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Ein neues Kapitel im humanitären Kriegsvölkerrecht? 
Zwei Zusatzprotokol le zu den Vier Genfer Rotkreuzkonventionen kurz vor der Verabschiedung 

H E L M U T FRICK 

Seit 1968, dem Internationalen Jahr der Menschenrechte, ist 
das humanitäre Völkerrecht ein ständig wiederkehrender Be
ratungsgegenstand der Vereinten Nationen. Auf der Inter
nationalen Menschenrechtskonferenz (Teheran, 22. April bis 
13. Mai 1968) war eine Entschließung verabschiedet worden, 
die den Generalsekretär der Vereinten Nationen aufforderte, 
nach Konsultationen mit dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz (IKRK) in Genf eine Studie über die Möglich
keiten zur Schaffung neuer humanitärrechtlicher Vertragsin
strumente zu erarbeiten. Diesen Anstoß hat die Generalver
sammlung noch im gleichen Jahr mit Resolution 2444(XXIII) 
positiv aufgenommen. 1969 erschien die Studie des UN-Sekre
tariats unter dem Titel >Respect for Human Rights in Armed 
ConflicU (UN-Doc.A/7720). Damit war erstmalig der Komplex 
der allgemeinen Menschenrechte (Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948, VN-Menschenrechtspakte von 1966) 
und das humanitäre Kriegsvölkerrecht miteinander verknüpft 
worden. Seitdem hat die Generalversammlung jährlich in 
Resolutionen zu diesem Thema Stellung genommen (vgl. Re
solutionen 2597(XXIV); 2673(XXV), 2674(XXV), 2675(XXV), 
2676(XXV), 2677(XXV); 2852(XXVI), 2853(XXVI); 3032(XXVII); 
3102(XXVIII); 3319(XXIX); 3500(XXX)). Das Generalsekreta
riat hat hierzu eine Reihe von Berichten vorgelegt (UN-Doc. 
A/8052, A/8781, A/9669, A/10195). Darüber hinaus befaßten 
sich die Vereinten Nationen im Rahmen der Tagesordnungs
punkte iProtection of Women and Children in Emergency or 
War Time Fighting for Peace, National Liberation and 
Independence< sowie ^Protection of Journalists Engaged in 
Dangerous Missions< mit Einzelfragen des hummanitären 
Völkerrechts. 
Trotz des großen Interesses, das die Vereinten Nationen aus 
ihrer spezifischen Sicht der Weiterentwicklung des humani
tären Völkerrechts entgegengebracht haben, ist das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf mit sei
ner über hundertjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet das 
eigentliche Aktionszentrum der von ihm bereits 1965 eingelei
teten Reformbestrebungen geblieben. Die zahlreichen Stel
lungnahmen der Vereinten Nationen haben aber einen nicht 
unerheblichen Einfluß auf die Entstehung und Gestaltung 

der beiden Zusatzprotokolle zu den Genfer Rotkreuz-Abkom
men ausgeübt. Die von verschiedener Seite angestrebte Über
tragung einer humanitären Mittlerrolle in bewaffneten Kon
flikten auf die Vereinten Nationen, wie sie etwa dem IKRK 
in den Genfer Konventionen von 1949 zukommt, hat jedoch 
bei den beteiligten Staaten keinen entscheidenden Anklang 
gefunden. 

I 
I n Genf t ag t seit 1974 in jährlichen Si tzungsper ioden d ie 
>Diplomatische Konfe renz z u r Neubestätigung u n d W e i t e r 
en twick lung des in bewaf fne ten Konf l ik ten a n w e n d b a r e n 
humanitären Völkerrechts <. I m J u n i dieses J a h r e s schloß 
nach s ieben wöchiger D a u e r die I I I . Sess ion; für d a s Frühjahr 
1977 ist n u n m e h r die abschließende Session geplant . 
W a s v e r b i r g t sich h i n t e r d e m umständlichen Konferenz t i t e l? 
K e i n ausschließlich fachjuris t isches U n t e r n e h m e n . Se lbs t e ine 
so spezielle Mate r i e wie das humanitäre Kriegsvölkerrecht 
k a n n sich h e u t e nicht m e h r in e inem uns t re i t igen pol i t i schen 
R a h m e n bewegen , sonde rn enthält Konfliktstoff, d e r w e i t 
über se inen e igent l ichen Bereich h inausgre i f t . Dies i s t a u c h 
e ine r d e r Gründe für die be re i t s mehrjährige D a u e r d e r K o n 
ferenz. 

I I 
Z u r w e l t w e i t e n Genfe r Z u s a m m e n k u n f t h a t t e d ie Schweiz 
als Depos i t a r s t aa t d e r Vier Genfe r R o t k r e u z - K o n v e n t i o n e n 
von 1949 e ingeladen. Te i l nahmebe rech t i g t w a r e n ursprünglich 
sämtliche e t w a 140 V e r t r a g s s t a a t e n d e r Genfe r A b k o m m e n 
u n d Mi tg l ieder d e r Ve re in t en Nat ionen , sowei t s ie d e n K o n 
ven t i onen noch nicht be ige t r e t en w a r e n . De r Schweizer E i n 
l a d u n g w a r e n z u r I. Session im J a h r 1974 zunächst e t w a 120 
S t a a t e n gefolgt; die Zah l d e r effekt iv t e i l n e h m e n d e n D e l e g a 
t ionen s a n k jedoch bis zu r I I I . Session auf we i t u n t e r 100 ab . 
N e b e n d e m nach lassenden In te resse de r Dr i t t en Wel t sp ie l te 
dabe i auch die zei tweise Ube r schne idung mi t d e n S i t z u n g s 
pe r ioden d e r I I I . UN-See rech t skonfe renz sowie 1976 m i t 
U N C T A D IV in Nai rob i e ine Rolle. Z u r Abschlußphase w i r d 
w i e d e r mi t e ine r höheren Bete i l igung zu r echnen sein, w e n n 
das Arbe i t se rgebn i s endgültig verabsch iede t w e r d e n soll. 
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I I I 
De r besonde re E i n l a d u n g s m o d u s schuf schon bei K o n f e r e n z 
beg inn e ine e r s t e poli t ische K o n t r o v e r s e : d ie Fes t l egung des 
Te i lnehmerk re i s e s . Guinea-Bissao , d a m a l s noch p o r t u g i e 
sische Uber seep rov inz , u n d die Provisor i sche Revo lu t ions 
r eg i e rung v o n Süd-Vietnam (PRG), d ie zu d ieser Zei t noch 
u m ih re i n t e r n a t i o n a l e A n e r k e n n u n g kämpften, b e a n s p r u c h 
t e n vol len T e i l n e h m e r s t a t u s ; die Dr i t t e Wel t fo rde r t e die 
E i n l a d u n g e ine r Re ihe von Bef re iungsbewegungen . 
1. G u i n e a - B i s s a o u n d die P R G h a t t e n sich das Tor z u r K o n 
ferenz zu öffnen versucht , i n d e m sie vo r B e g i n n gegenüber 
d e r Schweiz a ls Depos i ta r formel l i h r e n Be i t r i t t zu d e n G e n 
fer A b k o m m e n von 1949 erklärten, u m d a m i t d ie S te l lung 
e ine r V e r t r a g s p a r t e i zu e rha l t en . Ermöglicht w u r d e i h n e n 
dieser Schr i t t durch e ine e twas u n k l a r e , s o g e n a n n t e >A11-
s taa ten-Bei t r i t t sk lause l< de r Konven t ionen , wonach »jede 
Macht« (Power , Puissance) V e r t r a g s p a r t n e r w e r d e n k a n n . Die 
Schweizer Reg ie rung überließ die En t sche idung dieses P r o 
b l ems de r Konferenz . Ers t nach kompl i z i e r t en Ku l i s senge 
sprächen w u r d e eine Lösung gefunden. Gegen d e n en t sch ie 
d e n e n W i d e r s t a n d des sozialist ischen L a g e r s w u r d e das a s i a 
t ische P r o b l e m von dem af r ikanischen verfahrensmäßig a b 
ge t r enn t . Gu inea -B i s sao e rh i e l t du rch A k k l a m a t i o n (bei 
e ine r ganzen Re ihe von N ich t ane rkennungsvo rbeha l t en ) e inen 
g le ichberecht ig ten Te i lnehmers t a tu s . Die P R G - F r a g e k a m 
dagegen z u r A b s t i m m u n g . Die En t sche idung fiel mi t n u r 
e iner S t i m m e Mehrhe i t z u u n g u n s t e n d e r PRG-De lega t ion , 
die u n t e r L e i t u n g von M a d a m e B i n h be re i t s i m V o r r a u m auf 
i h r en E inzug g e w a r t e t ha t t e . Dieser Konferenzbeschluß w u r d e 
zu B e g i n n d e r II . Session 1975 bestätigt, ohne daß d a m a l s 
be re i t s d ie wen ige Wochen später e inse tzende d rama t i s che 
E n t w i c k l u n g in Süd-Vietnam m i t d e m S t u r z d e r T h i e u - R e -
g ie rung v o r a u s z u s e h e n war . 
2. D a s P r o b l e m der Zu lassung v o n Bef re iungsbewegungen zu 
e iner in e r s t e r Linie auf S t a a t e n zugeschn i t t enen i n t e r n a t i o 
n a l e n Konfe renz w a r nicht neu . Be re i t s in d e n Vere in t en N a 
t ionen w a r es den Bef re iungsbewegungen a u f g r u n d i h r e s 
Rückhalts in d e r Dr i t t en Wel t seit Beg inn d e r 70er J a h r e 
ge lungen , i n n e r h a l b k u r z e r Zei t Schr i t t für Schr i t t Rech t s 
pos i t ionen zu gewinnen , wie sie b is h e u t e k e i n e a n d e r e n ich t 
s taa t l iche G r u p p e völkerrechtlich e r l a n g t ha t . Als 1974 d ie 
I. Session begann , konn t en sich die V e r t r e t e r d e r Be f re iungs 
b e w e g u n g e n i m südlichen Afr ika be re i t s auf i h r en Beobach
t e r s t a t u s i m 4. Hauptausschuß d e r U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
be ru fen , d e r sie berecht ig te , a n d e r B e h a n d l u n g d e r A n g e 
l egenhe i t en i h r e r Herkunf t sgeb ie te t e i l zunehmen . I n z a h l 
re ichen UN-Reso lu t ionen w a r e n sie z u d e m als au then t i s che 
Sprecher d e r be t rof fenen Völker bestätigt w o r d e n . W e i t e r h i n 
lag die Resolu t ion 3102(XXVIII) v o m 12. 12. 1973 vor , d ie i h r e 
T e i l n a h m e auch a n d e r Genfer Konfe renz ausdrücklich for
de r t e . 
Bei d ieser Sachlage w a r es an sich m i t Händen zu greifen, 
daß g e r a d e bei d e m T h e m a d e r We i t e r en tw ick lung des 
Kriegsvölkerrechts im Licht d e r l e tz ten 30 J a h r e V e r t r e t e r 
von G r u p p e n , d ie in i h r e m Einsa tz für die En tko lon i s i e rung 
te i lweise das Mit te l des bewaffne ten Konf l ik t s u n t e r Rück
griff auf v o m klass ischen Kr iegsb i ld abwe ichende K a m p f 
m e t h o d e n gewählt ha t t en , in b e s o n d e r e m Maß auf w e i t r e i 
chende Mi t sp rache bes t ehen würden. T r o t z d e m h a t t e n es , w ie 
sich im nachh ine in sagen läßt, sowohl de r V e r a n s t a l t e r w ie 
auch die M e h r z a h l d e r west l ichen S t a a t e n versäumt, sich 
rechtzei t ig k l a r e Vors t e l lungen über die Absicht d e r Bef re i 
u n g s b e w e g u n g e n hinsicht l ich d e r F o r m i h r e r Konfe r enzbe t e i 
l igung zu machen . D e s h a l b ließ sich diese F r a g e e r s t nach 
l a n g w i e r i g e m pol i t i schem Tauz i ehen a m R a n d e d e r K o n f e 
renz kana l i s i e ren . 
U m s t r i t t e n w a r w e n i g e r die Ta t sache de r T e i l n a h m e a ls 
solcher als v i e l m e h r das Ausmaß der d e n B e w e g u n g e n e i n z u 
räumenden Rechte . U n t e r d e m mass iven Druck d e r Dr i t t en 

Wel t w u r d e i h n e n schließlich m i t A u s n a h m e des S t i m m r e c h t s 
de r gleiche Konfe renzs t a tu s w ie d e n S t a a t e n z u g e s t a n d e n 
(vol lberecht igte T e i l n a h m e in a l len Kommiss ionen u n d A r 
b e i t s g r u p p e n einschließlich des R e d e - u n d Vorschlagsrechts) . 
Sie e rh ie l t en d a m i t e inen gegenüber der Beobach te r s t e l lung 
— außer den U N u n d e inem Tei l d e r Sonde ro rgan i sa t i onen 
w a r e ine Vielzahl i n t e r n a t i o n a l e r s taa t l icher u n d n i c h t s t a a t 
l icher Organ i sa t i onen als Beobach te r v e r t r e t e n — wesent l i ch 
e r w e i t e r t e n Konfe renzs t a tus . Welche d e r e inze lnen Bef re i 
u n g s b e w e g u n g e n t e i l n e h m e n sollte, darüber wol l te die D r i t t e 
Wel t selbst en tscheiden. Abgesehen v o n e ine r besonderen , 
von d e r Konfe renz ausgesprochenen E i n l a d u n g v e r l a n g t e sie 
für e ine Zu l a s sung die A n e r k e n n u n g de r B e w e g u n g durch 
die jewei l ige zwischens taa t l iche Regiona lorgan isa t ion , d e r 
die B e w e g u n g geographisch zuzuo rdnen w a r (OAU, Arab i sche 
Liga). Auf d ieser Bas is k o n n t e n d a n n al le wicht igen n a t i o n a 
len Be f r e iungsbewegungen Afr ikas (seinerzei t noch e i n 
schließlich F R E L I M O , M P L A , F N L A u n d UNITA) u n d d ie 
P L O in d ie Konfe renz e inziehen. M a n m e i n t e dama l s , n u n 
m e h r könne die Konfe renz sich auf i h r e igent l iches h u m a n i 
tärrechtliches Ziel be s innen u n d sich e iner zügigen Sacharbe i t 
auf d e r G r u n d l a g e d e r vor l i egenden , v o m I n t e r n a t i o n a l e n 
Komi t ee v o m Roten K r e u z ( IKRK) ausgea rbe i t e t en K o n f e 
r e n z m a t e r i a l i e n z u w e n d e n . D e m w a r a b e r nicht so. 

IV 
Bevor de r we i t e r e Konfe renzver lau f u n d d ie b i s l ang e r r e i ch 
t e n Ergebn isse näher beleuchte t w e r d e n , bedar f es e iner k u r 
zen Beschre ibung dessen, w a s u n t e r d e m Begriff des H u m a n i 
tären Völkerrechts« bzw. nach d e r U N - S p r a c h e >der M e n 
schenrechte in bewaf fne ten Konflikten« zu v e r s t e h e n ist u n d 
welche En twick lung in d e n le tz ten 30 J a h r e n z u r N o t w e n d i g 
ke i t e ine r Neubestätigung u n d Wei t e r en tw ick lung geführt 
hat . 
1. Sowei t kodifiziert , ist da s humanitäre Völkerrecht i m w e 
sent l ichen in den Vier Genfe r R o t k r e u z - K o n v e n t i o n e n z u m 
Schutz d e r Kr iegsopfe r v o m 12. Augus t 1949 e n t h a l t e n . Die 
I. u n d I I . K o n v e n t i o n rege ln d e n Schutz d e r V e r w u n d e t e n 
u n d K r a n k e n d e r Streitkräfte zu L a n d e u n d z u r See ; d ie I I I . 
K o n v e n t i o n legt die B e h a n d l u n g d e r Kr iegsgefangenen fest, 
während die IV. K o n v e n t i o n d e n Schutz d e r Zivilbevölkerung 
z u m Gegens t and ha t . G e m e i n s a m e s Ziel d ieses N o r m e n k o m 
plexes ist es, für die g e n a n n t e n P e r s o n e n g r u p p e n e inen, s o 
we i t es die i r r a t i ona l en Umstände e iner Kr iegss i tua t ion r e a 
l i s t i scherweise zulassen, ges icher ten R e c h t s s t a n d a r d außer
h a l b des Bere ichs de r u n m i t t e l b a r e n K a m p f h a n d l u n g , d.h. 
außerhalb d e r d i r e k t e n Konf ron ta t ion d e r K o m b a t t a n t e n , zu 
schaffen. H ie r ist auch die besonde re Rol le des I K R K a n g e 
siedelt , d e m vor a l l em i m I I I . u n d IV. A b k o m m e n vielfältige 
Aufgabenkre i s e (Schu tzmachts te l lve r t re tung , B e t r e u u n g v o n 
Kr iegsge fangenen u n d Ziv i l in te rn ie r t en , Hi l f s sendungen , 
Zen t r a l auskunf t s s t e l l e usw.) u n t e r d e r Vorausse t zung s t r i k t e r 
Neutralität u n d Unpar t e i l i chke i t übertragen w o r d e n sind. 
Um einem häufigen Mißverständnis vorzubeugen, sei hier darauf 
hingewiesen, daß das IKRK von der Liga der Rotkreuz-Gesell
schaften, ebenfalls mit Sitz in Genf, zu unterscheiden ist. Bei der 
Liga handelt es sich um einen internationalen Zusammenschluß 
der nationalen Rotkreuz-Gesellschaften. Ih r kann deswegen in 
bewaffneten Konflikten nur schwerlich eine geeignete Vermit t 
ler- und Betreuerrol le zukommen, weil die Kontrahenten sich in 
den Reihen ihrer Mitglieder befinden. Deshalb liegt das Feld 
der Hilfsaktivitäten der Liga auch mit gutem Grund im Bereich 
von Naturkatas t rophen und sonstigen Notfällen großen Aus
maßes, nicht jedoch in den dem IKRK überlassenen bewaffneten 
Konflikten. 
N e b e n d e m K o m p l e x d e r Genfe r K o n v e n t i o n e n gibt es e ine 
Re ihe von Verträgen, die u n m i t t e l b a r d e n Bere ich d e r b e 
waf fne ten K r i e g s h a n d l u n g erfassen. H ie r ist in e r s t e r L in ie 
das A b k o m m e n be t re f fend die Gesetze u n d d ie Gebräuche 
des L a n d k r i e g e s v o m 18.10.1907 m i t d e r berühmten H a a g e r 
L a n d k r i e g s o r d n u n g (HLKO) a ls An lage zu n e n n e n ; w e i t e r h i n 
das H a a g e r A b k o m m e n z u m Schutz v o n K u l t u r g u t be i b e -
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waffne ten Konf l ik ten v o m 14.5.1954. Als SpezialVerträge, 
die h e u t e noch e ine Rolle spielen, s ind in d i e sem Z u s a m m e n 
h a n g u. a. die Erklärung über das Verbo t von D U M - D U M -
Geschossen v o n 1899 u n d das P ro toko l l über d a s Verbo t von 
Gif tgasen a u s d e m J a h r 1925 zu erwähnen. 
2. Diese be iden N o r m e n k o m p l e x e des humanitären Völker
rechts , d e n e n oft auch die ve re in fachende Sammelbeze ich 
n u n g >Genfer Recht< e inerse i t s u n d >Haager Recht< a n d e r e r 
sei ts gegeben wi rd , h a b e n sich in d e n le tz ten 25 J a h r e n 
m e h r u n d m e h r als zu lückenhaft u n d u n v o l l k o m m e n e r w i e 
sen, u m den sich en twicke lnden n e u e n F o r m e n u n d Me thoden 
d e r Kriegsführung aus re ichend R e c h n u n g t r a g e n zu können. 
Hierfür lassen sich folgende Gründe n e n n e n : 
E i n m a l h a t es sich gezeigt, daß e t w a 80 v H d e r bewaf fne ten 
Konf l ik te , d ie sich seit d e m Zwe i t en Wel tk r i eg e re igne t h a 
ben , Bürgerkriege oder nach d e r Termino log ie d e r Genfe r 
K o n v e n t i o n e n >nicht - in ternat ionale Konflikte< w a r e n . H i e r 
be i sp ie l ten die i m R a h m e n d e r En tko lon i s i e rung oft willkür
lich u n d ohne Rücksicht auf die unterschiedl iche e thnische 
Z u s a m m e n s e t z u n g geschaffenen n e u e n s taa t l ichen E inhe i t en 
in Af r ika u n d As ien e ine ebenso wicht ige Rol le w i e d e r 
poli t isch-ideologische Gegensa tz de r Großmächte u m E r h a l 
t u n g oder E r w e i t e r u n g i h r e r Einflußsphäre, d e r sich u n t e r 
V e r m e i d u n g de r d i r e k t e n Konf ron ta t ion in e ine r Re ihe von 
inne r s t aa t l i chen Konf l ik ten in D r i t t s t a a t e n n iedergesch lagen 
ha t . Für solche n i ch t - i n t e rna t iona l e Ause inande r se t zungen 
g ib t es a b e r i m humanitären Völkerrecht n u r e ine einzige u n d 
d a z u noch seh r u n v o l l k o m m e n e Vorschrif t , nämlich d e n 
gle ich lau tenden Ar t ike l 3 d e r I. bis IV. Genfe r Konven t ion , 
d e r e ine A r t M i n i m u m s t a n d a r d für die be t rof fenen I n d i v i 
d u e n fest legt (Verbot d e r Fol te r , de r Ge i se lnahme , d e r B e 
einträchtigung der persönlichen Würde, d e r H i n r i c h t u n g ohne 
ordent l iches Ger ich t sver fahren) . Die No twend igke i t e ine r W e i 
t e r en tw ick lung w a r in d i e sem Fa l l be sonde r s k ra s s . 
A b e r auch i m Bereich d e r i n t e r n a t i o n a l e n Konf l ik te gab es, 
abgesehen von e ine r Fülle v o n Einzelf ragen, zumindes t zwei 
g lobale Gründe, die d e n Versuch e iner Neukodi f iz ie rung b e 
sonders dr ingl ich ersche inen ließen. Z u m e inem se tz ten sich 
in i m m e r stärkerem Maß Mit te l u n d Me thoden de r Kampf 
führung durch, d ie die a m Konf l ik t unbe te i l ig te Zivilbevölke
r u n g e ine r wachsenden Gefährdung ausse tz te . Dies w a r die 
Konsequenz d e r m o d e r n e n waffentechnischen En twick lung . 
H inzu t r a t e ine e n o r m e Rena i s sance d e r Gue r i l l a -Kampf 
führung, die j a — als sich anb ie t endes Mit te l des militärisch 
U n t e r l e g e n e n — z u r Veruns i che rung des Gegne r s bevorzug t 
gegen die Zivilbevölkerung u n d zivi le E in r i ch tungen e i n g e 
setzt w i rd . Durch diese En twick lung ger ie t e ine r d e r t r a g e n 
d e n Grundsätze des humanitären Völkerrechts in a k u t e G e 
f a h r : die s t r ik t e T r e n n u n g de r K o m b a t t a n t e n von d e n Nicht 
K o m b a t t a n t e n m i t d e m d a r a u s sich e r g e b e n d e n Verbo t des 
absicht l ichen Angriffs auf die Zivilbevölkerung. 
D e r a n d e r e übergeordnete G r u n d für eine Neukodi f iz ie rung 
b e s t a n d in e i n e m verstärkten Wiede rau f l eben d e r Idee des 
>gerechten Krieges<. Danach stel l t sich j e d e Pa r t e i , d ie e inen 
unge rech ten Kr ieg führt, außerhalb des Rechts ; j e d e r E inze l 
kämpfer, d e r e ine r solchen P a r t e i z u z u o r d n e n ist, h a t u n a b 
hängig von se inem k o n k r e t e n V e r h a l t e n von v o r n h e r e i n j e 
d e n humanitärrechtlichen Schutzanspruch v e r w i r k t . W a s als 
ungerech t anzusehen ist, w i r d nach ideologischen Ges ich ts 
p u n k t e n festgelegt ; d e r Imper ia l i s t , d e r Rass is t u n d d e r K o 
lonial is t s ind d ieser Ka tegor i e zuzurechnen . I m R a h m e n 
m a n c h e r na t i ona l e r Befreiungskämpfe wie auch i m V i e t n a m -
Konf l ik t h a b e n sich bere i t s e r s t e p rak t i s che A u s w i r k u n g e n 
d ieser Konzep t ion gezeigt. 

Hätte diese Idee w e i t e r u m sich gegriffen, d a n n hätte d a m i t 
w o h l d e r f u n d a m e n t a l s t e Angriff auf da s ge samte Gebäude 
des G e n f e r - u n d des H a a g e r - R e c h t s e ingesetz t ; d e n n eines 
d e r wesen t l i chen Pr inz ip ien , auf d e m das humanitäre Völker
rech t aufbaut , i s t das Verbo t j e d e r D i sk r imin ie rung . Alle 

Ind iv iduen , d ie a n e inem bewaf fne ten Konf l ik t be te i l ig t o d e r 
v o n i h m bet rof fen sind, h a b e n Ansp ruch auf gleiche B e h a n d 
lung , unabhängig v o n d e n für den K a m p f ursächlichen po l i 
t i schen Gegensätzen u n d Mot iven . Se lbs t demjen igen , d e r 
gegen das Kr iegs rech t verstößt, s t e h t in j e d e m Fa l l e in f a i r e r 
Prozeß v o r d e m zuständigen Gericht zu. 
Diesen Auflösungserscheinungen des Kriegsvölkerrechts ga l t 
es en tgegenzuwi rken , wol l t e m a n den vor a l l em in d e n G e n 
fer K o n v e n t i o n e n v o n 1949 e r re ich ten S c h u t z s t a n d a r d n ich t 
e ine r l a n g s a m e n Eros ion ausse tzen . Hie rbe i sp ie l te auch noch 
e in w e i t e r e r Ges ich t spunk t e ine wicht ige Rol le : d i e E r h a l 
t u n g d e r Universalität, d ie d ie Genfer A b k o m m e n v o n 1949, 
se inerzei t von n u r 59 S t a a t e n e ra rbe i t e t , m i t h e u t e über 140 
V e r t r a g s s t a a t e n zu e inem d e r a m we i t e s t en v e r b r e i t e t e n völ
ker rech t l ichen Verträge mach te . Es lag d a h e r n a h e , d u r c h 
E inbe ru fung e ine r Konfe renz a l le r V e r t r a g s p a r t n e r d iesen 
w e l t w e i t e n K o n s e n s >neuzubestätigen< u n d gegebenenfa l l s 
auf i h m au fbauend das humanitäre Völkerrecht w e i t e r z u 
en twicke ln^ D a m i t w a r a b e r auch das Ris iko v e r b u n d e n , daß 
d e r Versuch e iner Wei t e ren twick lung in e inen A b b a u des b i s 
he r igen B e s t a n d e s umsch lagen könnte, daß durch d ie e r s t 
ma l ige Bete i l igung d e r Dr i t t en Wel t a n d e r G e s t a l t u n g des 
humanitären Völkerrechts eine D y n a m i k in B e w e g u n g g e 
setzt würde, die die in e r s t e r L in ie west l ich konz ip ie r t en , auf 
die B e w a h r u n g des Er re i ch ten a u f b a u e n d e n Reformzie le in 
F r a g e s te l len würde. 

V 
Der natürliche P r o m o t o r e iner Konfe r enz über das h u m a n i 
täre Völkerrecht w a r das I K R K . Auf d e r X X . u n d X X I . I n 
t e r n a t i o n a l e n Ro tk reuz -Konfe r enz (1965 in W i e n ; 1969 in 
Is tanbul ) — es h a n d e l t sich u m e ine e t w a a l le 4 J a h r e s t a t t 
f indende V e r s a m m l u n g , die die einzige ins t i tu t ionel le V e r 
k l a m m e r u n g zwischen IKRK, Liga, d e n Na t iona l en R o t -
kreuz-Gese l l schaf ten u n d V e r t r e t e r n d e r V e r t r a g s p a r t e i e n 
d e r K o n v e n t i o n e n b i lde t — w u r d e d a s I K R K beau f t r ag t , 
p r ak t i s che Schr i t t e zu r We i t e r en tw ick lung des humanitären 
Völkerrechts vor a l l em im Hinbl ick auf die Lage d e r Z iv i l 
bevölkerung zu u n t e r n e h m e n . I m J a h r 1971 berief da s I K R K 
e ine v o r b e r e i t e n d e Konferenz v o n R e g i e r u n g s e x p e r t e n nach 
Genf ein. 35 überwiegend west l iche S t a a t e n n a h m e n tei l . 
1972 fand e ine zwei te S i tzung m i t E x p e r t e n aus 77 Ländern 
sta t t . Die D r i t t e Wel t w a r nach w ie v o r n u r unterrepräsen
t ie r t e rschienen. Auf d e r G r u n d l a g e d e r Ergebnisse d iese r 
be iden Sachverständigenkonferenzen e r a r b e i t e t e d e r E x p e r 
t e n s t a b des I K R K die Entwürfe für ein I. ( i n t e rna t iona le 
Konf l ik te betreffendes) u n d ein I I . (n ich t - in te rna t iona le K o n 
fl ikte betreffendes) Zusa tzpro toko l l zu den Genfer A b k o m 
m e n von 1949, die d e r Dip lomat i schen Konferenz a ls V e r 
h a n d l u n g s m a t e r i a l i e n vorge legt w u r d e n . 
Schon seit 1968 h a t t e n sich auch die Vere in t en N a t i o n e n d e r 
F r a g e des humanitären Völkerrechts a n g e n o m m e n . Se i t d i e 
se r Zei t s t eh t d e r P u n k t >Respect for H u m a n R i g h t s in 
A r m e d Conflicts* jährlich auf de r T a g e s o r d n u n g d e r G e n e r a l 
v e r s a m m l u n g . I n e ine r Re ihe von Resolu t ionen w u r d e n d i e 
UN-Mi tg l i eds t aa t en aufgeforder t , da s I K R K bei se ine r R e 
fo rmarbe i t zu unterstützen u n d al le A n s t r e n g u n g e n zu u n t e r 
n e h m e n , u m zu e iner ba ld igen Verabsch iedung d e r Z u s a t z 
pro tokol le zu ge langen. 

Die Erläuterung einiger ausgewählter S c h w e r p u n k t e d e r 
be iden IKRK-Entwürfe läßt sich a m bes t en m i t d e r B e 
schre ibung i h r e r Verhand lungsgesch ich te b is z u m E n d e d e r 
I I I . Session in d iesem J a h r v e r b i n d e n . 
1. Protokoll I 
Z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g des I. Zusa tzpro toko l l s i s t v o r a u s z u 
schicken: 
Pro toko l l I, da s aus 90 A r t i k e l n bes teh t , bezweckt e ine E r 
gänzung d e r Genfer Konven t ionen , sowei t sie Schu tz rege ln 
für in t e rna t i ona l e Konf l ik te en tha l t en . Nach d e m g e m e i n -
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s a m e n Ar t ike l 2 des I. b is IV. Genfer A b k o m m e n s s ind d a r 
u n t e r bewaffne te A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n zwischen zwei oder 
m e h r e r e n V e r t r a g s s t a a t e n zu ve r s t ehen . I n d iesem R a h m e n 
ve r such t Pro toko l l I in se inen ve r sch iedenen Abschn i t t en — 
für d e n Bereich de r V e r w u n d e t e n u n d K r a n k e n zu L a n d u n d 
zur See, für d e n Bere ich d e r Kr iegsge fangenen u n d für d e n 
Bereich de r Z iv i lpe rsonen — die Rege lungen d e r K o n v e n t i o 
n e n weiterzuführen, w o sie sich als verbesserungsfähig oder 
lückenhaft e rwiesen h a b e n . Darüber h i n a u s s ind a b e r du rch 
das I K R K a u f g r u n d d e r Ergebn i s se de r be iden Vorkonfe ren 
zen e r s t m a l s seit d e r H L K O v o m J a h r e 1907 auch b e s t i m m t e 
Kriegsführungsregeln in die Neukodi f iz ie rung e inbezogen 
w o r d e n . Sie be t re f fen sowohl da s Ve rha l t en de r K o m b a t t a n 
t e n u n t e r e i n a n d e r a ls auch besonde re Schutzmaßnahmen z u 
g u n s t e n d e r Zivilbevölkerung v o r d e n u n m i t t e l b a r e n A u s 
w i r k u n g e n de r K a m p f h a n d l u n g e n . Pro toko l l I re ich t somit 
we i t über das s o g e n a n n t e Genfer Recht h i n a u s : es u n t e r 
n i m m t den Versuch, das Recht de r Genfer K o n v e n t i o n e n m i t 
d e m H a a g e r Recht in e inem einzigen völkerrechtlichen I n 
s t r u m e n t zu verschmelzen . 
So s e h r e ine solche Vere inhei t l ichung völkervertragspolitisch 
zu begrüßen ist, so seh r h a t sich doch d ie E r s t r eckung des 
Kod i f i ka t i onsvo rhabens auf das Gebie t d e r H L K O für d e n 
G a n g d e r Konfe renz als nachtei l ig e rwiesen . Es h a t sich 
nämlich gezeigt , daß sich ge rade a n den Kriegsführungsbe
s t i m m u n g e n j ewei l s g r u n d l e g e n d e r S t re i t entzündet hat , d e r 
e inen zügigen F o r t g a n g de r Konferenz i m m e r w i e d e r b l o k -
k i e r t e ; m e h r noch: die E inbez iehung des H a a g e r Rechts h a t 
e ine A k z e n t v e r s c h i e b u n g von den humanitären K e r n f r a g e n 
auf d e n K o m p l e x d e r Neurege lung d e r Kampfführung b e 
wi rk t , d i e d e m ursprünglich anges t r eb ten S c h w e r p u n k t d e r 
Konfe renz n ich t m e h r voll en tsprach . D e n n naturgemäß h a t 
die B e h a n d l u n g von F r a g e n des Kriegsführungsrechts in i m 
m e r stärkerem Maß militärische Überlegungen u n d Sicher 
he i t sges i ch t spunk te in d e n Vorde rg rund de r V e r h a n d l u n g e n 
u n d auch d e r Beu r t e i l ung de r b i sher igen Ergebn i s se g e 
rückt. 
Diese T e n d e n z w u r d e noch verstärkt durch e ine v o n S c h w e 
den, d e r Schweiz u n d einigen S t a a t e n de r D r i t t e n Wel t ad 
hoc u n t e r b r e i t e t e In i t ia t ive , mi t de r e in A n w e n d u n g s v e r b o t 

oder z u m i n d e s t e ine Anwendungsbeschränkung b e s t i m m t e r 
konven t ione l l e r Waffen ( B r a n d - u n d Verzögerungswaffen, 
Z e r l e g u n g s - u n d Hochgeschwindigkei tsgeschosse) a n g e s t r e b t 
wi rd . Da a n d e r s als be i den Zusa tzpro toko l l en ke ine v e r 
g le ichbaren V o r a r b e i t e n für diesen Vorschlag vor lagen , w i r d 
d ie Konfe renz a l l e rd ings in d ieser F r age , zu d e r e n B e h a n d 
lung e ine Spez ia lkommiss ion e ingesetz t w u r d e , möglicher
weise vo re r s t zu k e i n e n k o n k r e t e n Ergebn i s sen ge langen . Auf 
diese S o n d e r p r o b l e m a t i k k a n n a b e r h i e r n ich t näher e inge 
g a n g e n w e r d e n . 
Folgende , während des Konfe renzve r l au f s u m s t r i t t e n e E i n 
zelvorschr i f ten von Pro toko l l I sollen h i e r he rausgegr i f fen 
w e r d e n : 
a) Anwendungsbereich (Art. 1, Protokoll I) 
Die Festlegung des Anwendungsbereichs von Protokoll I w a r die 
zentrale Frage der I. Session 1974. Sie schien vorübergehend so
gar zu einer ernsthaften Belastungsprobe für die Fortsetzung der 
Konferenz zu werden. Anlaß war der Vorschlag einer größeren 
Staatengruppe der Drit ten Welt, den Anwendungsbereich des 
Protokolls und damit auch der Genfer Konventionen auf nat io
nale Befreiungskämpfe zu erweitern. Diesem Antrag lag ein rein 
politisches Anliegen zugrunde, das bereits durch die gegen den 
Westen durchgesetzte Verabschiedung der UN-Resolution 3103 
(XXVIII) Ende 1973 entsprechend vorberei tet worden war . Von 
seinem politischen Ausgangspunkt war diesem Anliegen eine ge
wisse Berechtigung nicht von vornherein abzusprechen. Der kon
krete Vorschlag war jedoch unter dem Gesichtspunkt eines mög
lichst weitreichenden humanitären Schutzes der Mitglieder dieser 
Bewegungen keinesfalls sachgerecht. Denn die Genfer Abkom
men wie das I. Zusatzprotokoll gehen in ihrer Konzeption von 
dem klassischen Konflikt zwischen Staaten, von einem Kampf 
zwischen regulären, durchgegliederten Armeen aus. Dement
sprechend erlegen sie den Kriegsparteien im Interesse des In
dividuums zahlreiche, allein auf diese Konfliktsart zugeschnittene 
Verhaltensmaßregeln und Organisationspflichten (z. B. Kriegs
gefangenenlager, Sanitätsdienst, Gerichtswesen) auf, die eine 
Befreiungsbewegung von ihrer S t ruktur her beim besten Willen 
nicht erfüllen könnte. Daher brachte dieser Vorschlag die Gefahr 
einer zumindest faktischen Absenkung des in den Genfer Kon
ventionen von 1949 erreichten Schutzstandards mit sich. Schon 
deshalb hätten Befreiungskämpfe sinnvoll weit eher in der we 
sentlich weniger eingehenden Regelung des II. Zusatzprotokolls 
Platz gehabt. Ein ebenso wesentlicher Einwand von westlicher 
Seite richtete sich gegen den darin gesehenen, ersten Schritt zur 
Einführung des Gedankens des gerechten Krieges, wie es e twa 
China mehrfach ausdrücklich verlangte. Denn der Antrag der 

SÜDAFRIKAS SCHWARZE MEHRHEIT 
Von den 26 Millionen Einwohnern 
sind: 
4,3 Mill. 
Weiße 

2,3 Mill. 
Mischlinge 

18,5 Mill. Schwarze 
davon leben:. 

Zwei Regionen der Welt sind besonders spannungsgeladen: Der Nahe Osten durch den israelisch-arabischen Gegensatz und das Südliche Afrika mit seinen Rassen- und Entkolonisie-rungsproblemen. Zur Zeit liegt der Druck stark auf der Regelung der Rhodesien-Frage, d. h. der Ablösung der weißen Herrschaft durch die weit überwiegende schwarze Mehrheit. Aber nach Lösung der Rhodesien- und auch der schon anhängenden Namibia-(Süd-westafrika-JFrage werden erst die gewaltigen Schwierigkeiten einer Lösung des Südafrika-Problems voll in Erscheinung treten. Davon ist die kürzlich erfolgte einhellige Ablehnung der Unabhängigkeitsgewährung an das >Homeland< Transkei durch die Generalversammlung nur das letzte Indiz (s. Seite 186). 
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Drit ten Welt stellte zur Festlegung des erweiter ten Anwendungs
bereichs auf die Motivation der Befreiungsbewegungen ab. 
Kampf gegen kolonialistische oder rassistische Regime war eines 
der entscheidenden Abgrenzungskriterien. Die Forderung, den 
Angehörigen der Streitkräfte des bekämpften Unrechtregimes 
von vornherein jeden humanitären Schutz abzusprechen, wäre 
konsequenterweise die nächste Stufe gewesen. Zu dieser letzten 
Konsequenz ist es bisher aber (noch?) nicht gekommen. 
Die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Befreiungskriege 
ist jedoch von der Drit ten Welt, unterstützt von den osteuropäi
schen Staaten, im Wege einer Kampfabstimmung zu Ende der 
I. Session durchgesetzt worden. Das für Konflikte zwischen Staa
ten konzipierte humanitäre Völkerrecht soll nun auch Anwen
dung finden in: 
» . . . armed conflicts in which peoples are fighting against colonial 
domination and alien occupation and against racist regimes in 
the exercise of their right of self-determination, as enshrined in 
the Charter of the United Nations and the Declaration on P r in 
ciples of Internat ional Law concerning Friendly Relations and 
Cooperation among States in accordance with the Charter of the 
United Nations.« 
Zwei Jahre nach der von starken Emotionen begleiteten Verab
schiedung der Vorschrift auf Kommissionsebene wird sie heute 
wohl doch mit mehr Abstand beurteilt . Nach der inzwischen voll
zogenen Auflösung des portugiesischen Kolonialreichs ha t sich 
für die Drit te Welt die politische Bedeutung der Bestimmung 
sicherlich teilweise reduziert . Auf der anderen Seite zeigte sich 
der Westen inzwischen bereit, sie im Interesse der Fortführung 
der Konferenz als Arbeitsbasis hinzunehmen. Es bleibt abzu
warten, ob die Abschlußsession diese Bestimmungen noch einmal 
in der Substanz aufgreifen wird. Als Minimum einer Verände
rung wäre aus Gründen der Rechtssicherheit zumindest eine 
nähere Konkretisierung der einzelnen Tatbestandsmerkmale 
wünschenswert, die in ihrer weitmaschigen und unpräzisen Fas
sung eher einer politischen Programmerklärung als einer völker
rechtlichen Vorschrift ähneln. 
b) Schutzmachtbestellung (Art. 5, Protokoll I) 
In den Genfer Konventionen ist vorgesehen, daß während des 
Konflikts Drit ts taaten — sogenannte Schutzmächte — best immte 
Aufgaben zur Überwachung und Durchführung der Abkommen 
übernehmen. Nach einer entsprechenden Absprache zwischen den 
Kriegsgegnern n immt die Schutzmacht die humanitären Interes
sen der Kriegsopfer der einen Seite auf dem Boden der anderen 
wahr . Kommt keine Einigung über je einen beidseitig akzep
tablen Drit ts taat zustande, so kann eine humanitäre Organisation 
wie das IKRK als Schutzmachtersatz mit dieser Aufgabe bet raut 
werden. Mit diesem System versuchten die Genfer Abkommen 
der fehlenden Durchsetzbarkeit völkerrechtlicher Verträge in be 
scheidenem Maße abzuhelfen. 
Das Insti tut der Schutzmacht hat in der Vergangenheit vor allem 
deshalb nu r in ganz wenigen Fällen Anwendung gefunden, weil 
in den Konventionen kein besonderes Verfahren für ihre Be
stellung und auch nicht für die ihres Substituts festgelegt ist. 
Diesem Mangel wollte man abhelfen. Die Konferenz hat sich die
ser Aufgabe während ihrer zweiten Sitzungsperiode erfolgreich 
entledigt, wenn auch in Form eines sehr komplizierten Artikels, 
der in der Praxis nicht immer leicht anwendbar sein wird. 
Wesentlicher Bestandteil der neuen Regelung ist die Möglichkeit 
einer aktiven Mitwirkung (Anforderung und Austausch von L i 
sten) des IKRK als neutra ler Vermitt ler im Rahmen der Bemü
hungen um die Nominierung und Bestellung von je einer für 
beide Seiten annehmbaren Schutzmacht. Für den Fall, daß dieser 
Versuch dennoch scheitert, kann das IKRK sich selbst als Sub
stitut anbieten. Ein von den westlichen Staaten angestrebtes 
automatisches Einrücken des IKRK in diese Stellung, d. h. unab
hängig von der Zustimmung des jeweiligen Konfliktpartners, 
konnte dagegen nicht durchgesetzt werden. Die überwiegende 
Zahl der Entwicklungsländer wie auch des Ostblocks sah darin 
eine potentielle Souveränitätsbeschränkung, die sie auch für 
rein humanitäre Zwecke nicht hinzunehmen berei t waren ; aber 
auch die Führung des IKRK selbst zögerte in dieser Frage. Ein 
arabisch-norwegischer Versuch, den Vereinten Nationen bei der 
Bestimmung des Schutzmachtsubstituts eine Rolle zuzuweisen, 
fand im übrigen ebenfalls nicht die Zustimmung der Konferenz. 
c) Rechtsposition des Guerilla-Kämpfers (Art. 41/42, Protokoll I) 
Der Versuch, die äußerst komplexe Problematik der Guerilla 
völkerrechtlich zu erfassen, war der zentrale Diskussionsgegen
stand auf der dri t ten Sitzungsperiode von April bis Jun i 1976. 
Zwar scheiterte die Annahme eines in äußerst intensiven Ver
handlungen erreichten Kompromißtextes in letzter Minute, im
merhin kam es aber zu einer einverständlichen Entscheidung 
dahin, daß die Beratungen auf der Grundlage dieses Textes 1977 
fortgesetzt und abgeschlossen werden sollen. 
Es ist erfreulich festzustellen, daß sich während dieser Verhand
lungen die Tendenz herausschälte, zumindest im Grundsatz an 
der al thergebrachten Regel der Trennung von Kombat tanten und 

Zivilbevölkerung auch in bezug auf die Guerilla-Kampfführung 
festzuhalten. Allerdings mußte in der Ausgestaltung im einzelnen 
zum Ausgleich der anfänglich diametral entgegengesetzten Aus
gangspositionen (PLO, Nord-Vietnam einerseits, Teile der west
lichen Staaten andererseits) notgedrungen auf eine Art Formel
kompromiß zurückgegriffen werden, dessen Tragfähigkeit sich 
erst in der Praxis erweisen müßte. 
Zwei Grundfragen der schwierigen Materie sollen hier kurz er 
wähnt werden: Unter welchen Voraussetzungen ist ein Gueri l la-
Kämpfer als Kombat tant anzusehen? In welcher Weise muß er 
sich vor und während des Kampfgeschehens von der Zivilbevöl
kerung unterscheiden, um ohne Vorwurf einer Kriegsrechtsver
letzung Anspruch auf den Kriegsgefangenenstatus haben zu kön
nen? 
In der Frage der Neudefinition eines erweiter ten Kombat tanten-
Begriffs ist die Konferenz bereits zu einem Ergebnis gekommen. 
Als Kombat tant gilt nunmehr der Angehörige einer organisierten 
bewaffneten Streitmacht, Gruppe oder Einheit unter ve ran twor t 
licher Führung, die aufgrund eines effektiven, internen Diszi-
plinarsystems die Einhaltung der völkerrechtlichen Kriegsregeln 
gegenüber ihren Mitgliedern durchzusetzen in der Lage ist. Die
ser Status besteht unabhängig davon, ob die Streitmacht, Gruppe 
oder Einheit einer Konfliktpartei zuzuordnen ist, die eine vom 
Gegner nicht anerkannte Regierung oder Autorität (dahinter 
verbirgt sich die Befreiungsbewegung) vertr i t t . Mit dieser Be
griffsbestimmung werden zugleich einige organisatorische Min
destelemente für die nichtstaatliche Konfliktpartei festgelegt, die 
sie erfüllen muß, um ihren Mitgliedern einen Anspruch auf Be
handlung als Kriegsgefangene zukommen zu lassen. 
In der zweiten Frage — in welcher Weise die erforderliche Un
terscheidung des Guerilla-Kämpfers von der Zivilbevölkerung 
geregelt werden könnte — versuchte der erwähnte Kompromiß
text in einer notgedrungen weitmaschigen und daher un te r 
schiedlich auslegbaren Lösung dem Problem gerecht zu werden. 
In einer für Kombattanten jeder Ar t (uniformierter Soldat und 
Guerilla-Kämpfer) geltenden Grundregel legte er folgendes fest: 
»In order to promote the protection of the civilian population 
from the effects of hostilities, combatants are obliged to dis
tinguish themselves from the civilian population while they a r e 
engaged in an attack or in a mil i tary operation prepara tory to an 
attack.« 
Diese Basisverpflichtung sollte dann für die besondere Gueri l la-
Kampfsituation durch folgende Ausnahmeregel relat iviert w e r 
den: 
»Recognizing, however, that the re are situations in armed 
conflicts where, owing to the na ture of the hostilities, an armed 
combatant cannot so distinguish himself, he shall re ta in his 
status as a combatant, provided that, in such situations, he 
carries his arms openly: 
a) during each mili tary engagement 
b) during such t ime as he is visible to the adversary while he is 

engaged in a mil i tary deployment preceding the launching of 
an attack in which he is to participate.« 

Der ausgesprochene Kompromißcharakter dieser Lösung ist evi
dent. Die Neubestätigung des Grundsatzes der Trennung zwi
schen Zivilbevölkerung und Kombat tanten wird mit dem Preis 
der Zuerkennung des Kriegsgefangenenstatus an einen Kämpfer 
bezahlt, der im Vergleich zum bisherigen Haager- und Genfer 
Recht einer weit weniger eindeutigen Unterscheidungspflicht 
unterliegt. Die sich daraus ergebenden faktischen Risiken für die 
Zivilbevölkerung könnten in der Praxis unter Umständen noch 
dadurch erhöht werden, daß durch diese Regelung auch für 
reguläre Armeen ein gewisser Anreiz nicht auszuschließen ist, 
sich zunehmend der Guerilla-Kampfführung zu bedienen. Auf 
diesen Gesichtspunkt haben die Gegner dieser Kompromißrege
lung aus West und Ost auf der Konferenz besonders h ingewie
sen. Eine andere Lösung aber, die zumindest eine gewisse Aus 
sicht auf die angestrebte Annahme durch Konsens hätte, war 
in Anbetracht der entschiedenen Forderung der Drit ten Welt 
nach weitgehender Legit imierung der von den Befreiungsbewe
gungen praktizierten Kampfführung nicht möglich. Es muß nun 
abgewartet werden, wie die Diskussion dieser zentralen Frage 
während der IV. Session verlaufen wird. Die Schwierigkeit, zu 
einer den verschiedenen Interessenrichtungen annehmbaren Vor
schrift zu gelangen, ist unübersehbar. Dies ist eine der Ke rn 
fragen, in der die Erhal tung der Universalität des humanitären 
Völkerrechts auf dem Spiel stehen wird. 
d) Schutz der Zivilbevölkerung (Art. 43ff., Protokoll I) 
Die Bestimmungen über den Schutz der Zivilbevölkerung vor 
dem unmit te lbaren Kampfgeschehen, die im J a h r 1975 ve rab 
schiedet wurden, hat ten einen in besonderer Weise humanitären 
Stellenwert. Die Ereignisse des Vietnam-Krieges, vor allem die 
Luftangriffe auf Nord-Vietnam, wie auch die Erfahrungen der 
letzten Nahost-Kriege haben ihre endgültige Fassung sicherlich 
in s tarkem Maß beeinflußt. 
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Direkte Angriffe gegen die Zivilbevölkerung sowie gegen nicht-
militärische Ziele — beide Begriffe werden erstmals näher de
finiert — werden nunmehr einem absoluten Verbot unterworfen, 
das auch nicht im Wege der Repressalie durchbrochen werden 
darf. 
Besonders schwierig war die Lösung der Frage, welche Regeln 
bei Angriffen auf militärische Ziele zu gelten haben, die unver 
meidlich auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft ziehen. 
Hier hat die Konferenz nach langwierigen und kontrover
sen Verhandlungen ein Verbot sogenannter »indiscriminate 
attacks« festgelegt. Darunter sind Angriffe zu verstehen, die ge
eignet sind, militärische Ziele einerseits und Zivilbevölkerung 
sowie zivile Einrichtungen andererseits unterschiedslos zu tref
fen. Als Beispiel für eine damit verbotene Art des Angriffs wird 
unter anderem das sog. Flächenbombardement näher umschrie
ben: 
»An attack by bombardment by any methods or means which 
t reats as a single mili tary objective a number of clearly separat
ed and distinct mil i tary objectives located in a city, town, vi l
lage, or other area containing a concentration of civilians or 
civilian objects.« 
Erhebliche Diskussionen gab es auch um die Neubestätigung des 
auf die HLKO zurückgehenden kriegsrechtlichen Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit, demzufolge der militärische Vorteil 
einer Aktion nicht außer Verhältnis zu dem durch sie entste
henden Schaden stehen darf. Zum Schutz der Zivilbevölkerung 
ist nun jeder Befehlshaber gehalten: 
» . . . (to) refrain from deciding to launch any attack which may 
be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to 
civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, 
which would be excessive in relation to the concrete and direct 
mil i tary advantage anticipated.« 
Ergänzt werden diese Grundsatzbestimmungen noch durch zum 
Teil recht detail l ierte Sondervorschriften zum Schutz von Kul 
turgütern und Kultstätten, von Objekten, die zum Uberleben der 
Zivilbevölkerung unerläßlich sind (Lebensmittel, Ernten, Tr ink
wasser) sowie zum Schutz der Umwelt und von Einrichtungen, die 
gefährliche Kräfte enthalten (Kernkraftwerke, Dämme, Deiche 
usw.). 
Die s tark humanitäre Grundstimmung bei der Erarbei tung die
ses Abschnitts ha t zu zumeist überlangen und auch perfektioni-
stischen Best immungen geführt. Es wird nicht nu r schwierig sein, 
sie in Form von für den einzelnen Soldaten leicht verständlichen 
Dienstvorschriften in die militärische Praxis umzusetzen; es sind 
auch berei ts während ihrer Entstehung von einer Reihe von 
Delegierten Befürchtungen laut geworden, die Weiterentwicklung 
des humanitären Völkerrechts in diesem Bereich trüge zu wenig 
unverzichtbaren militärischen Notwendigkeiten Rechnung und sei 
zumindest teilweise an der Realität der Kriege vorbei verfaßt. 
Es ist nu r zu wünschen, daß sich diese Einschätzung in der Praxis 
nicht bewahrhe i ten wird. 
2. Protokoll II 
Mit d e m I K R K - E n t w u r f für das I I . Zusa tzpro tokol l , d a s m i t 
47 A r t i k e l n z w a r wesent l ich kürzer ist, a b e r in d e r Sache 
d iese lben K o m p l e x e behande l t , w i r d im Unte r sch ied zu P r o 
tokol l I völkerrechtliches Neu land be t r e t en . D e n n es e t ab l i e r t 
Schu tz rege ln für den sogenann ten n i ch t - i n t e rna t i ona l en K o n 
fl ikt u n d ve r such t d a m i t auf die überproportionale Z u n a h m e 
inne r s t aa t l i che r bewaf fne te r Ause inande r se t zungen seit d e m 
Z w e i t e n Wel tk r i eg zu reag ieren . Wie oben be re i t s erwähnt, 
gibt es speziell für diese Konf l ik ta r t b i she r n u r d e n s e h r 
rudimentären Ar t ike l 3 de r Genfer A b k o m m e n . Darüber h i n 
a u s ex i s t i e ren noch einige wen ige Vorschr i f ten des U N -
Menschen rech tpak t e s über bürgerliche u n d poli t ische Rechte 
von 1966, d ie nach dessen Ar t ike l 4 »in Zei ten e ines öffent
lichen Notstandes« wei t e rge l t en ; a l le rd ings ist d ieser P a k t 
b i she r e r s t von e t w a e inem Vier te l d e r V e r t r a g s s t a a t e n d e r 
Genfer K o n v e n t i o n e n rat i f iz ier t . I n sgesamt ist es d a s Ziel 
des I I . Pro tokol l s , e inen n e u e n völkerrechtlichen N o r m b e 
reich für inne r s t aa t l i che Konf l ik te zu schaffen, d e r d e n g r u n d 
sätzlich in Fr iedensze i t en ge l t enden UN-Menschen rech t s 
p a k t e n ve rg le ichbar ist. 
Es l iegt auf de r H a n d , daß die B i n d u n g a n b e s t i m m t e h u m a 
nitäre Mindes t rege ln für d e n Fa l l e ine r inne r s t aa t l i chen 
Ause inande r se t zung d e m S taa t , auf dessen T e r r i t o r i u m sich 
ein solcher Konf l ik t abspiel t , e ine nicht unerhebl iche , i m 
Untersch ied zu Pro toko l l I e insei t ige Souveränitätsbeschrän
k u n g aufer legt . Dies folgt naturgemäß aus de r be sonde ren 
S i tua t ion des Kampfes zwischen d e r e t ab l i e r t en Reg ie rung 

u n d e iner Auf s t andsbewegung , für d e n die s taa t l iche Se i t e 
für a l le a m Konf l ik t be te i l ig ten oder von i h m be t rof fenen 
P e r s o n e n die E i n h a l t u n g e ines e inhei t l ichen humanitären 
Schu tz s t anda rds verspr ich t . 
Die Dr i t t e Wel t h a t a u f g r u n d dieser w e i t g e h e n d e n E i n w i r 
k u n g in den inne r s t aa t l i chen Bereich d e m P r o j e k t für ein I I . 
Zusa tzpro tokol l von Anfang a n mi t t i e fem Mißtrauen g e g e n 
übergestanden. Einmal , wei l sie in de r Z u e r k e n n u n g gewisser 
humanitärer Rechte a n e ine R e b e l l e n g r u p p e e ine potent ie l le 
Gefährdung i h r e r zumeis t e r s t kürzlich e r w o r b e n e n s t a a t 
l ichen Exis tenz sah. U n d in de r T a t b r ing t e ine menschl ichere 
B e h a n d l u n g e ines Aufständischen auch e ine gewisse Auf
w e r t u n g seines V e r b a n d e s mi t sich. U m s t u r z - oder Sezes 
s ions tendenzen könnten dadu rch gefördert w e r d e n . Auf d e r 
a n d e r e n Sei te befürchtete die Dr i t t e Wel t a b e r auch e v e n 
tuel le , >humanitäre< Einmischungsversuche europäischer oder 
amer ikan i s che r S t a a t e n in i h r e i n n e r e n Ange legenhe i t en u n 
t e r Beru fung auf P ro toko l l I I . Mehrfach w u r d e auf E r e i g 
nisse früherer J a h r e w ie e t w a in K a t a n g a u n d Biaf ra v e r 
wiesen. 
Führte die große Skeps is d e r Entwicklungsländer gegenüber 
d e m I K R K - E n t w u r f be re i t s be i Konfe renzbeg inn zu V e r s u 
chen, die B e r a t u n g v o n Pro tokol l I I zunächst aufzuschieben, so 
s a n k das poli t ische In t e re s se d e r D r i t t e n Wel t n a h e z u auf 
d e n Nu l lpunk t , als sie die E i n o r d n u n g de r na t i ona l en B e 
f re iungskr iege u n t e r P ro toko l l I durchgese tz t h a t t e . D a m i t 
w a r P ro toko l l I I ein wicht iger Teil seines po ten t i e l l en A n 
wendungsbe re i chs entzogen. U n t e r d iesen Umständen w a r es 
für die west l ichen, v o r a l l em skand inav i schen Befürworter 
des II . P ro tokol l s i m m e r h i n e in gewisser Erfolg, daß dessen 
B e s t i m m u n g e n dennoch pa ra l l e l m i t d e n e n v o n P ro toko l l I 
v o n d e r Konfe renz v e r h a n d e l t w u r d e n , w e n n auch u n t e r 
Vorbeha l t v o n e iner Re ihe v o n S t a a t e n d e r D r i t t e n Wel t u n d 
aus d e m Ostblock. 
I m R a h m e n d e r B e r a t u n g e n des I K R K - E n t w u r f s g a b es d a n n 
während d e r I I . Session noch e ine zusätzliche, wicht ige W e i 
chens te l lung für das we i t e r e Schicksal v o n Pro tokol l I I , a l s 
es u m die Defini t ion dessen ging, w a s a ls n i c h t - i n t e r n a t i o n a 
le r Konf l ik t anzusehen sei. J e nachdem, ob diese Fes t l egung 
schon inners taa t l i che bewaf fne te U n r u h e n ge r inge r Intensität 
erfaßt oder a b e r d a r u n t e r ausschließlich militärisch geführte 
Bürgerkriege vers t eh t , ist für das zukünftige A n w e n d u n g s 
feld des Pro tokol l s von en t sche idender B e d e u t u n g . J e enge r 
d ie Defini t ion ausfällt, u m s o m e h r r eduz i e r en sich d ie Fälle, 
in denen die Schutz rege ln a n z u w e n d e n sind. Auch in d iese r 
F r a g e h a b e n die Entwicklungsländer i n k o n s e q u e n t e r A u s 
n u t z u n g d e r Mehrheitsverhältnisse i h r e r pol i t ischen I n t e r e s 
sen lage Ge l tung verschafft . Sie se tz ten d ie höchste n u r mög
liche Anwendungsschwe l l e für Pro tokol l I I durch , i n d e m d e s 
sen Gel tungsbere ich auf folgende inne r s t aa t l i che A u s e i n a n 
de r se t zungen — natürlich ausschließlich n a t i o n a l e r Be f re i 
ungskämpfe — beschränkt b le ib t : 
»... all a rmed conflicts which . . . take place in the ter r i tory of a 
High Contracting Par ty between its armed forces and dissident 
armed forces or other organized groups which, under respon
sible command, exercise such control over a par t of its terr i tory 
as to enable them to carry out sustained and concerted mil i tary 
operations and to implement the present Protocol.« 
All die jenigen, die sich für die Schaffung e ines möglichst u m 
fassenden menschenrech t l i chen M i n d e s t s t a n d a r d s auch in b e 
waf fne ten Konf l ik ten einsetzen, w e r d e n diese gegenüber d e m 
I K R K - E e n t w u r f wesent l ich eingeschränkte Defini t ion b e 
d a u e r n . Es ist a b e r zu berücksichtigen, daß in e ine r für d e n 
s taa t l ichen B e s t a n d e iner Re ihe von Entwicklungsländern so 
sens i t iven F r a g e nicht von ges t e rn auf h e u t e ein Rech t szu
s t and geschaffen w e r d e n k a n n , d e r auch in a n d e r e n Tei len d e r 
Wel t n icht o h n e we i t e r e s als selbstverständlich vorausgese tz t 
w e r d e n k a n n . Es wäre i m m e r h i n schon als Erfolg für die W e i 
t e r en twick lung des humanitären Völkerrechts anzusehen , 
w e n n während der k o m m e n d e n Konferenzsess ion auch P r o -
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tokol l I I fer t iggeste l l t u n d d ie für se ine endgültige V e r a b 
schiedung erforder l iche Zwe id r i t t e lmehrhe i t , die n u r m i t 
S t i m m e n von Tei len d e r Dr i t t en Wel t z u s t a n d e k o m m e n 
kann , f inden würde. 

V I I 
Versuch t m a n , d e n b i sher igen Ver lauf d e r Konfe renz u n d die 
erz ie l ten Ergebn isse in e ine vorläufige Gesamtschau zu b r i n 
gen, so scheint sich e ines abzuze ichnen: da s U n t e r n e h m e n h a t 
e ine al les a n d e r e als die zumindes t von wes t l icher Sei te e r 
w a r t e t e En twick lung g e n o m m e n . G a n z i m Gegensa tz zu d e m 
humanitären E l a n u n d Op t imi smus v o r Eröffnung d e r K o n 
ferenz — m a n hoffte damal s , m i t n u r e iner Session a u s z u 
k o m m e n — h a t sich h e u t e be i e iner Re ihe von Ländern offen
sichtliches U n b e h a g e n über das bis j e t z t e r re ich te Zwischen 
r e su l t a t eingestel l t , da s i m m e r h i n schon e t w a d r e i Vier te l d e r 
G e s a m t a u f g a b e dars te l l t . 
Wo l iegen die Ursachen für diesen S t i m m u n g s u m s c h w u n g ? 
Allein im über we i t e S t recken kompromißlosen V e r h a l t e n d e r 
Wortführer d e r Dr i t t en Welt , die, von d e m s icheren Gefühl 
ih re r Mehrhe i t be s t immt , e insei t ige F o r d e r u n g e n du rchse t z 
t en? Oder viel leicht auch in e inem überzogenen E r w a r t u n g s 
hor izon t de r wes t l ichen Welt , die sich zu seh r auf da s h u m a 
nitär Wünschenswerte u n d zu wen ig auf da s polit isch Mach 
b a r e konzen t r i e r t e? 
Hie rauf je tz t be re i t s abschließende A n t w o r t e n zu geben , wäre 
vorei l ig ; Te i lu rsachen sind a b e r schon s ichtbar . 
Z u m e inen h a b e n die Vora rbe i t en für die Konfe renz v i e l 
leicht doch zu ausschließlich west l iche D e n k k a t e g o r i e n z u 
g r u n d e gelegt. Das i m Wes ten geformte klass ische Kriegsvöl
ker rech t sollte e r h a l t e n u n d m i t w e n i g e n A n p a s s u n g e n a u s 
g e b a u t w e r d e n . Die Protokollentwürfe des I K R K spiegeln 
d iesen Ansa tz wider . Die D r i t t e Wel t b e t o n t e d e m e n t s p r e 
chend i m m e r wieder , dieses Rech t sei n icht n u r o h n e i h r e 
Bete i l igung e n t s t a n d e n — dies trifft vo r a l l em für das K r i e g s 
führungsrecht zu —, sonde rn t r a g e auch i h r e n In t e r e s sen u n d 
d e n Gegebenhe i t en i h r e r Region nicht aus re ichend Rechnung . 
O h n e auf diese P r o b l e m a t i k in d e r Sache näher e ingehen zu 
können, lag dieser H a l t u n g sicher auch e ine emot iona le A b 
w e h r s t e l l u n g zug runde , die i m R a h m e n d e r V o r a r b e i t e n hät
te v o r a u s g e s e h e n u n d berücksichtigt w e r d e n müssen. Der 
D r i t t e n Wel t ist a l l e rd ings vo rzuha l t en , daß sie t ro tz Auffor 
d e r u n g zu den Vorkonfe renzen nicht s eh r zahlre ich e r sch ie 
n e n w a r u n d sich d a h e r e r s t viel zu spät in die Diskuss ion 
über d e n bes t en Weg zur Neuges t a l t ung e ingeschal te t ha t . 
A n nächster Stel le muß die F r a g e wiede rho l t w e r d e n , ob 
nicht die In i t i a to r en d e r Neukodif iz ierung, a b e r auch einige, 
v o r a l l em west l iche, De lega t ionen auf d e r Konfe renz in de r 
bes t en Absicht , e ine möglichst umfassende , pe r f ek t e u n d u n i 
ve r sa l e Wei t e ren twick lung des humanitären Völkerrechts zu 
er re ichen, d ie Realität i h r e r Zie lse tzung aus d e n A u g e n v e r 
lo ren h a b e n u n d d a m i t möglicherweise z u m Schaden ih res 
e igenen Anl iegens e ine r pol i t ischen Fehleinschätzung e r l e 
gen sind. O h n e d ie E inbez i ehung des H a a g e r Rechts könnte 
die Konferenz viel leicht be re i t s abgeschlossen se in ; wicht iger 
noch: b e s t i m m t e wesent l iche G r u n d p r i n z i p i e n des Kriegsfüh
rungs rech t s wären nicht in d e m Ausmaß n u n m e h r w e l t w e i t 
in F r a g e gestel l t worden , w ie es d ie Konferenz , verstärkt 
durch d e n West-Süd-Gegensatz, te i lweise e r leb te . 

Zule tz t h a t a b e r auch die >Konfrontationsstrategie< d e r E n t 
wicklungsländer in d e r Anfangsphase u n d ih re te i lweise w e 
nig abgewogene H a l t u n g gegenüber d e m Wes ten ke inen u n 
bed ing t k o n s t r u k t i v e n Be i t r ag z u m Konfe renzver lau f g e 
gebracht . Für dieses V e r h a l t e n m a g sicherlich auch d a s u n 
günstige in t e rna t i ona l e K l i m a bei Konferenzeröffnung A n 
fang 1974 mitursächlich gewesen sein. E ine Re ihe b r e n n e n 
d e r pol i t ischer Tagesp rob l eme wie Angola , Mosambik , Nahos t , 
K a m b o d s c h a u n d V i e t n a m b e w e g t e n d a m a l s die Dr i t t e Wel t 
in b e s o n d e r e m Maß, verstärkten i h r e Gruppensolidarität u n d 
b e s t i m m t e n ih re Kompromißlosigkeit. Auch d a s >Erfolgser-
lebnis< d e r g e r a d e abk l i ngenden Ölkrise w i r d e ine Rolle g e 
spiel t h a b e n . 
I n w i e w e i t sich das au fges t au t e U n b e h a g e n w e i t e r verstärkt 
ode r a b e r w i e d e r a b b a u e n läßt, w i r d die abschließende S e s 
sion zeigen müssen. K o n t r o v e r s e E inze lp rob leme, w ie e t w a 
d ie B e h a n d l u n g von Söldnern, die Rege lung de r Repressa l ie , 
ganz zu schweigen von de r Guer i l la -Vorschr i f t , s t ehen noch 
auf d e r Tageso rdnung . Für eine al lsei ts akzep t ab l e Lösung 
dieser F r a g e n w i r d sicher von B e d e u t u n g sein, ob sich d ie 
während d e r I I . Session abze ichnende Berei tschaf t d e r D r i t 
t en Wel t for tse tzen wi rd , mi t a l len Reg iona lg ruppen a u s g e h a n 
del te Kompromißregelungen anzus t r eben , a n s t a t t in K a m p f 
a b s t i m m u n g e n einsei t ige F o r d e r u n g e n durchzuse tzen . Daß 
die P r a x i s d e r K o n s e n s u s a n n a h m e a l l e rd ings w i e d e r u m n e u e 
P r o b l e m e in F o r m v o n überlangen u n d z u d e m kompl iz i e r t en 
F o r m e l k o m p r o m i s s e n schafft, ist be re i t s erwähnt w o r d e n . 
Solange abe r dadu rch die Universalität des humanitären Völ
ke r rech t s geha l t en w e r d e n könnte, o h n e d e n Schu t z s t anda rd 
zumindes t de r Genfer K o n v e n t i o n e n v o n 1949 abzusenken , 
wäre dies viel leicht e in noch b e z a h l b a r e r Pre i s . 
Anmerkung 
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Konzentration der Weltprobleme in der Weltorganisation (Schluß aus Heft 5/1976) 

Die Einleitung zum Tätigkeitsbericht des Generalsekretärs für die 3 1 . Generalversammlung 

IX 
Mit der Debatte über eine neue internationale Wirtschaftsord
nung wurde ein neues Kapitel der internationalen Beziehungen 
aufgeschlagen, dessen bisherige Hauptereignisse die sechste und 
siebte Sondertagung der Generalversammlung, die Verabschie

dung der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der 
Staaten sowie die vierte Tagung der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen waren. Zur Diskussion steht 
die Frage, ob das Wirtschaftssystem, von dem die Welt seit der 
mehr als ein J ah rhunde r t zurückliegenden großen Wirtschafts-
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