in Bewegung zu 
bringen. Munoz-Ledo unterstr ich, die 
>Gruppe der 77< habe erstmals auf dieser 
Generalversammlung in allen sieben Haupt
ausschüssen als Gruppe aktiv mitgewirkt, 
also nicht mehr nur wie bisher bei den ent
wicklungspoli t isch-wirtschaft l ichen Themen. 
Er kündigte Vorschläge seiner Gruppe für 
eine tiefgreifende UN-Verwaltungsreform und 
für Verfahrensänderungen mit dem Ziel hö
herer Effizienz an, die aber nicht allein durch 
Budgetkürzungen zu erreichen seien. Die 
vorhandenen Mittel müßten besser genutzt 
werden. Ansgar Skriver • 

Politik und Sicherheit 

N a m i b i a : B l o c k i e r u n g e i n e r V e r h a n d l u n g s l ö s u n g 

d u r c h s ü d a f r i k a n i s c h e s >Junktim< — F r a n k r e i c h 

s e t z t M i t a r b e i t In d e r K o n t a k t g r u p p e a u s — S ü d 

a f r i k a f ü h r t S t r a t e g i e d e r g e w a l t s a m e n D e s t a b i l l -

s i e r u n g for t (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1982 S.137f. fort.) 

Fortschritt und Obstruktion 

Das Jahr 1983, in dem sich das jahrelange 
Tauziehen um eine Verhandlungslösung für 
einen friedlichen Übergang Namibias zur Un
abhängigkeit fortsetzte, wurde mit einem 
Paukenschlag eröffnet. Im Januar erklärte 
Dirk Mudge, Chef des von der Demokrati
schen Turnhalle-Allianz (DTA) gestellten Mi
nisterrats, gemeinsam mit den übrigen DTA-
Politikern seinen Rücktritt. Damit war die von 
Südafrika eingesetzte interne Interimsregie
rung, die gemeinsam mit dem südafrikani
schen Generaladministrator Namibia verwal
tete und weltweit ohne Anerkennung geblie
ben war, zusammengebrochen. Als Grund 
für die Aufkündigung der Kooperation nannte 
der gemäßigte weiße Politiker Mudge na
mens der DTA die fortgesetzte Gängelung 
durch die südafrikanische Regierung, ohne 
deren Plazet keine Entscheidung getroffen 
werden konnte. Seither wird Namibia wieder 
allein durch den Generaladministrator Preto
rias verwaltet. Damit entspricht die interne 
Verwaltungsstruktur Namibias wieder den 
Verhältnissen, wie sie 1977 zum Zeitpunkt 
der Einleitung einer polit ischen Initiative 
durch die damaligen fünf westl ichen Mitglie
der des Sicherheitsrats (Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ka
nada und die Vereinigten Staaten, seither als 
wes t l i che Kontaktgruppe< bezeichnet) be
standen. 
Durch die Fortführung der Verhandlungen 
bemühte sich die westl iche Kontaktgruppe 
auch 1983 um eine Annäherung der Stand
punkte der beiden entscheidenden Parteien 
im Namibia-Konflikt: nationale Befreiungsbe

wegung und illegale Besatzungsmacht. Die 
fast im Stile der Pendeldiplomatie ablaufen
den Aktivitäten resultierten in Erfolgen, die 
eine Umsetzung der in Resolution 435 (Text: 
VN 4/1979 S.147f.) des Sicherheitsrats ent
haltenen Empfehlungen einer Übergangslö
sung mit dem Ziel der Unabhängigkeit Nami
bias wahrscheinlicher werden ließ: Sowohl in 
der Frage der Zusammensetzung der >Unter-
stützungseinheit der Vereinten Nationen für 
die Übergangsze i t (United Nations Transi
t ion Assistance Group, UNTAG), die den 
Übergangsprozeß regeln und überwachen 
soll, wie auch in bezug auf die kontrovers 
diskutierte Frage des Wahlverfahrens (Mehr-
heits- oder Verhältniswahl) zeichneten sich 
Fortschritte ab. 
Eine neue Dimension führte gegen Ende 
1982 dagegen die südafrikanische Regierung 
mit Unterstützung, vermutl ich sogar auf Ver
anlassung der Vereinigten Staaten in die Ver
handlungen ein. Unter Verweis auf »legitime 
Sicherheitsinteressen« forderte Südafrika 
vor einer Ingangsetzung des Unabhängig
keitsprozesses in Namibia als Vorbedingung 
den Rückzug aller kubanischen Truppen aus 
Angola. Damit wurde die Namibia-Debatte 
durch die Verknüpfung mit Bedingungen au
ßerhalb des eigentl ichen Diskussionsgegen
standes letztlich gesprengt und fortan blok-
kiert. Zu Recht verwies die Südwestafrikani
sche Volksorganisation (SWAPO) in ihren 
Stel lungnahmen darauf, daß solche Bedin
gungen, gerichtet an souveräne Staaten, bei 
den unmittelbar beteil igten Parteien weder 
Verhandlungsgegenstand noch erfüllbar sein 
können. Eine Verhandlungslösung für Nami
bia rückte damit erneut in weite Ferne. 

UN-Konferenz in Paris 

Die von den Vereinten Nationen in Abst im
mung mit der Organisation der Afrikanischen 
Einheit durchgeführte Internationale Konfe
renz zur Unterstützung des Unabhängig
keitskampfes des namibischen Volkes, die 
vom 25. bis 29.April 1983 unter Beteil igung 
der Vertreter von 138 Regierungen, 59 Nicht
regierungsorganisationen und zahlreichen 
UN-Einrichtungen in Paris stattfand, bezog in 
der Namibia-Frage erneut eindeutig Stellung 
(UN-Doc. S/15757). Bemerkenswert war, daß 
im Rahmen dieser Konferenz erstmals — 
durch den französischen Außenminister 
Claude Cheysson — eindeutiges Unver
ständnis eines Staates der westl ichen Kon
taktgruppe gegenüber der von den Vereinig
ten Staaten offen unterstützten Vorbedin
gung Südafrikas bezüglich eines Rückzugs 
der Kubaner aus Angola artikuliert wurde 
(vgl. A/CONF.120/13, S.61, Ziff.42). Als Er
gebnis ihrer Bemühungen um weitere Unter
stützung des Unabhängigkeitskampfes des 
namibischen Volkes verabschiedete die Kon
ferenz zwei Dokumente (die Pariser Erklä
rung und das Akt ionsprogramm zu Namibia). 
Die Pariser Deklaration enthielt unter ande
rem eine Bestät igung der SWAPO als der 
alleinigen und authentischen Vertretung des 
namibischen Volkes, billigte dieser ange
sichts der fortgesetzten völkerrechtswidri
gen Besetzung des Territoriums durch Süd
afrika das Recht zum bewaffneten Befrei
ungskampf zu und erklärte Reparationsfor
derungen nach der Unabhängigkeit für legi
t im. Des weiteren wurde in Abgrenzung bzw. 
Zurückweisung der Ost-West-Dimension der 
Entkolonisierungsaspekt der Namibia-Frage 

betont und die Verhängung bindender Sank
t ionen nach Kapitel VII der Charta der Verein
ten Nationen gegen Südafrika gefordert. Ge
gen Passagen der beiden Dokumente spra
chen sich die Vertreter einer Anzahl von Re
gierungen mit unterschiedl ichen Einwänden 
aus, die sich insbesondere gegen die na
mentl iche Beschuldigung der USA und die 
explizite Bill igung des Rechtes auf bewaffne
ten Widerstand wandten. Unter Bezugnahme 
auf Verlauf und Ergebnis dieser Konferenz 
übermittelte der südafrikanische Außenmini
ster Botha in einem Brief vom 26.April 1983 
dem UN-Generalsekretär die Kritik der süd
afrikanischen Regierung an dieser Zusam
menkunft. Weiterhin gab er zu Protokoll , daß 
die südafrikanische Regierung die Aktivitä
ten, die Autorität und das Existenzrecht des 
(von der UN-Generalversammlung 1967 ein
gesetzten) »sogenannten« Rates für Namibia 
ablehne (S/15733). 

Sicherheitsrat dringt auf Lösung 

In Vorbereitung einer neuerlichen Sicher
heitsratsdebatte legte der Generalsekretär 
am 19.Mai 1983 einen weiteren Bericht über 
Verlauf und Ergebnisse der Verhandlungen 
seit der Genfer >Vorbereitungskonferenz< 
vom Januar 1981 vor (S/15776). In diesem 
werden einerseits Fortschritte in Detailfragen 
einer Übergangsregelung gemäß Resolution 
435(1978), insbesondere in bezug auf die Zu
sammensetzung der UNTAG, konstatiert. Zu
gleich wird mit dem südafrikanischen >Junk-
tim< die Einführung eines Faktors in die Ver
handlungen problematisiert, der außerhalb 
der in Resolution 435 artikulierten Grundla
gen angesiedelt ist und bislang nicht Ver
handlungsgegenstand war. Die tendenziell 
positive Bilanz der Verhandlungsergebnisse 
im Berichtszeitraum erleidet dadurch nach 
Einschätzung des Generalsekretärs einen 
Rückschlag durch die Schaffung anderer 
Fragen, die weder zum Zeitpunkt der Verab
schiedung von Resolution 435 noch während 
aller darauffolgenden Verhandlungen unter 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen be
standen. Daraus zieht der Bericht die be
gründete Befürchtung, daß die Verwirkli
chung der Resolution 435 insgesamt gefähr
det sei. 
Die Debatte im Sicherheitsrat vom 23.Mai bis 
I.Juni 1983 folgte im wesentl ichen dieser 
Einschätzung des Berichts. SWAPO-Präsi-
dent Sam Nujoma nutzte die Gelegenheit, in 
einer Rede vor dem Sicherheitsrat nochmals 
nachdrückl ich darauf hinzuweisen, daß die 
SWAPO die Notwendigkeit erkannt habe, die 
weiße Minderheit in Namibia und deren Be
sitz zu schützen, da ein künftiges unabhängi
ges Namibia die Verpfl ichtung zum Schutze 
aller Bürger habe. Zugleich meldete er Zwei
fel an, ob angesichts des Verhandlungsver-
laufs und dessen Ergebnissen die westl iche 
Kontaktgruppe tatsächlich noch in enger 
Bindung an Geist und Inhalt der Entschlie
ßung 435 stehe. 
Die am 31.Mai 1983 einstimmig verabschie
dete Resolution 532 (Text: VN 4/1983 S.130) 
verurteilt die »weiterhin andauernde illegale 
Besetzung Namibias« und fordert Südafrika 
dazu auf, sich zur Befolgung der Resolution 
435 zu verpfl ichten sowie den Generalsekre
tär der Vereinten Nationen in der Bemühung 
um Verwirkl ichung dieser Resolution unein
geschränkt zu unterstützen. Ferner enthält 
die Resolution den Auftrag an den General-
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Sekretär, mittels Konsultationen mit den Par
teien auf einen Waffenstil lstand hinzuwirken. 
Ferner ersucht sie den Generalsekretär, bis 
spätestens zum 31 .August 1983 über die Er
gebnisse dieser Konsultationen Bericht zu 
erstatten. 

Die Mission des Generalsekretärs 

Gemäß der Entschließung vom 31.Mai be
mühte sich der Generalsekretär verstärkt um 
Konsultationen mit den Konfliktparteien zur 
Klärung der noch offenen Fragen im Rahmen 
der Resolution 435. Im Zuge seiner Bemü
hungen besuchte Perez de Cuellar zwischen 
dem 22. und dem 26.August Südafrika, Nami
bia und Angola. Die Ergebnisse faßte er in 
einem am 29.August 1983 vorgelegten Be
richt zusammen (S/15943). Auf den Statio
nen seiner Reise verhandelte er sowohl mit 
der südafrikanischen Regierung wie mit der 
SWAPO-Führung. Bei seiner Mission ging er 
von der Einschätzung aus, daß die einzig un
geklärten Angelegenheiten im Rahmen der 
bisher verabschiedeten Maßgaben die Fest
legung des Wahlverfahrens und die Beseiti
gung einiger letzter Probleme in bezug auf 
die Zusammensetzung der UNTAG seien. 
Als Ergebnis seiner Verhandlungen in Süd
afrika konnte der Generalsekretär berichten, 
daß Einigung über die vorgeschlagene Zu
sammensetzung der UNTAG erzielt worden 
sei. Bezüglich des anzuwendenden Wahlsy
stems bei freien und allgemeinen Wahlen in 
Namibia unter Aufsicht der UNTAG wollte 
sich die südafrikanische Regierung auch wei
terhin nicht fest legen: Sie vertrat den Stand
punkt, daß eine endgült ige Entscheidung 
über Mehrheits- oder Verhältniswahl durch 
den Generaladministrator für Namibia dann 
getroffen werde, wenn der Zeitpunkt für die 
Umsetzung der Resolution 435 feststehe. 
Diese ausweichende Haltung wurde seitens 
Südafrikas unter Verweis auf diesbezügliche 
Vereinbarungen mit der Kontaktgruppe ver
treten. 
Demgegenüber verweist der Generalsekretär 
in dem Bericht auf seine frühere, als Doku
ment S/15776 vorgelegte Mittei lung an den 
Sicherheitsrat, der zufolge ausdrückl ich die 
Frage des Wahlrechts vor einer Umsetzung 
von Resolution 435 entschieden werden 
müsse. Diese von der SWAPO und den 
Frontstaaten vertretene Posit ion sollte auch 
als Maßgabe für die weiteren Verhandlungen 
der westl ichen Kontaktgruppe dienen. Somit 
wird auch in der Frage des Wahlmodus von 
seiten Südadrikas hinhaltend agiert, wobei 
der Verweis auf entsprechende Vereinbarun
gen mit der westl ichen Kontaktgruppe den 
Schluß zuläßt, daß sich diese entweder nicht 
an das Mandat des Sicherheitsrats gehalten 
hat oder aber Südafrika versucht, damit e i 
nen Keil zwischen die Kontaktgruppe und die 
Vereinten Nationen zu treiben. 
Abgesehen von diesem bislang ungelösten 
Problem wird durch das südafrikanische 
Junkt im ein Verhandlungserfolg weiterhin 
blockiert : Namens oder südafrikanischen Re
gierung bestätigte deren Außenminister, daß 
als Grundsatzfrage noch immer die Forde
rung nach Abzug der Kubaner aus Angola 
bestehe. Die übrigen offenen Fragen könn
ten auf der Grundlage von Resolution 435 
geklärt werden, im Rahmen des hislang er
zielten Einverständnisses mit den USA und 
der westl ichen Kontaktgruppe. Bemerkens
wert ist die explizite Unterscheidung, die Au

ßenminister Botha bei der Formulierung des 
südafrikanischen Standpunktes zwischen 
den USA und der westl ichen Kontaktgruppe 
vornimmt. 
Wesentl ich eindeutiger, verbindlicher und un
komplizierter waren die Ergebnisse des Ge
sprächs zwischen dem Generalsekretär und 
dem SWAPO-Präsidenten Sam Nujoma am 
26.August 1983 in Luanda. Die SWAPO be
tonte erneut, daß sie an ihrer im Januar 1981 
anläßlich der Genfer Vorbereitungskonferenz 
geäußerten Kompromißbereitschaft festhal
te : an der Bereitschaft zur Unterzeichnung 
eines Waffensti l lstandsabkommens mit Süd
afrika sowie zur weiteren Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und der UNTAG, 
um die schnelle Verwirkl ichung von Resolu
t ion 435 ohne Modif ikationen, Zusätze oder 
sachfremde und irrelevante Angelegenheiten 
wie das Junktim zu erreichen. Die SWAPO 
unterstütze die Vorschläge des Generalse
kretärs bezüglich der militärischen Zusam
mensetzung der UNTAG (sieben Infanterie
bataillone) und sei im Prinzip bereit, sowohl 
ein Verhältniswahlrecht wie auch ein Mehr
heitswahlsystem zu akzeptieren, erwarte je
doch eine baldige grundsätzl iche Entschei
dung sowie die Erstellung eines Zeitplans für 
die Durchführung der Resolution 435. 
In den Schlußfolgerungen seines Berichts 
gelangt der Generalsekretär zu dem Ergeb
nis, daß als Fazit seiner Reise hinsichtl ich der 
Zusammensetzung der UNTAG praktisch alle 
noch offenen Fragen geklärt worden seien 
und tatsächlich niemals zuvor eine Klärung 
der Modalitäten der Umsetzung von Ent
schließung 435 so dicht bevorgestanden 
habe. Die Position der südafrikanischen Re
gierung bezüglich ihres Junkt ims — Abzug 
der kubanischen Truppen aus Angola als 
Vorbedingung — verhindere allerdings wei
terhin die Anwendung des UNO-Plans. Der 
Generalsekretär weist diese Koppelung zu
rück und verweist darauf, daß sie weder in 
Resolution 435 behandelt wurde noch Ge
genstand seines Mandats im Rahmen von 
Resolution 532 sei. Er schließt seine Bericht
erstattung mit der Einschätzung, daß trotz 
des erheblichen Fortschrit ts in den Verhand
lungen um die Modalitäten von Resolution 
435 (1978) von einem tatsächlichen Erfolg 
erst nach Festlegung eines Termins für den 
Beginn der Übergangsregelung und Inkraft
treten des Waffenstil lstands gesprochen 
werden könne. 

Verurteilung Südafrikas 

Der Bericht des Generalsekretärs war 
Grundlage und Gegenstand der vom 21 . bis 
28.0ktober 1983 stattf indenden Debatte im 
Sicherheitsrat. In deren Verlauf bekräftigte 
der südafrikanische Botschafter von Schirn-
ding erneut die Aufrechterhaltung des Junk
t ims als Condit io sine qua non für die Umset
zung der Resolution 435. Eine Terminfestle
gung für deren Verwirkl ichung sei i l lusorisch, 
solange diese Vorbedingung nicht erfüllt 
sei. 
Trotz aller diplomatischen . Zurückhaltung 
brachte der französische Botschafter in der 
Debatte daraufhin eindeutige Anerkennung 
gegenüber der SWAPO angesichts deren ge
duldiger und gemäßigter Verhandlungsfüh
rung zum Ausdruck. Zugleich wies er erneut 
entschieden die durch das südafrikanische 
Junkt im geschaffene Verknüpfung der Nami
bia-Frage mit davon unabhängigen Faktoren 

zurück. Für die Bundesrepublik Deutschland 
gab Botschafter van Well der Besorgnis über 
das weitere Festhalten Südafrikas an dem 
Junkt im Ausdruck. Eine Beschäft igung damit 
falle nicht unter das Mandat der west l ichen 
Kontaktgruppe, und das Recht des namibi
schen Volkes auf Selbstbest immung und Un
abhängigkeit sollte anerkannt und unabhän
gig von irgendwelchen anderen Problemen 
— die freilich bestünden — umgesetzt wer
den. 

Obwohl während dieser Ratsdebatte die Em
pörung über die Verschleppungstakt ik der 
Südafrikaner allgemein war, kam die bei Ent
haltung der Vereinigten Staaten erfolgte Ver
abschiedung der Resolution 539 am 28.Okto
ber 1983 überraschend (Text: S.36 dieser 
Ausgabe). Die Resolution drückte unter an
derem Besorgnis »über die weitreichenden 
Konsequenzen für den Weltfr ieden und die 
internationale Sicherheit« aus, »die sich dar
aus ergeben, daß Südafrika Namibia weiter
hin als Sprungbrett für Aggressionsakte ge
gen afrikanische Staaten der Region und für 
die Destabilisierung dieser Staaten benutzt«. 
Ferner wird Entrüstung über das südafrikani
sche Beharren »auf einem nicht zur Sache 
gehörenden und über diese hinausgehenden 
>Junktim<« artikuliert und Südafrika wegen 
seiner fortgesetzten illegalen Besetzung Na
mibias erneut verurteilt. Resolution 435(1978) 
wird als »einzige Grundlage für eine friedli
che Beilegung des namibischen Problems« 
anerkannt. Ferner legt Entschließung 539 in 
der Frage des Wahlsystems fest, daß über 
dieses vor Verabschiedung jener Resolution 
entschieden werden sollte, die schließlich die 
Durchführung des Plans der Vereinten Natio
nen empfehlen wird. Daraus folgt die Auffor
derung an Südafrika, den Generalsekretär 
von dem von Südafrika gewählten Wahlsy
stem in Kenntnis zu setzen, »um die sofor
tige und bedingungslose Durchführung des 
in Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats 
enthaltenen Plans der Vereinten Nationen zu 
erleichtern«. An den Generalsekretär richtet 
sich das Ersuchen, bis spätestens 31.De
zember 1983 über die Durchführung dieser 
Resolution zu berichten, um im Anschluß 
daran zu weiteren Beratungen zusammentre
ten zu können. Für den Fall »einer anhalten
den Obstrukt ion durch Südafrika« wird 
schließlich »die Verabschiedung geeigneter 
Maßnahmen gemäß der Charta der Vereinten 
Nationen« in Erwägung gezogen. 

Eskalationspolitik Pretorias 

Die südafrikanische Regierung zeigte sich 
über die Verabschiedung dieser Resolution 
und insbesondere die Enthaltung des Vertre
ters der USA überrascht und verärgert, war 
doch die Einführung des Junkt ims seinerzeit 
mit Nachhilfe der Vereinigten Staaten erfolgt. 
Beobachter glauben die Ursache für die Ent
haltung der USA darin zu sehen, daß inzwi
schen Verhandlungen zwischen Washington 
und Luanda geführt werden, die zur Verbes
serung der Beziehungen zwischen den bei
den Regierungen beitragen sollen. 
Der südafr ikanische. Außenminister Botha 
ließ in einem an den Generalsekretär ger ich
teten Brief vom 29.0ktober die Vereinten Na
t ionen wissen, daß kein Lösungsplan Anwen
dung f inden könne, wenn nicht zuvor eine 
feste Vereinbarung über den Abzug der Ku
baner aus Angola erreicht sei. Südafrika sei 
entschlossen, gegen »Terroristen« in den 
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Nachbarstaaten vorzugehen, selbst wenn es 
den Konflikt mit der gesamten Welt dafür in 
Kauf nehmen müsse. Da Südafrika nicht be
absichtige, sich den Drohungen des Sicher
heitsrats zu unterwerfen, brauchte dieser 
auch nicht bis zum 31.Dezember abzuwar
ten, um Südafrikas Reaktion zu erfahren 
(S/16106). 
Diesen markigen Worten folgten die entspre
chenden Taten. Im Dezember 1983 intensi
vierte Südafrika die Aggressionspoli t ik gegen 
Angola ein weiteres Mal. Südafrikanische In
vasionstruppen besetzten weite Teile des 
südlichen Angola, erstmals wurde über un
mittelbare militärische Konfrontation mit der 
angolanischen regulären Armee berichtet. 
Die Schärfe und das Ausmaß der andauern
den militärischen Aktionen südafrikanischer 
Truppen, die bis zu 200 Kilometer tief auf 
angolanisches Gebiet vordrangen, signali
sierten eine erneute Eskalation der kriegeri
schen Auseinandersetzung. 
Die am I.Dezember von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen mit großer 
Mehrheit verabschiedete mehrteilige Nami
bia-Resolution (A/Res/38/36), in der die For
derung nach sofort iger Unabhängigkeit des 
Territoriums bekräftigt wird und an den Si
cherheitsrat die Aufforderung zur Verhän
gung umfangreicher verpfl ichtender Sanktio
nen gegen Pretoria ergeht, erhält durch 
diese offenkundige Verhärtung der südafrika
nischen Position neues Gewicht. Frankreich, 
das ebenso wie die übrigen Mitglieder der 
westl ichen Kontaktgruppe nicht in diese De
batte der Generalversammlung eingriff und 
sich bei den Abst immungen wie jene der 
Stimme enthielt, hat mittlerweile Konsequen
zen aus dieser hartnäckigen Obstrukt ionspo
litik Südafrikas gezogen: Anfang Dezember 
kündigte Außenminister Claude Cheysson im 
Parlament an, daß Frankreich die Mitwirkung 
in der westl ichen Kontaktgruppe aussetze, 
da in weiteren Verhandlungen nichts mehr zu 
erreichen sei. Für deren Scheitern machte er 
Südafrika verantwort l ich. Auf die neuerliche 
Verschärfung des Konflikts durch den süd
afrikanischen Großangriff in Südangola rea
gierte der Sicherheitsrat umgehend mit einer 
deutl ichen Verurtei lung durch Resolution 545 
(Text: S.36 dieser Ausgabe) vom 20.Dezem
ber 1983. 
Am 29.Dezember 1983 legte der Generalse
kretär entsprechend der Aufforderung unter 
Ziffer 9 der Resolution 539 einen weiteren 
Bericht vor (S/16237), in dem Stand und 
Aussichten einer friedlichen Regelung für 
Namibia auf Grundlage von Resolution 435 
thematisiert werden. Darin kann der General
sekretär die südafrikanische Haltung in der 
Frage des Junkt ims nur als Ausweichen 
und Hinhalten wiedergeben. Außenminister 
Botha hatte namens der südafrikanischen 
Regierung in einer Stellungnahme vom 
22November 1983 (S/16219) erneut die Be
stätigung seiner wesentl ichen Aussagen vom 
29.Oktober übermittelt. Eine Entscheidung 
über das anzuwendende Wahlsystem auf 
Grundlage von Resolution 435 war im Sinne 
früherer Aussagen als Aufgabe des südafri
kanischen Generaladministrators zu einem 
späteren Zeitpunkt bezeichnet worden. In 
seinem Bericht mußte der Generalsekretär 
somit zu seinem Bedauern mitteilen, ange
sichts dieser Situation sei er nicht in der 
Lage, irgendwelche Fortschritte in den Ge
sprächen mit Vertretern der südafrikanischen 
Regierung zu verzeichnen. 

Demgegenüber übermittelte SWAPO-Präsi-
dent Nujoma am 5.Januar 1984 erneut die 
Bereitschaft seiner Organisation, auf Grund
lage von Resolution 435 in direkten Ver
handlungen mit der Regierung Südafrikas 
einen Waffenstil lstand zu vereinbaren, der 
die Durchführung der in Entschließung 
435(1978) enthaltenen Empfehlungen ermög
lichen soll. 
Aufgrund der Kriegshandlungen in Südan
gola und einer daraus result ierenden Klage 
Luandas befaßte sich der Sicherheitsrat be
reits vom 4. bis 6.Januar 1984 erneut mit der 
Lage. Als Ergebnis der Debatte wurde Reso
lution 546 (Text: S.36f. dieser Ausgabe) am 
6.Januar bei St immenthaltung Großbritan
niens und der Vereinigten Staaten verab
schiedet. Sie verurteilt Südafrika wegen der 
Verletzung der territorialen Integrität Ango
las, die als eine ernsthafte Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit bewertet wird, und bekräftigt unter ande
rem Angolas Recht, die notwendigen Vertei
digungsmaßnahmen zu treffen. Der General
sekretär wurde mit der Erstellung eines Be
richts beauftragt. 
In Erfüllung dieses Auftrags legte Perez 
de Cuellar am 10.Januar 1984 Dokument 
S/16266 vor, das angesichts des kurzen Zeit
raums sowie der verhärteten Fronten relativ 
knapp ausfiel: Eine förmliche Stellungnahme 
der südafrikanischen Regierung zur Resolu
t ion 546(1984) wurde von dieser mit der Be
gründung verweigert, daß die Beschlüsse 
des Sicherheitsrats abgelehnt würden. Aus 
offiziellen Verlautbarungen von maßgeblichen 
südafrikanischen Politikern und Militärs gehe 
jedoch hervor, daß die militärische Operation 
in Angola ihr Ziel erreicht und der Abzug 
südafrikanischer Truppen begonnen habe. 
Demgegenüber informierte der Botschafter 
Angolas bei den Vereinten Nationen den Ge
neralsekretär darüber, daß weder ein ent
scheidender Wandel in der militärischen Si
tuation in seinem Land stattgefunden habe, 
noch Anzeichen für den Rückzug der südafri
kanischen Truppen von angolanischem Terri
tor ium bestünden. Südafrikanisches Militär 
halte auch weiterhin Teile Südangolas be
setzt und führe Angriffe durch (S/16266). 
Erst Ende Januar ordnete die südafrikani
sche Regierung den Abzug aller ihrer Trup
pen aus Angola an. 
Der schließlich im Februar zustandegekom
mene südafrikanisch-angolanische Waffen
stil lstand und die Überwachung des Rück
zugs der südafrikanischen Truppen aus An
gola bringen die Unabhängigkeit Namibias 
auf der Grundlage freier und allgemeiner 
Wahlen unter Aufsicht der Vereinten Natio
nen kaum näher, so lange nicht erkennbar 
wird, daß in Pretoria die ernsthafte Absicht 
besteht, das Gesamtpaket der in Resolution 
435 enthaltenen Maßnahmen aufzuschnüren. 
Das südafrikanische Verhalten läßt eher dar
auf schließen, daß gegenwärt ig ein nicht un
bedeutender Wandel in der Strategie zur Si
cherung des Status quo vonstatten geht, der 
— auf militärischer Überlegenheit basierend 
— die Gesamtregion des Südlichen Afrika in 
die Sicherung der Interessen Pretorias aktiv 
miteinzubeziehen sucht. Die diplomatischen 
Prioritäten werden vom eigentl ichen Ver
handlungsgegenstand einer Unabhängigkeit 
Namibias darauf verlagert, die >Frontstaaten< 
zu einer Appeasement-Poli t ik zu zwingen. 
Das Tauziehen um die Unabhängigkeit Nami
bias jedenfalls wird nunmehr auch im sech

sten Jahr nach Verabschiedung der grundle
genden Entschließung 435(1978) auf Kosten 
des namibischen Volkes weitergehen. 

Henning Melber • 

Wirtschaft und Entwicklung 

T r a n s n a t i o n a l e U n t e r n e h m e n : N o c h I m m e r S t i l l 

s t a n d in S a c h e n A n t i - B e s t e c h u n g s - A b k o m m e n 

(3 ) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1979 S.218ff. fort.) 

Politik, Verwaltung und Wirtschaft stehen in 
ständiger Interaktion — in Industrie- wie in 
Entwicklungsländern. Nicht auf einzelne Län
der beschränkt bleibt wohl auch die Tatsa
che, daß diese Wechselbeziehungen gele
gentl ich um so intensiver (und problemati
scher) werden, je mehr sie sich unter Aus
schluß der Öffentl ichkeit abspielen. Hier be
steht nicht selten eine Grauzone, in der sich 
bei genauerem Hinsehen auch Phänomene 
wie Bestechung und Bestechlichkeit entdek-
ken lassen. Die multilaterale Diplomatie for
muliert da etwas zurückhaltender »uner
laubte Zahlungen«, brachte aber vor fünfein
halb Jahren immerhin die Einsetzung eines 
Ausschusses für eine internationale Über
einkunft über unerlaubte Zah lungen zu
stande (UN-Doc. E/Res/1978/71). 
Den von diesem Gremium ausgearbeiteten 
Vertragsentwurf nahm der Wirtschafts- und 
Sozialrat (ECOSOC) bereits im Sommer 1979 
zur Kenntnis. Zugleich leitete er zwei Resolu
t ionsentwürfe der 34. Generalversammlung 
zu ; der Entwurf der Entwicklungsländer 
wollte den Arbei ten an einem allgemeinen 
Verhaltenskodex für transnationale Unter
nehmen Priorität gegenüber dem spezielle
ren Vorhaben des Ant i -Bestechungs-Abkom
mens einräumen, während der Entwurf der 
Vereinigten Staaten (damals noch Regierung 
Carter) auf die Abhaltung einer Bevollmäch
t igtenkonferenz zur Verabschiedung der 
Übereinkunft bis spätestens zum 30.Juni 
1980 abzielte. A m 5. Dezember 1979 jedoch 
gab der Vorsitzende des 2. Hauptausschus
ses der Generalversammlung als Ergebnis 
formloser Beratungen bekannt, daß zu die
sem Zeitpunkt keine Entscheidung über die 
Resolutionsentwürfe getroffen werde. Genau 
ein Jahr später, am 5. Dezember 1980, nahm 
die Generalversammlung einen Bericht ihres 
2. Hauptausschusses (A/35/545/Add.1) hin
sichtl ich der Abhaltung von UN-Konferenzen 
über Verhaltenskodex und Ant i -Beste
chungs-Abkommen zur Kenntnis, in dem die 
Nicht-Entscheidung des Vorjahres lediglich 
bekräftigt wurde. Da weder die Generalver
sammlung noch der ECOSOC bisher weitere 
Initiativen ergriffen haben, sind seitdem keine 
Fortschritte bezüglich des Ant i-Beste
chungs-Abkommens zu verzeichnen. 
Auch die Beratungen über den Verhaltensko
dex für transnationale Unternehmen (vgl. zu 
letzt VN 3/1983 S.92) sind noch nicht zum 
Abschluß gekommen, da man sich im we
sentl ichen noch über den Anwendungsbe
reich streitet und eine allgemein anerkannte 
Definition für transnationale Unternehmen 
noch nicht gefunden wurde. Ein Abschni t t 
(Regel20) des Entwurfs befaßt sich mit kor-
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rupten Praktiken. Danach sollen transnatio
nale Unternehmen vom Zahlen jeglicher Be
stechungsgelder absehen und Buch führen 
über Zahlungen, die in Verbindung mit Ge
schäftsverhandlungen an Amtsträger oder 
Vermitt ler erfolgen. Der Abschni t t enthält 
auch einen Verweis auf die Einhaltung der 
Prinzipien des Ant i -Bestechungs-Abkom
mens, der folgl ich erst relevant wird, wenn 
dieses Abkommen von den Vereinten Natio
nen angenommen worden ist. 
Die mühsame und nun ins Stocken geratene 
Entwicklung hinsichtl ich der uner laubten 
Zahlungen< zeigt wieder einmal, wie schwie
rig es ist, bei internationalen Abkommen, die 
transnationale Unternehmen betreffen, einen 
Grundkonsens zu erreichen. Dies gilt in be
sonderem Maße, wenn es um derartig heikle 
Themen wie die Unterbindung korrupter 
Praktiken geht, mag eine Reglementierung in 
Form von >Kodizes< oder >Übereinkünften< 
rechtl ich auch noch so unverbindlich er
scheinen. Hinzu kommt, daß mittlerweile die 
Regierung der USA eine eher ablehnende 
Posit ion einnimmt, wenn es um die Ein
schränkung der Entfaltungsmöglichkeiten 
(im umfassendsten Sinne) amerikanischer 
Unternehmen geht. Der unbefangene Außen
stehende könnte somit den Eindruck gewin
nen, als handele es sich hier um eine beson
ders unheilige Allianz zwischen hemdsärmeli
gen Markt-Ideologen und den Staatsklassen 
der Entwicklungsländer zum Zwecke der Er
haltung des Status quo. Der Verdacht wäre 
erst dann endgült ig ausgeräumt, wenn nach 
einer Einigung über den Verhaltenskodex der 
Abschluß des Ant i -Bestechungs-Abkom
mens ernstl ich in Angriff genommen würde. 

Christian Männicke • 

I n t e r A k t i o n : V e r b e s s e r t e K o m m u n i k a t i o n a u f 

h ö c h s t e r E b e n e e r f o r d e r l i c h — B e s o r g n i s ü b e r 

R ü s t u n g s e x p o r t — P r o t e k t i o n i s m u s (4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1983 S.128f. fort.) 

I. Vor der gefährl ichsten Situation seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs steht die Welt 
heute. So jedenfalls die Einschätzung der in
ternationalen Lage durch Leute, die es wis
sen müssen: 20 Persönlichkeiten aus Ost 
und West, aus Nord und Süd, die ehemals an 
exponierter Stelle für die Geschicke ihrer 
Länder Verantwortung trugen. Sie traten vom 
16. bis 18. November 1983 in Wien zur ersten 
Plenartagung von >lnterAktion< zusammen. 
Es ist dies der >Aktionsrat ehemaliger Regie
rungschefs für internationale Zusammenar
b e i t unter Vorsitz des früheren UN-General
sekretärs Kurt Waldheim, dessen Gründung 
auf eine Initiative von Takeo Fukuda (1976 bis 
1979 Ministerpräsident Japans) und Bradford 
Morse (Administrator des UNDP) zurück
ging-
Einmütig verabschiedeten die Ratsmitglieder 
im letzten November eine aus drei Hauptab
schnit ten bestehende Schlußerklärung, in 
der Schwerpunkte für die künftigen Aktivitä
ten von InterAktion gesetzt werden. 
II. Im Bereich S icherhe i t und Abrüstung< 
forderte der Rat alle Parteien, die an Rü
stungskontrol l - und Rüstungsbogrenzungs-
gesprächen (insbesondere an den zum Zeit
punkt der Ratssitzung in Genf geführten Ver
handlungen) tei lnehmen, auf, alle Anstren

gungen zu unternehmen, um wirksame Über
einkünfte zu erzielen und einen Abbruch die
ser Gespräche zu vermeiden. Ferner appel
lierte der Rat auch an alle Staaten, einer wei
teren Ausdehnung der enormen Bestände an 
konventionellen und nuklearen Waffen Ein
halt zu gebieten und wirksame Schritte zu 
deren Abbau einzuleiten sowie die Rüstungs
exporte vor allem in die Entwicklungsländer 
einzudämmen. Der Rat betonte weiterhin, 
daß der Friede gefestigt werde, wenn eine 
Situation hergestellt werden könnte, in der 
es keine Mittelstreckenraketen in Europa 
und in anderen Teilen der Welt mehr gebe. 
Schließlich trat der Rat dafür ein, das Risiko 
einer durch Zufälle ausgelösten weltweiten 
Tragödie durch wirksame Maßnahmen und 
verbesserte Kommunikation auf höchster po
litischer Ebene zu verringern. 
Generell brachte der Rat seine Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, daß kleine Länder in 
den verschiedensten Regionen der Welt in 
Konflikte verwickelt werden, die die Interes
sen geographisch entfernter Mächte wider
spiegeln und durch diese noch verschärft 
werden. 
III. Ein anderer Hauptabschnitt der Ab-
schlußerklärung befaßt sich mit jenen Gefah
ren für den Weltfr ieden, die von der interna
tionalen Wirtschaftslage ausgehen. Der Rat 
appellierte an die größeren Industrieländer, 
durch eine engere Abst immung ihrer Wirt
schafts- und Währungspolit ik und durch ei
nen Abbau ihrer Haushaltsdefizite eine Sen
kung der hohen Realzinsen sowie eine Stabi
lisierung und Anpassung der Wechselkursre
lationen anzustreben und damit zu einer Wie
derbelebung der Weltwirtschaft beizutra
gen. 
Der Rat forderte ebenfalls dringende Entla
stungsmaßnahmen, um den aufgrund der ho
hen Verschuldung in vielen Entwicklungslän
dern entstandenen gravierenden Problemen 
und der drohenden Zahlungsunfähigkeit vie
ler dieser Länder entgegenzuwirken. Solche 
Maßnahmen könnten kurzfristige Zahlungs
moratorien, eine Verringerung der Zinssätze 
von Krediten, erleichterte Rückzahlungsfri-
sten sowie den vollständigen oder teilweisen 
Erlaß von Schulden umfassen. Ferner will 
sich der Rat für eine Aufstockung der Mittel 
des Internationalen Währungsfonds (IMF) 
und eine Neufassung der Kreditvergabebe
dingungen des IMF einsetzen, die künftig 
stärker die soziale und polit ische Lage der 
Empfängerländer in Rechnung stellen soll
ten. 
Die Ratsmitglieder kamen ebenfalls überein, 
sich für die Einberufung einer internationalen 
Währungskonferenz einzusetzen, die sich 
möglichst noch 1984 mit Fragen einer langfri
st igen Umstrukturierung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen befassen und fol
gende Bereiche miteinander in Beziehung 
setzen sol l : Handel und Marktzugang; Ver
schuldung der Entwicklungsländer; Haus
haltsdefizite der Industrieländer; Stabilisie
rung der Wechselkurse. 
Mit besonderem Vorrang will sich der Ak
tionsrat auch der Ausarbeitung eines neuen 
internationalen Verhaltenskodex auf freiwilli
ger Basis widmen, der zum Abbau von pro-
tekt ionist ischen Maßnahmen bei Industrie
produkten, landwirtschaftl ichen Produkten 
und Dienstleistungen führen soll. 
IV. Im dritten Hauptteil seiner Erklärung gab 
der Rat seine Entschlossenheit zu Protokoll , 
Maßnahmen zur beschleunigten Entwicklung 

der Dritten Welt aktiv zu unterstützen. Das 
Hauptaugenmerk wird dabei auf der Steige
rung der öffentl ichen und privaten Entwick
lungshilfeleistungen und insbesondere der 
massiven Aufstockung der Unterstützung für 
die am wenigsten entwickelten Länder lie
gen. Langfristig will sich der Rat um die Aus
arbeitung eines umfassenden Programms 
verstärkter Entwicklungszusammenarbeit be
mühen, das zu einem selbsttragenden Wirt
schaftswachstum in den Entwicklungslän
dern führen und diese aktiv an der Wiederbe
lebung der Weltwirtschaft beteil igen soll. 
Abschließend brachte der Rat seine Über
zeugung zum Ausdruck, daß die Vereinten 
Nationen bei der Erörterung und Lösung der 
großen Menschheitsprobleme — Frieden, 
Abrüstung und weltweite Entwicklung — 
eine ganz entscheidende Rolle zu spielen ha
ben. 

V. Die nächste Plenartagung des Rates wird 
in der ersten Jahreshälfte 1984 auf Einladung 
der jugoslawischen Regierung auf der Insel 
Brioni stattf inden. In der Zwischenzeit wer
den sich der Exekutivausschuß des Rates 
und einzelne Mitglieder bemühen, die in der 
Wiener Abschlußerklärung skizzierten Aktivi
täten inhaltlich und polit isch voranzutrei
ben. 

An der Wiener Tagung nahmen neben dem 
Vorsitzenden Kurt Waldheim folgende ehe
malige Staats- oder Regierungschefs tei l : Ta
keo Fukuda (Japan), Ahmadou Ahidjo (Ka
merun), Kirti Nidhi Bista (Nepal), Jacques 
Chaban-Delmas (Frankreich), Kriangsak 
Chomanan (Thailand), Mathias Mainza Chona 
(Sambia), Jenö Fock (Ungarn), Malcolm Frä
ser (Australien), Kurt Furgler (Schweiz), Se-
lim Hoss (Libanon), Manea Mänescu (Rumä
nien), Michael Manley (Jamaika), Hedi Nouira 
(Tunesien), Olusegun Obasanjo (Nigeria), Mi-
säel Pastrana Borrero (Kolumbien), Carlos 
Andres Perez (Venezuela), Maria de Lourdes 
Pintasilgo (Portugal), Mitja Ribicic (Jugosla
wien) und Ola Ullsten (Schweden). 
Weitere Mitglieder des Rates sind Giulio An-
dreott i (Italien), James Callaghan (Großbri
tannien), Arturo Frondizi (Argentinien), Ah
med Osman (Marokko), Helmut Schmidt 
(Bundesrepublik Deutschland) und Leopold 
Sedar Senghor (Senegal). 

Hans d'Orville • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

A s y l : U m s t r i t t e n e A b s c h r e c k u n g s m a ß n a h m e n in 

d e 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 — B e s u c h e r a u s 

G e n f — D i f f e r e n z e n z w i s c h e n B o n n u n d d e m 

U N H C R n u r t e i l w e i s e a u s g e r ä u m t (5) 

Ein seit langem geplanter Besuch des Hohen 
Flüchtl ingskommissars der Vereinten Natio
nen in Bonn hat nach einer Verschiebung um 
drei Monate Anfang Dezember 1983 stattge
funden. Der Däne Poul Hartling lobte den 
freundlichen Empfang und die ruhigen Ge
spräche. Er schüttelte die Hände von Kanzler 
Kohl, Bundestagspräsident Barzel und der 
Minister Genscher, Zimmermann und Warn-
ke. Das Klima der Beziehungen hat sich wie
der erwärmt, aber die Differenzen zwischen 
dem Hochkommissariat (UNHCR) und der 
Bundesregierung wurden nicht vollständig 
ausgeräumt. 
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Der Toscani-Bericht 

Ursprünglich war die Reise Hartlings nach 
Bonn für September vorgesehen gewesen. 
Der Termin platzte aber wegen eines Eklats: 
Ein krit ischer interner Bericht des UNHCR 
über die Zustände in deutschen >Gemein-
schaftsunterkünften< für Asylbewerber ge
langte in die Presse, was am Rhein zu starker 
Verärgerung führte. Autor des Berichts war 
die Leiterin der Europa-Sektion am UNHCR-
Sitz in Genf, die Italienerin Candida Toscani. 
Frau Toscani hatte vom 6. bis 10. Juni in Be
gleitung der stellvertretenden UNHCR-Ver-
treterin in Bonn, Karola Paul, die Bundesre
publik bereist. Was sie in den dort igen La
gern sah, schien ihr stark verbesserungsbe
dürft ig. Der zehnseit ige Rapport plus Anhang 
kritisierte vor allem die sanitären Bedingun
gen und die seelische Belastung der Lagerin
sassen. Neben einer Sanierung der Unter
künfte schlug Frau Toscani eine größere Be
wegungsfreiheit der Asylbewerber und die 
Gewährung der Arbeitsbewil l igung vor, so
bald sich eine erste Instanz mit deren Ge
such befaßt hat. Die Bestät igung dafür, daß 
der interne Bericht nicht gänzlich neben den 
Realitäten lag, sieht man am Sitz des UNHCR 
mittlerweile im dramatischen Freitod des Tür
ken Kemal Altun und in der mysteriösen 
Brandkatastrophe in der Abschiebehaftan
stalt Berlin-Lichterfelde, die den Tod von 
sechs Personen verursachte. 
Die Bundesregierung zeigte sich von einigen 
Aussagen des Berichts schockiert. Obwohl 
das Recht auf Asyl in ihrem Grundgesetz ver
ankert ist — so schrieb Frau Toscani — , 
habe die Bundesrepublik »in Europa ein
malige Abschreckungsmaßnahmen« gegen 
Asylbewerber getroffen. Die Unterkunft in e i 
nigen Lagern bezeichnete die Verfasserin 
des UNHCR-Berichts als »erniedrigend«. 
»Manche sind sehr schlecht, ungenügend 
geheizt und mit unzureichenden sanitären 
Anlagen ausgestattet.« Ihre oft abgeschie
dene Lage, die Vorschrift, einen best immten 
Bezirk nicht zu verlassen, sowie die für Asyl
bewerber oft unerschwinglichen Kosten für 
öffentliche Verkehrsmittel verstärkten die 
Isolation. Kontakte mit der örtl ichen Bevölke
rung gebe es kaum, weil Asylbewerber keine 
Sprachförderung mehr erhielten und sich so
mit nicht verständigen könnten. Candida 
Toscani wies auch auf die unterschiedliche 
Behandlung von Flüchtl ingen aus dem Ost
block und Flüchtlingen aus rechten Diktatu
ren hin. >Kommunistische< Asylbewerber 
würden beim Zirndorfer Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge nicht 
gern gesehen. 

Das offizielle Bonn reagierte auf diese Be
schuldigungen mit Entrüstung. Bundesinnen
minister Friedrich Zimmermann teilte Hartling 
mit, daß er leider verhindert sei, das für An 
fang September geplante persönliche Treffen 
mit ihm wahrzunehmen. Bundeskanzler Hel
mut Kohl konnte den Hochkommissar zu die
sem Zeitpunkt wegen Terminschwierigkeiten 
nicht empfangen. Daraufhin blies dieser 
seine Reise ab und ließ ausrichten, er könne 
zuwarten, bis die Politiker einen Termin frei 
hätten. 

Verständnis und Bedenken 

Um die beiderseitige Verst immung einzuren
ken und einen späteren Besuch Hartlings in 
Bonn sorgfältig vorzubereiten, schickte das 
Hochkommissariat seinen Direktor für inter

nationalen Rechtsschutz, Paul-Michel Mous-
salli, vom 31 . Oktober bis 7. November nach 
Bonn. Die von Moussalli geleitete Delegation 
traf mit Regierungsvertretern aus Bund und 
Ländern zusammen. Sie besuchte ferner ei
nige Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbe
werber und führte einen Gedankenaustausch 
mit Richtern des Bundesverfassungsgerichts 
in Karlsruhe und des Bundesverwaltungsge
richts in Berlin. Besondere Wichtigkeit maß 
die UNHCR-Delegation einem Gespräch mit 
dem Leiter des Bundesamtes für die Aner
kennung ausländischer Flüchtlinge zu. 
»Aufgrund seiner weltweit anerkannten hu
manitären Aufgabenstel lung sieht sich das 
UNHCR veranlaßt, seine Besorgnis hinsicht
lich einiger der neu eingeführten Maßnahmen 
zu äußern, wenn diese nicht zwischen Bona-
fide-Flüchtl ingen« — echten Flüchtlingen 
also — »und sonstigen Personen unterschei
den«, schrieb Moussalli nach seinem 
Deutschlandbesuch in einer öffentlichen 
Stellungnahme. »Das UNHCR möchte daher 
seine wiederholt geäußerte Bitte erneuern, 
die neuen Maßnahmen nicht auf diejenigen 
Asylbewerber zu erstrecken, deren Asylan
trag durch das Bundesamt für die Anerken
nung ausländischer Flüchtlinge nicht als of
fensichtl ich unbegründet abgelehnt wurde 
oder die nicht in ihr erstes Zufluchtsland zu
rückkehren können.« 
Das UNHCR ist sich »bewußt, daß über Jahre 
hinweg zunehmend Personen aus immer 
weiter entfernten Ländern aus rein wirt
schaftl ichen Gründen versucht haben, durch 
die Asylantragstellung in der Bundesrepublik 
Deutschland Fuß zu fassen, was zu einem 
Mißbrauch des rechtsstaatl ichen Systems in 
der Bundesrepublik geführt hat«. Moussalli 
merkt aber an, daß die durch weniger als 
20 000 Asylantragsteller (1983) im Jahr verur
sachten Probleme als relativ gering angese
hen werden können — gemessen an der 
Zahl von rund 4,6 Millionen in der Bundesre
publik lebenden Ausländern. Dies gelte auch, 
wenn man berücksicht igt , daß heute insge
samt 120 000 Flüchtlinge und 180 000 Bleibe
berechtigte in der Bundesrepublik leben. 
Fünf Punkte, die dem UNHCR besonders am 
Herzen liegen, wurden von Moussalli mit den 
verantwortl ichen deutschen Stellen erörtert. 
Die späteren Gespräche Hartlings in Bonn 
behandelten den gleichen Themenkreis. Hier 
diese fünf Probleme, wie sie vom Hochkom
missariat selbst formuliert werden: 
• Das UNHCR äußerte Besorgnis darüber, 
daß eine lange Aufenthaltsdauer von Flücht
lingen in Gemeinschaftsunterkünften, ver
bunden mit der räumlichen Beschränkung 
der Aufenthaltsgestaltung, der Versagung 
der Arbeitserlaubnis, der mangelnden sozia
len Betreuung und der vielerorts ausgegebe
nen Gemeinschaftsverpflegung naturgemäß 
zu großen Härten für Bona-fide-Flüchtl inge 
führen muß. Hierzu hat das UNHCR festge
stellt, daß die Verhältnisse in manchen Ge-
meinschaftsunterkünften zufriedenstellend 
sind, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich 
der manchmal erniedrigenden Lage, in der 
sich Menschen in anderen Gemeinschaftsun
terkünften befinden, verbunden mit der Bitte, 
Verbesserungen einzuführen. 
• Zudem äußerte das UNHCR Bedenken hin
sichtl ich der Kürzung der Sozialhilfeleistun
gen für Asylbewerber bzw. der Umstellung 
ausschließlich auf Sachleistungen. 
• Das UNHCR hat festgestell t , daß die Ver
sagung der Arbeitserlaubnis in vielen Fällen 

zu ernsthaften Schwierigkeiten führen kann, 
da das erzwungene Nichtstun nicht nur zu 
psychosomatischen Auffäll igkeiten, sondern 
sogar zu psychischen Dauerschäden führen 
kann. Hinzu kommt, daß die Beschäft igungs-
losigkeit den Verlust berufl icher Qualifikatio
nen nach sich ziehen kann, was eine spätere 
Integration erheblich beeinträchtigt. 
• Im Gegensatz zu der Praxis in anderen eu
ropäischen Aufnahmeländern erhalten Ange
hörige von asylberechtigten Flüchtlingen in 
der Bundesrepubl ik Deutschland keinen 
Flüchtl ingsstatus, es sei denn, sie können 
auch für ihre eigene Person Verfolgungs
gründe geltend machen. Die praktischen 
Probleme, die sich aus Statusdifferenzen in
nerhalb einer Flüchtlingsfamilie ergeben, hat 
das Bundesverwaltungsgericht in seiner 
Grundsatzentscheidung vom 27. April 1982, 
auf die sich die Praxis in der Bundesrepublik 
Deutschland stützt, jedoch nicht verkannt 
und dazu festgestel l t , daß die Lösung dieser 
Probleme dem Gesetzgeber überlassen blei
ben müsse. Auch gestützt auf die Empfeh
lungen des Exekutivkomitees für das Pro
gramm des Hohen Flüchtl ingskommissars 
hat das UNHCR dem Bundesministerium des 
Innern erneut die Bitte vorgetragen, Familien
angehörige dem asylberechtigten Flüchtling 
gleichzustellen. 

• Das UNHCR hat festgestell t , daß sich Vor
schriften und Praxis der Länder hinsichtlich 
der Zusammenführung getrennter Flücht
lingsfamilien unterscheiden. Dabei hat das 
UNHCR positiv vermerkt, daß diese Vor
schriften teilweise großzügig gehandhabt 
werden. Das UNHCR hat jedoch zu beden
ken gegeben, daß man eine lange Trennung 
der Flüchtlingsfamilie vermeiden sollte, da 
sie zu erheblichen Belastungen für den asyl
berechtigten Flüchtling und seine Familie 
führen muß. 

Zusätzlich brachte das Hochkommissariat 
seine Beunruhigung zum Ausdruck, daß in 
der Bundesrepublik asylberechtigte Flücht
linge vor Abschluß des Asylverfahrens abge
schoben oder an ihren Herkunftsstaat ausge
liefert werden. Eine solche Auslieferung sei 
unvereinbar mit Artikel 33 der Genfer Flücht
l ingskonvention. 

Nach der Hartling-Visite 

In den wesentl ichen Punkten wurde trotz des 
Besuchs Hartlings in Bonn keine Einigung 
erzielt. »Man hat die Ecken etwas abgerun
det«, verlautet aus UNHCR-Kreisen, »aber 
das Hochkommissariat ist keinen Millimeter 
zurückgewichen.« Hartling rückte auch nicht 
vom krit ischen internen Bericht seiner Mitar
beiterin Toscani ab, die seit Jahrzehnten in 
UNHCR-Diensten steht und als sehr gewis
senhaft gilt. Er bedaure nur die Veröffentl i
chung durch Indiskretion, erklärte Hartling 
auf einer Pressekonferenz in Bonn, nicht 
aber den Inhalt des Papiers. 
Dennoch kehrte der betagte UN-Diplomat 
nicht mit ganz leeren Händen nach Genf zu
rück. Die Bundesregierung erhöhte ihren 
Grundbeitrag für die weltweite Tätigkeit der 
humanitären Körperschaft von 4,7 Mill (1983) 
auf 6 Mill DM (1984). Einschließlich der fall
weisen zweckgebundenen Beiträge überwies 
die Bundesrepublik dem UNHCR 1983 49 Mill 
DM, und im laufenden Jahr wird mit einer 
Erhöhung gerechnet. Bonn versprach auch 
Verbesserungen bei der Unterbr ingung von 
Flüchtl ingen. Eines der vom UNHCR bean-
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standeten Lager, Hirsenmühle in Hessen, 
wurde geschlossen. Bonn sicherte auch zu, 
die Prozedur der Asylgewährung zu be
schleunigen. Das Innenministerium schätzt 
die Frist, die heute durchschnit t l ich zwischen 
Antragstel lung und Entscheidung ver
streicht, auf fünf Monate, was bereits einen 
großen Fortschritt im Vergleich zur Vergan
genheit bedeute. 
Das UNHCR zeigt sich auch befriedigt, daß 
sich nunmehr Bundestagsabgeordnete der 
verschiedenen Parteien vermehrt für das 
Flüchtl ingsproblem im eigenen Lande inter
essieren. Parlamentariergruppen besuchten 
mehrere Lager. Besonders die >Grünen< 
wurden in dieser Angelegenheit aktiv. Der 
Eklat vom Spätsommer hatte also durchaus 
seine guten Seiten, meint man in Genf. Der 
Hochkommissar ist entschlossen, eine offen
sive Haltung nicht nur gegenüber Mißstän
den in der Bundesrepubl ik einzunehmen, 
sondern auch andere Länder an ihre völker
rechtl ichen Verpf l ichtungen zu erinnern. 
Nach einer Reihe skandalöser Abschiebun
gen in der Schweiz wurde Hartling im Januar 
persönlich bei der eidgenössischen Regie
rung in Bern vorstell ig. Es gehe nicht an, so 
heißt es am UNHCR-Sitz, daß immer mehr 
Regierungen dem Zustrom von echten oder 
falschen Flüchtl ingen durch administrative 
Maßnahmen außerhalb des Rechtsweges be
gegnen wollen. In allen Einzelfällen müsse 
ein richterlicher Spruch und eine Berufungs
instanz vorhanden sein. Daß die Stimmung in 
der Bevölkerung angesichts der Wirtschafts
rezession nicht gerade ausländerfreundlich 
ist, sei für das UNHCR kein Grund, leisezu
treten. Schließlich gebe es in allen Ländern 
auch noch liberale Geister, die zu unterstüt
zen die Mühe lohnt. Pierre Simonitsch • 

M e n s c h e n r e c h t s - U n t e r k o m m i s s i o n : A r b e i t s r i c h t 

l i n i e n f ü r e i n e n H o h e n K o m m i s s a r für M e n s c h e n 

r e c h t e (6) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1983 S.25 fort.) 

I. Ein Schwerpunkt der 36.Tagung der aus 
26 Experten bestehenden Unterkommission 
zur Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz (15.8.-9.9.1983 in Genf) 
war, wie schon im Vorjahr, die Ausarbeitung 
von Arbeitsrichtl inien für einen künftigen 
Hochkommissar für Menschenrechte. Das 
Amt soll nach dem Prinzip der regionalen 
Rotation besetzt werden. Der vorgelegte 
Entwurf wurde mit 16 gegen 3 Stimmen bei 
3 Enthaltungen angenommen. Danach soll 
der von der Generalversammlung zu wäh
lende Hohe Kommissar einen weitreichenden 
Zuständigkeitsbereich haben und direkten 
Kontakt zu den Regierungen aufnehmen 
können, um ihnen bei Fragen aus dem Be
reich der Menschenrechte beratend und 
schlichtend zur Seite zu stehen. Diese Kon
taktaufnahmen hätten »prompt, vertraulich 
und zu rein humanitären Zwecken« zu erfol
gen und hauptsächlich der Tatsachenfest
stellung zu dienen. Sein Augenmerk soll er 
mit einer gewissen Priorität auf so massive 
Menschenrechtsverletzungen wie Apartheid, 
Rassismus, koloniale Unterdrückung und 
fremde Besetzung richten. Seine Zuständig
keit soll sich auch auf solche Situationen er
strecken, in denen die Souveränität eines 

Staates bedroht oder einem Volk das Selbst
best immungsrecht vorenthalten wird. 
Diese Aufgabenbeschreibung zeigt an, daß 
sowohl die Vertreter der individualrechtlichen 
Konzeption des Menschenrechtsschutzes 
wie auch die Protagonisten der Kollektiv
rechte ihre Vorstel lungen eingebracht haben. 
Die seit 1947 währende Diskussion um ein 
solches Amt ist jedenfalls noch nicht abge
schlossen. 
II. Des weiteren forderte die Unterkommis
sion konkrete Maßnahmen im Kampf gegen 
alle Formen der Sklaverei. Auf Einladung der 
Regierung des Landes werden im Januar 
1984 zwei Mitglieder des Gremiums Maureta
nien besuchen, um vor Ort die Bemühungen 
um die Abschaffung der Sklaverei zu über
prüfen. Ein Vertreter der mauretanischen Re
gierung hob vor der Unterkommission her
vor, daß seit Juli 1980 damit Ernst gemacht 
werde. 
Anerkennend äußerte sich die Unterkommis
sion zur Verabschiedung eines Akt ionspro
grammes seitens der Zweiten Weltkonferenz 
über Rassismus und rassische Diskriminie
rung und bat die Menschenrechtskommis
sion um Zust immung, ihren norwegischen 
Experten Asbjorn Eide mit einer Untersu
chung der in diesem Bereich erzielten Er
folge sowie der noch bestehenden Hinder
nisse und Schwierigkeiten beauftragen zu 
dürfen. Das Sachverständigengremium regte 
ferner an, eine Deklaration gegen das heimli
che Inhaftieren von Personen auszuarbei
ten. 
In einer Serie von Resolutionen betonte die 
Unterkommission ihre Besorgnis über die 
Menschenrechtssituat ion in verschiedenen 
Ländern. So nahm sie das mangelnde Inter
esse der Staatengemeinschaft an der Situa
tion des Volkes von Ost-Timor mit Bedauern 
zur Kenntnis und forderte den UN-General
sekretär auf, sich intensiver mit den betroffe
nen Parteien um eine dauerhafte Lösung die
ses Problems unter Berücksicht igung der In
teressen des Volkes von Ost-Timor zu bemü
hen. Desgleichen wurde er aufgefordert, Sri 
Lankas Regierung um Informationen über die 
jüngsten gewaltsamen Ausschreitungen in 
dem Land sowie über den Stand der diesbe
züglichen Untersuchungen zu ersuchen. 
Kritisiert wurde Irans Gleichgültigkeit gegen
über den Appellen der internationalen Ge
meinschaft. Die Verfolgung der Bahais allein 
aus religiösen Gründen halte unvermindert 
an. Die Unterkommission setzt jedoch Hoff
nungen in eine direkte Kontaktaufnahme des 
Generalsekretärs mit der iranischen Regie
rung; an diese wurde der dringende Aufruf 
gerichtet, den Einsatz von Kindern im ira
nisch-irakischen Krieg unverzüglich zu been
den. 
Die Situation der Eingeborenenbevölkerung 
in Chile sieht die Unterkommission als be
sonders beklagenswert an; auch insgesamt 
gebe die menschenrechtl iche Lage in diesem 
Land Anlaß zu ernster Besorgnis. Auch das 
Leiden in Afghanistan halte weiter an. Die 
Sachverständigen hielten die Nominierung 
eines Sonderbeauftragten für Afghanistan für 
angebracht. Angesprochen wurden auch die 
Verhältnisse in Südafrika, den von Israel be
setzten arabischen Gebieten, in Guatemala, 
El Salvador, Paraguay und Uruguay; die Be
mühungen der Contadora-Gruppe um eine 
Lösung der Krise in Mittelamerika wurden 
unterstützt. 
Alle Staaten werden aufgerufen, die Einheit 

der menschl ichen Rasse im Rahmen ihres 
Bi ldungswesens zu behandeln. Die soziale, 
wirtschaftl iche, kulturelle und polit ische ln-
terdependenz aller Völker, die Universalität 
der Institution der Familie als Grundeinheit 
der Gesellschaft und der von allen menschl i
chen Wesen geteilten Grundbedürfnisse und 
Gefühle seien geeignete Themen für ein um
fassendes Lehrprogramm zur Förderung der 
Achtung und des Repektes gegenüber ande
ren Völkern und Rassen. Martina Palm • 

M e n s c h e n r e c h t s a u s s c h u ß : 2 0 . T a g u n g — S t a a 

t e n b e r i c h t e — E r s t e r Z w e i t b e r i c h t u n t e r b r e i 

t e t (7 ) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1983 S.199f. fort. Text des Paktes: VN 1 / 
1974 S.16ff.) 

Mit der Prüfung der Erstberichte von vier 
Staaten, dem ersten vorgelegten Zweitbe
richt sowie — in nichtöffentl icher Sitzung — 
mit verschiedenen Individualbeschwerden 
(u.a. gegen Uruguay) befaßte sich der Men
schenrechtsausschuß auf seiner 20. Tagung 
(24.10.-11.11.1983 in Genf). Das Sachver
ständigengremium ist aufgrund des Interna
tionalen Paktes über bürgerliche und polit i
sche Rechte tätig. 
Entgegen der offiziellen Bitte der Regierung 
des Landes, die Prüfung des Berichts wegen 
der derzeit igen Bemühungen um den Ent
wurf einer neuen Verfassung auf das Früh
jahr zu verschieben, entschied sich der Aus
schuß nach Rücksprache mit dem ständigen 
Vertreter El Salvadors beim Genfer Büro der 
Vereinten Nationen zur Prüfung des Berichts 
während der Herbsttagung. Er behandelt das 
Justiz- und Verwaltungssystem des Landes 
und informiert über die gesetzlich vorgese
henen zeitweil igen Einschränkungen der 
Freiheitsrechte. Sowohl der Zivil- als auch 
der Sozialpakt sind in das Rechtssystem El 
Salvadors inkorporiert. Menschenrechtsver
letzungen, so führte der Regierungsvertreter 
aus, seien auf den anhaltenden bürgerkr iegs
ähnlichen Zustand im Lande zurückzuführen, 
der zu Ausschrei tungen auf beiden Seiten 
führte. Erschwert werde die Lage noch da
durch, daß fremde Mächte in diesen internen 
Konflikt intervenierten. Dem hielt der ecuado-
rianische Experte entgegen, die Regierung El 
Salvadors haben diese >lntervention< selbst 
veranlaßt; die Anwesenheit fremder Militär
berater in El Salvador sei allgemein bekannt. 
Weitere Diskussionspunkte waren die hohe 
Zahl der Zivilisten unter den Todesopfern — 
der sowjetische Experte erhob sogar den 
Vorwurf des Völkermords —, das Problem 
der Verschollenen und der polit ischen Ge
fangenen sowie die Repressionen gegen 
Verteidiger der Menschenrechte. Die hierzu 
vorgelegten Informationen wurden als unbe
fr iedigend empfunden. Tiefe Betroffenheit 
äußerten die Experten über diese anhalten
den massiven Menschenrechtsverletzungen. 
Angesichts der tragischen Situation sei die 
Fortsetzung des Dialogs unbedingt notwen
dig, um El Salvador eine friedliche Lösung 
des Konflikts und die Rückkehr zur Normali
tät zu ermögl ichen. Nach Inkrafttreten der 
neuen Verfassung und Durchführung der ge
planten gesetzgeberischen Maßnahmen will 
El Salvador ausführlich berichten. 
Sri Lankas Bericht zeigt Übereinst immung 
des Verfassungsrechts mit den Paktgaran-
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t ien auf. Die Frage, ob auf Grund des derzei
t igen Ausnahmezustandes nicht-derogier
bare Paktrechte außer Kraft gesetzt worden 
seien, konnte der Regierungsvertreter mit ei
nem klaren Nein beantworten. Zwar könne 
eine Person gefangengesetzt werden, ohne 
vorher einem Beamten vorgeführt zu wer
den; Besuchsrecht und Briefverkehr könnten 
eingeschränkt werden. Solche Maßnahmen 
würden aber nur in einer begrenzten Anzahl 
von Fällen ergriffen, wenn begründeter Ver
dacht auf Subversionstätigkeit besteht. Eine 
ernsthafte Gefahr für den demokrat ischen 
Mehrrassen- und -religionenstaat seien die 
seit Mitte der siebziger Jahre anhaltenden 
Terroranschläge einer extremist ischen Sepa
ratistengruppe. Um dieser Situation Herr zu 
werden, wurden Gesetze zur Verhütung des 
Terrorismus erlassen, an deren Vereinbarkeit 
mit Art. 15(1) des Paktes — keine Rückwir
kung von Strafgesetzen — der französische 
Experte zweifelte. An dem Bericht wurde 
ausgesetzt, daß er mitunter zu knapp gehal
ten sei. Dies werde aber, so die einhellige 
Meinung des Ausschusses, durch die Ko
operationsbereitschaft des Regierungsver
treters bei weitem ausgeglichen. 
Da Guinea keinen Vertreter entsandt hatte, 
wurde sein Bericht in Abwesenheit der be
troffenen Regierung erörtert. Die darin gege
benen Informationen wurden als unzurei
chend empfunden. Die Regierung Guineas 
versicherte den Ausschuß jedoch ihrer Be
reitwilligkeit zur Erfüllung ihrer Berichts
pflicht gemäß Art. 40 des Paktes und schrieb 
es einem Mangel an Koordination zu, daß sie 
auf verschiedentl iche Anfragen hin nicht ge
antwortet habe. Guinea wurde aufgefordert, 
einen neuen Bericht unter Beachtung der 
vom Ausschuß aufgestellten Richtlinien zu 
unterbreiten. 
Neuseeland hat weder eine geschriebene 
Verfassung noch sind die Grundfreiheiten in 
speziellen, anderen Rechtsnormen überge
ordneten Gesetzen festgelegt. Die Men
schenrechte sind jedoch durch von unab
hängigen Gerichten im Wege ständiger 
Rechtsprechung entwickeltes Gewohnheits
recht garantiert, das von Gesetzgebung wie 
Verwaltung unbedingt befolgt wird. Besonde
res Interesse des Ausschusses erregte die 
Tatsache, daß es in Neuseeland sowohl eine 
nationale Menschenrechtskommission als 
auch das Amt eines für den menschenrecht
lichen Bereich zuständigen Ombudsman 
gibt. Konflikte sind jedoch praktisch dadurch 
ausgeschlossen, daß die Stelle eines Om
budsman stets mit einem Mitglied der Men
schenrechtskommission besetzt wird. Die 
Experten waren sich darüber einig, daß der 
Bericht äußerst informativ, ja vorbildlich 
war. 
Mit dem Bericht Jugoslawiens lag dem Aus
schuß zum ersten Male ein Zweitbericht zur 
Prüfung vor. Deshalb wurde zunächst eine 
Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines 
Systems zur Prüfung von Zweitberichten be
traut. Der Ausschuß hatte sich 1981 dazu 
entschlossen, die Paktstaaten zur Unterbrei
tung eines Zweitberichts fünf Jahre nach Fäl
ligkeit ihres Erstberichts aufzufordern; er soll 
insbesondere die Fortschritte im menschen
rechtl ichen Bereich seit dem Erstbericht dar
legen und von weiteren Berichten im Fünf
jahresturnus gefolgt werden. In Jugoslawien 
ist seit dem Erstbericht 1978 die Gesetzge
bung im Bereich der bürgerl ichen und polit i
schen Rechte nicht nennenswert ergänzt 

worden. Die Bemühungen konzentrierten 
sich vielmehr darauf, die Diskrepanzen zwi
schen rechtl ichen Garantien — der Pakt ist 
geltendes Recht, auf das sich der einzelne 
berufen kann — und der praktischen Wahr
nehmung dieser Rechte zu beseit igen. Ins
besondere sei das jugoslawische System der 
Selbstverwaltung ausgebaut worden. Die An 
erkennung des Ausschusses fand die Bemü
hung Jugoslawiens um Verbreitung der Idee 
der Menschenrechte durch Fernseh- und Ra
diosendungen, Seminare und Veranstaltun
gen in Schulen. Martina Palm • 

Verwaltung und Haushalt 

3 8 . G e n e r a l v e r s a m m l u n g : H a u s h a l t 1 9 8 4 / 8 5 v e r a b 

s c h i e d e t — S t i m m e n t h a l t u n g s t a t t N e i n d e r w e s t 

l i c h e n S t a a t e n (8) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1982 S. 33 f. fort.) 

Die 38. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen hat am 20. Dezember 1983 den re
gulären Haushalt der Organisation für 1984/ 
85 in Höhe von 1,587 Mrd US-Dollar gebilligt. 
Die Entscheidung kam mit einer Mehrheit 
von 122 gegen 9 Stimmen bei 13 Enthaltun
gen zustande (Resolution 38/236A). Das Vo
lumen des Haushalts 1982/83 von ursprüng
lich 1,506 Mrd Dollar wurde in der Schlußab
rechnung aufgrund von Einsparungen, ge
stiegener Austauschrelat ion der Budgetwäh
rung und niedrigerer Inflation um 0,33 vH ab
gesenkt; für diesen Zeitraum wurde damit 
nach Abzug der Eigeneinkünfte der UNO (Ei
genbesteuerung, Eigenerlöse, Zinsgewinne) 
nur ein Betrag von rund 1,211 Mrd Dollar auf 
die Mitgliedstaaten umgelegt. Das neue UN-
Budget 1984/85 wächst damit gegenüber 
dem Haushalt 1982/83 um 8 vH nominal (ein
schließlich Wechselkurs- und Inflationsko
sten) und rund 0,9 vH real (echte Programm
ausweitungen). Diese Wachstumsraten lie
gen im Vergleich mit den Haushalten der 
Sonderorganisationen relativ günstig (ILO: 
2,6 vH real, UNESCO: 5,5 vH real, FAO: 
0,6 vH real). 
Im Stimmverhalten der westl ichen Hauptbei
tragszahler hat sich gegenüber den Vorjah
ren ein Wandel angebahnt. Bemerkenswert 
ist, daß sich diesmal die Mehrzahl der westl i 
chen Hauptbeitragszahler bei der Abst im
mung über den Haushalt 1984/85 erstmals 
vom Nein früherer Jahre abgewandt und fast 
geschlossen Stimmenthaltung geübt hat. Die 
Bundesrepublik Deutschland befand sich mit 
ihrer enthaltenden Stimme in der Gesell
schaft von Ländern wie den USA, Belgien, 
Frankreich, Italien, Japan, den Niederlanden 
und Großbritannien. Die EG-Staaten st imm
ten fast einheitl ich. Auch die Stimmenthal
tung ist als Warnsignal für die Mehrheit der 
Entwicklungsländer zu verstehen, die in der 
Schlußphase der 38. Generalversammlung 
zusätzlich polit ische Programmbeschlüsse 
durchsetzten, die die reale Steigerung von 
ursprünglich 0,7 vH auf 0,9 vH erhöhten. Die 
geänderte Haltung der westl ichen Hauptbei
tragszahler bedeutet aber eine grundsätzl i
che Anerkennung der Bemühungen des Ge
neralsekretärs um eine Reduzierung des bis
lang überproport ionalen Wachstums des re
gulären UN-Budgets. 

Damit wurde signalisiert, daß sich die Weltor
ganisation mit einer Politik sparsamer Haus
haltsführung auf dem richtigen Weg befindet, 
der letztlich zu einer positiveren Einstellung 
auch bei bislang den Vereinten Nationen kr i 
t isch gegenüberstehenden Ländern wie den 
USA führen kann. Sowohl in der Vorberei
tungsphase der Haushaltsaufstellung als 
auch während der Beschlußfassung im 5. 
Hauptausschuß der Generalversammlung ha
ben die west l ichen Länder klargestellt, daß 
sich die UNO von der schwierigen weltwirt
schaftl ichen Lage nicht abkoppeln kann und 
den nationalen Anstrengungen zur Haus
haltssanierung spiegelbildlich Rechnung tra
gen muß. Der Zielkonflikt, in dem sich der 
Generalsekretär Perez de Cuellar zwischen 
den Forderungen der Entwicklungsländer 
nach ständiger realer Ausweitung der Pro
gramme und der Notwendigkeit zur Wachs
tumsbeschränkung befindet, kam bereits in 
seinem Vorwort zur neuen Haushaltsvorlage 
zum Ausdruck. Wie bereits Generalsekretär 
Waldheim bei der Vorlage des Budgets 1982/ 
83 hat er erkannt, daß die Übernahme eines 
ständig wachsenden Anteils am regulären 
Haushalt durch immer weniger Hauptbei
tragszahler für diese auf die Dauer nicht zu
mutbar sein kann, wenn die Organisation 
sich nicht ernsthaft um Einsparungen im Ver
waltungs- und Programmbereich bemüht. 
Nach der für 1983-1985 geltenden Beitrags
skala (siehe VN 2/1983 S. 58) tragen nämlich 
16 Staaten einen Anteil von insgesamt 
84,38 vH. Dagegen erbringt die Hälfte der 
Mitgliedsländer nur den Mindestsatz von je
weils 0,01 vH, was für 1982 Einzelbeiträge 
von nur 72 000 Dollar bedeutete. 
Die Bundesrepublik Deutschland wird nach 
der derzeit geltenden Skala mit einem Bei
tragssatz von 8,54 vH zum neuen Haushalt 
veranschlagt. Für das Jahr 1984 ergibt sich 
danach ein Betrag von knapp 56 Mill Dollar. 
Dazu kommen noch die Leistungen zu den 
Sonderhaushalten der UN-Friedensoperatio
nen im Libanon (UNIFIL) in Höhe von rd. 11,8 
Mill Dollar und auf den Golanhöhen (rd. 3 Mill 
Dollar) sowie zum Deutschen Übersetzungs
dienst (0,5 Mill Dollar), also ein Gesamtbei
trag für 1984 von rd. 71 Mill Dollar. 
Das neue Budget 1984/85 spiegelt das Be
mühen des Generalsekretärs wider, auch bei 
nur begrenzt vorhandenen Ressourcen Stei
gerungen für die wicht igsten Programme 
vorzusehen und so für den 1984 zur Bera
tung anstehenden mittelfristigen Plan der 
Vereinten Nationen Prioritäten zu setzen. 
Wichtige Bereiche sind für ihn dabei Abrü
stungsfragen (Steigerung von 6 v H real), 
Wir tschaftskommissionen: ESCAP (4 real), 
ECLA (1,6 vH real), ECA (2,6 vH real), Ange
legenheiten der internationalen Sicherheit 
und des Sicherheitsrats (1 vH real) sowie po
litische Angelegenheiten (3,5 vH real). Der 
neue reguläre Haushalt finanziert darüber 
hinaus im steigenden Maße Personalkosten 
von Unterorganisationen und Fonds, die wie 
Flüchtl ingskommissariat und Umweltschutz
programm hinsichtlich ihrer operativen Akt i 
vitäten grundsätzl ich freiwillig finanziert wer
den. Im Falle des UNHCR betrifft dies über
wiegend die Bereiche Rechtsschutz und 
Grundsatzplanung. 
Noch immer nicht gelöst ist der Konflikt über 
die Zahlung ausstehender Beiträge von Mit
gliedstaaten und die finanzielle Notlage der 
Weltorganisation. Durch Zahlungsverzöge
rungen, Beitragseinbehaltungen ( insbeson-
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dere Ostblockstaaten) und säumige Bei
tragsentr ichtung ist ein Defizit von insgesamt 
265,4 Mill Dollar aufgelaufen; die Lage ist so
mit nur geringfügig günst iger als vor zwei 
Jahren. Diese Frage wird erneut auf der Ta
gesordnung der 39. Generalversammlung 
stehen. Es muß abgewartet werden, ob die
ses Problem dauerhaft gelöst werden kann, 
solange die osteuropäischen Staaten sich an 
den Kosten laufender fr iedenssichernder 
Operationen (Libanon, Golanhöhen) trotz 
gültiger Haushaltsbeschlüsse nicht beteili
gen. Michael von Harpe D 

Rechtsfragen 

V ö l k e r r e c h t s k o m m i s s i o n : U m f a n g r e i c h e A r b e i t s 

p r o g r a m m — E r h a l t u n g d e r n a t ü r l i c h e n U m w e l t 

t r i t t in d e n V o r d e r g r u n d (9) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1982 S.178f. fort.) 

Die 35. Tagung der Völkerrechtskommission 
(3.5.-22.7.1983 in Genf) wurde im Gegensatz 
zu der Session des Jahres 1982 nicht von 
einem dominierenden Thema geprägt. Voran
getr ieben wurden die Kodif ikationsbestre
bungen vielmehr auf den verschiedensten 
Gebieten des Völkerrechts. Diese Verfah
rensweise gestattet zwar der Kommission, 
eine Vielzahl von Themen zu behandeln. Dar
unter leidet aber nach dem Bekunden der 
Mitglieder die Intensität der Diskussion in 
den einzelnen Bereichen, so daß Überlegun
gen angestellt wurden, sich wie im Vorjahr 
auf einzelne Komplexe zu konzentrieren und 
so im Rahmen einer mehrjährigen Planung 
eine bessere Vorbereitung der einzelnen Ta
gungen zu erreichen. 
Entwurf für einen Kodex zur Erfassung von 
Vergehen gegen den Frieden und die Sicher
heit der Menschheit: Dieser Komplex gehört 
zu den ältesten Vorhaben der Kommission. 
Auf der ersten Tagung überhaupt wurde — 
angeregt durch das Nürnberger Verfahren — 
die weitere Kodifizierung für notwendig er
achtet. Erst in jüngster Zeit aber wurden die 
Arbeiten an dem Entwurf erneut aufgenom
men; die 1982 eingesetzte Arbei tsgruppe 
legte nun einen ersten Bericht vor. Die De
batte konzentrierte sich darauf, welche Taten 
einbezogen werden sollen und an welche 
Völkerrechtssubjekte sich der Entwurf wen
den soll, mit welcher Methode die Taten er
faßt werden sollen und wie etwaige Verstöße 
durch Strafen geahndet werden können. 
Staatenimmunität: Die Kommission disku
tierte insbesondere die im fünften Bericht 
des Berichterstatters enthaltenen Entwürfe 
zu den Art ikeln 13 (Arbeitsverträge), 14 (Per
sonen- und Sachschäden) und 15 (Eigentum, 
Besitz und Nutzung von beweglichen und 
unbewegl ichen Gütern). Der von der Völker
rechtskommission eingehend diskutierte 
Entwurf des Art. 13 soll es einem Staat ver
wehren, sich in arbeitsrechtl ichen Auseinan
dersetzungen mit einem Arbeitnehmer aus 
einem anderen Land auf die Staatenimmuni
tät zu berufen. Dieser Entwurf wurde ebenso 
an den Reaktionsausschuß verwiesen wie 
der Entwurf zu Art. 14, der eine weitere Aus
nahme von der Staatenimmunität für den Fall 
von persönlichen Verletzungen oder Eigen
tumsbeschädigungen von Angehörigen ei-
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nes fremden Staates vorsieht. Der Entwurf 
des Art. 15 schließlich schließt die Berufung 
auf die Staatenimmunität in Gerichtsverfah
ren aus, die sich aus dinglichen Ansprüchen 
in einem anderen Staat ergeben. Als Grund
lage wurde die ausschließliche Kompetenz 
des Forumstaates genannt, Rechtsfragen zu 
entscheiden, die Immobilien in seinem Terri
tor ium betreffen, bzw. widersprechende Ei
gentumsansprüche von den Gerichten des 
Forumstaates klären zu lassen. Der Entwurf 
des Art. 15 wurde auf Vorschlag des Redak
t ionsausschusses gebilligt. 
Staatenverantwortlichkeit: Auf der Grundlage 
des vierten Berichts ihres Berichterstatters 
zu diesem Thema setzte die Kommission ihre 
Beratungen an dem Teil II des Entwurfs fort 
und beriet insbesondere die ihr vorgelegten 
Entwürfe zu vier Artikeln zu den Rechtsfol
gen eines in Teil I beschriebenen Völker
rechtsverstoßes eines Staates. Die vier Art i 
kel wurden vorläufig angenommen. Ein in Er
wägung gezogener Teil III könnte Best im
mungen über die praktischen Möglichkeiten 
der Durchsetzung der materiellen Regeln so
wie über ein Streitschlichtungsverfahren 
beinhalten. Ein Hauptpunkt in der Diskussion 
war das Verhältnis zu dem Komplex V e r g e 
hen gegen Frieden und S icherhe i t , wobei — 
bei aller sachlicher Nähe beider Komplexe — 
sich als Abgrenzungskri ter ium der Adressa
tenkreis anbietet: hier der Staat, dort eine 
natürliche Person. Ein weiterer Diskussions
punkt war die Frage, welche Rechtsnatur die 
von der Kommission angestrebte Kodifika
t ion haben soll: eine verbindliche Konven
t ion, eine bloße Richtlinie für staatliches Ver
halten oder (als Zwischenlösung) eine Kon
vention, die dann zur Anwendung kommt, 
wenn im Streitfall über ein Fehlverhalten die 
Frage im Rahmen eines internationalen 
Streitschlichtungsverfahrens behandelt wird. 
Unterschiedliche Ansichten bestanden 
schließlich in dem Punkt, ob neben Völker
rechtsverstößen mit universellem Charakter 
auch das Fehlverhalten aus zweiseitigen Be
ziehungen einbezogen werden und in wel
cher Reihenfolge über sie und die rechtl i
chen Konsequenzen diskutiert werden sollte. 
Die Ansichten über den Inhalt und die Reich
weite der materiellen Regelungen für die 
Rechtsfolgen von Völkerrechtsverstößen lie
gen insbesondere angesichts der Zweifel 
über das letztlich erstrebte Ziel noch weit 
auseinander. 
Diplomatische Post und diplomatisches Ge
päck: Von den im letzten Jahr an den Redak
tionsausschuß überwiesenen 14 Artikeln 
nahm bei der diesjährigen Sitzung die Kom
mission die ersten acht Artikel vorläufig an. 
Der der Kommission vorl iegende vierte Be
richt des Berichterstatters enthält einen Vor
schlag für das gesamte Kodifikationsvorha
ben. Aus Zeitgründen wurden nur die ersten 
zwei Abschni t te des Berichts besprochen. 
Nichtschiffahrtliche Nutzung internationaler 
Wasserwege: Grundlage der Diskussion 
hierüber war der erste Bericht des neuen 
Berichterstatters. Dieser Bericht konnte auf 
den Arbeiten der Kommission, die in den ver
gangenen Jahren geleistet wurden, aufbauen 
und enthielt einen vollständigen Entwurf für 
eine Konvention, bestehend aus 39 Artikeln 
in sechs Kapiteln. Gleichzeitig wurde der 
Kommission eine schrift l iche Anmerkung 
über den Entwurf für Verhaltensrichtlinien für 
Staaten im Bereich des Umweltschutzes für 
die Erhaltung und sinnvolle Nutzung natürli

cher Reichtümer von zwei oder mehr Staaten 
vorgelegt. Bei der Diskussion bestand Einig
keit darin, daß die angestrebte Kodifikation 
ein Rahmenabkommen darstellen sollte. Die
ses Rahmenabkommen soll genügend Raum 
bieten für die Anpassung seiner rechtl ichen 
Ausgestal tung an die jeweiligen natürlichen 
Gegebenheiten in Regionalabkommen. Dabei 
müßten die grundlegenden Best immungen 
des Rahmenabkommens als verbindliche 
rechtl iche Standards Berücksicht igung f in
den. Der Bericht und der in ihm enthaltene 
Entwurf fanden im wesentl ichen Zust im
mung. Auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Diskussion in der Völkerrechtskommission 
und im 6. Hauptausschuß der Generalver
sammlung soll der Komplex weiterverfolgt 
werden. 
Beziehungen zwischen Staaten und interna
tionalen Organisationen: Auf diesem tei l
weise bereits durch die Wiener Konvention 
über die Vertretung von Staaten in ihren Be
ziehungen mit internationalen Organisationen 
von 1975 abgedeckten Gebiet sind noch der 
Status, die Privilegien und die Immunität in
ternationaler Organisationen und der für sie 
tätigen Personen zu behandeln. Bedingt 
auch durch den Wechsel des Berichterstat
ters stockt auf diesem Gebiet die Arbeit der 
Kommission; sie soll allerdings fortgeführt 
werden. 
Ersatzpflicht für nichtrechtswidrige Verlet
zungen: Der Berichterstatter hat die zu die
sem Thema 1982 auf der 34.Tagung der Kom
mission und danach im 6. Hauptausschuß der 
Generalversammlung geführten intensiven 
Diskussionen zusammengefaßt. Als Kern
punkt des Vorhabens wird die Verpfl ichtung 
der Staaten angesehen, grenzüberschrei
tende Schädigungen zu verhindern, zu ver
mindern und etwaige Folgen zu beseit igen. 
Dabei muß ein Ergebnis weniger mit generel
len Verbotsnormen als mit einem gerechten 
Interessenausgleich angestrebt werden, um 
die Handlungsfreiheit mit der Freiheit vor 
grenzüberschreitenden Schädigungen in Ein
klang zu bringen. Bei diesem Thema besteht 
innerhalb der Kommission noch ein hohes 
Maß an Meinungsunterschieden in grundle
genden Fragen. 
Insgesamt scheint sich bei den Beratungen 
der Völkerrechtskommission eine gewisse 
Schwerpunktverlagerung insofern anzudeu
ten, als mit dem Abschluß der Beratungen 
zum Thema der >Staatennachfolge in ande
ren Angelegenheiten als Ver t rägen (vgl. VN 
3/1983 S.97f.) das Hauptaugenmerk sich von 
der Notwendigkeit der Sicherung oder Her
vorhebung der Rechte der Entwicklungslän
der abgewendet hat und sich nunmehr auf 
die Erhaltung der natürlichen Umwelt richtet. 
Deutlich wird dies im Rahmen der Diskussion 
der Themen >Staatenverantwortlichkeit< und 
Völkerrecht l iche Haftung für Schäden auf
grund von Handlungen, die nicht völker
rechtswidrig sind< (unter dem Stichwort der 
Haftung für grenzüberschreitende Schadens
ereignisse) und insbesondere bei dem Kom
plex der >nichtschiffahrtlichen Nutzung inter
nationaler Wasserwegen Auch im Zusam
menhang mit dem >Entwurf für einen Kodex 
zur Erfassung von Vergehen gegen den Frie
den und die Sicherheit der Menschhe i t wird 
die Einbeziehung schwerster Umweltschä
den erwogen. Der Kommission könnte damit 
rechtzeitig ein Schritt zu einem Beitrag zur 
Lösung eines der drängendsten Zukunfts
probleme gelingen. Klaus Bockslaff • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Namibia 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Na
mib ia -Frage .— Resolution 539(1983) v om 
28.0ktober 1983 

Der Sicherheitsrat, 

— nach Behandlung des Ber ichts des Gene
ralsekretärs (S/15943) vom 29.August 
1983, 

— unter H inwe is auf die Resolutionen 
1514(XV) v om 14.Dezember 1960 und 
2145(XXI) vom 27. Oktober 1966 der Ge
nera lversammlung, 

— unter H inwe is auf seine Resolutionen 
301(1971), 385(1976), 431(1978), 432(1978), 
435(1978), 439(1978) und 532(1983) und i n 
Bekräftigung derselben, 

— i n ernster Sorge über die anhaltende i l le
gale Besetzung Namibias durch Südafri
ka, 

— ferner i n ernster Sorge über die i m Süd
l ichen A f r i k a bestehende Spannung und 
Instabilität, und über die wachsende Be
drohung für die Sicherheit der Region 
wie auch über die wei tre ichenden Kon
sequenzen für den Welt fr ieden und die 
internat ionale Sicherheit, die sich dar
aus ergeben, daß Südafrika Namib ia wei
t e rh in als Sprungbret t für Aggressions
akte gegen afr ikanische Staaten der Re
gion und für die Destabi l is ierung dieser 
Staaten benutzt, 

— erneut erklärend, daß die Vere inten Na
t ionen völkerrechtlich für Namib ia zu
ständig s ind und daß der Sicherheitsrat 
die Hauptve ran twor tung für die Gewähr
le istung der Durchführung seiner Reso
lut ionen, insbesondere der Resolutionen 
385(1976) und 435(1978) trägt, i n denen 
die Abha l tung freier und fa irer Wahlen 
i n dem T e r r i t o r i u m unter der Aufs icht 
und Kont ro l l e der Vere inten Nat ionen 
gefordert w i r d , 

— entrüstet darüber, daß Südafrikas Be
har ren auf e inem n icht zur Sache gehö
renden u n d über diese hinausgehenden 
>Junktim< der Durchführung der Resolu
t i on 435 (1978) des Sicherheitsrats i m 
Wege steht, 

1. ve rur te i l t Südafrika dafür, daß es i n fla
granter Mißachtung von Resolutionen 
der Genera lversammlung und Beschlüs
sen des Sicherheitsrats der Vere inten 
Nat ionen Namib ia we i t e rh in i l legal be
setzt hält; 

2. v e rur t e i l t Südafrika ferner dafür, daß es 
sich der Durchführung der Resolution 
435(1978) des Sicherheitsrats i n den Weg 
stellt, i ndem es entgegen den Best im
mungen des Plans der Vere inten Natio
nen für die Unabhängigkeit Namibias 
auf Vorbedingungen beharrt ; 

3. weist Südafrikas Beharren auf e inem 
J u n k t i m zwischen der Unabhängigkeit 
Namibias und nicht zur Sache gehörigen 
sowie über diese hinausgehenden Fra
gen als unvere inbar m i t Resolution 
435(1978), anderen Beschlüssen des Si
cherheitsrats und den Resolutionen der 
Genera lversammlung zu Namibia , dar
unter auch Resolution 1514(XV) der Ge
nera lversammlung vom 14.Dezember 
1960, zurück; 

4. erklärt, daß die Unabhängigkeit Nami
bias n icht von der Lösung von Pro
b lemen abhängig gemacht werden kann , 
die m i t der Resolution 435(1978) des Si
cherheitsrats nichts zu t u n haben; 

5. w iederho l t erneut, daß die Resolution 
435(1978) des Sicherheitsrats, die den 
Plan der Vere inten Nat ionen für die Un

abhängigkeit Namibias enthält, die ein
zige Grundlage für eine fr iedl iche Beile
gung des namibischen Problems dar
stel lt ; 

6. n i m m t zur Kenntn is , daß die vom Gene
ralsekretär gemäß Zif fer 5 der Resolu
t i on 532(1983) geführten Konsul ta t ionen 
bestätigt haben, daß alle noch offenen 
für die Resolution 435(1978) des Sicher
heitsrats re levanten Fragen geklärt wor
den sind; 

7. stel l t fest, daß das Wahlsystem für die 
Wahlen zur Verfassunggebenden Ver
sammlung festgelegt werden sollte, be
vor der Sicherheitsrat die Resolution 
verabschiedet, die die Durchführung des 
Plans der Vere inten Nat ionen empfiehlt ; 

8. fordert Südafrika auf, den Generalsekre
tär ab sofort zu unterstützen und i h n von 
dem von Südafrika gewählten Wahlsy
stem i n Kenntn i s zu setzen, u m die so
fortige und bedingungslose Durchfüh
rung des i n Resolution 435(1978) des Si
cherheitsrats enthal tenen Plans der Ver
e inten Nat ionen zu er le ichtern; 

9. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherhei tsrat so bald wie möglich, späte
stens jedoch bis zum 31.Dezember 1983, 
über die Durchführung dieser Resolu
t i on zu ber ichten; 

10. beschließt, m i t der Angelegenheit akt iv 
befaßt zu ble iben und nach der Vorlage 
des Ber ichts des Generalsekretärs um
gehend zusammenzutreten, u m den Fort
gang der Durchführung der Resolution 
435(1978) zu überprüfen und i m Falle ei
ner anhaltenden Obs t ruk t i on durch Süd
a f r ika die Verabschiedung geeigneter 
Maßnahmen gemäß der Charta der Ver
e inten Nat ionen zu erwägen. 

Abst immungsergebnis : +14; —0; = 1 : Verei
nigte Staaten. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Angr i f f 
Südafrikas gegen Angola vom Terr i to 
r i u m Namibias aus. — Resolu
t i on 545(1983) vom 20.Dezember 1983 

Der Sicherheitsrat, 

— nach Anhörung der Erklärung des Stän
digen Vertreters Angolas bei den Vere in
ten Nat ionen, 

— tief besorgt darüber, daß südafrikani
sche Streitkräfte i n f lagranter Verlet
zung der Grundsätze und Ziele der 
Charta der Vere inten Nat ionen und des 
Völkerrechts we i t e rh in Tei le des südli
chen Ango la besetzt halten, 

— i n ernster Besorgnis über die massiven 
Ver luste an Menschenleben und we i t re i 
chenden Zerstörungen an Sachwerten, 
die durch die fortgesetzten Angr i f f e auf 
das Hoheitsgebiet der Vo lksrepubl ik A n 
gola u n d die militärische Besetzung die
ses Te r r i t o r iums verursacht worden 
sind, 

— unter H inwe is auf seine Resolutionen 
387(1976), 428(1978), 447(1979), 454(1979) 
und 475(1980), 

— eingedenk dessen, daß gemäß A r t i k e l 2 
Absatz 4 der Charta der Vere inten Natio
nen alle Mi tg l i edstaaten i n ih r en inter
nat ionalen Beziehungen jede gegen die 
te r r i to r ia l e Integrität oder die polit ische 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete 
oder sonst m i t den Zielen der Charta un 
vere inbare Androhung oder Anwendung 
von Gewalt zu unter lassen haben, 

— sich dessen bewußt, daß angesichts der 

fortgesetzten Ver le tzung der Charta der 
Vere in ten Nat ionen durch Südafrika 
w i rksame Maßnahmen zur Wahrung des 
Welt fr iedens und der in ternat iona len Si
cherhe i t ergr i f f en werden müssen, 

1. v e rur t e i l t nachdrücklich Südafrikas an
haltende militärische Besetzung von Tei
len des südlichen Angola, die eine fla
grante Ver le tzung des Völkerrechts wie 
auch der Unabhängigkeit, Souveränität 
u n d t e r r i t o r i a l en Integrität Angolas dar
stel l t ; 

2. erklärt, daß die anhaltende w iderrecht l i 
che militärische Besetzung des Hoheits
gebiets der Vo lksrepubl ik Angola eine 
f lagrante Ver le tzung der Souveränität, 
Unabhängigkeit und t e r r i t o r i a l en Inte
grität Angolas darste l l t und den Welt fr ie
den und die internat ionale Sicherheit ge
fährdet; 

3. ver langt, daß Südafrika alle seine Besat
zungstruppen unverzüglich und bedin
gungslos aus dem angolanischen Terr i to 
r i u m zurückzieht, alle Übergriffe auf die
sen Staat e inste l l t und die Souveränität 
und t e r r i t o r ia l e Integrität der Volksre
pub l i k Ango la künftig s t r i k t achtet; 

4. ist ferner der Auffassung, daß Angola 
Anspruch auf eine angemessene Ent
schädigung für alle e r l i t t enen Sachschä
den hat; 

5. forder t alle Mitg l iedstaaten auf, alle 
Maßnahmen zu unterlassen, die die Un
abhängigkeit, t e r r i to r ia l e Integrität und 
Souveränität der Vo lksrepubl ik Ango la 
untergraben würden; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution zu verfolgen 
u n d dem Sicherhei tsrat entsprechend 
Ber icht zu erstatten; 

7. beschließt, m i t dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abst immungsergebnis : +14; —0; = 1 : Verei
nigte Staaten. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Ang r i f f 
Südafrikas gegen Angola v om Terr i to 
r i u m Namibias aus. — Resolu-
tion546(1984) vom 6.Januar 1984 

Der Sicherheitsrat, 

— nach Behandlung der Erklärung des 
Ständigen Vertre ters Angolas bei den 
Vere inten Nat ionen, 

— unter H inwe is auf seine Resolutionen 
387(1976), 418(1977), 428(1978), 447(1979), 
454(1979), 475(1980) und 545(1983), 

— ernst l i ch besorgt über die neuerl iche Es
ka la t ion des nichtprovoz ier ten Bombar
dements und der ständigen Aggressions
akte, einschließlich der fortgesetzten m i 
litärischen Besetzung, welche das rassi
stische Regime Südafrikas unter Verlet
zung der Souveränität, des Lu f t raums 
u n d der t e r r i t o r i a l en Integrität Angolas 
v o rn immt , 

— betrübt über die tragischen und immer 
höheren Ver luste an Menschenleben und 
besorgt über die Schäden und Zerstörun
gen an Sachwerten als Ergebnis der Tat
sache, daß Südafrika das Hoheitsgebiet 
Angolas intensiver bombardier t , andere 
militärische Angr i f f e gegen es geführt 
u n d es militärisch besetzt hat, 

— empört über die i n Zuwiderhand lung ge
gen die Charta der Vere inten Nat ionen 
und einschlägige Resolutionen des Si
cherheitsrats erfolgende fortgesetzte m i -
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litärische Besetzung von Te i len des Ho
heitsgebiets Angolas durch Südafrika, 

— i m Bewußtsein der Notwendigke i t w i r k 
samer Maßnahmen zur Verh inderung 
bzw. Beseit igung al ler durch die militäri
schen Angr i f f e Südafrikas verursachten 
Bedrohungen des Welt fr iedens und der 
in ternat iona len Sicherheit , 

1. ve rur te i l t Südafrika nachdrücklich we
gen seines erneuten, intens iv ier ten, vor
sätzlichen und nichtprovoz ier ten Bom
bardements sowie wegen der anhalten
den Besetzung von Te i l en des angolani
schen Hoheitsgebiets, welche eine fla
grante Ver le tzung der Souveränität u n d 
der t e r r i t o r i a l en Integrität dieses Landes 
darstel len und den Welt f r ieden u n d die 
internat ionale S icherhei t ernst l i ch ge
fährden; 

2. ve rur te i l t Südafrika ferner nachdrück
l ich wegen der Benutzung des internat io 
nalen Te r r i t o r iums von Namib ia als 
Sprungbret t für die bewaffneten A n 
gri f fe sowie für die Au f rechte rha l tung 
seiner Besetzung von Te i l en des Ho
heitsgebiets Angolas; 

3. verlangt, daß Südafrika jedes Bombarde
ment und alle anderen Aggressionsakte 
unverzüglich e inste l l t und alle seine 
Streitkräfte, die angolanisches Hoheits
gebiet besetzt hal ten, sofort bedingungs
los abzieht u n d sich dazu verpf l ichtet , 
die Souveränität, den Lu f t r aum, die ter
r i tor ia le Integrität u n d die Unabhängig
ke i t Angolas s t r i k t zu achten; 

4. forder t alle Staaten auf, das i n Resolu
t i on 418(1977) des Sicherheitsrats gegen 
Südafrika verhängte Waffenembargo 
vo l l e inzuhalten; 

5. bekräftigt das Recht Angolas, gemäß den 
einschlägigen Bes t immungen der Charta 
der Vere inten Nat ionen und insbeson
dere gemäß A r t i k e l 51 alle für die Verte i 
d igung und Wahrung seiner Souveräni
tät, t e r r i t o r ia l en Integrität und Unabhän
gigkeit er forder l ichen Maßnahmen zu 
tref fen; 

6. ersucht die Mitg l iedstaaten erneut, der 
Vo lksrepubl ik Angola jede erforderl iche 
Hi l f e zu gewähren, dami t sie sich gegen 
die eskal ierenden militärischen Angr i f fe 
Südafrikas sowie gegen dessen anhal

tende Besetzung von Te i len Angolas ver
te idigen k a n n ; 

7. bekräftigt ferner, daß Ango la Anspruch 
auf eine umgehende u n d angemessene 
Entschädigung für die infolge dieser 
Aggressionsakte u n d der anhaltenden 
Besetzung von Te i len seines Hoheitsge
biets durch die südafrikanischen Streit
kräfte aufgetretenen Ver luste an Men
schenleben u n d für Sachschäden hat; 

8. beschließt, i m Falle der Nichtbefo lgung 
dieser Resolut ion durch Südafrika die 
erneut zusammenzutreten, u m über die 
Verabschiedung w i rksamere r Maßnah
men i m E ink l ang m i t den entsprechen
den Bes t immungen der Charta der Ver
e inten Nat ionen zu beraten; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution zu verfolgen 
u n d dem Sicherhei tsrat spätestens bis 
10.Januar 1984 darüber Ber icht zu er
statten; 

10. beschließt, m i t dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abst immungsergebnis : +13 ; —0; = 2 : Groß
br i tann ien , Vereinigte Staaten. 

Literaturhinweise 

Ernährungs- und Landwirtschaftsorga
nisation der Vere inten Nationen ( FAO ) : 
Die F A O : Ursprung, Aufbau und E n t 
w ick lung 1945-1981 

(Schri f tenreihe des Bundesministers für 
Ernährung, Landwir tschaf t und Forsten) 
Münster-Hiltrup: Landwir tschaf tsver lag 
1983 
236 S., 18,- D M 

Das von der FAO i m vor letzten Jahr her
ausgegebene Buch >FAO: i ts or ig ins, forma
t ion and evolut ion 1945-1981< l iegt n u n m e h r 
auch i n deutscher Übersetzung vor. Es ist 
die erste umfassende Dars te l lung der Vor
geschichte, Gründung, En tw i ck lung und 
Aufgabenste l lung dieser Sonderorganisa
t i on der Vere inten Nat ionen. Der Verfasser 
des Buches, Dr. Ra lph W. Phi l l ips aus den 
Vere in ig ten Staaten, zuletzt von 1978 bis 
1981 Stel lvertretender Genera ld i rektor der 
FAO, war schon an den Vorbere i tungen zur 
ersten FAO-Konferenz i m Jahre 1945 betei
l i g t und seitdem der Organisat ion als M i ta r 
beiter oder als Delegierter seines Landes 
fast ständig verbunden. Aus der so erworbe
nen Kenntn i s heraus schi ldert er anschau
l i ch die ersten Schr i t te der Gründung der 
FAO i m kanadischen Quebec, die E inr i ch 
tung der Zentrale der Organisat ion i n Wa
shington, ihre Ver legung i m Jahre 1951 
nach Rom und die En tw i ck lung der FAO bis 
1981. 

Die ausführliche Schi lderung umfaßt insbe
sondere folgende Themen: Entstehungsge
schichte, En tw i ck lung der Organisations
s t ruk tur , Regierungsorgane (Rat, Konfe
renz), Ausschüsse, Mitg l iedstaaten, Biogra
ph ien der Genera ld i rektoren und ih re r 
Stel lvertreter, En tw i ck lung und Aufgaben 
der einzelnen Hauptabte i lungen, Abte i lun
gen u n d anderer Organisat ionseinhei ten so
wie deren Le i tung, En tw i ck lung des Ar
be i tsprogramms und Haushalts , M i ta rbe i 
terstab. Ferner geht der Au to r auf das von 
der FAO u n d den Vere inten Nat ionen ge
me insam getragene Welternährungspro
g r a m m (WEP) sowie auf die Beziehungen 
der FAO zu anderen Organisat ionen des 
UN-Systems ein. Hannelore Gerbener • 

United Nations Library , Geneva (ed.): 
The League of Nations in retrospect 

Ber l in-New York: Walter de Gruyter 1983 
ca. 440 S., 164,- D M 

Der Völkerbund galt und g i l t als e in 
glanzloses Kap i t e l i n der Geschichte der in 
ternat ionalen Beziehungen. Seit er 1946 auf
gelöst wurde, w i r d er (viel leicht zu Unrecht) 
k a u m mehr zur Kenntn i s genommen. U m so 
verdienstvol ler is t es daher, daß die Bibl io
thek der Vere inten Nat ionen und das re
nommier te >Institut univers i ta i re de hautes 
etudes internationales< i n Genf sich aus An 
laß des 60.Jahrestags der Gründung des 
Völkerbundes dieses Themas durch die Ab
ha l tung eines Symposiums (6.-9.11.1980) 
angenommen haben. Seine (meist i n engli
scher, teils i n französischer Sprache abge
faßten) Beiträge l iegen nun i n Fo rm eines 
Sammelbandes vor; insgesamt spiegeln sie 
die neueren einschlägigen Forschungser
gebnisse wider. 
Der Band gl iedert sich i n v ier Kapi te l , de
nen e in einführender Aufsatz vorangestel l t 
ist, der die zentralen Erkenntnisse aus den 
Diskussionen der Veransta l tung aufgreift. 
Das 1. Kap i t e l behandelt die >institutionel-
len Aspekte<. Diese Überschrift ist insofern 
etwas irreführend, als man vergebens nach 
e inem Bei t rag sucht, i n dem die Funkt i onen 
der einzelnen Völkerbundorgane und i h r 
Verhältnis zueinander eingehend analysiert 
werden. Diese Lücke muß als schmerzl ich 
empfunden werden. Dem weniger vorgebi l
deten Leser w i r d so n icht die Hi l fe gewährt, 
die er benötigt, u m die tei lweise m i t bemer
kenswerter Liebe zum Deta i l behandelten 
Einzelprobleme e inordnen zu können. Die 
F u n k t i o n der Beiträge des 1.Kapitels be
steht deshalb mehr dar in , den histor ischen 
Bogen von der Konferenzdiplomatie des Eu
ropäischen Mächtekonzerts über den Völ
ke rbund bis zu den Vere inten Nat ionen zu 
schlagen. 

Das 2. Kap i t e l is t dem Verhältnis einiger 
Staaten zum Völkerbund gewidmet. Aus die
sen Fal ls tudien (bedauerlicherweise fehl t 
Frankre ich ) w i r d deut l ich, wie eng der Miß
erfolg des Bundes m i t den jewei l igen natio
nalen Erwar tungsha l tungen seiner Mi tg l i e 
der verknüpft war. Dies k o m m t besonders 
i n dem Abschn i t t über Deutschland zum 
Ausdruck (von dem i n New York lehrenden 
Chr is toph M . K immich ) . K i m m i c h betont, 
daß die Deutschen den Völkerbund stets als 

Ins t rument zur Revision des Versai l ler Ver
trages verstanden hätten. Nach dem Ende 
der Ära Stresemann sei dieses Zie l n i ch t 
mehr m i t Umsicht und Geduld, sondern n u r 
noch m i t Druck und Erpressung verfolgt 
worden. Diese Po l i t ik habe — nachdem die 
angestrebte Gleichberecht igung n icht habe 
erre icht werden können — beinahe zwangs
läufig i n den deutschen A u s t r i t t (auch ohne 
Hitler?) münden müssen. 
Ausführliche Würdigungen er fahren auch 
die für den B u n d so verhängnisvolle Isola
t ionspo l i t ik der Vere in ig ten Staaten i n der 
Zwischenkriegszeit und die Rolle des Gast
landes Schweiz. 
Die beiden letzten Kap i te l s ind den A k t i v i 
täten der ersten Weltorganisat ion vorbehal
ten. Ih re Themen unterscheiden sich gar 
n i ch t sehr von denen der Vere inten Natio
nen: Abrüstung, internat ionale Sicherheit, 
technische und wir tschaf t l iche Zusammen
arbeit, Flüchtlings- und Minderhe i tenpro
bleme, Kolonia l f ragen. So ve r t rau t dem Le
ser diese Themenl iste größtenteils ist, die 
Lektüre der zu diesen Fragen abgedruckten 
Beiträge zeigt deut l ich, wie sehr sich i h r 
wel tpol i t ischer H in t e r g rund gewandelt hat. 
Als Beispiel hierfür mag e in Bl ick auf die 
Behandlung der Probleme der heute als 
D r i t t e n Welt bekannten Staaten dienen: Wo 
i m Völkerbund das Mandatssystem die De
batte beherrschte, stehen heute Entko lon i 
s ierung u n d wir tschaf t l iche Selbstbestim
m u n g auf der Tagesordnung. 
Es fehl t hier der Raum, näher auf die 22 
Aufsätze dieser Tagungsdokumentat ion ein
zugehen. I n einer Gesamtbewertung k a n n 
aber dre ier le i festgestellt werden: Der Band 
hätte m i t ger ingem Au fwand wesentl ich i n 
format iver gestaltet werden können. So hät
ten sicher ohne weiteres beispielsweise eine 
Liste der Mitg l iedstaaten (m i t i h r en E in-
u n d Austr i t tsdaten) sowie Aufste l lungen 
der Mi tg l i eder des Rates und der Amtszei
ten der Generalsekretäre angehängt wer
den können. Positiv is t zu vermerken, daß 
das Buch eine Vie lzahl wen ig bekannter 
Einzelhei ten über die internat iona len Bezie
hungen der Zwischenkriegszeit enthält. 
Darüber hinaus w i r d an einige beinahe der 
Vergessenheit anheimgefal lene Persönlich
ke i ten und ihre Verdienste e r inner t (ge
nann t seien hier nur der erste Generalse
kretär Sir Eric D r u m m o n d und der Flücht
l ingskommissar u n d Friedensnobelpreisträ
ger Fr id t jo f Nansen). Horst Risse • 
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 über die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geben den Stand vom 1.Februar 1984 wieder. 
Die erste Tabelle enthält die 158 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer Reihenfolge mit den Daten ihrer Auf
nahme in die Weltorganisation; am Schluß sind die derzeitigen Nichtmitgliedstaaten genannt. Die zweite Tabelle informiert über 
die Verteilung der Mitgliedstaaten auf die fünf Regionalgruppen, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet haben; ihnen kommt 
beim Meinungsbildungsprozeß innerhalb der Weltorganisation besondere Bedeutung zu. 
Die Tabellen 3 und 4 ordnen die Mitgliedstaaten nach Gebietsgröße bzw. Bevölkerungszahl ein. Hierbei sind aus Vergleichsgrün
den die größten Nichtmitgliedstaaten ohne fortlaufende Nummer zusätzlich aufgeführt. Die Angaben hinsichtlich der Bevölkerung 
fußen auf dem >Monthly Bulletin of Statistics< der Vereinten Nationen vom Dezember 1983 und geben im allgemeinen Schätzungen 
für den Stand von Jahresmitte 1982 wieder. 

DIE MITGLIEDSTAATEN IN ALPHABETISCHER ORDNUNG MIT BEITRITTSDATEN (Tabelle 1) 

Stand vom 1. Feb rua r 1984 

1. Ägypten 24.10.1945 60. I ta l i en 14.12.1955 120. Saudi-Arabien 24. 10. 1945 
2. Äquatorialguinea 12.11. 1968 61. Jama ika 18. 9.1962 121. Schweden 19. 11.1946 
3. Äthiopien 13.11.1945 62. Japan 18.12.1956 122. Senegal 28. 9.1960 
4. A fghan is tan 19.11. 1946 63. Jemen 123. Seschellen 21. 9.1976 
5. A lban i en 14.12.1955 (Arabische Republ ik ) 30. 9.1947 124. S ierra Leone 27. 9.1961 
6. A lger i en 8.10.1962 64. Jemen 125. Simbabwe 25. 8.1980 
7. Ango la 1.12. 1976 (Demokrat ischer ) 14.12.1967 126. Singapur 21. 9.1965 
8. An t i gua u n d Barbuda 11.11. 1981 65. Jordan ien 14.12.1955 127. Somal ia 20. 9.1960 
9. A rgen t in i en 24.10.1945 66. Jugoslawien 24.10.1945 128. Sowjetunion 24. 10.1945 

10. Aus t ra l i en 1.11. 1945 67. K a m e r u n 20. 9.1960 129. Spanien 14. 12.1955 
11. Bahamas 18. 9.1973 68. Kamputschea 14.12.1955 130. Sr i L a n k a 14. 12.1955 
12. Bahra in 21. 9.1971 69. Kanada 9.11.1945 131. St. Chr is toph u n d Nevis 23. 9.1983 
13. Bangladesch 17. 9. 1974 70. Kap Verde 16. 9.1975 132. St. Luc ia 18. 9.1979 
14. Barbados 9.12.1966 71. Ka ta r 21. 9.1971 133. St. V incent 
15. Belg ien 27.12.1945 72. Ken i a 16.12.1963 u n d die Grenad inen 16. 9.1980 
16. Belize 25. 9.1981 73. K o l u m b i e n 5.11.1945 134. Sudan 12. 11.1956 
17. Ben in 20. 9.1960 74. Komoren 12.11.1975 135. Südafrika 7. 11.1945 
18. Bhu tan 21. 9.1971 75. Kongo 20. 9.1960 136. Sur iname 4. 12.1975 
19. B i r m a 19. 4. 1948 76. K u b a 24.10.1945 137. Swasi land 24. 9. 1968 
20. Bjelorußland 24.10.1945 77. K u w a i t 14. 5.1963 138. Syr ien 24. 10.1945 
21. Bo l iv ien 14.11. 1945 78. Laos 14.12.1955 139. Tansania 14. 12.1961 
22. Botswana 17.10. 1966 79. Lesotho 17.10.1966 140. Tha i l and 16. 12.1946 
23. Bras i l i en 24.10. 1945 80. L ibanon 24.10.1945 141. Togo 20. 9.1960 
24. Bu lgar i en 14.12. 1955 81. L iber ia 2.11.1945 142. T r i n i d a d u n d Tobago 18. 9.1962 
25. B u r u n d i 18. 9. 1962 82. L ibyen 14.12.1955 143. Tschad 20. 9.1960 
26. Chile 24.10. 1945 83. Luxemburg 24.10.1945 144. Tschechoslowakei 24. 10.1945 
27. China 24.10. 1945 84. Madagaskar 20. 9.1960 145. Türkei 24. 10.1945 
28. Costa Rica 2.11. 1945 85. M a l a w i 1. 12.1964 146. Tunes ien 12. 11.1956 
29. Dänemark 24.10. 1945 86. Malays ia 17. 9.1957 147. Uganda 25. 10.1962 
30. Deutsche 87. Maled iven 21. 9.1965 148. Ukra ine 24. 10.1945 

Demokratische Republik 18. 9 1973 88. M a l i 28. 9.1960 149. Ungarn 14. 12. 1955 
31. Deutschland, 89. Ma l t a 1.12.1964 150. Uruguay 18. 12. 1945 

Bundesrepublik 18. 9. 1973 90. M a r o k k o 12.11.1956 151. Vanua tu 15. 9.1981 
32. Dominica 18.12. 1978 91. Maure tan i en 27.10.1961 152. Venezuela 15. 11.1945 
33. Domin ikanische 92. Maur i t i u s 24. 4.1968 153. Vereinigte 

Republ ik 24.10. 1945 93. Mex iko 7.11.1945 Arabische Emira te 9. 12.1971 
34. Dschibut i 20. 9. 1977 94. Mongole i 27. 10.1961 154. Vereinigte Staaten 24. 10. 1945 
35. Ecuador 21.12. 1945 95. Mosambik 16. 9.1975 155. V i e tnam 20. 9. 1977 
36. E l Salvador 24.10. 1945 96. Nepal 14.12.1955 156. Zaire 20. 9. 1960 
37. Elfenbeinküste 20. 9. 1960 97. Neuseeland 24.10.1945 157. Zentra la fr ikanische 
38. Fidschi 13.10. 1970 98. Nicaragua 24.10.1945 Republ ik 20. 9.1960 
39. F inn land 14.12. 1955 99. Niederlande 10.12.1945 158. Zypern 20. 9. 1960 
40. F rankre i ch 24.10. 1945 100. Niger 20. 9.1960 
41. Gabun 20. 9. 1960 101. N iger ia 7.10.1960 
42. Gambia 21. 9. 1965 102. Norwegen 27.11.1945 
43. Ghana 8. 3. 1957 103. Obervolta 20. 9.1960 
44. Grenada 17. 9. 1974 104. Österreich 14.12.1955 
45. Gr iechenland 25.10. 1945 105. Oman 7.10.1971 S O N S T I G E S T A A T E N 
46. Großbritannien 24.10. 1945 106. Pakis tan 30. 9.1947 
47. Guatemala 21.11. 1945 107. Panama 13.11.1945 Ando r ra 
48. Guinea 12.12. 1958 108. Papua-Neuguinea 10.10.1975 B rune i 
49. Guinea-Bissau 17. 9. 1974 109. Paraguay 24.10.1945 K i r i b a t i 
50. Guyana 20. 9.1966 110. Peru 31.10.1945 Korea (Demokrat ische Vo lksrepubl ik ) 
51. H a i t i 24.10.1945 111. Ph i l ipp inen 24.10.1945 Korea (Republ ik) 
52. Honduras 17.12.1945 112. Polen 24.10.1945 L iechtenste in 
53. Ind ien 30.10.1945 113. Portugal 14.12.1955 Monaco 
54. Indonesien 28. 9.1950 114. Rumänien 14.12.1955 N a u r u 
55. I r a k 21.12.1945 115. Rwanda 18. 9.1962 San M a r i n o 
56. I r a n 24.10.1945 116. Salomonen 19. 9.1978 Schweiz 
57. I r l and 14.12. 1955 117. Sambia 1.12.1964 Tonga 
58. Is land 19.11. 1946 118. Samoa 15.12.1976 Tuva lu 
59. Israel 11. 5 1949 119. Säo Tome u n d Pr incipe 16. 9.1975 Vat ikans tad t 
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DIE MITGLIEDSTAATEN NACH REGIONALGRUPPEN (Tabelle 2) 

Afrikanische Staaten 

1. Ägypten 
2. Äquatorialguinea 
3. Äthiopien 
4. Alger ien 
5. Angola 
6. Ben in 
7. Botswana 
8. Burund i 
9. Dschibut i 

10. Elfenbeinküste 
11. Gabun 
12. Gambia 
13. Ghana 
14. Guinea 
15. Guinea-Bissau 
16. Kamerun 
17. Kap Verde 
18. Kenia 
19. Komoren 
20. Kongo 
21. Lesotho 
22. L iber ia 
23. L ibyen 
24. Madagaskar 
25. Ma law i 
26. M a l i 
27. Marokko 
28. Maure tan ien 
29. Maur i t ius 
30. Mosambik 
31. Niger 
32. Nigeria 
33. Obervolta 
34. Rwanda 
35. Sambia 
36. Säo Tome und Principe 
37. Senegal 
38. Seschellen 
39. Sierra Leone 
40. Simbabwe 
41. Somalia 
42. Sudan 
43. Swasi land 
44. Tansania 

45. Togo 
46. Tschad 
47. Tunesien 
48. Uganda 
49. Zaire 
50. Zentralafr ikanische 

Republ ik 

Asiatische Staaten 

1. A fghanistan 
2. Bahra in 
3. Bangladesch 
4. Bhutan 
5. B i r m a 
6. China 
7. Fidschi 
8. Ind ien 
9. Indonesien 

10. I r ak 
11. I r a n 
12. Japan 
13. Jemen 

(Arabische Republik) 
14. Jemen 

(Demokratischer) 
15. Jordanien 
16. Kamputschea 
17. Katar 
18. K u w a i t 
19. Laos 
20. L ibanon 
21. Malaysia 
22. Malediven 
23. Mongolei 
24. Nepal 
25. Oman 
26. Pakistan 
27. Papua-Neuguinea 
28. Phi l ipp inen 
29. Salomonen 
30. Samoa 
31. Saudi-Arabien 
32. Singapur 
33. Sr i Lanka 

34. Syr ien 
35. Tha i land 
36. Vanuatu 
37. Vereinigte 

Arabische Emirate 
38. V i e tnam 
39. Zypern 

Lateinamerikanische 
Staaten 

1. Ant i gua und Barbuda 
2. Argent in ien 
3. Bahamas 
4. Barbados 
5. Belize 
6. Bol iv ien 
7. Bras i l i en 
8. Chile 
9. Costa Rica 

10. Dominica 
11. Dominikanische Republ ik 
12. Ecuador 
13. E l Salvador 
14. Grenada 
15. Guatemala 
16. Guyana 
17. Ha i t i 
18. Honduras 
19. Jamaika 
20. Ko lumbien 
21. Kuba 
22. Mexiko 
23. Nicaragua 
24. Panama 
25. Paraguay 
26. Peru 
27. St. Christoph und Nevis 
28. St. Lucia 
29. St. Vincent 

und die Grenadinen 
30. Suriname 
31. T r in idad und Tobago 
32. Uruguay 
33. Venezuela 

w i r d be i W a h l e n als M i t g l i e d d ieser G r u p p e geführt; außerdem M i t g l i e d der as i a t i s chen Reg i ona l g ruppe 
w i r d b e i W a h l e n de r G r u p p e der westeuropäischen u n d a n d e r e n S taa t en zuge rechne t 

Osteuropäische Staaten 

1. Bjelorußland 
2. Bulgar ien 
3. Deutsche 

Demokrat ische Republ ik 
4. Jugoslawien 
5. Polen 
6. Rumänien 
7. Sowjetunion 
8. Tschechoslowakei 
9. Ukra ine 

10. Ungarn 

Westeuropäische 
und andere Staaten 

1. Austra l i en 
2. Belgien 
3. Dänemark 
4. Deutschland, 

Bundesrepublik 
5. F inn land 
6. Frankre ich 
7. Griechenland 
8. Großbritannien 
9. I r l and 

10. Is land 
11. I ta l i en 
12. Kanada 
13. Luxemburg 
14. Ma l ta 
15. Neuseeland 
16. Niederlande 
17. Norwegen 
18. Österreich 
19. Portugal 
20. Schweden 
21. Spanien 
22. Türkei* 

Ohne 
Gruppenzugehörigkeit 

1. A lban ien 
2. Israel 
3. Südafrika 
4. Vereinigte Staaten** 

DIE MITGLIEDSTAATEN NACH GEBIETSGRÖSSE (Fläche in qkm) (Tabelle 3) 

1. Sowjetunion 22 402 200*** 34. Türkei 780 576 66. Ecuador 283 561 
2. Kanada 9 976 139 35. Chile 756 945 67. Obervolta 274 200 
3. China 9 596 961 36. Sambia 752 614 68. Neuseeland 268 676 
4. Vereinigte Staaten 9 363 123 37. B i r m a 676 552 69. Gabun 267 667 
5. Brasi l ien 8 511 965 38. Afghanistan 647 497 70. Jugoslawien 255 804 
6. Austra l i en 7 686 848 39. Somalia 637 657 71. Deutschland, 
7. Ind ien 3 287 590 40. Zentralafr ikanische Bundesrepublik 248 577 
8. Argent in i en 2 766 889 Republ ik 622 984 72. Guinea 245 857 
9. Sudan 2 505 813 41. Ukra ine 603 700*** 73. Großbritannien 244 046 

10. A lger ien 2 381 741 42. Botswana 600 372 74. Ghana 238 537 
11. Zaire 2 345 409 43. Madagaskar 587 041 75. Rumänien 237 500 
12. Saudi-Arabien 2 149 690 44. Kenia 582 646 76. Laos 236 800 
13. Indonesien 2 027 087 45. Frankre ich 547 026 77. Uganda 236 036 
14. Mexiko 1 972 547 46. Tha i land 514 000 Korea 220 277 
15. L ibyen 1 759 540 47. Spanien 504 782 Korea (Demokratische 
16. I r an 1 648 000 48. Kamerun 475 442 Volksrepubl ik ) 120 538 
17. Mongolei 1 565 000 49. Papua-Neuguinea 461 691 Korea (Republik) 98 484 
18. Peru 1 285 216 50. Schweden 449 964 78. Guyana 214 969 
19. Tschad 1 284 000 51. Marokko 446 550 79. Oman 212 457 
20. Niger 1 267 000 52. I r ak 434 924 80. Bjelorußland 207 600 
21. Angola 1 246 700 53. Paraguay 406 752 81. Senegal 196 192 
22. M a l i 1 240 000 54. Simbabwe 390 580 82. Jemen (Arabische Republik) 195 000 
23. Äthiopien 1 221 900 55. Japan 372 313 83. Syr ien 185 180 
24. Südafrika 1 221 037 56. Kongo 342 000 84. Kamputschea 181 035 
25. Ko lumbien 1 138 914 57. F inn land 337 032 85. Uruguay 176 215 
26. Bol iv ien 1 098 581 58. Jemen (Demokratischer) 332 968 86. Tunesien 163 610 
27. Maure tan ien 1 030 700 59. Malaysia 329 749 87. Suriname 163 265 
28. Ägypten 1 001 449 60. V i e tnam 329 556 88. Bangladesch 143 998 
29. Tansania 945 087 61. Norwegen 324 219 89. Nepal 140 797 
30. Niger ia 92a 768 62. Elfenbeinküste 322 463 90. Griechenland 131 944 
31. Venezuela 912 050 63. Polen 312 677 91. Nicaragua 130 000 
32. Pakistan 803 943 64. I ta l i en 301 225 92. Tschechoslowakei 127 869 
33. Mosambik 801 590 65. Phi l ipp inen 300 000 93. Ma law i 118 484 
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94. Kuba 114 524 115. Dänemark 43 069 137. Jamaika 10 991 
95. Benin 112 622 Schweiz 41 288 138. L ibanon 10 400 
96. Honduras 112 088 116. Niederlande 40 844 139. Zypern 9 251 
97. L iber ia 111 369 117. Guinea-Bissau 36 125 140. T r in idad und Tobago 5130 
98. Bulgar ien 110 912 118. Belgien 30 513 141. Kap Verde 4 033 
99. Guatemala 108 889 119. Lesotho 30 355 142. Samoa 2 842 

100. Deutsche 120. A lbanien 28 748 143. Luxemburg 2 586 
Demokratische Republik 108 178 121. Salomonen 28 446 144. Komoren 2 171 

101. Is land 103 000 122. Äquatorialguinea 28 051 145. Maur i t ius 2 045 
102. Jordanien 97 740 123. Burund i 27 834 146. Säo Tome und Principe 964 
103. Ungarn 93 030 124. H a i t i 27 750 147. Dominica 751 
104. Portugal 92 082 125. Rwanda 26 338 148. Bahra in 622 
105. Österreich 83 849 126. Belize 22 965 149. St. Lucia 616 
106. Vereinigte 127. Dschibut i 22 000 150. Singapur 581 

Arabische Emirate 83 600 128. E l Salvador 21 041 151. Ant i gua und Barbuda 442 
107. Panama 77 082 129. Israel 20 770 152. Barbados 431 
108. Sierra Leone 71 740 130. Fidschi 18 274 153. St. V incent 
109. I r l and 70 283 131. K u w a i t 17 818 und die Grenadinen 388 
110. Sr i Lanka 65 610 132. Swasi land 17 363 154. Grenada 344 
111. Togo 56 785 133. Vanuatu 14 763 155. Ma l ta 316 
112. Costa Rica 50 700 134. Bahamas 13 935 156. Malediven 298 
113. Dominikanische Republik 48 734 135. Gambia 11295 157. Seschellen 280 
114. Bhutan 47 000 136. Katar 11 000 158. St. Christoph und Nevis 262 

DIE MITGLIEDSTAATEN NACH BEVÖLKERUNGSZAHL (in 1 000) (Tabelle4) 

1. China 1 020 670 51. Ghana 12 240 106. A lban ien 2 860 
2. Indien 711660 52. Chile 11490 107. Togo 2 750 
3. Sowjetunion 269 990*** 53. Mosambik 11 050 108. L ibanon 2 740 
4. Vereinigte Staaten 232 060 54. Ungarn 10 700 109. Singapur 2 470 
5. Indonesien 153 030 55. Portugal 10 030 110. Zentralafr ikanische 
6. Brasi l ien 126 810 56. Bjelorußland 9 870*** Republ ik 2 410 
7. Japan 118 450 57. Belgien 9 850 111. Costa Rica 2 320 
8. Bangladesch 92 590 58. Griechenland 9 790 112. Jamaika 2 250 
9. Pakistan 87 130 59. Kuba 9 780 113. L iber ia 2 110 

10. Niger ia 82 390 60. Saudi-Arabien 9 680 114. Jemen (Demokratischer) 2 090 
11. Mex iko 73 010 61. Syr ien 9 660 115. Panama 2 040 
12. Deutschland, 62. Madagaskar 9 230 116. Mongolei 1760 

Bundesrepublik 61 640 63. Bulgar ien 9 110 117. Mauretanien 1730 
Korea 58 080 64. Ecuador 8 950 118. Kongo 1 620 
Korea (Demokratische 65. Kamerun 8 870 119. K u w a i t 1 560 
Volksrepubl ik ) 18 750 66. Elfenbeinküste 8 570 120. Lesotho 1410 
Korea (Republik) 39 330 67. Schweden 8 330 121. Bhutan 1350 

13. I ta l i en 56 740 68. Guatemala 7 700 122. T r in idad und Tobago 1 200 
14. V i e tnam 56 210 69. Österreich 7 570 123. Maur i t ius 950 
15. Großbritannien 55 780 70. Simbabwe 7 540 124. Oman 950 
16. Frankre ich 54 220 71. Angola 7 450 125. Guyana 920 
17. Ukra ine 51 400*** 72. Ma l i 7 340 126. Botswana 860 
18. Phi l ipp inen 50 740 73. Kamputschea 6 980 127. Vereinigte 
19. Tha i land 48 490 74. Tunesien 6 730 Arabische Emirate 790 
20. Türkei 46 310 Schweiz 6 480 128. Fidschi 660 
21. Ägypten 44 670 75. Obervolta 6 360 129. Zypern 650 
22. I r an 40 240 76. Ma law i 6 270 130. Gambia 640 
23. Spanien 37 930 77. Sambia 6 160 131. Guinea-Bissau 590 
24. Polen 36 230 78. Jemen (Arabische Republik) 6 080 132. Swasi land 590 
25. B i r m a 35 910 79. Senegal 5 970 133. Gabun 560 
26. Äthiopien 32 780 80. Bol iv ien 5 920 134. Sur iname 410 
27. Südafrika 31 010 81. Dominikanische Republ ik 5 740 135. Äquatorialguinea 380 
28. Zaire 29 780 82. Niger 5 650 136. Komoren 380 
29. Argent in i en 29 160 83. Guinea 5 290 137. Dschibut i 360 
30. Ko lumbien 28 630 84. H a i t i 5 200 138. Luxemburg 360 
31. Kanada 24 630 85. Dänemark 5 120 139. Ma l ta 360 
32. Jugoslawien 22 650 86. Somalia 5 120 140. Kap Verde 340 
33. Rumänien 22 640 87. Rwanda 5 110 141. Bahra in 330 
34. Marokko 21 670 88. E l Salvador 5 000 142. Barbados 270 
35. A lger ien 20 290 89. F inn land 4 820 143. Ka ta r 260 
36. Sudan 19 450 90. Tschad 4 640 144. Salomonen 250 
37. Tansania 19 110 91. Burund i 4 460 145. Is land 240 
38. Peru 18 230 92. Norwegen 4 110 146. Bahamas 220 
39. Kenia 17 860 93. Israel 4 020 147. Belize 170 
40. Deutsche 94. Honduras 3 960 148. Malediven 160 

Demokratische Republik 16 860 95. Laos 3 900 149. Samoa 160 
41. A fghanistan 16 790 96. Sierra Leone 3 670 150. Vanuatu 130 
42. Tschechoslowakei 15 370 97. Ben in 3 620 151. St. Luc ia 120 
43. Nepal 15 350 98. Jordanien 3 490 152. Grenada 110 
44. Sr i Lanka 15 190 99. I r l and 3 480 153. St. V incent 
45. Austra l i en 15 170 100. Paraguay 3 370 und die Grenadinen 100 
46. Malaysia 14 770 101. L ibyen 3 220 154. Dominica 90 
47. Venezuela 14 710 102. Neuseeland 3 160 155. Säo Tome und Principe 90 
48. Niederlande 14 310 103. Papua-Neuguinea 3 090 156. Ant igua und Barbuda 80 
49. Uganda 14 060 104. Uruguay 2 950 157. Seschellen 60 
50. I r ak 14 000 105. Nicaragua 2 920 158. St. Chr istoph und Nevis 45 

Die für die Sowjetunion angegebenen Zahlen i n den Tabel len 3 und 4 gelten für die Gesamtheit der Unionsrepubl iken einschließlich der i n Tabelle 3 unter 
Nummer 41 und 80 beziehungsweise i n Tabelle 4 unter Nummer 17 und 56 gesondert aufgeführten Republ iken Ukra ine u n d Bjelorußland. Da diese selbständige 
Mitg l i eder der Vere inten Nat ionen sind, werden sie zusätzlich einzeln genannt. 
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Abrüstung und Entwicklung in den 80er Jahren 

Einzelpreis 
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PUBLICATIONS FROM T H E 
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Wissen Sie Herr Seifried, das Allerwichtigste bei der 
Entwicklungshilfe ist das Einfühlungsvermögen! 

Diese völlig überarbeitete und erweiterte Neu
auflage beschränkt sich nicht auf die Analyse 
des heutigen Zustands. Sie geht weiter und ver
sucht Alternativen zur bestehenden Entwick
lungspolitik zu zeigen und auch zu erläutern, 
was interessierte Personen und Gruppen in die
sem Bereich tun können. 

Bestellung bei: iz3w - Pf. 5328 • 7800 Freiburg 
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