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Die politische Bedeutung des Sicherheitsrats 
Bonns Mitgl iedschaft im Rat birgt Chancen und Risiken HILMAR W E R N E R S C H L Ü T E R 

Die B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land ist v o m 1. J a n u a r 1977 a n für 
zwei J a h r e e ines d e r z e h n nichtständigen Mi tg l i ede r des S i 
cherhe i t s ra t s d e r Vere in t en Na t ionen . Mi t d e r W a h l de r B u n 
des repub l ik Deu t sch land i n den R a t w u r d e e ine b e d e u t e n d e , 
j a h is tor i sche En twick lung vol lzogen: nach dreijähriger M i t 
gliedschaft in d e r U N O w i r d B o n n n u n a n de r i n t e r n a t i o n a l e n 
F r i e d e n s w a h r u n g m i t w i r k e n . Diese M i t w i r k u n g b i r g t C h a n c e n 
u n d Ris iken zugleich. U m sie abzuschätzen, sollen zwei F r a 
genk re i s e erörtert w e r d e n : 
1. Welche poli t ische B e d e u t u n g h a t d e r S icherhe i t s ra t? W i e 
w i r k s a m k a n n d e r S iche rhe i t s ra t h e u t e se iner H a u p t a u f g a b e , 
d e n Wel t f r ieden u n d d ie i n t e r n a t i o n a l e Sicherhei t zu w a h r e n , 
n a c h k o m m e n ? Diese F r a g e n können sinnvol l n u r b e a n t w o r t e t 
w e r d e n , w e n n die G e f a h r e n da rges te l l t we rden , d ie de r i n t e r 
na t i ona l en Sicherhei t u n d d e m F r i e d e n d rohen . 
2. Welche Rolle k a n n die B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land i m S i 
che rhe i t s r a t spie len? Welche K o m p e t e n z e n h a b e n d ie n ich t 
ständigen Mitg l ieder? Wei te r muß überlegt w e r d e n , we lche 
Aufgaben sich d ie B u n d e s r e p u b l i k h e u t e u n d in e iner über
s c h a u b a r e n Z u k u n f t in d e r Wel tpol i t ik s te l len k a n n u n d soll. 
Es geh t also u m eine Klärung d e r Zie le u n d Möglichkeiten, 
a b e r auch de r Grenzen u n d Ris iken, d e n e n sich d ie Außen
pol i t ik d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch l and gegenübersieht. 

I 
Zunächst muß auf e inige Vorur t e i l e e ingegangen w e r d e n . Die 
Mitgl iedschaft d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land in d e n V e r 
e in ten N a t i o n e n h a t allmählich dazu geführt, daß der Tätig
kei t de r Wel to rgan i sa t ion auch in deu t schen Medien m e h r B e 
ach tung geschenkt u n d m e h r Verständnis en tgegengebrach t 
wi rd . Doch h i e rvon g ib t es nicht wen ige A u s n a h m e n : 
So sagt e in A u t o r in e iner überregionalen Ze i tung i m Z u s a m 
m e n h a n g mi t d e m Ge i se ld rama von En tebbe , d e r S icherhe i t s 
r a t sei »seit l a n g e m e ine Bühne für das T h e a t e r des A b s u r 
den«. Waldhe im, d e r Generalsekretär d e r UNO, se rv i e r e »der 
UNO-Koa l i t i on des Ostblocks m i t d e n Ländern d e r Dr i t t en 
Wel t auf b l a n k g e w i e n e r t e n Tab le t t s s te ts das Gewünschte, 
meis t sogar noch, b e v o r es von i h m v e r l a n g t wird«. Somi t 
w e r d e n »die Vere in t en N a t i o n e n se lbs t zu Kompl i zen des T e r 
ro r s erniedrigt«1. E in a n d e r e r A u t o r d e r gleichen Z e i t u n g 
wi r f t W a l d h e i m u n t e r d e r assozia t ionsre ichen Überschrift 
»Feld-, W a l d - u n d Wiesenheim« vor, d e r U N O - G e n e r a l s e k r e 
tär »fühlt sich >angenehm b e e i n d r u c k t davon, daß die i n n e r 
deu t schen Querelen< nicht vo r d e n Ve re in t en Na t ionen a u s g e 
b re i t e t werden«. I m Hinbl ick auf d ie i n n e r d e u t s c h e S i tua t ion 
f ragt e r : »Sind das >Querelen<, w e n n B l u t fließt, w e n n V e r 
träge ver l e t z t w e r d e n , w e n n d ie Menschenrech te unterdrückt 
werden?« E r weiß natürlich auch e ine A n t w o r t : »Aber W a l d 
he im geh t es n ich t u m die Rechte Verzweife l ter , i h m s ind u n 
terdrückte Nege r so gleichgültig wie unterdrückte Weiße. I h m 
geh t es u m se inen Arbe i t sp la tz . Demnächst s t e h t se ine W i e 
d e r w a h l an . Die >Dritte Welt< h a t d ie S t i m m e n . Die Menschen 
in d e r Zone h a b e n ke ine S t i m m e . So einfach is t das . M a n k a n n 
W a l d h e i m al lenfal ls d a n k b a r sein, daß e r in se iner schl icht
volkstümlichen A r t die mora l i sche Belanglos igkei t d e r U N O 
i m m e r n e u hervorhebt.«2 

O b w o h l da s »so einfach ist«, s ind doch e inige grundsätzliche 
A n m e r k u n g e n zu dieser Be t r ach tungswe i se n o t w e n d i g : 
1. Es is t leicht, die p rak t i sche Arbe i t d e r U N O an i h r e n e ige 
n e n Maßstäben zu messen, u m auf diese Weise »die m o r a l i 
sche Belanglos igkei t d e r UNO« zu beweisen . A b e r m a n muß 
sich darüber i m k l a r e n sein, daß die Wel t vol ler Unrech t ist, 
daß die Aufgabe , e ine gerechte O r d n u n g in dieser Wel t des 
H u n g e r s , d e r Verfo lgungen, d e r rass ischen D i sk r imin i e rungen , 

des T e r r o r i s m u s , des T e r r o r s u n d d e r F o l t e r u n g e n zu schaffen, 
e r s t ganz a m A n f a n g s teh t . Ob K o m m e n t a r e , d ie m i t d e m 
H o l z h a m m e r geschr ieben sind, bei d e r Überwindung dieser 
Übel helfen, müssen diese A u t o r e n se lbs t beur te i l en . Sie müs
sen sich auch f ragen lassen, w o d e n n i h r e e igenen offenbar e r 
h a b e n e n mora l i schen Maßstäbe ble iben , w e n n i h r e Kol legen 
in d e r gleichen — we i t v e r b r e i t e t e n u n d einflußreichen — 
Tagesze i tung die Reg ime in Chi le u n d Südafrika m i t s e h r 
großem Verständnis beur te i l en . 
2. De r Vorwur f d e r »moralischen Belanglos igke i t d e r UNO« 
kr i t i s i e r t d ie Ve re in t en N a t i o n e n als Organ i sa t ion so, als wä
r e sie in d e r Lage , souverän wie e ine A r t We l t r eg i e rung d e n 
E inze l s t aa ten We i sungen zu er te i len . A b e r d ie U N O wi rd , 
w ie e in Beobach te r bemerk t 3 , völlig zu U n r e c h t als Ins t i t u t ion 
für i h r e angebl iche Degene ra t i on v e r a n t w o r t l i c h gemach t : »Es 
sind i h r e Mi tg l ieder u n d v o r a l l em die mächtigen Mitgl ieder , 
d ie den jewei l igen Z u s t a n d d e r Wel to rgan i sa t ion b e w i r k e n ; 
d a r u m s ind d ie U N in d e r G e g e n w a r t , en t sp rechend d e r E n t 
wick lung auf u n s e r e m Globus , eben nicht viel m e h r als da s 
Spiegelbi ld e ine r ze r r i s senen u n d w i e d e r m i t z u n e h m e n d e n 
S p a n n u n g e n erfüllten Welt . Über >die V e r e i n t e n Nationen< zu 
ze tern , sie a ls Schwa tzbude zu e t i ke t t i e r en (was sie auch sind) 
ode r s ie m i t d e n g rand iosen W o r t e n v o n Char l e s de Gau l l e 
a ls >ce machine (dieses Dingsda) abzuqual i f iz ie ren u n d sie w ie 
d e r inzwischen ausgesch iedene a m e r i k a n i s c h e U N - C h e f d e l e 
g i e r t e M o y n i h a n m i t d e m Blick auf e inige l au tha l s ige E n t 
wicklungsländer als e ine A r t Affensta l l e inzus tufen , gi l t z w a r 
als e r h e i t e r n d u n d f inde t v ie l Beifall , ist a b e r K r i t i k a m fa l 
schen Objekt . Sie müßte sich gegen anmaßende, u n w i s s e n d e 
u n d demagogische k le ine u n d große Mitg l ieder richten.« O d e r 
w i e es d e r ehema l ige br i t i sche Deleg ier te L o r d G l a d w y n e i n 
m a l fo rmul i e r t e : »Die Vere in t en N a t i o n e n s ind n u r e in S p i e 
gel, in d e m sich d ie Wirk l ichke i t d ieser Wel t spiegelt . W e n n 
n u n d ieser Spiegel e in häßliches Bi ld zurückwirft, so sol l ten 
w i r n icht d e m Spiegel die Schuld geben.« 
3. Wicht ig is t a b e r schließlich: Die oben z i t ie r ten , d i e V e r e i n 
t e n N a t i o n e n to t a l a b u r t e i l e n d e n A u t o r e n wünschen doch of
f enba r — so ist wen igs t ens zu hoffen, w e n n m a n i h r e Beiträ
ge des emot iona len B e i w e r k s en tk le ide t u n d e inen r a t i o n a l e n 
K e r n zu e r m i t t e l n sucht —, daß die V e r e i n t e n N a t i o n e n a k t i v 
u n d m i t w a c h s e n d e r V e r a n t w o r t u n g gegen d e n I n t e r n a t i o n a 
len T e r r o r i s m u s u n d gegen Ver l e t zungen d e r Menschenrech te 
S te l lung n e h m e n u n d Beschlüsse fassen. Doch muß m a n sich 
d a n n auch en t sche iden : E n t w e d e r m a n k o n s t a t i e r t d ie »mora
lische Belanglos igkei t d e r UNO«, d a n n k a n n m a n nicht m o r a 
lische u n d poli t ische Beiträge d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n zu S i 
che rung u n d W a h r u n g d e r Menschenrech te e r w a r t e n . O d e r 
m a n e r w a r t e t solche Beiträge, d a n n muß m a n versuchen , be i 
vol ler E r k e n n t n i s d e r g e n a n n t e n Grenzen , d i e U N O zu stär
k e n u n d zu e r m u t i g e n . 
Die und i f fe renz ie r t e B e t r a c h t u n g d e r U N O h a t s icher i h r e 
Ursachen . De r Völkerbund, das e r s t e große E x p e r i m e n t d e r 
i n t e r n a t i o n a l e n Z u s a m m e n a r b e i t , w a r in Deu t sch land n ich t 
s e h r angesehen , d ie B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land w a r v ie le 
J a h r e nicht Mitgl ied d e r Ve re in t en Nat ionen , s ie ga l t l ange 
Zeit , w e n n auch n u r theoret isch, als »ehemaliger Feindstaat«. 
D a r a u s erklären sich Uns icherhe i ten , U n k e n n t n i s u n d auch 
Vorur te i le . A b e r müssen diese E l e m e n t e u n b e d i n g t zu P r o 
v inz ia l i smus , zu a l ler le i Aggress ionen gegen »die D r i t t e Welt« 
ode r gegen »Feld-, W a l d - u n d Wiesenheim« führen? 
Gewiß, nicht j e d e r Po l i t ike r d e r D r i t t e n Wel t zeichnet sich 
durch besonders e indrucksvol le L e i s t u n g e n für die i n t e r n a 
t iona le Z u s a m m e n a r b e i t aus . A b e r l eg i t imie r t d ie Geschichte 
des europäischen S t a a t e n s y s t e m s , v o n d e m zwei We l tk r i ege 
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ausgingen, e ine pauscha le Kr i t ik , die k a u m über eine Ko l l ek 
t ion von Vorur t e i l en u n d P r o j e k t i o n e n h i n a u s g e h t ? 
Zusammengefaßt: Das Bemühen u m ein M e h r an i n t e r n a t i o 
n a l e r Moralität s t eh t e rs t a n d e n Anfängen, b le ib t a b e r e ine 
zen t r a l e Aufgabe . Moral ische Ur te i l e über a n d e r e S t a a t e n 
oder S t a a t e n v e r b i n d u n g e n sol l ten n u r b e h u t s a m u n d m i t g r o 
ßer Zurückhaltung gefällt w e r d e n : sie b e w i r k e n wen ig u n d 
s ind n u r allzuoft Ausd ruck von Selbs tgerecht igkei t . J e d e r 
S t a a t k e n n t inzwischen seh r gu t d ie K r i t i k d e r a n d e r e n S t a a 
ten . »Diese K r i t i k ist a b e r n icht w i r k s a m : Sie w a r es n icht 
u n d w i r d es n i ema l s sein. Es g ib t n u r e ine Aussage , d ie w i r k 
s a m sein k a n n : Wir müssen u n s selbst sagen, wie w i r u n s 
v e r h a l t e n sollen.«4 

I I 
Be t r ach t e t m a n die deu tsche Mitgl iedschaft i m S icherhe i t s ra t 
u n v o r e i n g e n o m m e n , so ist k lar , daß B o n n dor t e ine »heikle 
poli t ische Gratwanderung«5 bevo r s t eh t u n d daß das n e u e A m t 
»mehr Bürde als Würde«9 b ietet . U m die H e r a u s f o r d e r u n 
gen, d e n e n die deu tsche Außenpolitik in d e n k o m m e n d e n 
zwei J a h r e n gegenübersteht, deut l ich zu machen , soll n u n die 
poli t ische B e d e u t u n g des S icherhe i t s ra t s k u r z erörtert w e r 
den. 
Die M e h r h e i t d e r S t a a t e n u n d die öffentliche Meinung d e r 
Wel t ve ru r t e i l en die A n w e n d u n g von G e w a l t in den Bez ie 
h u n g e n d e r S t aa t en . D a h e r l eugnen n u r wen ige offen die 
Nützlichkeit d e r Ve re in t en Na t ionen u n d d a m i t des S icher 
he i t s r a t s . 
Angesichts d e r Gefahren , d ie d e n Wel t f r ieden bed rohen , e r 
scheint es nahe l iegend , daß d e r G e d a n k e e ine r Weltföderation 
mi t e iner Wel t r eg i e rung a n de r Spi tze m a n c h e Anhänger f in
det. A b e r die Wirk l ichkei t zeigt, daß diese Vors te l lung für 
eine überschaubare Zukunf t e in Idea l b le iben muß: Die S t a a 
t en s ind nicht bere i t , wesent l iche A t t r i b u t e i h r e r Souveräni
tät aufzugeben. Die Ve re in t en Na t ionen s ind d a h e r we i t d a 
von en t fe rn t , e ine Weltföderation zu sein, u n d d e r Sicher
h e i t s r a t ist t ro tz b e s t i m m t e r e x e k u t i v e r Befugnisse bei a k u 
t en Friedensgefährdungen ke in Wel tkab ine t t . Die R a t s m i t 
gl ieder s ind V e r t r e t e r souveräner na t i ona l e r Reg ie rungen . 
Na t iona le R e g i e r u n g e n lassen sich nicht h e r u m k o m m a n d i e r e n , 
u n d sie ve rgessen n u r se l ten d ie V e r t r e t u n g i h r e r na t iona len 
In te ressen . Sie b e s t i m m e n diese na t i ona l en In t e re s sen selbst . 
Dies ist das Wesen d e r Souveränität, u n d sie w e r d e n bei de r 
W a h r u n g dieser In t e re s sen von de r oft argwöhnischen öffent
lichen M e i n u n g i h r e r Länder kr i t i sch beobach te t u n d k o n t r o l 
l ier t . T ro tz d ieser p a r t i k u l a r e n In t e re s sen d e r Mi tg l ieder e r 
weis t sich die i n t e rna t i ona l e Koopera t ion i m w e l t w e i t e n R a h 
m e n d e r U N O nicht n u r als möglich, sonde rn als no twend ig , 
wei l es übergeordnete, u n i v e r s a l e Zie l se tzungen gibt. Das 
wicht igs te Ziel is t die W a h r u n g des Wel t f r iedens u n d d e r i n 
t e r n a t i o n a l e n Sicherhei t , we i l d e r Kr i eg für alle S t a a t e n e ine 
l e b e n s b e d r o h e n d e Gefah r dars te l l t . 
Ebenso wie die U N O k a n n auch de r S icherhe i t s ra t ke ine D i k 
t a t e aufer legen. Das N a h o s t - P r o b l e m , d ie F rage , m i t d e r sich 
de r R a t in se iner Geschichte a m me i s t en befaßt ha t , mach t 
dies deutl ich. Das Wesen d e r f r i edense rha l t enden Tätigkeit 
des Ra t s is t v i e l m e h r d e r Ausgleich de r na t i ona l en G e g e n 
sätze u n d d e r Kompromiß. Der Versuch, diese Gegensätze u n d 
In t e r e s sen so we i t es möglich ist, r a t i ona l auszugleichen, ist 
u m so no twend ige r , wei l es i m m e r S i tua t ionen gibt , in denen 
d ie S t a a t e n ve r such t sind, t ro tz des a l lgemeinen G e w a l t v e r 
bots , i h r e In t e re s sen m i t militärischen Mi t t e ln durchzusetzen . 
Diese Gefahr is t h e u t e größer geworden . 
Die b i sher ige Arbe i t des S icherhe i t s ra t s zeigt, daß schr i t twe i 
se V e r f a h r e n zu r Bei legung von Konf l ik ten a m ehes ten e r 
folgreich zu sein scheinen. Nicht e indrucksvol le Mehrhe i t en , 
k ra f tvo l le Veru r t e i lungen , b r i l l an t e R e d e n u n d Diskuss ions 
beiträge, die i h r en s innvol len P la t z i m I n s t r u m e n t a r i u m d e r 
F r i edenss i che rung du rchaus haben , b i lden die e igent l ichen 
Le i s tungen des Ra t s . Nach w ie vo r s ind d ie Me thoden de r 

Vermi t t lung , de r ve r t r au l i chen B e r a t u n g , des r ea l en I n t e r e s 
senausgleichs, d. h. das I n s t r u m e n t a r i u m d e r s t i l len D i p l o m a 
tie, die bes t en Mit tel , u m d e m Ziel e ine r f r iedl icheren Wel t 
allmählich näher zu k o m m e n . 
I n d iesen schr i t tweisen Bemühungen ist es d e m S icherhe i t s ra t 
in se ine r Geschichte ge lungen , gewisse Fo r t s ch r i t t e in de r O r 
gan isa t ion u n d Ges ta l tung , u n d viel leicht auch d e r Ve rbes se 
rung , de r F r i edenss i che rung zu erz ie len : d ie S t i m m e n t h a l t u n g 
e ines ständigen Mitgl ieds gil t nicht m e h r a ls Veto, w a s das 
A b s t i m m u n g s v e r f a h r e n elas t ischer m a c h t e ; u n t e r b e s t i m m t e n 
Bed ingungen k a n n die G e n e r a l v e r s a m m l u n g e ine ergänzende 
Rolle in d e r F r i e d e n s w a h r u n g spielen. Dadurch w u r d e auch 
de r S icherhe i t s ra t zu e iner sachl icheren A r b e i t veranlaßt. Der 
R a t h a t h e u t e e ine größere Mitgliedschaft , die für die G e 
samtmi tg l iedschaf t de r Organ i sa t ion repräsentativer ist u n d 
die d e n k le ine ren u n d mi t t l e r en S t a a t e n e ine gewich t ige re 
Möglichkeit d e r M i t w i r k u n g im i n t e r n a t i o n a l e n F r i e d e n s p r o 
zeß gibt . 
A l lgemein h a t d e r R a t A n s e h e n u n d W i r k s a m k e i t s t e ige rn 
können. Die E r f a h r u n g e n h a b e n deut l ich gemacht , daß die 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g , so wer tvo l l i h re Beiträge für die F r i e 
d e n s w a h r u n g auch sein können, in e r s t e r L in ie e in F o r u m 
der N a t i o n e n für die Diskuss ion von F r a g e n a l l geme inen C h a 
r a k t e r s ist. Auch die ak t i ve r e E inscha l tung des G e n e r a l s e k r e 
tärs in den Prozeß der F r i e d e n s w a h r u n g k a n n n u r e ine A u s 
n a h m e sein, d e n n wenige Reg ie rungen s ind bere i t , i h n m i t 
d e r n o t w e n d i g e n Autorität auszus ta t t en . 
Gegenüber der G e n e r a l v e r s a m m l u n g bes i tz t d e r S i che rhe i t s 
r a t schon u n t e r organisa tor i schen G e s i c h t s p u n k t e n e inige 
u n b e s t r e i t b a r e Vortei le . Der R a t ist e in k le ines E x e k u t i v g r e 
mium, das sich in ständiger Bere i t schaf t bef inde t . Mi t d e m 
Einzug des kommunis t i schen China in d e n R a t s ind die stän
digen Mitg l ieder zugleich die Mächte, die a l le in über die 
Atomwaf fe verfügen. Der F r i e d e n s w a h r u n g w i r d h ie rdurch , 
w e n n de r R a t tätig wird , von den jen igen S t a a t e n w a h r g e 
n o m m e n , die über die en t sche idenden M a c h t m i t t e l verfügen. 
Auch die jewei l s für zwei J a h r e gewählten nichtständigen 
Mitg l ieder bete i l igen sich an d e r F r i e d e n s w a h r u n g . 
Der R a t k a n n also unverzüglich tätig w e r d e n , e r k a n n o h n e 
U n t e r b r e c h u n g se ine Überwachungsfunktion w a h r n e h m e n 
u n d er ist du rchaus ein w i r k s a m e s u n d a u t o r i t a t i v e s G r e 
mium, u m e inen Verhandlungsprozeß in G a n g zu b r ingen . 
U n d schließlich b e d e u t e n die E r f a h r u n g e n se ine r Geschichte, 
die pos i t iven wie die nega t iven , e in e r s t es F u n d a m e n t , auf 
d e m der R a t w e i t e r b a u e n k a n n . 
E ine W e r t u n g de r poli t ischen B e d e u t u n g des S i che rhe i t s r a t s 
dar f jedoch die kr i t i schen Aspek t e nicht aus d e m A u g e l a s s e n : 
Die Friedensbemühungen des Ra t s h a b e n n ich t d ie G e f a h r e n 
d ieser Wel t besei t ig t u n d ke ineswegs i m m e r zu ge r ech t en u n d 
d a u e r h a f t e n Rege lungen geführt. Oft ge lang es n u r W a f f e n 
stillstände herbeizuführen. Z w a r ist e ine E ins t e l l ung v o n 
Kämpfen eine b e d e u t s a m e Leis tung, doch können die t i e fe 
r e n Konf l ik tu r sachen mi t all i h ren Gefah ren l a n g e e r h a l t e n 
ble iben. 
Mit d e m S icherhe i t s ra t h a b e n d ie S t a a t e n e in I n s t r u m e n t z u r 
Fr iedenss icherung geschaffen. Es b le ib t Sache d e r Mitg l ieder , 
es zu nu t zen oder auch nicht zu nu tzen . Die >Eins t immigkei t s -
klausel< nach Art . 27 de r C h a r t a mach t überdies deut l ich, daß 
die Gründer d e r U N O nicht wi l lens w a r e n , da s I n s t r u m e n t 
de r ko l l ek t iven Sicherhei t gegen e ine Großmacht zu r ichten , 
u n d p rak t i sch auch nicht gegen e inen k l e inen S taa t , d e r u n 
t e r dem Schutz eines ständigen Ra t smi tg l i eds s teh t . U n t e r d i e 
sem Bl ickwinkel be t rach te t , ist das f r i edense rha l t ende Sys tem 
d e r C h a r t a e in u n v o l l k o m m e n e s Sys tem, das dazu noch u n 
v o l l k o m m e n genu tz t wi rd . 
Diese U n v o l l k o m m e n h e i t des S icherhe i t ssys tems en t spr ich t 
a b e r den wel tpol i t i schen Realitäten, die in i h r e r G e s a m t h e i t 
k a u m gee igne t sind, e ine durchgre i fende Verbesse rung d e r 
M e t h o d e n d e r F r i edens s i che rung zu er le ichtern. Die e r s t e 
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Realität ist, daß viele Mi tg l ieder d e r U N O zu d e n ve r sch ie 
d e n s t e n Ze i t en sich über die in d e r C h a r t a v e r a n k e r t e n 
Grundsätze h inweggese tz t haben . Zwei t ens s t a n d d ie i n t e r 
na t i ona l e Z u s a m m e n a r b e i t nach 1945 im Zeichen e l e m e n t a r e r 
P rozesse u n d E n t w i c k l u n g e n : a t o m a r e s Wettrüsten, schnel le 
E n t w i c k l u n g d e r Waffensys teme, Bef re iung d e r ko lon ia len 
Völker, Os t -Wes t -Gegensa tz , d ie i m m e r größere Kluf t z w i 
schen den a r m e n u n d d e n re ichen Völkern (Nord-Süd-Kon
flikt) — P r o b l e m e , d ie sich d e m Zugriff e inze lner R e g i e r u n 
gen entz iehen, d ie a b e r a n d ie i n t e rna t i ona l e Koopera t ion 
n e u a r t i g e A n f o r d e r u n g e n stel len, da es sich im K e r n u m 
schwerwiegende Ver t e i l ungsp rob l eme hande l t . H ie rzu gehö
r e n die w e l t w e i t e n P r o b l e m e de r Inf la t ion, d e r Rezession, 
d e r Arbei ts los igkei t , d e r Rohs tof fknapphei t , d e r U m w e l t b e 
d r o h u n g , d e r N a h r u n g s m i t t e l u n t e r v e r s o r g u n g in Tei len d e r 
Welt . E in P r o b l e m der S t a a t e n w e l t ganz e igener A r t is t d e r 
I n t e r n a t i o n a l e Te r ro r i smus . Die d r i t t e Realität ist, daß Kr iege 
auch i m a t o m a r e n Ze i ta l t e r nicht n o t w e n d i g e r w e i s e »unloh
nend« g e w o r d e n sind. Das zeigen Z y p e r n u n d d e r N a h e 
Osten7 . H i n z u k o m m t als v i e r t e Gegebenhe i t , daß die M i t 
gliedschaft d e r U N O aus a r m e n u n d reichen, großen u n d k l e i 
nen , kommuni s t i s chen u n d n ich tkommunis t i schen , t r a d i t i o n s 
re ichen u n d >neuen<, demokra t i s chen u n d von D i k t a t u r e n r e 
g ie r t en S t a a t e n z u s a m m e n g e s e t z t ist. D a r a u s folgt, daß die 
a l len S t a a t e n g e m e i n s a m e n Rechtsgrundsätze u n d W e r t v o r 
s t e l lungen nicht zahl re ich s ind u n d daß sie z u d e m aus po l i t i 
schen, na t ional i s t i schen, rass is t i schen u n d ideologischen M o 
t iven h e r a u s oft unterschiedl ich i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . Die i n 
t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t z u r Kriegsverhütung, dies ist 
d ie fünfte Realität, s t eh t e r s t a n d e n Anfängen. Gewiß, es 
w u r d e n in dreißig J a h r e n E r f a h r u n g e n gemacht , die w e r t 
voll sein können, doch s ind sie beg renz t u n d noch ke ineswegs 
gesichert . Schließlich bes t eh t n icht m e h r die Möglichkeit de r 
Supermächte, nach i h r e m Gutdünken Recht u n d O r d n u n g in 
d e r Wel t herzus te l len . Wo i m m e r in d e r Wel t Konf l ik te auf
ge tauch t sind, h a b e n d ie Supermächte, nicht u n b e d i n g t im 
gleichen Grad , das Nach lassen i h r e r Einflußmöglichkeiten e r 

f a h r e n müssen. Das ist e ine En twick lung , d ie n ich t völlig n e u 
ist, die sich sei t zehn J a h r e n abze ichnet u n d d ie w a h r s c h e i n 
lich i h r e Anfänge nach d e r K u b a - K r i s e h a t t e . Die Fähigkeit 
d e r Weltmächte, in d e r Wel t für die O r d n u n g zu sorgen, d ie 
sie selbst he r s t e l l en wol len, h a t e rhebl ich nachgelassen . Diese 
sechste Realität, auf die das a n g e s e h e n e L o n d o n e r I n s t i t u t für 
St ra teg i sche S t u d i e n h inweis t , ist zu Recht a l s »eines d e r b e 
drückendsten Ergebn i s se des N a c h d e n k e n s über das künftige 
Sicherheitssystem«8 beze ichnet w o r d e n . 
Zusammengefaßt: Während in E u r o p a e ine r e l a t i ve S icherhe i t 
bes teh t , muß die S i tua t ion außerhalb E u r o p a s pess imis t i scher 
beu r t e i l t w e r d e n . Ganz a l lgemein s ind K r i e g e w a h r s c h e i n l i 
cher geworden , d ie Kon t ro l l e v o n Konf l ik t en w i r d schwie r i 
ge r u n d d ie t r ad i t i one l l en I n s t r u m e n t e d e r i n t e r n a t i o n a l e n 
O r d n u n g s ind nicht s e h r w i rksam 9 . 
I n d ieser Ge fah ren l age s t ehen d ie Mi tg l ieder des S iche rhe i t s 
r a t s , a b e r auch a l le a n d e r e n S t aa t en , in d e m Bemühen, d e n 
F r i e d e n zu w a h r e n , vo r e ine r Aufgabe , für die es ke ine B e i 
spiele in d e r Geschichte gibt . I m m e r w a r es so, daß die g r o 
ßen Friedensschlüsse l a n g e n u n d ve r lus t r e i chen K r i e g e n folg
ten . Sie w a r e n e r s t möglich, w e n n a l le I l lus ionen, du rch 
Kr i eg na t iona l e In t e r e s sen durchzuse tzen , in e i n e m a l l geme i 
n e n Z u s t a n d d e r Erschöpfung v e r s a n k e n . »Unsere Aufgabe ist 
(deshalb) o h n e Beispie l : W i r müssen e inen m o d e r n e n F r i e 
densschluß v o n Münster u n d Osnabrück o h n e d ie Schrecken 
e ines Dreißigjährigen Kr ieges herbeiführen«.10 I n d ieser g e 
fährdeten Wel t gleichen d ie Friedensbemühungen d e r V e r 
e in ten N a t i o n e n d e r Arbe i t des S i syphus . Nach j e d e r i n t e r 
n a t i o n a l e n Kr i s e müssen n e u e i n t e r n a t i o n a l e A n s t r e n g u n g e n 
u n t e r n o m m e n w e r d e n , »den Fe l sen des F r i e d e n s w i e d e r d e n 
B e r g hinaufzurollen«.11 O b w o h l die S t aa t en , w i e es Les t e r 
Pea r son , d e r kanad i sche Friedensnobelpreisträger u n d v o r 
mal ige Präsident d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , e i n m a l f o r m u 
l ier te , »sich w i e Riesen auf den Kr i eg u n d w ie Z w e r g e auf 
den F r i e d e n vorbereiten«, s ind d ie Friedensbemühungen d e r 
UNO, so b e g r e n z t u n d u n v o l l k o m m e n sie auch se in mögen, 
ein rea l i s t i scher Anfang . De r d r i t t e UNO-Generalsekretär, 

Welcher Raum in der Welt sieht mehr führende Politiker als die große, auch optisch immer wieder beeindruckende Kuppelhalle der Generalversammlung der Vereinten Nationen? Wer nach New York kommt, sollte sich eine Führung durch den UNO-Komplex nicht entgehen lassen. Man gewinnt nicht nur eine Anschauung der Tagungsräume der Hauptorgane wie der Generalversammlung, des Weltsicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats u. a. m., sondern spürt auch etwas vom Atem der Weltgeschichte. Nachdrücklich seien die Besucher auf den vom verstorbenen Generalsekretär Dag Hammarsk-jöld eingerichteten sogenannten Meditationsraum verwiesen (vgl. hierzu Heft 6/1966 mit farbigem Bild). 
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U T h a n t , drückte dies so a u s : »Die U N O k a n n n u r das sein, 
w a s die Mi tg l ieder aus i h r machen . Gegenwärtig ist sie, v o r 
a l l em be i d e r Bewältigung i h r e r pol i t ischen F u n k t i o n e n , 
schwach u n d unzulänglich. A b e r sie is t i m m e r noch d ie bes te 
Hoffnung, u m a u s u n s e r e m unerträglich gefährlichen a t o m a 
r e n Dschungel zu e n t k o m m e n u n d d ie Anfänge e iner z ivi l i 
s ie r ten i n t e r n a t i o n a l e n Gemeinschaf t zu schaffen.«12 U n d k o n 
k r e t m e i n t d e r dänische Völkerrechtler Alf Ross zu diesem 
T h e m a : »Wir können alle g e m e i n s a m sagen, daß die Ve re in t en 
N a t i o n e n >gestärkt< w e r d e n sollen. A b e r w a s sollen w i r d a r 
u n t e r g e n a u ve r s t ehen? Real is t isch be t rach te t , muß es d e n 
Versuch bedeu ten , d e n S iche rhe i t s ra t in die Lage zu v e r s e t 
zen, se ine Aufgabe in U b e r e i n s t i m m u n g m i t de r C h a r t a zu 
erfüllen.«13 

I I I 
Die b e v o r s t e h e n d e nichtständige Mitgl iedschaft d e r B u n d e s 
r e p u b l i k Deu t sch land i m S iche rhe i t s ra t wi r f t d ie F r a g e auf, 
welche B e d e u t u n g ein nichtständiger Sitz im R a t überhaupt 
hat . Die zehn nichtständigen Mitg l ieder w e r d e n v o n d e r G e 
n e r a l v e r s a m m l u n g für zwei J a h r e gewählt. E ine u n m i t t e l b a r e 
W i e d e r w a h l is t ausgeschlossen. U m zu v e r h i n d e r n , daß al le 
nichtständigen Sitze auf e i n m a l wechseln, w e r d e n alljährlich 
fünf Mitg l ieder b e s t i m m t . Die e igent l iche Ver t e i l ung d e r 
nichtständigen Sitze erfolgt auf reg iona le r Basis . E t w a d ie 
Hälfte d e r UN-Mi tg l i ede r w a r be re i t s nichtständiges Mitgl ied 
des Ra t s , e inige besonders wicht ige Mi t t e l s t aa t en w ie Indien , 
K a n a d a , I ta l ien , J a p a n fung ie r t en be re i t s m e h r m a l s als n i ch t 
ständige Mitgl ieder . 
E in e rs tes K r i t e r i u m z u r B e w e r t u n g e ines nichtständigen S i t 
zes ist dem A b s t i m m u n g s v e r f a h r e n zu e n t n e h m e n . J e d e s M i t 
gl ied des Ra t s h a t e ine S t imme . Über Ver fah rens f r agen e n t 
scheiden d ie 15 Mitgl ieder , d ie fünf ständigen Mitg l ieder China , 
F rankre i ch , Großbritannien, Sowje tun ion u n d U S A sowie die 
zehn nichtständigen Ver t r e t e r , durch e ine M e h r h e i t von n e u n 
S t i m m e n . Hie rbe i ist d ie Z u s a m m e n s e t z u n g de r M e h r h e i t 
gleichgültig. Bei a l l en »anderen«, d. h . d e n subs tan t ie l len , d e n 
e igent l ichen Sachfragen, s ind ebenfa l l s n e u n S t i m m e n z u r 
M e h r h e i t erforderl ich, doch müssen nach Ar t . 27 Abs . 3 u n t e r 
d iesen n e u n S t i m m e n al le ständigen Ra t smi tg l i ede r sein. J e d e s 
ständige Mitgl ied k a n n also durch se ine G e g e n s t i m m e e inen 
Beschluß v e r h i n d e r n , auch dann , w e n n a l le 14 übrigen R a t s 
mi tg l i eder zus t immen . Die S t i m m e n t h a l t u n g e ines ständigen 
Mitgl ieds, dies is t e ine Rech t sen twick lung i m Gegensa tz zum 
C h a r t a - T e x t , gi l t p rak t i sch n ich t a ls Veto. D e m S t i m m e n g e 
wicht de r ständigen Mitg l ieder k o m m t also überwältigende 
B e d e u t u n g zu : U m e inen Ratsbeschluß zu v e r h i n d e r n , genügt 
die G e g e n s t i m m e eines ständigen Mitgl ieds , v o n d e n zehn 
nichtständigen Mi tg l i ede rn müssen sieben Mi tg l ieder dagegen 
s t i m m e n (hier würde auch d ie S t i m m e n t h a l t u n g ausre ichen) , 
d a m i t ke ine En t sche idung des R a t s z u s t a n d e k o m m t . A u s po l i 
t i schen Gründen ist dies n u r e ine theore t i sche Möglichkeit. 
Doch r e in rechner i sch is t das S t i m m g e w i c h t e ines ständigen 
Mitgl ieds s ieben M a l größer als das e ines nichtständigen. 
Ein zwei tes K r i t e r i u m e rg ib t sich aus d e m Gegensa t zpaa r 
ständig-nichtständig: d ie pr iv i l eg ie r t e S te l lung de r Groß
mächte b e r u h t n icht auf i h r e m S t immgewich t , s o n d e r n auf 
i h r e r ständigen Mitgl iedschaft . Die Großmächte leg ten die 
en t sche idenden G r u n d l a g e n für das S y s t e m des S icherhe i t s 
r a t s , für die Grundsätze, für das V e r f a h r e n u n d für die R e 
a l i s ie rung, sie s ind Mitg l ieder v o n A n f a n g an . Dies verschaff t 
d e n ständigen Mitg l iedern e inen V o r s p r u n g a n Kenn tn i s sen , 
Rou t ine , E r f a h r u n g u n d Einfluß, d e n d ie nichtständigen M i t 
g l ieder in i h r e r zweijährigen Mitgl iedschaft nicht oder k a u m 
aufholen können. Die Kluf t zu d iesem >Herrschaftswissen de r 
Großmächte< w i r d z u d e m dadu rch konserv ie r t , daß eine u n 
m i t t e l b a r e W i e d e r w a h l e ines nichtständigen Mitgl ieds a u s 
drücklich ausgeschlossen ist. 
Die B e u r t e i l u n g des Gewichts d e r Ra tsmi tg l iedschaf t nach 
d e n K r i t e r i e n des S t immgewich t s u n d d e r D a u e r d e r M i t 

gliedschaft re icht a b e r z u r B e w e r t u n g nicht aus , d e n n e n t 
scheidend s ind d ie pol i t i schen Kr i t e r i en , v o r a l l em da S t i m m 
gewicht u n d D a u e r des Sitzes se lbs t E rgebn i s pol i t i scher E n t 
sche idungen sind. Die poli t ische B e w e r t u n g is t k o m p l e x : E i n 
m a l s ind die k o m b i n i e r t e n Mach tmi t t e l d e r ständigen M i t 
gl ieder so überwältigend, i h r e mora l i sche Autorität, w e n n sie 
e inig sind, so e indrucksvol l , daß die nichtständigen Mi tg l i e 
d e r es sich z u m Beispiel zwe ima l überlegen würden, e inen 
fo rma len Beschluß, d e n d ie fünf Großmächte wünschen, zu 
v e r h i n d e r n . E ine ganze Re ihe v o n nichtständigen Mi tg l i ede rn 
ist von zumindes t e i nem ständigen Mitgl ied in i r g e n d e i n e r 
F o r m abhängig oder m i t i h m verbündet. Außerdem würden 
die Großmächte, w e n n die nichtständigen Mitg l ieder i h n e n 
die Z u s t i m m u n g zu Beschlüssen ve rwe ige r t en , R e g e l u n g e n 
außerhalb des Ra t s suchen. Durch e ine mass ive O b s t r u k t i o n 
b e w i r k t e n d ie nichtständigen Mitg l ieder g e r a d e das , w a s sie 
so oft k r i t i s i e ren : daß die Großmächte pol i t i sche E n t s c h e i d u n 
gen außerhalb des U N - R a h m e n s t reffen. 
I n d e r P r a x i s w i r d das U b e r g e w i c h t d e r Großmächte im R a t 
a l l e rd ings durch ve r sch iedene F a k t o r e n re la t iv ie r t . Zunächst 
s ind die Großmächte in v ie len F r a g e n n ich t einig. Dadurch 
e n t s t e h e n für die nichtständigen Mitg l ieder H a n d l u n g s a l t e r 
na t iven . U n d a n d iesem P u n k t se tz t die V e r a n t w o r t u n g d e r 
nichtständigen Mitg l ieder e in : d e n n w e r ke ine A l t e r n a t i v e n 
ha t , w e r völlig abhängig ist, k a n n auch ke ine V e r a n t w o r t u n g 
t r agen . I n d e r V e r a n t w o r t u n g s t ehen d ie nichtständigen M i t 
g l ieder n icht i sol ier t da . Sie sind, da s geh t schon a u s d e m 
reg iona len A u s w a h l v e r f a h r e n he rvor , e inma l V e r t r e t e r e i n e r 
m e h r oder w e n i g e r großen Zah l von UN-Mi tg l i edern , a n d e 
re r se i t s repräsentieren sie in i h r e r G e s a m t h e i t d i e I n t e r e s s e n 
a l le r UN-Mi tg l i ede r gegenüber den In t e r e s sen d e r Groß
mächte. Schließlich h a t j edes nichtständige Mitgl ied auch u r 
e igene n a t i o n a l e In te ressen , d ie es während se ine r Mi tg l i ed 
schaft fördern möchte. 
W e n n auch das pol i t ische Gewicht eines nichtständigen M i t 
glieds n ich t m i t d e m Einfluß e iner Großmacht zu verg le ichen 
ist, so b e d e u t e t doch d ie repräsentative Rolle e ines Si tzes i m 
Sicherhe i t s ra t , daß jedes nichtständige Mitgl ied i m R a t e inen 
h e r a u s g e h o b e n e n , v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n u n d ke ineswegs r i s i 
kolosen P l a t z e i n n i m m t . 
Herausgehoben , wei l da s A b s t i m m u n g s v e r h a l t e n im R a t u n 
m i t t e l b a r e A u f m e r k s a m k e i t f indet . E in Votum, e ine S t i m m 
e n t h a l t u n g i n m i t t e n de r 145 Mitg l ieder d e r G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g w i r d n u r d a n n beachtet , w e n n d ie A b s t i m m u n g v o n ganz 
außerordentlicher B e d e u t u n g oder s e h r k n a p p ist. De r n i ch t 
ständige Sitz i m R a t ist desha lb v e r a n t w o r t u n g s v o l l , we i l d e r 
R a t i m Untersch ied zu r V e r s a m m l u n g Beschlüsse fassen k a n n , 
d ie für al le Mi tg l ieder b i n d e n d sind. Das V o t u m a m Rats t i sch 
is t schließlich risikoreich, wei l es dabe i u m das A b s t i m m u n g s 
v e r h a l t e n über wei t re ichende Beschlüsse i m Bereich d e r F r i e 
d e n s w a h r u n g geht , wobe i i m E x t r e m f a l l auch Reso lu t ionen 
über wir tschaf t l iche u n d sogar militärische S a n k t i o n e n auf 
d ie T a g e s o r d n u n g ge langen können. 
Hie raus folgt auch, daß V e r a n t w o r t u n g u n d Ris iko eines n i ch t 
ständigen Mitgl ieds u m so größer sind, j e bedeu tungsvo l l e r 
se ine poli t ische Rol le in de r i n t e r n a t i o n a l e n Pol i t ik i m a l l 
geme inen ist. Dies zeigt sich bei d e n E r w a r t u n g e n u n d B e w e r 
t u n g e n d e r Rolle, d ie d ie B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land im 
Sicherhe i t s ra t sp ie len k a n n . 

I V 
Schon i m Frühjahr, als B o n n s Mitgl iedschaf t im S icherhe i t s 
r a t als Möglichkeit auf tauch te , ve rwie s ein französischer B e 
obachter in e indrucksvol len W o r t e n auf da s verstärkte po l i 
t ische Gewich t d e r B u n d e s r e p u b l i k : »Die Bundes repub l ik , 
Hauptstütze d e r U S A i m a t l an t i schen Bündnis u n d große 
F i n a n z m a c h t Eu ropas , n a h m in de r le tz ten Zei t die G e w o h n 
he i t an, in d e n G r e m i e n d e r N A T O u n d d e r E G l a u t e r u n d 
deut l i cher zu sprechen a ls früher. Westdeutschland , das v o r 
nicht l a n g e r Zei t a u s Vorsicht , Be rechnung oder falscher B e -
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scheidenhei t es noch ab lehn te , i rgende ine führende Rolle zu 
spielen, wa r f inzwischen die M a s k e des K l e i n m u t s a b . A d e 
n a u e r h a t t e die B u n d e s r e p u b l i k mi t d e r wes t l ichen Wel t v e r 
söhnt. Willy B r a n d t no rma l i s i e r t e die Bez iehungen se ines 
Landes zum Osten. H e u t e schau t B o n n dor th in , wo es i h m 
gu t dünkt, u n d hande l t , w i e es i h m g u t erscheint.«14 
Angesichts d e r a l lgemeinen Einschätzung d e r i n t e r n a t i o n a l e n 
Posi t ion d e r B u n d e s r e p u b l i k Deutschland , w a r es für B o n n 
nicht möglich, die "Übernahme des Sitzes i m Siche rhe i t s ra t 
auszuschlagen. E in solches V e r h a l t e n hätte a l lgemeines i n t e r 
na t iona le s Kopfschütteln ausgelöst u n d e ine fühlbare Schwä
chung d e r S te l lung d e r B u n d e s r e p u b l i k bewirkt 1 5 . 
U n t e r d iesen Umständen b e g a n n d ie B u n d e s r e p u b l i k sich 
sorgfältig auf i h r e n e u e Rolle in N e w York vorzubere i t en , 
zunächst durch d ie deu tsche UN-Delega t ion u n t e r Botschaf ter 
von Wechmar , sodann durch zwei Re isen von Bundesaußen
min i s t e r Genscher E n d e S e p t e m b e r / A n f a n g O k t o b e r 1976 zur 
T a g u n g d e r 31. G e n e r a l v e r s a m m l u n g . 
Dabe i zeigte sich, daß die Ausgangspos i t ion d e r B u n d e s r e p u 
bl ik Deu t sch land vor de r Übernahme des nichtständigen R a t s 
sitzes nicht ungünstig ist. Ganz a l lgemein w u r d e bei z a h l 
re ichen UN-Mi tg l i ede rn e ine E r w a r t u n g s h a l t u n g s ichtbar , die 
Bonns größere Rol le in d e r U N O du rchaus würdigt. »Was 
Genscher während se iner Visi te bei den Ve re in t en Na t ionen 
b e w i r k t e , is t e in Boom d e r E r w a r t u n g e n vor a l l em bei d e n 
schwarzaf r ikan ischen Staaten.«16 U n d : »Selten w u r d e den 
B o n n e r A b g e s a n d t e n so deut l ich gemach t : M a n ist w i e d e r 
j e m a n d im großen T h i n g d e r we i t en Welt.«17 
Zugleich w u r d e a b e r deutl ich, daß B o n n als Mitgl ied des 
S icherhe i t s ra tes v o m J a n u a r 1977 a n v o r völlig n e u a r t i g e n 
organisa tor i schen u n d vor a l lem pol i t ischen P r o b l e m e n u n d 
Aufgaben s teht . Botschaf ter von W e c h m a r umriß die P r o 
b l eme B o n n s in den k o m m e n d e n zwei J a h r e n folgendermaßen: 
1. Die B u n d e s r e g i e r u n g muß sich frühzeitig darüber k l a r 

we rden , welche pol i t ischen Pos i t ionen sie langfr is t ig e in 
n e h m e n will . Dies gi l t be isp ie lsweise für F r a g e n wie R h o 
desien, Namib ia , Z y p e r n u n d Nahos t . 

2. Zu k o n k r e t e n P r o b l e m e n poli t ischer, wir tschaf t l icher u n d 
f inanziel ler A r t s ind ausführliche u n d präzise I n s t r u k 
t ionen erforderl ich. Dabei w i r d sich auch d e r B u n d e s k a n z 
le r e inschal ten müssen. 

3. De r S icherhe i t s ra t t ag t me i s t nach t s u n d oft a n Wochen
enden . Das heißt: zwei J a h r e l a n g müssen d e r B u n d e s 
außenminister ode r e in Staatssekretär auch nach t s u n d a n 
Wochenenden e r r e i chba r se in ( insbesondere auch w e g e n 
de r Zei tverschiebung) . 

Von W e c h m a r un te r s t r i ch d ie No twend igke i t e ine r k l a r e n u n d 
präzisen Pol i t ik : »Wenn m a n sich h ie r be i d e n Ve re in t en 
Na t ionen danach ausr ichte t , ob m a n sich be l ieb t macht , d a n n 
soll te m a n gleich aufhören, Pol i t ik zu t re iben . M a n muß 
auch e inma l Niede r l agen h i n n e h m e n können.«18 
Ein P r o b l e m w i r d d ie B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land nicht h a 
b e n : Sie w i rd nicht zugleich mi t d e r DDR Mitgl ied des R a t s 
sein. 1978 übernimmt nicht d ie DDR, sonde rn die Tschecho
s lowakei d e n f re iwerdenden , d e r osteuropäischen Region zu 
s t e h e n d e n Sitz. Ob d ie östliche S t a a t e n g r u p p e d e m p o l i t i s c h e n 
Vorsprung< B o n n s vor de r DDR Rechnung trägt u n d e inem 
d i r e k t e n Vergleich zwischen de r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land 
u n d d e r DDR aus d e m Wege gehen will19 ode r einfach e ine 
sonst unve rme id l i che deu t sch -deu t sche Konf ron ta t ion im R a t 
v e r m e i d e n wollte2 0 , m a g dah inges te l l t b le iben, j edenfa l l s s ind 
d ie Vorbe re i t ungen d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land dadu rch 
doch er le ichter t worden . 
A b e r sicher ist, daß die >deutsche Frage< nicht zu d e r D i m e n 
sion de r P r o b l e m e u n d Sorgen paßt, m i t d e n e n sich d ie U N -
Deleg ie r ten j e t z t zu mühen b e g i n n e n : Abrüstung, Nich twe i 
t e r v e r b r e i t u n g von K e r n w a f f e n u n d - technologien, e ine n e u e 
Wel twi r t schaf t so rdnung , Rohstoffpre ise für d ie D r i t t e Welt , 
Ene rg ieve r so rgung , i n t e rna t i ona l e A r b e i t s m a r k t t e i l u n g , d e r 

Kr i eg in Libanon , die S i tua t ion Z y p e r n s u n d d ie L a g e i m 
südlichen Afrika2 1 . »Mit d e r A u f n a h m e d e r B u n d e s r e p u b l i k in 
d e n S iche rhe i t s ra t ist d e r Prozeß d e r Rückkehr Deu t sch lands 
in d ie Völkergemeinschaft abgeschlossen — a l l e rd ings u m d e n 
Pre i s , daß die deu t sche Na t ion i n d e r U N O nicht v o n e inem, 
sonde rn von zwei S t a a t e n repräsentiert wi rd . Dies legt B o n n 
d e n Z w a n g auf, d ie Völkergemeinschaft möglichst m i t d e u t 
schen Quere l en zu verschonen . D e s h a l b mußte es auch da rau f 
verzichten, be rech t ig te Wünsche, w i e das Ve r l angen nach d e r 
Schonung menschl ichen L e b e n s a n d e r Grenze , zu e inem D i s 
kuss ionsgegens t and d e r U N O zu machen.«22 
Es bedu r f t e k e i n e r b e s o n d e r e n Fähigkeiten, u m v o r a u s z u s a 
gen, daß dies in d e r B u n d e s r e p u b l i k nicht überall v e r s t a n d e n 
w e r d e n würde. Die Autoren2 3 , d i e sich b i s h e r d a m i t begnüg
ten, d ie U N O a l lgemein ins Visier zu n e h m e n , w e r d e n n ich t 
l ange auf n e u e Ziele für i h r e K r i t i k zu w a r t e n haben . Wie 
für die me i s t en S t a a t e n h a t für die B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch 
l a n d d ie Tätigkeit in d e r U N O u n d v o r a l l em i m S iche rhe i t s 
r a t auch e ine innenpol i t i sche Dimension . In m a n c h e n Kre i s en 
j edenfa l l s w i r d e ine v e r a n t w o r t u n g s v o l l e Mi t a rbe i t d e r d e u t 
schen Delega t ion i m S iche rhe i t s ra t w e n i g Verständnis f inden. 
De r Weg zu e iner g e m e i n s a m e n Außenpolitik in d e r B u n d e s 
r epub l ik ist noch weit . 
Unabhängig von d iesen A s p e k t e n w i r d d ie Mitgl iedschaft i m 
S iche rhe i t s ra t d ie B u n d e s r e g i e r u n g s t a r k in A t e m ha l t en . Das 
Maß a n Ärger u n d P r o b l e m e n läßt sich h e u t e n u r in großen 
Zügen abschätzen: 
D e r größte Ris ikofaktor s ind g e r a d e die E r w a r t u n g e n , die in 
B o n n gesetzt w e r d e n , d e n n sie en t sp r ingen du rchaus u n t e r 
schiedlichen Mot iven . Die Hoffnungen, d ie d ie Vere in ig ten 
S t a a t e n a n d e n deu t schen Verbündeten knüpfen, s ind z u m 
Beispiel e r k e n n b a r nicht frei von V e r l a n g e n nach Unterstüt
zung24 . Diese E r w a r t u n g e n können d u r c h a u s zu großen B e l a 
s t u n g s p r o b e n w e r d e n . »Es ist e t w a s ganz ande re s , ob G e n 
scher j e t z t a f r ikanischen Außenministern da r tu t , wie nach 
Ansicht se ine r Reg i e rung d e r Weg i m südlichen Afr ika w e i 
terführen sollte, oder ob B o n n in ein zwei J a h r e n womöglich 
zu e inem Rassenk r i eg im S iche rhe i t s ra t a k t e n k u n d i g S te l lung 
bez iehen u n d mi ten t sche iden muß. W e n n es gilt, in A b s t i m 
m u n g e n ode r be i d e r F o r m u l i e r u n g von Reso lu t ionen in d i e 
sem höchsten K r i s e n g r e m i u m F a r b e zu b e k e n n e n , k a n n das 
schöne Bild von d e r g u t e n B u n d e s r e p u b l i k leicht Schaden 
n e h m e n , n icht n u r in den A u g e n d e r D r i t t e n Welt.«25 Do r t 
»werden w i r m e h r F a r b e a ls b i s h e r b e k e n n e n müssen. Das is t 
angesichts e ines U N - D a u e r t h e m a s w ie des Nahos tkonf l ik t s 
ke ine ve r lockende Aussicht . Ähnlich verhält es sich m i t d e m 
T h e m a Südafrika. Die Devise : >Gegen A p a r t h e i d , a b e r für 
H a n d e l !< wi rd , w e n n es u m S a n k t i o n e n gehen soll, k a u m noch 
e in taugl icher G r u n d s a t z sein. B o n n muß also se ine Pol i t ik 
gegenüber a n d e r e n Reg ionen de r E r d e we i t e r präzisieren«". 
Angesichts d e r hochgespann ten , a b e r widersprüchlichen E r 
w a r t u n g e n is t e s no twend ig , d e n a l lgemeinen E r w a r t u n g s 
hor izon t zu s e n k e n u n d sich e in real is t isches Bi ld von d e n 
deu t schen Möglichkeiten zu machen . B o n n s t e h t i m S icher 
he i t s r a t e ine he ik le G r a t w a n d e r u n g bevor2 7 , u n d zwar , so w e i t 
sich d ie En twick lung übersehen läßt, zwischen a m e r i k a n i s c h e n 
Hoffnungen u n d a f r ikan ischen Wünschen. Der Si tz im Sicher 
he i t s r a t w i r d also zu Recht als e ine Bürde28 bezeichnet . Außen
min i s t e r Genscher m e i n t e in e iner k u r z e n F o r m e l : »Das näch
ste h a l b e J a h r w i r d hart.«29 U n d m i t großer Besche idenhe i t 
äußerte sich d ie S t u t t g a r t e r Ze i t ung : »Gelänge es d e n B o n n e r 
V e r t r e t e r n i m G l a s h a u s a m E a s t River , d ie be iden S iche rhe i t s 
r a t s j a h r e so zu absolv ieren , daß die B u n d e s r e p u b l i k a m E n d e 
d ie Zah l i h r e r F r e u n d e n ich t v e r m i n d e r t u n d d ie i h r e r G e g 
n e r nicht v e r m e h r t ha t , d a n n hätten sie i h r e schwier ige Auf
g a b e woh l op t ima l gelöst.«80 

Es is t gut , daß eine vors icht ige Einschätzung die deu t sche 
Ratsmi tg l iedschaf t als Bürde u n d auch als Ris iko sieht . I l l u 
s ionen u n d f reud iger Stolz — nach d e m Mot to : W i r s ind w i e 
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der w e r ! — sind ungee igne t e R a t g e b e r für e ine v e r a n t w o r 
tungsvol le Pol i t ik . Ande re r se i t s muß doch auf e in ige zusätz
liche M o m e n t e h ingewiesen w e r d e n : 
Auch a n d e r e S t a a t e n von ve rg le ichbare r pol i t ischer B e d e u 
t u n g w a r e n u n d sind, oft m e h r m a l s , nichtständige Mitg l ieder 
des Ra t s gewesen. Für die USA, d ie Sowje tun ion u n d w a h r 
scheinlich auch für China m a g d ie ständige Mitgl iedschaft 
e ine Selbstverständlichkeit u n d ke ine Bürde sein. A b e r für 
F r a n k r e i c h u n d Großbritannien ist d ie ständige R a t s v e r a n t 
w o r t u n g sicher e ine schwere Be las tung . M a n b r a u c h t sich n u r 
die schwier igen En t sche idungen zu vergegenwärtigen, m i t 
d e n e n Großbritannien in d e r R h o d e s i e n - F r a g e zu t u n h a t t e 
u n d ha t . 
E ine a k t i v e deu tsche M i t w i r k u n g a n d e r F r i e d e n s w a h r u n g ist 
s icher nicht o h n e Ris iken, a b e r is t d ie Kriegsverhütung u n d 
Fes t i gung de r i n t e r n a t i o n a l e n Sicherhei t n icht e in f u n d a m e n 
ta les Anl iegen d e r deu t schen Außenpolitik? 
Schließlich muß die deu tsche Ratsmi tg l iedschaf t auch in e inem 
größeren R a h m e n gesehen w e r d e n . E in größeres i n t e r n a t i o n a 
les Gewicht bed ing t e ine größere in t e rna t i ona l e V e r a n t w o r 
t u n g u n d auch m e h r Selbständigkeit. U n t e r d iesem Bl ickwin
kel b e d e u t e n d ie b e v o r s t e h e n d e n zwei J a h r e i m S icherhe i t s 
r a t für B o n n nach dre i v o r a n g e g a n g e n e n L e h r j a h r e n d e r M i t 
gliedschaft die wel tpol i t i sche Meisterprüfung, m e i n t ein B e 
obachter , d e r d a n n fortfährt: »Sind die zwei J a h r e u m , gil t es 
a b e r in den Vere in t en Na t ionen für die Bundes repub l ik , a ls 
ganz >normales Mitglied< u n t e r 145 a n d e r e n dieses Profi l auch 
zu beha l t en . E r s t d a n n w i r d sich zeigen, ob d e r wel tpol i t i sche 
Anspruch , d e n Genscher j e t z t in N e w York e rhoben ha t , aus 
d e r S u b s t a n z k o m m t u n d n icht n u r auf vorübergehender 
Amtswürde beruht.«31 

Die zweijährige Mitgl iedschaft de r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch 
l a n d i m S icherhe i t s ra t is t zweife lsohne e ine Bürde u n d ein 
Risiko. Sie ist viel leicht e ine C h a n c e u n d wahrschein l ich e in 

Tes t auf u n s e r e Fähigkeit, e ine k o n s t r u k t i v e u n d ra t iona le 
Rolle bei d e r Aufgabe d e r F r i e d e n s w a h r u n g zu spielen. Sie 
ist ganz gewiß e ine Heraus fo rde rung . 
Anmerkungen 
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Menschenrechtsschutz durch die Vereinten Nationen C H R I S T I A N T O M U S C H A T 

D e r U r s p r u n g d e r Ve re in t en Na t ionen liegt in de r A n t i 
Hi t l e r -Koa l i t i on de r Siegermächte des Zwe i t en Wel tkr ieges . 
Bes inn t m a n sich auf diese h is tor ische Grundgegebenhe i t , so 
erschein t es n u r folgerichtig, daß die S icherung de r M e n 
schenrechte in d e r V N - C h a r t a (Char ta) zu e inem de r H a u p t 
ziele d e r Wel to rgan i sa t ion erklärt w o r d e n ist. De r t r i ebha f t en 
Maßlosigkeit des Dr i t t en Reiches, se iner Nega t ion a l le r 
G r u n d w e r t e e ine r menschl ichen Gesellschaft sollte deut l ich 
s ichtbar das Konzep t e ine r gerechten W e l t o r d n u n g e n t g e g e n 
gesetzt w e r d e n , d ie d e n Einze lnen aus d e r D e g r a d i e r u n g z u m 
bel iebig verfügbaren Gegens t and u n d Opfer s taa t l i cher 
Zwangshe r r scha f t bef re i t u n d ihn a ls selbständige Persön
lichkeit a n e r k e n n t . Demgemäß heißt es in d e r g r u n d l e g e n d e n 
E i n g a n g s b e s t i m m u n g des Ar t . 1 (3), daß eine i n t e rna t i ona l e 
Z u s a m m e n a r b e i t herbeigeführt w e r d e n solle, »um i n t e r n a t i o 
na l e P r o b l e m e wir tschaf t l icher , sozialer, ku l t u r e l l e r u n d 
humanitärer A r t zu lösen u n d d ie Ach tung vo r den M e n 
schenrechten u n d Grundf re ihe i t en für alle ohne Unte rsch ied 
de r Rasse, des Geschlechts, d e r Sprache oder d e r Rel igion zu 
fördern u n d zu festigen«. F e r n e r b e s t i m m t Ar t . 55c, daß die 
Vere in t en Na t ionen »die a l lgemeine Ach tung u n d V e r w i r k 
l ichung d e r Menschenrech te u n d Grundfreiheiten« fördern, 
wobei den Mi tg l ieds taa ten durch Ar t . 56 e ine M i t w i r k u n g s 
u n d Zusammenarbe i t sp f l i ch t aufer leg t wird 1 . 
Noch die Völkerbundsatzung h a t t e sich, d e m t rad i t ione l l en 
Rechtsverständnis des 19. J a h r h u n d e r t s folgend, s t r eng auf 
d ie Rege lung d e r Rech t sbez iehungen zwischen den Mi tg l ied
s t a a t e n beschränkt, ohne auch n u r m i t e i n e m Wor t , außer in 

de r M a n d a t s r e g e l u n g de r Art . 22, 23, auf d ie Verpf l i ch tungen 
des S t aa t e s gegenüber den Pe r sonen i n n e r h a l b se ines M a c h t 
bere ichs e inzugehen . Nach e iner Zeit, in de r da s S e l b s t v e r 
ständliche seine Evidenz eingebüßt ha t t e , k o n n t e es h i e r ke in 
zurückhaltendes Sti l lschweigen m e h r geben. So läßt sich d i e 
C h a r t a gleichzeitig als e iner d e r M a r k i e r u n g s p u n k t e beze ich
nen , an d e n e n sich da s e r n e u e r t e Bewußtsein ab lesen läßt, 
daß auch d a s Völkerrecht die S t a a t e n nicht u m i h r e r se lbs t 
wi l len schützt, sondern daß es le tz ten E n d e s auf d e n M e n 
schen ausger ich te t ist2. Ausdrücklich h e r v o r g e h o b e n sei f e r 
ner , daß die C h a r t a von »Menschenrechten u n d Grundfrei
heiten« spricht , also ganz offensichtlich d e n Einze lnen n ich t 
als bloßes begünstigtes Objek t s taa t l icher Fürsorge b e t r a c h 
tet , sondern i h m eine e igene Rechtssphäre zuges tehen wil l , 
die se lbs tveran twor t l i che , a u t o n o m b e s t i m m t e L e b e n s e n t 
scheidungen ermöglicht. 
Es soll jedoch an dieser Stel le n icht u m d e n Begriff des s u b 
j ek t i ven Rechts gehen, so wicht ig solche Überlegungen sein 
mögen. Den S c h w e r p u n k t soll v i e l m e h r e ine nüchterne Bi lanz 
von E r f a h r u n g e n u n d Z u k u n f t s e r w a r t u n g e n bi lden. Zu d i e 
sem Zweck w e r d e n in e inem e r s t en Abschni t t (A) d e r K l a r 
he i t h a l b e r e in ige an sich w e i t h i n b e k a n n t e In fo rma t ionen 
gegeben. In d e m nachfo lgenden zwei ten Abschni t t (B) soll 
von e iner Re ihe pol i t ischer G r u n d d a t e n die R e d e sein, welche 
d ie Menschenrechtsszene en t sche idend prägen. Den Abschluß 
bi lden einige kursor i sche B e m e r k u n g e n über die Effektivität 
des Menschenrechtsschutzes du rch die Vere in ten Na t ionen (C). 
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A 
I. Zumindes t e ine de r Vorausse t zungen für e inen effekt iven 
Menschenrechtsschutz b i lde t d ie Exis tenz k l a r e r materiell-
rechtlicher Maßstäbe. So erklärt es sich auch, daß die G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g be re i t s i m Dezember 1948, bei S t i m m e n e n t 
h a l t u n g d e r S t a a t e n des Ostblocks3 , die Al lgemeine Erklärung 
d e r Menschenrech te verabsch iede te , e in Rech t s ins t rumen t , 
d e m jedenfa l l s ursprünglich lediglich die Qualität e iner E m p 
feh lung z u k a m . Deutl ich heißt es auch vor a l l em im französi
schen T e x t de r Erklärung, daß m a n sie ve r s t ehe als e in »ideal 
c o m m u n ä atteindre«, also e ine Zie lvors te l lung o h n e u n m i t 
t e l ba r verb ind l iche recht l iche Kraf t . Was den I n h a l t angeh t , 
so h a n d e l t es sich in e inem e r s t en Teil u m e ine so rgsame 
Kodif ika t ion d e r >klassischen< l ibe ra len Fre ihe i t s rech te . 
Frei l ich v e r h a r r t die Erklärung ke ineswegs in e i n e m bloßen 
A b w e h r d e n k e n , sonde rn beschre i te t in i h r e n Ar t . 21—28 
Wege, die anges ichts des E n t s t e h u n g s z e i t p u n k t s 1948 d u r c h 
a u s das A t t r i b u t >zukunftweisend< ve rd i enen . So gewähr
leis te t Ar t . 21 d a s Recht, a n d e r L e i t u n g d e r öffentlichen A n 
ge legenhe i t en des H e i m a t l a n d e s t e i l zunehmen , Ar t . 22 v e r 
bürgt ein Recht auf soziale Sicherhei t , Ar t . 23 spr icht von 
e inem Recht auf Arbei t , bis schließlich in Ar t . 27 sogar e in 
Recht auf T e i l n a h m e a m k u l t u r e l l e n L e b e n d e r Gemeinschaf t 
s t a tu i e r t w i rd . Dami t a b e r nicht genug, e r re ich t d e r Höhen
flug in Ar t . 28 fast i r den fe rne Per fek t ion , i n d e m j e d e r m a n n 
das Recht zugesprochen wi rd , daß im sozialen u n d i m i n t e r 
na t i ona l en Bereich e ine O r d n u n g herrscht , d ie e ine vol le 
Verwi rk l i chung de r Rechte u n d F re ihe i t en d e r Erklärung e r 
möglicht. 
Al lgemein he r r s ch t e in d e n A n f a n g s j a h r e n d e r W e l t o r g a n i 
sa t ion die Überzeugung vor, daß die Verabsch iedung de r A l l 
geme inen Erklärung d e r Menschenrech te n u r als e in e r s t e r 
Anfang be t r ach te t w e r d e n könne u n d daß vor a l l em a n g e 
s t r eb t w e r d e n müsse, die do r t verkörperte recht l iche S u b 
s tanz in e ine verb ind l iche recht l iche F o r m umzugießen. Die 
ser we i t e r e Schr i t t ge lang e r s t im J a h r e 1966, als die G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g d i e be iden I n t e r n a t i o n a l e n P a k t e über bür
gerl iche u n d poli t ische Rechte ( B P R - P a k t ) e inerse i t s sowie 
über wirtschaft l iche, soziale u n d ku l tu re l l e Rechte (WSK-
P a k t ) ande re r se i t s verabschiedete 4 . Gle ichwohl k o n n t e es 
noch l ange Zei t als äußerst fraglich erscheinen, ob die V e r 
träge j e m a l s in Kra f t t r e t e n würden, d e n n zunächst g ingen 
die Ra t i f ika t ionen n u r s e h r schleppend ein, u n d die jewei l s 
vorgesehene Mindes tzah l von 35 solcher s taa t l i cher B i n d u n g s 
erklärungen schien d a m i t in fast u n e r r e i c h b a r e F e r n e g e 
rückt. Z u m endgültigen Durchbruch k a m es e r s t i m J a h r e 
1975, als a m 3. O k t o b e r J a m a i c a als 35. S t a a t den P a k t über 
wirtschaft l iche, soziale u n d ku l tu re l l e Rechte ra t i f iz ier te u n d 
wen ig später, a m 23. Dezember , die Tschechoslowakei sich 
d e m B P R - P a k t unterwarf 5 . E r s t m a l s in i h r e r Geschichte v e r 
fügen die Ve re in t en Na t ionen h e u t e also über eine spezif i
z ier te u n d konkre t i s i e r t e Rech t sg rund lage für i h r e Bemü
h u n g e n u m eine S icherung d e r Menschenrechte . Gleichzeit ig 
d a m i t ist a b e r auch d ie Einhei t l ichkei t des menschen rech t 
lichen S t a n d a r d s zerfal len. Es gibt n u n auf d e r e inen Sei te 
die V e r t r a g s s t a a t e n de r be iden Übereinkommen u n d auf d e r 
a n d e r e n Sei te d ie jenigen Länder, die lediglich d e n — sehr 
viel vage ren u n d für die R e c h t s a n w e n d u n g wen ige r gee igne 
t en — Grundpr inz ip i en d e r C h a r t a verpf l ichte t sind6 . 
U m das Bild zu vervollständigen, sei f e rner a n g e m e r k t , daß 
die Al lgemeine Erklärung der Menschenrech te von 1948 u n d 
die be iden Menschenrech t spak te von 1966, die z u s a m m e n g e 
faßt auch als >The I n t e r n a t i o n a l Bill of H u m a n Rights< b e 
zeichnet we rden , durch eine ganze Fülle von Dek la ra t ionen , 
hauptsächlich der G e n e r a l v e r s a m m l u n g , u n d von völkerrecht
lichen Verträgen zu Einze lp rob lemen des Menschenrech t s 
schutzes ergänzt werden 7 . S t i chwor ta r t ig seien im folgenden 
einige d ieser Rech t sak te g e n a r r t : 
P r o k l a m a t i o n d e r Menschenrech tskonferenz von T e h e r a n 

(13. Mai 1968); D e k l a r a t i o n über die Gewährung d e r U n a b 
hängigkeit a n kolonia le Länder u n d Völker (1960); Resolu t ion 
zu r d a u e r n d e n Souveränität über Naturschätze (1962); D e k l a 
r a t i on u n d K o n v e n t i o n zu r Bese i t igung j e d e r F o r m r a s s i 
scher D i sk r imin i e rung 8 (1963 bzw. 1965); K o n v e n t i o n gegen 
D i s k r i m i n i e r u n g in d e r E rz i ehung (1960); Dek la ra t i on gegen 
d ie D i sk r imin i e rung d e r F r a u e n (1967); K o n v e n t i o n gegen 
den Völkermord (1948); K o n v e n t i o n e n gegen die Sk lavere i , 
d e n S k l a v e n h a n d e l u.a . (1926 bzw. 1956); K o n v e n t i o n über die 
Staatsangehörigkeit v e r h e i r a t e t e r F r a u e n (1957); K o n v e n t i o n 
über die pol i t ischen Rechte d e r F r a u e n (1952); K o n v e n t i o n 
zu Hei ra t , H e i r a t s m i n d e s t a l t e r u . ä. (1962); D e k l a r a t i o n über 
die Rechte des K indes (1959); D e k l a r a t i o n über die Stärkung 
des F r i e d e n s u .a . be i Jugend l i chen (1965); K o n v e n t i o n über 
die Rechtss te l lung s t aa t en lose r P e r s o n e n (1954); D e k l a r a t i o n 
z u m Asyl recht (1967); K o n v e n t i o n über das i n t e r n a t i o n a l e 
Ber ich t igungsrech t (1952); K o n v e n t i o n gegen D i s k r i m i n i e 
r u n g in Arbe i t u n d Beruf (1958); K o n v e n t i o n über die V e r 
e in igungsfre ihei t (1948) u n d w e i t e r e K o n v e n t i o n e n z u m A r 
bei t s recht u n d zur Beschäftigungspolitik; D e k l a r a t i o n z u r 
sozialen En twick lung (1969); D e k l a r a t i o n über die G r u n d 
sätze zur i n t e rna t i ona l en ku l t u r e l l en Z u s a m m e n a r b e i t (1969). 
De r Normenschöpfungsdrang d e r i n t e r n a t i o n a l e n G r e m i e n ist 
ungebrochen . So s ind z. B. auf de r le tz ten G e n e r a l v e r s a m m 
lung de r Vere in t en Na t ionen v o m H e r b s t 1975 d r e i we i t e r e 
menschenrecht l iche D e k l a r a t i o n e n verabsch iede t w o r d e n : 
Über die Rechte b e h i n d e r t e r Pe r sonen , über den Schutz g e 
g e n Fo l t e r sowie über technologische En twick lungen u n d 
Menschenrechte 9 . 
O h n e e i n e r Vergröberung d e r Dinge geziehen w e r d e n zu 
können, darf m a n i m übrigen auf G r u n d e ines d ie J a h r e 
überspannenden Uberbl icks feststel len, daß z u n e h m e n d e ine 
Tendenz e r k e n n b a r wi rd , als die vo r r ang ige Aufgabe d e r 
Menschenrech tss icherung den K a m p f gegen Kolon ia l i smus , 
R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g u n d A p a r t h e i d sowie die Schaffung 
e ine r n e u e n — u n d nach M e i n u n g d e r Länder der D r i t t e n 
Wel t ge rech te ren — Wel twi r t s cha f t so rdnung anzusehen . Diese 
G r u n d o r i e n t i e r u n g zeigt sich a l le in schon a n d e r Ta tsache , 
daß die n e u e M e h r h e i t in d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e n n 
i rgend möglich versucht , Reso lu t ionen auch zu a n d e r e n T h e 
menbe re i chen u n d insbesondere zu Menschenrech t sp rob lemen 
durch en t sp rechende Hinwe i se anzure ichern . So spr icht e t w a 
d ie Entschließung d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g 3520(XXX) v o m 
15.12.1975 über die Wel tkonfe renz des I n t e r n a t i o n a l e n F r a u 
e n j a h r s mehr fach von de r No twend igke i t e ine r Durchführung 
des A k t i o n s p r o g r a m m s über die E r r i c h t u n g d e r n e u e n W e l t 
wir t schaf tsordnung 1 0 , u n d gleichzeitig w e r d e n durch d ie b i l l i 
gende B e z u g n a h m e auf die Beschlüsse d e r We l t f r auenkon fe 
r e n z von Mexiko 1 1 e ine Re ihe d e r pol i t ischen Kampfz ie le d e r 
Dr i t t en Wel t z u m i n d e s t implizi t mi te ingebrach t . I n d e r D e 
k l a r a t i o n von Mexiko über die Gleichhei t d e r F r a u e n u n d 
i h r en Be i t r ag zur En twick lung u n d z u m Fr ieden , e i n e m d i e 
ser Beschlüsse12, heißt es insbesondere in § 24 w i e folgt : »In
t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F r i e d e n lassen sich n u r 
ve rwi rk l i chen auf d e r Bas is na t i ona l e r Bef re iung u n d U n a b 
hängigkeit, d e r Bese i t igung v o n Kolon ia l i smus u n d Neoko lo 
n ia l i smus , f r e m d e r Bese tzung, Zionismus , A p a r t h e i d u n d r a s 
sischer D i s k r i m i n i e r u n g in all i h r e n F o r m e n sowie d e r A n e r 
k e n n u n g de r Würde d e r Völker u n d ih res Rechtes auf Se lbs t 
bestimmung«. Solche Abschwei fungen v o n d e m a n sich b e 
h a n d e l t e n T h e m a s te l len ke inen Einzelfal l da r , sonde rn w e r 
den m e h r u n d m e h r z u r Regel . 
E in e rs tes vorläufiges Faz i t soll be re i t s a n d ieser Ste l le g e 
zogen w e r d e n . Von e inem Mange l a n n o r m a t i v e n Maßstäben 
k a n n h e u t e nicht m e h r d ie Rede sein. I m Gegente i l h a t sich 
zu e inem e r n s t e n P r o b l e m die übergroße Fülle a n R e c h t s 
i n s t r u m e n t e n v o n z u m Teil höchst un te r sch ied l ichem W e r t 
ausgewachsen , die d a z u noch häufig recht u n v e r b u n d e n n e 
b e n e i n a n d e r stehen1 3 . Mag auch d ie Verabsch iedung e ine r 
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k o n k r e t i s i e r e n d e n D e k l a r a t i o n zu e inem Einze lp rob lem a n 
sich gee igne t sein, d e n ursprünglichen K o n s e n s d e r S t a a t e n 
gemeinschaf t zu e r n e u e r n u n d d a m i t zu bekräftigen, so da r f 
doch nicht die Gefah r übersehen werden , daß die S t r ingenz 
b e s t e h e n d e r ve r t r ag l i che r Verpf l ich tungen z u g u n s t e n e ine r 
w i e d e r u m bloß mora l i schen B i n d u n g aufgelöst wi rd . E ine 
N o r m e n p r o d u k t i o n schließlich, die nicht v o n d e m Wil len u n d 
d e r Bere i t schaf t ge t r agen ist, d iese N o r m e n auch get reul ich 
zu r e spek t i e ren , s tel l t die ärgste Disk red i t i e rung de r Sache 
des Menschenrechtsschutzes überhaupt dar . 
I I . Es ist selbstverständlich, daß die W i r k u n g s k r a f t d e r M e n 
schenrech te in noch wesent l ich stärkerem Maße von d e r A r t 
u n d d e r Ausges t a l tung d e r Verfahren abhängt, m i t d e n e n e ine 
Kon t ro l l e u n d Überwachung ausgeübt wi rd . Die e r s t e g r u n d 
legende A l t e r n a t i v e l au t e t h ierbei , ob die Durchführung u n d 
R e s p e k t i e r u n g menschenrech t l i cher Gewährleistungen al le in 
u n d ausschließlich Sache d e r N a t i o n a l s t a a t e n sein oder ob 
darüber h i n a u s e ine i n t e rna t i ona l e Aufsicht ausgeübt w e r d e n 
soll. Die Denkvorausse t zungen , auf d e n e n de r völkerrecht
liche Menschenrechtsschutz b e r u h t , sp rechen für die zwei te 
Lösung14. D e n n die einschlägigen B e s t i m m u n g e n d e r C h a r t a 
s ind a u s eben d e r E r f a h r u n g h e r a u s en t s t anden , daß ein 
S t aa t swesen , obwohl es a n sich von se inem Zweck h e r auf 
da s Wohl a l ler se iner Angehörigen verpf l ichte t ist u n d in d i e 
s e m S i n n e für F r i e d e n u n d Gerech t igke i t Sorge zu t r a g e n 
ha t , se ine Aufgabe in g r u n d l e g e n d e r Weise ve r feh len k a n n . 
Gegen solche Ver feh lungen , seien sie bewußt gep lan t e Misse 
t a t e n oder Fo lgen e ines i r rege le i t e ten Denkens , vermögen 
bloße mate r i e l l e Rech t sga ran t i en ke inen Schutz zu geben. 
W e n n m a n also überhaupt d e n G e d a n k e n e ines i n t e r n a t i o n a 
len Menschenrechtsschutzes be jah t , so muß m a n folgerichtig 
für e ine Überwachung u n d Kon t ro l l e durch i n t e rna t iona l e 
G r e m i e n e int re ten 1 5 . 
1. Als e r s t e d e r möglichen V e r f a h r e n s v a r i a n t e n sei die Er
örterung menschenrechtswidriger Situationen durch die po
litischen Gremien der Vereinten Nationen, v o r a l l em durch 
d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d ie Menschenrech tskommiss ion , 
g e n a n n t . In d e r T a t k a n n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g e ine sol 
che Diskuss ion v o n Rechts w e g e n n ich t v e r w e h r t w e r d e n . 
Z w a r ist es d e r Wel to rgan i sa t ion w e g e n d e r B e s t i m m u n g des 
Ar t . 2 (7) d e r C h a r t a n ich t ges ta t te t , in die Ange legenhe i t en 
d e r i n n e r e n Zuständigkeit e ines S t aa t e s e inzugrei fen. Da a b e r 
d ie C h a r t a d ie Mi tg l i eds taa ten zu r E i n h a l t u n g u n d R e s p e k 
t i e r u n g d e r Menschenrech te verpfl ichtet , v e r m a g sich d e r b e 
t roffene S t a a t n ich t m i t Erfolg auf Ar t . 2 (7) zu berufen1 8 . 
L a n g e Zei t w a r a l l e rd ings s t re i t ig , in we lcher F o r m ein sol 
ches V e r f a h r e n se inen Abschluß soll te f inden dürfen, ob l e 
diglich in Ges ta l t e ine r a l lgemeinen S t e l l u n g n a h m e zu d e m 
s t re i t igen P r o b l e m ode r auch durch e ine Auf fo rde rung a n 
d e n be t ro f fenen S taa t , b e s t i m m t e menschenrech t sve r l e t zende 
V e r h a l t e n s w e i s e n abzus te l len . Die Chi le -Resolu t ion de r G e 
n e r a l v e r s a m m l u n g 3448(XXX) a m 9.12.1975 dürfte diese K o n 
t r o v e r s e endgültig im le tz te ren S inne geklärt haben , obwohl 
V e r t r e t e r kommuni s t i s che r S t a a t e n sogleich mi t e ine r e in 
schränkenden I n t e r p r e t a t i o n h e r v o r g e t r e t e n sind17 . 
2. E ine wesent l ich förmlicher ausges t a l t e t e V e r f a h r e n s v a r i 
a n t e stel l t da s sog. Berichtssystem dar18 . In de r I n t e r n a t i o n a 
l e n Arbe i t so rgan i sa t ion h a t es sich seit J a h r z e h n t e n bewährt. 
Die Mi tg l i eds taa ten s ind geha l ten , in regelmäßigen Abständen 
über die v o n i h n e n z u r Ausführung d e r A b k o m m e n d e r O r 
gan i sa t ion get roffenen Maßnahmen zu ber ich ten (Art . 22)19. 
D a s Ber ich t s sys tem ist i n sbesondere auch d a s Rückgrat des 
i n t e r n a t i o n a l e n A b k o m m e n s z u r Bese i t igung j e d e r F o r m d e r 
Rassend i sk r imin i e rung . Nach Ar t . 9 des A b k o m m e n s h a b e n 
d i e V e r t r a g s s t a a t e n a l le zwei J a h r e e inen Ber icht über die 
gesetzl ichen, jus t i t i e l len u n d a d m i n i s t r a t i v e n Maßnahmen v o r 
zulegen, die sie z u r Erfüllung d e r Verpf l ich tungen a u s d e r 
K o n v e n t i o n ergr i f fen h a b e n . Auch die be iden Menschen
r e c h t s p a k t e v o n 1966 h a b e n das Ber ich t s sys tem z u r v o r r a n g i 

gen Verfahrensmodalität e rhoben . Während a b e r d ie B e 
r ichte über wir tschaf t l ichen, sozialen u n d k u l t u r e l l e n F o r t 
schr i t t v o m Wir t schaf t s - u n d Soz ia l ra t d e r Ve re in t en N a t i o 
nen , also e i n e m d e r pol i t ischen H a u p t o r g a n e d e r W e l t o r g a n i 
sat ion, geprüft w e r d e n sollen, s ieht d e r B P R - P a k t a ls Über
wachungs in s t anz e inen Ausschuß für Menschenrech te vor , d e r 
ebenso w ie de r Rassendiskriminierungs-Ausschuß a u s u n a b 
hängigen E x p e r t e n b e s t e h e n soll. 
3. G e h t m a n v o n jus t izs taa t l i chen Ka tego r i en aus , so ist m a n 
geneigt , e in Beschwerdesystem a ls d ie gee ignets te F o r m des 
ve r fahrens rech t l i chen Menschenrechtsschutzes e inzus tufen . In 
d e r T a t g ibt es auch e ine Vielzahl solcher B e s c h w e r d e v e r f a h 
ren , wobe i die e inen sich ohne spezifische ve r t r ag l i che A b 
s icherung en twicke l t haben , während die a n d e r e n über e in 
s tands icheres recht l iches F u n d a m e n t verfügen, 
a) Sogleich nach d e r Gründung d e r Ve re in t en N a t i o n e n w a r 
b e i m Generalsekretär eine Fülle v o n Ind iv idua lbe schwerden 
e ingegangen, von d e n e n sich of fenbar d ie überwiegende 
M e h r z a h l gegen osteuropäische S t a a t e n r ichte te . Es b e s t a n d 
e ine große Unsicherhei t , w a s m i t d iesen Beschwerden zu t u n 
sei20. Die Menschenrech t skommiss ion löste die K o m p l i k a t i o 
n e n auf sehr dras t i sche Ar t , i n d e m sie feststel l te , s ie bes i tze 
ke iner le i Befugnis , in i rgende ine r Weise tätig zu w e r d e n . 
Demgemäß beschränkte sie sich in de r Folgezeit darauf , sich 
jährlich jewei l s vo r Beg inn i h r e r S i tzungsper iode ein V e r 
zeichnis a l le r e ingegangenen Beschwerden vor legen zu l a s 
sen, d e r e n >Prüfung< in d e r Regel i m Ver laufe w e n i g e r M i n u 
t e n abgeschlossen w u r d e . Diese P r a x i s h a t zu d e r s a r k a s t i 
schen B e m e r k u n g Anlaß gegeben, h i e r h a n d e l e es sich u m 
nichts a n d e r e s a ls e inen ins t i tu t iona l i s ie r ten P a p i e r k o r b . 
Demgemäß wuchs auch d ie K r i t i k i n n e r h a l b d e r V e r e i n t e n 
Na t ionen i m m e r stärker an, b is schließlich durch d ie R e s o 
lu t ionen des Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra tes 1235(XLII) v o m 
6.6.1967 u n d 1503(XLVIII) v o m 27.5.1970 ein n e u e s V e r f a h r e n 
für d ie S a c h b e h a n d l u n g beschlossen w u r d e . Danach dar f d ie 
Menschenrech t skommiss ion u n d d e r e n U n t e r k o m m i s s i o n z u r 
V e r h i n d e r u n g von D i sk r imin i e rung u n d für M i n d e r h e i t e n 
schutz a u s den e ingehenden Ind iv idua lbeschwerden d i e j e n i 
gen herausgre i fen , die e inen »Gesamtzusammenhang g r o b e r 
u n d verläßlich be leg te r Menschenrechtsverletzungen« (con
s is tent p a t t e r n of gross a n d re l iab ly a t t e s t ed v io la t ions of 
h u m a n r ights) e r k e n n e n lassen, wobei die Reso lu t ionen z u r 
Verdeu t l i chung des G e m e i n t e n w i e d e r u m auf P r a k t i k e n d e r 
R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g i m südlichen Afr ika h inwe i sen . I m 
m e r h i n a b e r w a r m a n grundsätzlich aus d e r Sackgasse h e r 
a u s g e k o m m e n . Es s t a n d fest, daß Kolon ia l i smus , R a s s e n d i s 
k r i m i n i e r u n g u n d A p a r t h e i d w e n n z w a r die vo r r ang igen , so 
doch nicht die e inzigen Ersche inungsformen v o n M e n s c h e n -
rech t sve r l e t zungen sein soll ten, d e n e n sich die M e n s c h e n 
rech t skommiss ion zuzuwenden h a b e n würde. O b w o h l d ie 
n e u e Rege lung nach de r Resolu t ion 1503(XLVIII) n u n m e h r 
über sechs J a h r e in Ge l tung s teht , ist b is h e u t e noch n ich t 
e ines d e r anhängig gemachten V e r f a h r e n z u m Abschluß g e 
b r a c h t worden . Dies l iegt vo r a l l em a n d e r übermäßigen 
Kompl iz i e r the i t d e r P rozedur , die s icher n icht v o n ungefähr 
k o m m t . Die Beschwerden w e r d e n zunächst vorgeprüft v o n 
e ine r A r b e i t s g r u p p e de r o.g. Un te rkommiss ion . Danach befaßt 
sich d ie Un te rkommiss ion selbst mi t d e m sachlichen K e r n 
d e r Beschwerden . I h r e Ber ich te gehen a n d ie Menschen rech t s 
kommiss ion , die abe r w i e d e r u m z u m Zwecke d e r Vorprüfung 
eine Arbe i t sg ruppe e ingesetz t ha t . Die M e n s c h e n r e c h t s k o m 
mission selbst bes i tz t ve r sch iedene Entscheidungsmöglichkei
ten. Sie k a n n insbesondere d e m Wir t scha f t s - u n d Soz ia l ra t 
e ine E m p f e h l u n g vor legen ode r e i n e n Untersuchungsausschuß 
einsetzen, d e r i m Einverständnis m i t d e m be t rof fenen S t a a t 
e ine Lösung zu e r a r b e i t e n hätte. B i she r a b e r ist d a s V e r f a h 
r e n in k e i n e m einzigen Fa l l e b i s zu d iesem P u n k t e v o r a n g e 
schr i t ten . Da es z u d e m bis z u m Abschluß in d e r M e n s c h e n 
rech tskommiss ion nichtöffentlich ist, würde m a n noch n ich t 
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e i n m a l wissen, welche S t a a t e n auf d ie A n k l a g e b a n k g e k o m 
m e n sind, w e n n nicht gelegent l ich d ie P re s se — offenbar 
durch i h r zugespie l te Ind i sk re t i onen — einige k o n k r e t e I n 
fo rma t ionen an die Öffentlichkeit hätte ge langen lassen2 1 . 
Nicht zuletzt dürften die Verzögerungen auf die Ta t sache z u 
rückzuführen sein, daß die S t a a t e n des Ostblocks sich g e 
schlossen auf e ine Pol i t ik d e r Nichtbete i l igung geeinigt haben , 
b) Ver t rag l ich vo rgesehene Beschwerdeve r f ah ren w e r d e n in 
i h r e m Ablauf nicht durch ähnlich zähe poli t ische Widerstände 
beh inde r t , da sie vo r a l l em i m m e r n u r solche S t a a t e n e r f a s 
sen, die i h r ausdrückliches Plaze t zu e ine r solchen i n t e r n a t i o 
n a l e n Kon t ro l l e gegeben haben . 
Vorgesehen s ind sowohl im R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g s - U b e r e i n -
k o m m e n (RD-Übereinkommen) wie im B P R - P a k t e in I n d i v i 
d u a l b e s c h w e r d e - wie auch ein S t a a t e n b e s c h w e r d e v e r f a h r e n . 
I m RD-Übereinkommen ist die S t a a t e n b e s c h w e r d e ob l iga to 
risch, d.h. j e d e r S taa t , de r dem A b k o m m e n be i t r i t t , akzep t i e r t 
d a m i t au tomat i sch , daß ein a n d e r e r S t a a t w e g e n N ich t e inha l 
t u n g des A b k o m m e n s über ihn Beschwerde führen k a n n . Z u 
e ine r p rak t i s chen A n w e n d u n g ist es b i s h e r n icht g e k o m m e n . 
Nach d e m B P R - P a k t (Art. 41) is t dagegen d ie S ta t tha f t igke i t 
de s S t a a t e n b e s c h w e r d e v e r f a h r e n s von e ine r b e s o n d e r e n U n 
terwerfungserklärung abhängig. Die B u n d e s r e p u b l i k h a t v o r 
k u r z e m eine solche Erklärung abgegeben , die a b e r völker
rechtl ich insofern noch nicht w i r k s a m geworden ist, a ls e ine 
Mindes tzah l von zehn Unterwerfungserklärungen für d a s I n 
k r a f t t r e t e n d e r R e g e l u n g über die S t a a t e n b e s c h w e r d e v o r 
ausgese tz t w i rd . Diese Mindes tzah l ist b i she r n ich t e r re ich t 
w o r d e n " . 
Die Zulässigkeit d e r Ind iv idua lbeschwerde ist in b e i d e n Fäl
len, sowohl nach d e m RD-Übereinkommen wie nach d e m 
B P R - P a k t , durch d ie A b g a b e e ine r be sonde ren Einverständ
niserklärung bedingt2 3 . De r B P R - P a k t v e r b a n n t sogar die B e 
s t i m m u n g e n über die Ind iv idua lbeschwerde in e in beigefüg
tes Fakul ta t ivpro tokol l 2 4 . Diese Zwei t e i lung ist auf da s B e 
s t r eben e iner b r e i t en S t a a t e n m e h r h e i t zurückzuführen, n u r 
j a recht deut l ich zu machen , daß d e r P a k t , d. h . d a s m a t e 
r ie l le Recht , für sich al le in zu s t ehen vermöge u n d k e i n e r E r 

gänzung durch zusätzliche V e r f a h r e n s g a r a n t i e n bedürfe. Die 
B u n d e s r e p u b l i k h a t da s Faku l t a t i vp ro toko l l b i s h e r n ich t r a t i 
fiziert, da sie d e r M e i n u n g ist, daß d e r Beschwerdeweg zu 
d e r Straßburger Menschenrech t skommiss ion d e m I n d i v i 
d u u m aus re ichende u n d sogar besse re Rechtsschutzmöglich
kei ten gewährleistete, u n d da sie Überschneidungen mi t d iesem 
Rechtschutzweg befürchtet. Sie w i r d d e m F a k u l t a t i v p r o t o 
koll deswegen vorläufig nicht be i t r e ten , b is p rak t i sche E r f a h 
r u n g e n e ine besse re Einschätzung der K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
ermöglichen25. 
4. Schließlich sei insbesondere noch auf zwei E in r i ch tungen 
ve rwiesen , d e r e n Aufgabe d a r i n bes teh t , i n tätiger Hilfe 
menschl iche Not zu l indern . G e m e i n t ist e inerse i t s de r Hoch
k o m m i s s a r d e r Vere in t en Na t ionen für Flüchtlinge (UNHCR), 
d e m m a n a l lgemein e ine höchst erfolgreiche Arbe i t besche i 
nigt , sowie a n d e r e r s e i t s da s H i l f swerk d e r Ve re in t en N a t i o 
n e n für die Palästina-Flüchtlinge im N a h e n Os ten (UNRWA)26 , 
das seit J a h r z e h n t e n k a r i t a t i v e Hilfe spendet2 7 . 

B 
D e n Überlegungen über die pol i t ischen G r u n d g e g e b e n h e i t e n 
des Menschenrechtsschutzes auf w e l t w e i t e r E b e n e sei s o 
gleich e ine (erste) These voranges te l l t . Sie l au te t , daß Recht 
u n d Pol i t ik g e r a d e in d iesem Bere ich e ine seh r viel enge re 
V e r b i n d u n g e ingehen, als da s g e m e i n h i n für das i n n e r s t a a t 
l iche Recht zutrifft . Is t d o r t die Rech t se tzung z w a r auch u n 
zweifelhaft , j a n o t w e n d i g e r w e i s e e in pol i t ischer Vorgang , so 
t r e t e n doch während d e r G e l t u n g s d a u e r d e r N o r m poli t ische 
Erwägungen zurück. Das rech tss taa t l i che Idea l be s t eh t da r in , 
Aus legung u n d A n w e n d u n g nach eigenständigen j u r i s t i 
schen Maßstäben zu vol lz iehen u n d das Recht d a m i t von d e r 
Po l i t ik abzulösen. Richter l iche Unabhängigkeit, einigermaßen 
präzisierte Aus legungsrege ln , s t r e n g n o r m i e r t e A n w e n d u n g s 
v e r f a h r e n — all da s d ien t d e m Zweck, e inen k l a r e n T r e n 
nungss t r i ch zu z iehen u n d die nack te S taa t s r a i son aus d e n 
Ha l l en des Rechts f e rnzuha l t en . Auf w e l t w e i t e r E b e n e läßt 
sich e ine solche Absche idung vor a l l em deswegen n ich t e r 
re ichen, wei l e ine n ich t une rheb l i che A n z a h l d e r h ie r e i n -

Die BundesrepublikDeutsch-land ist nach dreijähriger Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen heute voll integriert. Ihre Anwesenheit, die schon in der >Be-obachterzeit< sehr bemerkt wurde, ist durch wachsende Mitarbeit unübersehbar geworden. Zum Alltag gehört es, daß die Vertreter unserer UNO-Botschaft in New York an dem vielgestaltigen Geschehen tätig teilnehmen, in den UNO-Stät-ten ein- und ausgehen, die Sitzungen besuchen und die deutsche Stimme entsprechend ihrer Stellung und Bedeutung in der Welt zur Geltung bringen. Dazu gehört auch die Überreichung von Urkunden, die den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu den nicht wenigen UNO-Übereinkommen markieren. Das Bild zeigt Botschafter Rüdiger Freiherr von Wechmar, den Chef der Ständigen deutschen Vertretung bei den Vereinten Nationen, wie er dem Justitiar der UNO, Erik Suj, eine solche Urkunde, in diesem Fall über den Beitritt zum Internationalen Zinnübereinkommen, übergibt. 
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schlägigen B e s t i m m u n g e n m i t d e r b e k a n n t e n W e n d u n g von 
Car l Schmi t t als bloße >Formelkompromisse<2 8 bezeichnet 
w e r d e n können. N u r e ine vordergründige Be t r ach tung dürfte 
sich de r I l lus ion h ingeben , daß es n u r d a r u m gehe, in A n 
w e n d u n g d e r üblichen h e r m e n e u t i s c h e n K u n s t r e g e l n T e x t e 
auf i h r en Geha l t h in abzuklopfen . Dera r t iges m a g i m w e 
sentl ich h o m o g e n e r e n Mil ieu des E u r o p a r a t e s gel ingen. I n 
den Ve re in t en Na t ionen spiegeln sich a b e r sämtliche, u n s e r e 
G e g e n w a r t cha rak t e r i s i e r enden pol i t ischen Gegensätze wider , 
u n d de r spezielle Sachbereich M e n s c h e n r e c h t e < läßt sich 
gegen diesen a l lgemein-pol i t i schen K o n t e x t n icht absch i r 
men2 9 . J e e l e m e n t a r e r die Rechtssätze sind, u m so wen ige r 
s t ehen sie a l l e rd ings i m B a n n k r e i s j enes Wertdissenses 3 0 . 
Dies gil t e t w a für die Verpf l ich tung z u m Schutz des m e n s c h 
lichen Lebens u n d das Fol terverbot 3 1 . 
Der Durchschlag de r Po l i t ik auf da s Recht vol lz ieht sich u m 
so u n m i t t e l b a r e r , j e anarch ischer die V e r f a h r e n d e r M e n 
schenrechtss icherung sind. Wie be re i t s he rvo rgehoben , läßt 
sich nichts d a g e g e n e inwenden , j a muß es so sein, daß die 
Rechtsetzung a ls e ine polit ische A g e n d e b e h a n d e l t w i rd . K o n 
t ro l l ve r f ah ren indes, wo die Ver fahrense in le i tung , d e r U m 
fang des Prüfungsgegenstandes u n d de r Verfahrensabschluß 
d e m pol i t ischen E r m e s s e n überantwortet s ind — wie d ies 
nament l i ch für die Erörterung menschenrechtsbeeinträchti-
gende r S i tua t ionen durch die G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d ie 
Menschenrech t skommiss ion zutr iff t — müssen auch b e i 
Nichtprozessua l i s ten Mißtrauen erwecken . Speziell d ieser b e 
sonderen Kons te l l a t ion soll i m fo lgenden d ie A u f m e r k s a m 
kei t gel ten. 
Bere i t s e ine sys temat i sche I n t e r p r e t a t i o n de r Prämissen läßt 
einige höchst aufschlußreiche Schlußfolgerungen zu. I n t e r 
na t i ona l e r Menschenrechtsschutz durch völkerrechtliche K o n 
t ro l l ve r f ah ren heißt auf d e r e inen Seite, daß S t a a t e n auf d ie 
Ausschließlichkeit des souveränen Hohe i t s ansp ruchs verz ich
ten, a l le in iger G a r a n t für die menschenwürdige Exis t enz d e r 
Menschen i n n e r h a l b ih res Machtbere ichs zu sein32. Auf d e r 
a n d e r e n Se i te b e d e u t e t d ie Ex i s t enz e ines i n t e r n a t i o n a l e n 
Kon t ro l l sys t ems für j e d e n S taa t , de r d a r a n t e i ln immt , daß 
er Einfluß erhält auf da s i n n e r e Geschehen in a n d e r e n S t a a 
ten , d a m i t a b e r gleichzeitig auch e inen Teil d e r V e r a n t w o r 
t u n g für die S i tua t ion in d iesen a n d e r e n S t a a t e n zu t r a g e n 
ha t , i n sbesondere w e n n es sich u m poli t ische Verbündete 
hande l t . Eben diese V e r a n t w o r t u n g is t es, welche d ie B e 
h a n d l u n g v o n Menschenrech ts f ragen jedenfa l l s du rch po l i 
t ische G r e m i e n so außerordentlich heike l mach t u n d die viele 
S t a a t e n d a v o r zurückschrecken läßt, sich in V e r f a h r e n über 
k o n k r e t e Verletzungsvorwürfe zu expon ie ren . Se lbs t S taa t en , 
die m i t e i nem gewissen Erfolg bemüht sind, i n n e r h a l b i h r e r 
e igenen G r e n z e n Verhältnisse zu schaffen, die genere l l d e n 
u n t e r menschenrech t l i chen Ges ich t spunk ten zu s te l l enden A n 
fo rde rungen genügen, müssen sich bei e ine r K r i t i k des S t a a 
t es X von d iesem d ie F r a g e e n t g e g e n h a l t e n lassen, w e s h a l b 
sie nicht m i t gleicher Lautstärke gegen die Verhältnisse i m 
S t a a t e Y pro tes t i e r t en . So b ie te t e t w a d ie B u n d e s r e p u b l i k 
Deu tsch land gewiß w e n i g Angriffsflächen, se lbs t w e n n e t w a 
F r a g e n w ie d ie jenigen d e r B e h a n d l u n g de r Ausländer u n d 
des sog. >Radikalenerlasses<, die in E inze lpunk t en d u r c h a u s 
Stoff z u r K r i t i k b i e t en mögen33, p ropagandis t i sch a u s g e 
schlachtet w e r d e n können. Als Zensor d e r Verhältnisse in 
der DDR a b e r würde die B u n d e s r e p u b l i k m i t S icherhei t e ine 
schlechte F igu r machen , wei l s ie sich a l s d a n n sobald mi t d e m 
A r g u m e n t konf ron t i e r t sähe, w e s h a l b sie n icht in e r s t e r 
Linie u n d m i t viel stärkerem Nachdruck be i d e m H a n d e l s 
u n d Wir t scha f t spa r tne r Südafrika gegen die d i sk r imin i e r ende 
B e h a n d l u n g d e r fa rb igen Bevölkerungsgruppen vors te l l ig 
w e r d e . M a n m a g solche E r w i d e r u n g e n für bil l ige R e t o u r 
ku t schen ha l t en , a b e r sie müssen n u n e i n m a l v o n v o r n h e r e i n 
in Be t r ach t gezogen w e r d e n , z u m a l e ine D e b a t t e auf d iese 
Weise völlig umfunk t i on i e r t w e r d e n k a n n . D a s ursprüngliche 

Anl iegen b le ib t d a n n auf d e r St recke, d e r Sache d e r M e n 
schenrechte ist i m Ergebn i s n icht gedient . Noch größere V o r 
sicht legen S t a a t e n a n den Tag, die i r gendwo selbst e ine a u s 
g e d e h n t e r e menschenrecht l iche Blöße — sit ven i a v e r b o — 
besi tzen. Die E r f a h r u n g zeigt in de r Tat , daß poli t ische D e 
b a t t e n über Vorwürfe d e r Menschenrech t sve r l e t zung fas t 
zwangsläufig u n d m i t großer Schnel l igkei t zu Grabenkämp
fen e n t a r t e n , aus d e n e n al le Bete i l ig ten a m E n d e s c h m u t z 
bespr i tz t he rvo rgehen . 
Weiterführende Ges ich t spunk te lassen sich f e rne r a u s d e r 
Ta t sache able i ten , daß i n t e r n a t i o n a l e r Menschenrech tsschutz 
nicht auf den Einzelfal l ausger ich te t sein k a n n u n d d a h e r in 
q u a l i t a t i v e r Hins icht se lek t iv sein muß. Es bedürfte e i n e r 
Mammutbürokratie, u m d e m Deta i l gerecht zu w e r d e n . So 
ist es i m G r u n d e n u r r ichtig, w e n n e t w a die be re i t s mehr fach 
g e n a n n t e Resolu t ion des Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra t s 1503 
(XLVIII) d a r a u f abheb t , daß es sich u m e inen >Gesamtzu-
sammenhang< von g roben Menschenrech t sve r l e t zungen h a n 
de ln müsse. U n d von diesen k a n n auch w i e d e r u m n u r e in 
besche idener Ante i l in die i n t e r n a t i o n a l e n V e r f a h r e n e i n g e 
b rach t w e r d e n . M a n muß sich g le ichsam auf die gröbsten 
u n t e r d e n g roben Verstößen konzen t r i e r en . Zwangsläufig 
schleicht sich d a m i t e in E l e m e n t pol i t ischer W e r t u n g in d ie 
B e t r a c h t u n g ein. Soll m a n sich m i t d e n weißen A p a r t h e i d s -
Reg imen i m südlichen Afr ika befassen, soll m a n sein A u g e n 
m e r k auf die jüngst aus K a m b o d s c h a ber ich te ten G r e u e l t a t e n 
r i ch ten oder soll m a n sich e t w a mi t d e r gebrochenen E i n s t e l 
lung a l le r kommuni s t i s chen S t a a t e n z u r M e i n u n g s - u n d 
Pressef re ihe i t ause inande r se t zen? Für diese P r a k t i k e n g ib t 
es ke in g e m e i n s a m e s Wiegemaß, das e ine Verg le ichbarke i t 
he r s t e l l en würde, so daß m a n schlicht u n d einfach von e i n e r 
pol i t ischen Vorf rage sprechen muß. Die Vielfalt d e r s t a a t 
l ichen Verha l t enswe i sen , d ie z u m Gegens t and e ine r Erörte
r u n g u n d U n t e r s u c h u n g gemach t w e r d e n können, erklärt i m 
übrigen auch, w e s h a l b d e r auf die A n k l a g e b a n k g e z w u n g e n e 
S t a a t die Tatsache , daß e r u n d n u r e r al lein z u r V e r a n t w o r 
t u n g gezogen w e r d e n soll, a l s e ine polit ische K a m p f a n s a g e 
du rch se ine Ankläger begreif t , w a s d ie Chance für e ine e r 
folgreiche Konfliktlösung v o n v o r n h e r e i n m i n d e r n muß. 
Ein qua l i t a t i ve r For t sch r i t t wäre also erreicht , w e n n es g e 
länge, die Gleichhei t a l le r S t a a t e n in A n s e h u n g de r völker
recht l ichen N o r m e n über d e n Menschenrechtsschutz h e r z u 
stellen34 . E in solches Fernz ie l w i r d a b e r w o h l schon a l le in 
de swegen Utopie b le iben, wei l ke ine Ein igkei t darüber b e 
s teht , ob v o r r a n g i g d ie Gewährleistung u n d Förderung d e r 
wir tschaf t l ichen, sozialen u n d ku l tu re l l en Rechte ode r d e r 
bürgerlichen u n d pol i t ischen Rechte zu b e t r e i b e n sei. S i n n 
voll u n d r icht ig k a n n es i m G r u n d e n u r sein, be ide A r t e n 
von Rech ten gleichzeit ig for tzuentwickeln u n d zu s ichern, so 
daß die A l t e r n a t i v e des E n t w e d e r / O d e r nichts a n d e r e s a l s 
e ine Verze ichnung dars te l l t . M a n muß sich indes i m k l a r e n 
darüber sein, daß viele S t a a t e n d e m G e d a n k e n , daß i h r e 
Angehörigen auch in den vol len Genuß bürgerlicher F r e i 
he i t s r ech te u n d staatsbürgerlicher M i t w i r k u n g s r e c h t e k o m 
m e n soll ten, t ro tz a l le r L ippenbekenn tn i s s e r ech t r e s e r v i e r t 
gegenüberstehen. Mißtrauen gegenüber d e m mündigen Bür
g e r ist n icht n u r be i de r Mehrzah l d e r k o m m u n i s t i s c h e n 
S t a a t e n v o r h a n d e n , sonde rn kennze ichne t in gleicher Weise 
e inen Großteil de r Länder d e r D r i t t e n Welt . So h a t e t w a 
d e r Deleg ier te e ines mittelöstlichen S t a a t e s während d e r l e t z 
t en G e n e r a l v e r s a m m l u n g mi t vo l lem E r n s t d ie Sen tenz g e 
sprochen: »Words can be m o r e d a n g e r o u s t h a n daggers«. I n 
d e r T a t : Das menschl iche W o r t bes i tz t da s Vermögen, Pol i t ik 
in B e w e g u n g zu br ingen , u n d w e r se ine r W i r k u n g nicht t r a u t , 
w i r d sich l ieber in die pa te rna l i s t i sche Rolle dessen begeben , 
d e r nach bes ten Kräften für die wir tschaf t l ichen, sozialen u n d 
ku l tu re l l en Rechte se iner U n t e r t a n e n sorgt . I m übrigen wäre 
es freilich ein vorschnel les u n d sachlich unbegründetes Ur te i l , 
wol l te m a n die A k z e n t u i e r u n g wir tschaf t l icher u n d sozia ler 
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Rechte a ls e ine bloße F in t e a b t u n . De r Sa tz : »Erst k o m m t das 
Fressen , d a n n k o m m t die Moral«35 s t a m m t nicht a u s d e r 
Dr i t t en Welt , e r ist im H e r z e n E u r o p a s geprägt w o r d e n u n d 
zeigt sch lagwor ta r t ig verdichte t , daß l ibera le Fre ihe i t s rech te 
al lein, w e n n sie nicht mi t e ine r ges icher ten ma te r i e l l en E x i 
stenz v e r b u n d e n sind, d e m Menschen wen ig nützen. Der 
K a m p f gegen Kolonia l i smus , Rass i smus u n d A p a r t h e i d is t i m 
übrigen, richt ig v e r s t a n d e n , e in K a m p f für die F re ihe i t des 
Menschen, dessen Legitimität d ie west l ichen S t a a t e n g e r a d e 
von i h r e m menschenrech t l i chen G r u n d k o n z e p t aus n ich t l e u g 
n e n können. 
Als we i t e r e r P u n k t k a n n e ine gewisse Gleichgültigkeit g e 
genüber d e r E i n h a l t u n g menschenrechtsschützender Verträge 
durch a n d e r e S t a a t e n angeführt w e r d e n . W e n n e ine grobe 
C h a r a k t e r i s i e r u n g ges ta t t e t sei, so läßt sich woh l namen t l i ch 
sagen, daß e t w a d e r Mehrzah l de r Länder d e r Dr i t t en Wel t 
die F rage , ob die be iden Menschenrech t spak te v o n 1966 in 
e inem wes t l ichen L a n d wie d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land 
k o r r e k t ausgeführt werden , i m G r u n d e recht nebensächlich 
erscheint , eben wei l sie meinen , daß e iner ges icher ten w i r t 
schaft l ichen Ex i s t enz ein abso lu te r Vorzug z u k o m m t . Mit 
d ieser E ins te l lung ve rb inde t sich e in gewisse r n a i v e r G laube , 
daß die l ibe ra len Fre ihe i t s rech te ein au tomat i sches N e b e n 
p r o d u k t des wir tschaf t l ichen Woh l s t andes seien. A b e r auch 
abgesehen von diesen Besonderhe i t en , die sich mi t de r w i r t 
schaft l ich-sozialen Gl i ede rung d e r S t a a t e n w e l t ve rb inden , 
läßt sich ganz a l lgemein feststel len, daß h i n t e r d e n völker
recht l ichen Rege ln über d e n Menschenrechtsschutz nicht d e r 
gleiche poli t ische Druck s teht , wie e r sonst die A n t r i e b s k r a f t 
i u r die E i n h a l t u n g de r me i s t en völkerrechtlichen Verträge 
bi ldet , die e inen Gle ichgewich tspunkt zwischen I n t e r e s s e n 
u n d Gegen in te re s sen mark ie ren 3 6 . I n e inem u n m i t t e l b a r e n 
S i n n e berührt es z. B. die B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land nicht , 
w e n n — wie a n sich g laubhaf te P re s sea r t i ke l ber ich te t h a 
b e n — die je tz igen M a c h t h a b e r i m S t a a t e Kambodscha i h r 
e igenes Volk zu G r u n d e r ichten. E r s t dann , w e n n ein S t a a t 
sein E igen in te resse mi t e inem a l lgemeinen In te resse d e r Völ
kergemeinschaf t an de r He r s t e l l ung menschenwürdiger V e r 
hältnisse in a l len S t a a t e n d e r E r d e identif izier t , h a t e r d e n 
geis t igen Schr i t t vollzogen, d e r i hn z u r E in le i tung förmlicher 
Ver fah renssch r i t t e i n s t a n d setzt . N u r wen ige Länder fühlen 
sich b i she r gerüstet, d e r a r t als A n w a l t des G e m e i n w o h l s de r 
Menschhei t zu fungieren . Die skand inav i schen Länder, a n 
ih re r Spi tze Norwegen u n d Schweden, sowie die N i e d e r l a n d e 
ve r suchen seit e ine r Re ihe von J a h r e n , diese Rolle a u s z u 
füllen37, doch können auch sie d e m poli t ischen A r r a n g e m e n t 
nicht i m m e r e n t r i n n e n . Vor a l l em auch d ie P r a x i s d e r S t a a 
t enbeschwerde nach d e r Europäischen Menschen rech t skon
ven t ion h a t gezeigt, daß S t a a t e n in d e r Regel n icht b e r e i t 
s ind, e in förmliches V e r f a h r e n zu r W a h r u n g d e r m e n s c h e n 
recht l ichen Legalität einzule i ten , es sei denn , es wären h a n d 
feste e igene In t e re s sen berührt38. 
Zu d e n G r u n d g e g e b e n h e i t e n d e r gegenwärtigen Menschen 
rechtss i tua t ion muß schließlich auch die v o n vie len S t a a t e n 
geheg te Befürchtung gerechnet w e r d e n , daß das S t i chwor t 
>Menschenrechte< als Deckman te l für eine Mißachtung des 
Nich te inmischungsgebots mißbraucht w e r d e n könnte. I n s b e 
sondere die kommunis t i s chen S t a a t e n ver fechten aus d ieser 
E ins te l lung h e r a u s konsequen t den S t a n d p u n k t , daß die V e r 
e in ten Na t ionen sich auf die Aufgabe d e r Rechtse tzung zu 
beschränken hätten, daß a b e r Durchführung u n d Kon t ro l l e 
menschenrecht l icher S t a n d a r d s außer in Extremfällen al le in 
Sache des jewei l igen S t aa t e s seien39. I h r einziges Zugeständ
nis ist, daß sie sich e iner Berichtspfl icht u n t e r w o r f e n h a b e n . 
Frei l ich ist de r Ber icht für j e d e n S t a a t die a n g e n e h m s t e Ar t , 
sich e iner i n t e rna t i ona l en Kont ro l l e zu stel len, da e r es e r 
möglicht, eben n u r die g u t e n u n d schönen Sei ten darzus te l len , 
während al le en t s t e l l enden u n d häßlichen Züge ausgespa r t 
b le iben können. Demgemäß ist es für jedes m i t d e r Prüfung 
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b e a u f t r a g t e G r e m i u m i m G r u n d e e ine Exis tenzf rage , ob es 
sich dazu entschließt, auch sonst ige I n f o r m a t i o n e n w ie i n s 
b e s o n d e r e amt l iche P u b l i k a t i o n e n des be t rof fenen S taa tes 4 0 
oder auch Ber ich te n ich ts taa t l icher Organ i sa t i onen (NGOs) 
zumindes t als A n r e g u n g für Prüfungsfragen zu v e r w e r t e n . 

C 
Die F r a g e nach d e r Effektivität de s Menschenrech tsschutzes 
du rch die Vere in t en Nat ionen 4 1 k a n n m a n im G r u n d e n u r a l s 
e in großes u n d k a u m lösbares Rätsel bezeichnen. Z w a r ist es 
d e m B e t r a c h t e r möglich, e ine Vielzahl v o n Einze lhe i t en z u 
s a m m e n z u t r a g e n u n d auf mögliche D e t a i l v e r b e s s e r u n g e n 
h inzuweisen , doch ist die G e s a m t w i r k u n g des v o n d e n V e r 
e in t en Na t ionen a u s g e h e n d e n I m p e t u s d a m i t noch ke ineswegs 
geklärt. Gleichwohl soll ve r such t w e r d e n , auch h ier , sowei t 
noch nicht geschehen, auf e ine Re ihe h e r v o r s t e c h e n d e r E i n 
z e l p u n k t e a u f m e r k s a m zu machen , die m i t Gewißheit e ine 
K a u s a l b e z i e h u n g zur Effektivitätsproblematik aufweisen . 
I. W a s die Schwächen des ma te r i e l l en Rechts angeh t , so l i e 
gen sie auf d e r Hand . Die zah l re ichen Dek la ra t i onen , w ie 
überzeugend sie auch k l ingen mögen, e n t b e h r e n d e r s t r i k t en 
Rechtsverb indl ichkei t . Das heißt mi t a n d e r e n Wor ten , daß 
i h r e fakt ische Vol lz iehung selbst be i a n sich k o o p e r a t i o n s 
wi l l igen S t a a t e n u n t e r e ine r A r t von G e n e r a l v o r b e h a l t des 
I n h a l t s s teht , daß ke ine e rns t l i chen Opfer a b v e r l a n g t w e r d e n , 
so daß die Lin ie d e r pol i t ischen Opportunität g e w a h r t b le ibt . 
Auch die Menschenrechtserklärung v o n 1948 h a t b i she r n ich t 
genere l l den R a n g völkerrechtlichen Gewohnhe i t s r ech t s zu 
e r r i n g e n vermocht4 2 , wenngle ich die C h a r a k t e r i s i e r u n g a ls 
verb ind l iches Recht h e u t e w o h l für die me i s t en i h r e r B e s t i m 
m u n g e n zut ref fen dürfte43. 
Hinsichtl ich de r Menschenrech t spak te von 1966 muß es den 
Be t r ach t e r zunächst in ein gewisses E r s t a u n e n verse tzen , daß 
die östlichen Staa ten , d e r e n Rat i f ika t ionsbere i t schaf t d i e 
j en ige a l le r a n d e r e n S t a a t e n g r u p p e n übertrumpft ha t , g e 
schlossen auch d ie ve r t r ag l i chen Verpf l i ch tungen aus d e m 
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B P R - P a k t übernommen haben . Diese Menschen rech t seupho-
r ie scheint auf den e r s t e n Blick n ich t frei von i n n e r e n W i d e r 
sprüchen zu sein u n d muß zu näherer Ref lexion Anlaß g e 
ben . I n de r T a t e rwe is t sich, daß namen t l i ch d e r B P R - P a k t 
zwei weiche S te l len aufweist , m i t d e r e n Hilfe möglicherweise 
selbst f u n d a m e n t a l e Abwe ichungen v o n d e m >an sich< v o r g e 
sehenen V e r t r a g s r e g i m e gerecht fer t ig t w e r d e n können. E i n 
m a l nämlich enthält d e r Ar t . 2 (2) e ine B e s t i m m u n g , welche 
sich als e ine A r t A l lgeme invorbeha l t zu d e n in de r F o r m u l i e 
r u n g ganz ähnlich wie e t w a die G r u n d r e c h t e des deu t schen 
Grundgese tzes ode r die G r u n d r e c h t e u n d F r e i h e i t e n d e r E u 
ropäischen Menschenrech t skonven t ion gefaßten Verbürgun
gen des P a k t e s i n t e r p r e t i e r e n läßt, da nämlich j e d e r V e r 
t r a g s s t a a t sich lediglich verpfl ichtet , »die er forder l ichen 
Schr i t t e zu u n t e r n e h m e n , u m die gesetzgeber ischen oder son
s t igen V o r k e h r u n g e n zu treffen, d ie n o t w e n d i g sind, u m d e n 
in d iesem P a k t a n e r k a n n t e n Rech ten W i r k s a m k e i t zu v e r 
leihen«. Geforder t ist also sche inbar nicht s t r ik t e R e s p e k t i e 
r u n g de r Rechte u n d F r e i h e i t e n aus d e m Ver t r ag , v i e l m e h r 
spr icht d i e Wor t aus l egung dafür, daß die S t a a t e n lediglich g e 
h a l t e n sind, da rau f h inzuwi rken , daß j e n e Rechte u n d F r e i 
he i t en — eines f e rnen Tages — verwi rk l i ch t w e r d e n kön
nen4 4 . T ro tz d e r äußeren F o r m als ve rb ind l i cher V e r t r a g 
würde d e r P a k t somi t i m G r u n d e doch n u r d ie B e d e u t u n g 
e ines Rech t s in s t rumen te s besi tzen, da s w ie die Menschen
rech t sdek la ra t ion v o n 1948 ein >ideal c o m m u n ä atteindre< 
dars te l l t . Frei l ich ist d iese I n t e r p r e t a t i o n nicht s icher; es l a s 
sen sich auch Gründe für die gegentei l ige Auffassung aufb ie 
ten, die l e tz ten Endes d e n Ausschlag geben müssen. V o r r a n 
gig fällt ins Gewicht , daß sämtliche Rege lungen über die I n 
d iv idua l - u n d d ie S t a a t e n b e s c h w e r d e s innlos wären, falls 
nicht d e n S t a a t e n e ine s t r ik t e Pfl icht z u r E i n h a l t u n g d e r i m 
V e r t r a g e n t h a l t e n e n Rechte obläge45. M a n w i r d jedenfa l l s 
a n n e h m e n dürfen, daß eine ganze Re ihe von S t a a t e n u n t e r 
d e n V e r t r a g s p a r t e i e n des A b k o m m e n s d a r a u f abzie len wi rd , 
frühzeitig die Aus legung in e ine für sie günstige Rich tung 
möglichst w e i t g e h e n d e r Harmlos igke i t zu lenken4 6 . 
Die zwei te Schwäche des P a k t e s b i lden d ie w e i t g e h e n d e n 
Vorbeha l te , die e inze lnen se iner B e s t i m m u n g e n beigefügt 
sind. Eine wicht ige F u n k t i o n k o m m t dabe i insbesondere d e m 
Begriff d e r »öffentlichen Ordnung«47 zu, de r in d e n me i s t en 
de r Vorbeha l t sk l ause ln auf taucht . So is t e t w a auch das Recht 
auf Meinungsf re ihe i t in Ar t . 19 n u r u n t e r d e m Vorbeha l t d e r 
»nationalen Sicherhei t , de r öffentlichen O r d n u n g (ordre 
public) , d e r Volksgesundhe i t oder d e r öffentlichen Si t t l ich
keit« gewährleistet. Es k a n n a ls abso lu t sicher gel ten , daß 
die kommuni s t i s chen S t a a t e n sich zu r Rech t fe r t igung i h r e r 
Po l i t ik de r Bee inf lussung u n d L e n k u n g d e r öffentlichen M e i 
n u n g auf eben diesen Vorbeha l t be ru fen w e r d e n mi t d e m 
A r g u m e n t , Meinungsf re ihe i t dürfe stets n u r im E i n k l a n g m i t 
d e r he r r s chenden S t a a t s o r d n u n g ausgeübt w e r d e n , u n d M e i 
nungen , die a m sozialist ischen P r i n z i p zweife l ten, verstießen 
d a h e r ipso iu re gegen die öffentliche Ordnung 4 8 . 
I I . W a s die V e r f a h r e n u n d Ins t i t u t ionen d e r Menschenrech t s 
s icherung angeh t , so k a n n m a n nach d e n v o r a n g e g a n g e n e n 
Ausführungen d u r c h a u s d e n E ind ruck e ines reich gedeckten 
Tisches haben . Zu b e k l a g e n ist a b e r insbesondere die Vie l 
falt d e r V e r f a h r e n u n d Ins t i tu t ionen , die u n t e r e i n a n d e r in 
k e i n e m rech ten Verhältnis d e r gegensei t igen O r d n u n g s tehen . 
Abhi l fe hätte h ie r viel leicht de r von west l ichen S t a a t e n p r o 
p a g i e r t e G e d a n k e d e r Schaffung e ines V N - H o c h k o m m i s s a r s 
für Menschenrech te schaffen können49. F a s t zwangsläufig wä
r e d e m Hochkommissa r e ine Koord in i e rungsau fgabe zugefa l 
len. A b e r die In i t i a t ive ist be re i t s i m Anlauf s t a d i u m v e r s e n k t 
w o r d e n . Auch d e m jüngsten P l a n de r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch 
land, d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g e inen Vorschlag z u r Schaf
fung e ines Wel tger ichtshofes für Menschenrech te zu u n t e r 
breiten4 1^, w i r d k a u m ein seh r posi t ives Echo beschieden 
sein. 

F a s t al le d e r be re i t s sk izz ier ten pol i t ischen G r u n d g e g e b e n 
he i t en sprechen dagegen, al lzu große Hoffnungen in d ie E r 
gebnisse von V e r f a h r e n vor den pol i t ischen O r g a n e n d e r V e r 
e in ten Na t ionen zu setzen. In d e r T a t k a n n die Bi lanz d e r 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g n u r im Hinbl ick auf d ie rech t se tzende 
Tätigkeit als zuf r iedens te l lend gel ten, während i m übrigen, 
sowei t nämlich eine Erörterung u n d Prüfung d e r Menschen
rech tss i tua t ion in e inze lnen Ländern s t a t t ge funden ha t , v o n 
Objektivität schwerl ich die Rede sein k a n n . Das gilt auch für 
die Menschenrech tskommiss ion , d e r e n Mitgl ieder , w ie b e 
re i t s dargelegt , S t a a t e n u n d nicht I n d i v i d u e n sind. So h a t 
die Menschenrech t skommiss ion auf i h r e r l e tz ten T a g u n g v o m 
2.2.—5.3.76 Reso lu t ionen ve rabsch iede t über die Folgen d e r 
Be i s tands le i s tung zuguns t en rass is t i scher Regime, über M e n 
schenrech t sver le tzungen in d e n von I s rae l bese tz t en G e b i e 
ten , in Chi le u n d in Südafrika. Schließlich h a t sie noch e inen 
Appel l e r lassen, die be te i l ig ten Mächte auf Z y p e r n so l l ten 
sich j e d e r e insei t igen H a n d l u n g enthal ten 5 0 . Sonst ige S t a a t e n 
s ind nicht nament l i ch angesprochen w o r d e n . M a n h a t es also 
m i t e ine r A u s w a h l zu tun , die ge t reul ich d e n I n t e r e s s e n s t a n d 
p u n k t u n d das Stimmenübergewicht d e r Al l ianz d e r östlichen 
S t a a t e n m i t d e r Dr i t t en Wel t widerspiegel t , die a b e r gewiß 
ke in w a h r e s Bild von de r B e d r o h u n g d e r Menschenrech te in 
d e r Wel t ve rmi t t e l t . 
Die Fo lge rung k a n n nach a l l edem n u r l au ten , daß ein mög
lichst umfangre i che r Teil d e r Aufgaben des M e n s c h e n r e c h t s 
schutzes a n unabhängige E x p e r t e n g r e m i e n de leg ie r t w e r d e n 
sollte. Die K o n s t i t u i e r u n g des Ausschusses für Menschen
rech te nach d e m B P R - P a k t w i r d in dieser Hins ich t e i n e n 
W e n d e p u n k t anzeigen. Freil ich w i r d sich möglicherweise auch 
in e inem solchen G r e m i u m manches Mitgl ied in e r s t e r L in ie 
i m m e r noch als Beau f t r ag t en seines S t a a t e s ve r s t ehen . G e 
gen de ra r t i ge U m b i l d u n g e n e iner Rech ts ins t i tu t ion g ib t es 
ke ine rechtl iche Ga ran t i e . I m m e r h i n a b e r w i rd die O b j e k t i 
vität d e r Prüfungsergebnisse eines Expe r t enaus schus se s 
a l le in schon d a d u r c h gefördert, daß i h m eigenständige I n i t i a 
t iv rech te ve r sag t sind. Sowohl d e r R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g s 
ausschuß wie de r Ausschuß für Menschenrechte müssen m i t 
Beschwerden von d r i t t e r Se i t e befaßt w e r d e n . Auch w a s d ie 
zu prüfenden Ber ich te angeh t , g ibt es ke iner le i E r m e s s e n . 
J e d e r V e r t r a g s s t a a t h a t e inen Ber ich t abzugeben, u n d d ie 
Ber ich te müssen i n n e r h a l b b e s t i m m t e r F r i s t en einlaufen5 1 . 
Durch eine solche A u t o m a t i k ve r l i e r t e in Prüfungsverfahren 
vieles von d e r Br i sanz , die i h m d a n n eignet , w e n n se ine E i n 
le i tung auf das Be t r e iben e ines a n d e r e n S taa t e s zurückgeht. 
Wenig zu bef r ied igen v e r m a g schließlich die u n z u r e i c h e n d e 
In fo rma t ion d e r Öffentlichkeit. I m G r u n d e d r ing t n u r w e n i g 
über d e n i n t e r n e n VN-Bere ich u n d die Außenministerien d e r 
Mi tg l i eds taa ten h inaus , während es doch d a r a u f a n k o m m e n 
würde, den geis t igen Boden vorzubere i ten , auf d e m sich 
Menschenrech te zu en t fa l t en vermögen, u n d Rech t sve r l e t zun 
gen mi t a l len zu Gebote s t ehenden publ iz is t i schen M i t t e l n 
anzuprangern 5 2 . 
Abschließend sei t ro tz a l ler skept ischen B e m e r k u n g e n z u r 
Vorsicht noch e i n m a l d a v o r gewarn t , d ie Effektivität d e r V e r 
e in ten Na t ionen im Menschenrechtsbere ich m i t j u s t i z s t a a t 
l ichen Maßstäben messen zu wol len. W e r v o m i n n e r s t a a t 
l ichen Recht h e r k o m m t , u n d w e r die europäischen M e n s c h e n 
rech t s ins t i tu t ionen vor Augen ha t , w i r d zunächst u n v e r m e i d 
lich an dem F a k t u m hängen bleiben, daß ke ines d e r geschi l 
d e r t e n K o n t r o l l v e r f a h r e n m i t e ine r ve rb ind l i chen En t sche i 
d u n g endet , sonde rn daß al lenfal ls E m p f e h l u n g e n a u s g e 
b rach t w e r d e n können. A b e r es sei w iede rho l t : Vor e inem 
Wel t fo rum k a n n es im a l lgemeinen n ich t u m d a s A u s b r e i t e n 
von Einzelfällen gehen, über die a l le in e in Ur t e i l in F o r m 
verb ind l i cher En t sche idungen möglich wäre. So muß m a n 
d e n n auch die Wi rkungswe i se a l l e r S i che rungsve r fah ren in 
e r s t e r L in ie polit isch sehen. D a s pr inz ip ie l le Ziel ist es, zu e r 
reichen, daß die be t rof fenen S t a a t e n R e d e u n d A n t w o r t s t e -
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h e n u n d daß i h n e n schließlich in F o r m e ine r begründeten 
S t e l l u n g n a h m e d ie Me inung de r Völkergemeinschaft über i h r 
V e r h a l t e n k u n d g e t a n wi rd . E ine solche S t e l l u n g n a h m e se lbs t 
unve rb ind l i che r A r t darf nicht ger inggeachte t w e r d e n , d e n n 
sie enthält e in Legitimitäts- u n d möglicherweise sogar e in 
Legalitätsurteil, m a g d iesem auch d ie recht l iche Rigorosität 
des r ichter l ichen Spruchs abgehen . K e i n S t a a t setzt sich le ich
t en Herzens über e in a n ihn ad res s i e r t e s Ur te i l d e r S t a a t e n 
gemeinschaf t h inweg , z u m a l w e n n es von e inem u n p a r t e i 
ischen G r e m i u m unabhängiger E x p e r t e n abgegeben w o r d e n 
ist. Vorausse tzung ist freilich w i e d e r u m aus re ichende P u b l i 
zität zumindes t für d e n v e r f a h r e n s b e e n d e n d e n Akt53 . 
N i e m a n d w i r d l eugnen wol len, daß es e ine Vielfal t sons t iger 
R a h m e n b e d i n g u n g e n für die Effektivität d e r Menschenrech te 
gibt. So ist e t w a d ie A b w e s e n h e i t von Kr i eg d ie f u n d a m e n 
ta l s te Gewähr e ine r menschenwürdigen Exis tenz . I n e ine r 
zerstörten U m w e l t k a n n von >Lebensqualität< nicht die Rede 
sein. F r i e d e n u n d Gerecht igke i t a l lgemein zu sichern k a n n 
abe r a l lenfal ls e in mi t t e lba re s Fernz ie l i n t e r n a t i o n a l e r M e n -
schenrech t ss icherungsver fahren sein. Z u r Schaffung j e n e r a l l 
geme inen R a h m e n b e d i n g u n g e n s tehen g e r a d e i n n e r h a l b d e r 
Ve re in t en Na t ionen Ins t i t u t ionen bere i t , die besse r gee igne t 
sind, sich mi t de r k o m p l e x e n Realität ause inande rzuse tzen . 
O r g a n e des Menschenrechtsschutzes müssen — o h n e j e d e 
s impl i f iz ierende Naivität, a b e r doch in bewußter A n s t r e n 
g u n g — ih r Blickfeld ve rengen , u m o h n e Rücksicht auf d ie 
jewei l s gegebene poli t ische Gesamtkons t e l l a t i on zu fragen, 
ob d e m Menschen Unrech t geschieht . E b e n dies ist die G r u n d 
konzept ion de r Menschenrechte , daß d e r e inzelne unabhängig 
von de r sich w a n d e l n d e n pol i t ischen Opportunität d e n Schutz 
de r öffentlichen G e w a l t genießen soll. Leben , G e s u n d h e i t 
u n d Fre ihe i t se ine r Bürger k a n n u n d muß j e d e r S t a a t zu 
j e d e r Zei t r e spek t i e ren . I m Bere ich d e r wir tschaf t l ichen, s o 
zialen u n d ku l t u r e l l en Rechte läßt sich e ine solche i so l ie rende 
B e t r a c h t u n g nicht in d e r gleichen Weise du rchha l t en . W o d e r 
S t a a t Le i s tungen e r b r i n g e n soll, k o m m t es s te ts auch auf 
se ine Leistungsfähigkeit an, d ie sich a l s E n d p r o d u k t e ines 
he ik len Abwägungsprozesses dars te l l t . Z u Recht s ind d a h e r 
die Überwachungsverfahren d e r be iden P a k t e un t e r s ch i ed 
lich ausges ta l t e t w o r d e n . 
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Vorbereitende Maßnahmen zur Anwendung der VN-Menschenrechtspakte 
E G O N S C H W E L B 

I m J a h r e 1976 sind d ie b e i d e n Menschen rech t spak t e d e r V e r 
e in t en Na t ionen in Kra f t ge t re ten . I h r e A u s a r b e i t u n g w a r 
von d e r Menschenrech t skommiss ion d e r Vere in t en Na t ionen 
im J a h r e 1947 begonnen worden . Die Entwürfe d e r K o m m i s 
sion w u r d e n im J a h r e 1954 über d e n Wir t schaf t s - u n d Sozia l 
r a t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g vorgelegt . Sie w u r d e n im J a h r e 
1966 von d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n g e n o m m e n u n d zur U n 
terze ichnung, Rat i f iz ie rung oder A n n a h m e aufgelegt . S ie s ind 
a l le rd ings derze i t n u r für e ine verhältnismäßig k le ine Zah l 
v o n S t a a t e n verbindl ich . I m S e p t e m b e r 1976, als , w ie d a r g e 
s te l l t w e r d e n wi rd , de r Ausschuß für Menschenrech te gewählt 
w u r d e , w a r d e r P a k t über bürgerliche u n d poli t ische Rechte 
(Zivilpakt) für 38 S t a a t e n b indend , da s Faku l t a t i vp ro toko l l 
(über Pet i t ionen) zu d iesem P a k t für 13 u n d de r P a k t über 
wirtschaft l iche, soziale u n d k u l t u r e l l e Rechte für 40. Die m a 
ter ie l l - recht l ichen B e s t i m m u n g e n d e r be iden P a k t e u n d ih re 
Durchführungsmaßnahmen, die sogenann t en >measures of i m 
p l e m e n t a t i o n ^ die durch das Faku l t a t i vp ro toko l l zum Ziv i l 
p a k t ergänzt werden , s ind w iede rho l t da rges te l l t u n d a n a l y 
s ie r t worden 1 . D e r G e g e n s t a n d des vor l i egenden Aufsatzes 
s ind d ie Schri t te , d ie in d e n M o n a t e n nach dem I n k r a f t t r e t e n 
d e r I n s t r u m e n t e (3. J a n u a r bzw. 23. März 1976) zu t reffen w a 
r e n u n d getroffen w o r d e n sind, u m die in den P a k t e n v o r 
gesehene i n t e rna t i ona l e Überwachung durchführbar zu m a 

chen. Dieser Aufsa tz ist d a r u m nicht, w i e sonst die Menschen 
rech ts l i t e ra tu r , de r Ana lyse a b s t r a k t e r P r inz ip ien oder d e r 
d iese P r inz ip ien n i ede r l egenden R e c h t s n o r m e n gewidmet , s o n 
d e r n d i en t e h e r e inem prosa ischen Zweck, d e r Da r s t e l l ung d e r 
Übergangsmaßnahmen u n d d e r Schaffung d e r äußeren V o r 
ausse tzungen für d e n p rozessua len Al l t ag d e r zukünftigen 
A n w e n d u n g de r P a k t e . 
I n dieser, wie in j e d e r a n d e r e n Bez iehung bes t ehen zwischen 
d e m Ziv i lpak t u n d d e m F a k u l t a t i v p r o t o k o l l e inerse i ts u n d 
d e m P a k t über wir tschaft l iche, soziale u n d ku l tu re l l e Rechte 
(dem Wir tschaf tspakt ) a n d e r e r s e i t s wicht ige Untersch iede , d ie 
e ine gesonder t e D a r s t e l l u n g n o t w e n d i g machen . 
Der Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und das Fakultativprotokoll 
Die im Pakt vorgesehenen Verfahrensarten 
Der Z iv i lpak t u n d das Faku l t a t i vp ro toko l l sehen dre i v e r 
schiedene V e r f a h r e n s a r t e n vor, die dazu d ienen sollen, z u r 
Beobach tung d e r i m P a k t def in ie r ten Rechte u n d G r u n d f r e i 
he i t en be izu t ragen . I n al len dre i V e r f a h r e n s a r t e n spie l t e in 
Organ , das auf G r u n d des P a k t e s zu e r r i ch ten ist, d i e w ich 
t igs te Rol le : d e r >Ausschuß für Menschenrechte< ( H u m a n 
Righ t s Commi t t ee ; Comi te des droi t s de l 'homme) . De r A u s 
schuß setzt sich aus ach tzehn Staatsangehörigen d e r V e r t r a g s -
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Staaten z u s a m m e n , d ie in i h r e r persönlichen Eigenschaf t g e 
wählt w e r d e n u n d tätig sind. Mit i h r e r W a h l v e r b u n d e n e F r a 
gen w e r d e n we i t e r u n t e n behande l t . 
Der Menschenrechtsausschuß h a t die fo lgenden Aufgaben : 
(1) E r h a t d ie Ber ich te zu prüfen, die a l le V e r t r a g s s t a a t e n v e r 
pfl ichtet s ind über die Maßnahmen vorzulegen, die sie zu r 
Verwi rk l i chung de r i m P a k t a n e r k a n n t e n Rechte getroffen 
h a b e n (Art ikel 40). Das ist d i e einzige Ver fah rensa r t , de r al le 
V e r t r a g s p a r t e i e n ipso facto u n t e r w o r f e n sind. 
(2) Der Menschenrechtsausschuß w i r d zuständig w e r d e n , Mi t 
te i lungen e n t g e g e n z u n e h m e n u n d zu prüfen, in welchen ein 
V e r t r a g s s t a a t ge l t end macht , e in a n d e r e r V e r t r a g s s t a a t k o m m e 
seinen Verpf l ich tungen aus d e m P a k t n icht nach. V o r a u s s e t 
zung für diese Zuständigkeit ist es jedoch, daß sie von m i n 
des tens zehn V e r t r a g s s t a a t e n akzep t i e r t w o r d e n ist, w a s noch 
nicht geschehen ist, u n d daß beide, de r a n k l a g e n d e u n d d e r 
bek lag te S taa t , sich i h r u n t e r w o r f e n h a b e n . W e n n diese u n d 
e ine Re ihe a n d e r e r Vorausse tzungen des Ar t ike l s 41 des P a k 
tes erfüllt sind, s te l l t d e r Ausschuß seine g u t e n Diens te zu r 
Verfügung, u m eine gütliche Rege lung d e r Sache auf G r u n d 
lage d e r A c h t u n g de r im P a k t a n e r k a n n t e n Menschenrech te 
u n d Grundf r e ihe i t en herbeizuführen. 
(3) W e n n e ine Einze lperson behaup t e t , daß sie da s Opfer der 
Ver l e t zung eines im P a k t n iederge leg ten Rechts durch e inen 
S t a a t g e w o r d e n ist, dessen Her r scha f t sgewa l t sie u n t e r s t e h t 
u n d d e r e ine V e r t r a g s p a r t e i des Faku l t a t i vp ro toko l l s ist, k a n n 
sie dem Menschenrechtsausschuß eine schrift l iche Mi t t e i lung 
zur Prüfung überreichen (Faku l t a t ivpro toko l l Ar t i ke l 1 u n d 2). 
(4) De r Menschenrechtsausschuß h a t jährlich über den W i r t 
schaf ts- u n d Sozia l ra t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g e inen Ber icht 
über se ine Tätigkeit vorzulegen, d e r auch d ie Tätigkeit u n t e r 
d e m Faku l t a t i vp ro toko l l zu decken ha t . 
Die erste Wahl des Menschenrechtsausschusses 
Der P a k t (Art ikel 30) bes t immt , daß die e r s t e Wah l des A u s 
schusses für Menschenrech te spätestens sechs M o n a t e nach 
se inem I n k r a f t t r e t e n s ta t t f indet . De r P a k t ist a m 23. März 
1976 in Kra f t ge t re ten . Die V e r s a m m l u n g d e r Ver t r ags s t aa t en , 
die d ie W a h l d e r ach tzehn Ausschußmitglieder v o r z u n e h m e n 
ha t t e , w u r d e für d e n 20. S e p t e m b e r 1976, das ist i n n e r h a l b 
de r sechsmonat l ichen Fr is t , e inberufen . D e m P a k t e n t s p r e 
chend h a t t e d e r Generalsekretär d e r Vere in ten Na t ionen mi t 
Verba lno te v o m 20. Mai 1976 d ie V e r t r a g s s t a a t e n aufgefor
der t , i h r e K a n d i d a t e n für d e n Ausschuß i n n e r h a l b von dre i 
M o n a t e n vorzuschlagen. Bis z u m 30. A u g u s t 1976 h a t t e de r 
Generalsekretär 22 Nomina t i onen von 19 V e r t r a g s s t a a t e n e r 
ha l t en . Dre i S t a a t e n h a t t e n von i h r e m Recht, zwei i h r e r 
Staatsbürger als K a n d i d a t e n aufzuste l len, Gebrauch gemacht . 
Vier S t a a t e n h a t t e n i h r e Vorschläge verspätet (zwischen dem 
23. u n d d e m 31. A u g u s t 1976) eingereicht2 . Die S i t zung d e r 
V e r t r a g s s t a a t e n beschloß, die verspätet e inge lang ten Vor 
schläge a n z u e r k e n n e n u n d sie in de r W a h l zu berücksichtigen3. 
Die Mi tg l ieder des Ausschusses sollen Staatsangehörige d e r 
V e r t r a g s p a r t e i e n sein, die »Persönlichkeiten v o n h o h e m s i t t 
l ichen A n s e h e n u n d a n e r k a n n t e r Sachkenn tn i s auf d e m G e 
bie t d e r Menschenrech te sind, wobei d ie Zweckmäßigkeit de r 
Be te i l igung v o n P e r s o n e n mi t ju r i s t i scher E r f a h r u n g zu b e 
rücksichtigen ist«. D e r P a k t e n t w u r f d e r Menschen rech t skom
mission aus d e m J a h r e 1954 sprach von »Personen m i t r i ch t e r 
l icher oder ju r i s t i scher Erfahrung«4. U m die n ich t - r ich ter l iche 
u n d überwiegend nich t - ju r i s t i sche F u n k t i o n des Ausschusses 
für Menschenrech te zu be tonen , w u r d e im je tz igen Ar t ike l 28 
(2) des P a k t e s de r H inwe i s auf »richterliche« E r f a h r u n g von 
d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g gestr ichen5 , i m Hinbl ick auf diese 
Geschichte de r B e s t i m m u n g ist es von In te resse , fes tzustel len, 
daß von den achtzehn Mitg l iedern , d ie a m 30. S e p t e m b e r 1976 
gewählt w u r d e n , s iebzehn J u r i s t e n s ind (hohe Richter , R e c h t s 
anwälte, Rech tsbera te r , Kronanwälte, Universitätsprofessoren 
der Rechte). De r e ine Nich t ju i i r t ist se iner Vorb i ldung nach 
His tor iker , se ine r Beschäftigung nach Diplomat*. 

Es is t w iede rho l t gesagt worden , auch v o n d e m Schre iber d i e 
ser Zeilen7 , daß die B e s t i m m u n g des Ar t ike l s 29 (2), wonach 
j e d e r V e r t r a g s s t a a t höchstens zwei P e r s o n e n vorsch lagen darf 
u n d daß diese se ine e igenen Staatsbürger sein müssen, die 
W a h l s e h r eng begrenz t , a b e r daß diese Lösung i m m e r h i n de r 
d e r K o n v e n t i o n zu r Bese i t igung d e r R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g 
vorzuz iehen ist, u n t e r d e r e in V e r t r a g s s t a a t n u r einen S t a a t s 
bürger für die W a h l in den Ausschuß für die Bese i t igung de r 
R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g vorsch lagen darf u n d d a m i t das A u s 
schußmitglied de facto e r n e n n t . Bei den W a h l e n des Ausschus 
ses für Menschenrech te a m 30. S e p t e m b e r 1976 h a t sich e r w i e 
sen, daß das Recht, zwei Staatsbürger vorzuschlagen, a l les 
e h e r als e ine n u t z b r i n g e n d e Er rungenscha f t ist. Die R e g i e r u n 
gen von Costa Rica, M a u r i t i u s u n d R w a n d a h a t t e n j e zwei 
K a n d i d a t e n vorgeschlagen. R w a n d a zog d ie K a n d i d a t u r e ines 
d e r K a n d i d a t e n schon vor de r S i tzung de r V e r t r a g s s t a a t e n (am 
16. S e p t e m b e r 1976) zurück. Der V e r t r e t e r von Costa Rica i d e n 
t i f izier te d e n K a n d i d a t e n se ines Landes , für d e n d ie S t i m m e n 
abgegeben w e r d e n sollen (Mora Rojas), in d e r Si tzung. D e r 
V e r t r e t e r von M a u r i t i u s erklärte in de r Si tzung, e r sei n icht in 
d e r L a g e anzudeu t en , we lchen d e r be iden K a n d i d a t e n d ie 
Reg ie rung v o n Maur i t i u s vorz iehe , da be ide in ausgezeich
n e t e r Weise die n o t w e n d i g e n Qua l i f ika t ionen aufwiesen . Das 
Resu l t a t war , daß Seminega , de r K a n d i d a t von R w a n d a , d e s 
sen Reg i e rung die a n d e r e K a n d i d a t u r schon v o r d e r S i tzung 
zurückgezogen ha t t e , i m e r s t en W a h l g a n g gewählt w u r d e . 
K e i n e r de r K a n d i d a t e n von Maur i t i u s u n d Costa Rica w u r d e 
i m e r s t en W a h l g a n g gewählt. Der V e r t r e t e r von M a u r i t i u s 
sagte , daß w e n n nicht zwei K a n d i d a t e n seines L a n d e s v o r 
geschlagen w o r d e n wären, der K a n d i d a t (Lallan) w a h r s c h e i n 
lich schon im e r s t en W a h l g a n g gewählt w o r d e n wäre. In e inem 
zwe i t en W a h l g a n g w a r e n d ie K a n d i d a t e n von Maur i t i u s u n d 
Costa Rica erfolgreich. 
W a s d ie im P a k t Ar t ike l 31 (2) vo rgeschr i ebene »gerechte 
geographische Verteilung« der Si tze im Ausschuß anlang t , k a n n 
über das Resu l t a t d e r W a h l e n v o m 30. S e p t e m b e r 1976 folgen
des gesagt w e r d e n : Fünf Mi tg l ieder des Ausschusses s ind 
Staatsbürger d e r wes t l ichen S t a a t e n g r u p p e : Professor T o m u -
schat, B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land ; Professor Espersen , Dä
n e m a r k ; Professor Ta rnopo l sky , K a n a d a ; Professor Opsahl , 
N o r w e g e n ; Si r V incen t E v a n s , Vere in ig tes Königreich. Die 
V e r t r e t u n g d e r wes t l i chen Ziv i l i sa t ionsformen is t s e h r b e 
fr iedigend, z u m a l w e n n m a n berücksichtigt, daß viele w e s t 
l iche S t a a t e n (die Vere in ig ten S t aa t en , F rank re i ch , I ta l ien , 
Belgien, d ie Niede r l ande , A u s t r a l i e n u n d Neusee land , u m n u r 
e inige zu nennen) nicht V e r t r a g s p a r t e i e n des P a k t e s sind. 
Mr. M a v r o m a t i s , e in Mitgl ied des Ausschusses , ist Staatsbür
ger von Zypern , das e in Mitgl ied des E u r o p a r a t e s ist, a b e r in 
d e n Vere in t en N a t i o n e n z u r G r u p p e d e r as ia t i schen S t a a t e n 
gezählt wi rd . Gan j i ( Iran) u n d Kelass i (Syrien) s ind S t a a t s 
bürger as ia t i scher S t aa t en . 
De r Ausschuß h a t v ie r osteuropäische Mitg l ieder : Professor 
G r a e f r a t h (Deutsche Demokra t i s che Republ ik ) , A n a t o l y M a v -
chan (Sowjetunion) , Professor H a n g a (Rumänien) u n d K o u -
l i shev (Bulgar ien) . 
Dre i Ausschußmitglieder s ind A f r i k a n e r : B e n F a d h e l ( T u n e 
sien), Seminega (Rwanda) u n d R. L a l l a h (Mauri t ius) , u n d d re i 
s ind L a t e i n a m e r i k a n e r : Botschaf ter P r a d o Val le jo (Equador) , 
Dr . Mora Rojas (Costa Rica) u n d S e n a t o r U r i b e Va rgas (Ko
lumbien) . 
Die S i t zung d e r V e r t r a g s s t a a t e n beschloß, daß die Amtsze i t 
d e r Ausschußmitglieder a m 1. J a n u a r 1977 b e g i n n e n soll. Nach 
Ar t ike l 32(1) des P a k t e s w e r d e n d ie Ausschußmitglieder für 
vie r J a h r e gewählt, d ie Amtsze i t von n e u n d e r be i de r e r s t en 
W a h l gewählten Mitg l ieder läuft jedoch nach zwei J a h r e n 
ab . Die N a m e n dieser n e u n Mi tg l ieder w e r d e n durch das Los 
b e s t i m m t . U n t e r d e n v o m Los b e s t i m m t e n Mitg l iedern , d e r e n 
M a n d a t E n d e 1978 erl ischt, s ind d re i Westeuropäer (un te r 
i h n e n Professor Tomuscha t ) u n d das os tdeutsche Mitg l ied 
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Grae f ra th . Sie können auf e r n e u t e n Vorschlag wiedergewählt 
w e r d e n . 
Einberufung der ersten Sitzung des Ausschusses für Men
schenrechte 
Ar t ike l 37 des P a k t e s be s t immt , daß d e r Generalsekretär d e r 
Ve re in t en Na t ionen d ie e r s te S i tzung des Ausschusses a m Si tz 
d e r Vere in t en N a t i o n e n e inberuf t . De r D i r ek to r d e r M e n 
schenrech t sab te i lung des S e k r e t a r i a t s t e i l t e in d e r S i t zung 
d e r V e r t r a g s s t a a t e n v o m 20. S e p t e m b e r 1976 mit , daß die E i n 
b e r u f u n g des Ausschusses für Mi t t e März 1977 vorgesehen 
sei8 . 
Berichterstattung nach Artikel 40 des Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte 
Nach Ar t ike l 40 des Z iv i lpak tes s ind d ie V e r t r a g s s t a a t e n v e r 
pfl ichtet , über die Maßnahmen, die sie zu r Verwi rk l i chung 
d e r in d e m P a k t a n e r k a n n t e n Rechte get roffen haben , u n d 
über die dabe i e rz ie l ten For t sch r i t t e Ber ich te vorzulegen, u n d 
z w a r a) i n n e r h a l b e ines J a h r e s nach I n k r a f t t r e t e n des P a k t e s 
für d e n be t r e f f enden Ver t r ags s t aa t , b) danach j ewei l s auf A n 
fo rde rung des Ausschusses . Wie u n t e n dargelegt , s ieht da s 
v o m Wir t schaf t s - u n d Soz ia l ra t beschlossene P r o g r a m m für 
die B e r i c h t e r s t a t t u n g nach d e m P a k t über wir tschaft l iche, 
soziale u n d k u l t u r e l l e Rechte e ine A u f s p a l t u n g d e r Ber ich t 
e r s t a t t u n g in d re i Abschn i t t e in e inem Zyklus v o n sechs J a h 
r e n vor9 . Nach d e m Ziv i lpak t h a b e n die Pa r t e i en , wen igs t ens 
für da s e r s t e J a h r (März 1976 bis März 1977) über al le im P a k t 
a n e r k a n n t e n Rechte zu ber ich ten . Für die fo lgenden J a h r e 
h a t d e r Ausschuß w o h l das Recht u n d d ie Möglichkeit, in 
se ine r »Anforderung« ein S y s t e m einzuführen, das d e m j e n i 
g e n ähnlich ist, da s d e r Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra t in se iner 
Entschließung 1988(LX) für d e n a n d e r e n P a k t eingeführt ha t , 
obwoh l de r Z iv i lpak t n icht be s t immt , daß die Ber ich te »ab
schnittweise« vorzu legen sind. 
Behandlung von zwei Entwürfen von Prinzipien über Nicht
diskriminierung durch die Sitzung der Vertragsstaaten vom 
20. September 1976 
Auf d e r T a g e s o r d n u n g d e r S i t zung d e r V e r t r a g s s t a a t e n v o m 
20. S e p t e m b e r 1976 w a r e n auch zwei Entwürfe von a l lgeme i 
n e n Grundsätzen über a) F r e i h e i t u n d Nich td i sk r imin ie rung 
in bezug auf poli t ische Rechte u n d b) F re ihe i t u n d Nich td i s 
k r i m i n i e r u n g in bezug auf da s j e d e r m a n n z u s t e h e n d e Recht, 
j edes L a n d einschließlich seines e igenen, zu ve r lassen u n d in 
se in L a n d zurückzukehren, auf die d ie A u f m e r k s a m k e i t d e r 
V e r t r a g s s t a a t e n durch d e n Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra t ge l enk t 
w o r d e n war1 0 . 
D a m i t h a t t e es folgende B e w a n d t n i s : Sei t d e m Anfang de r 
fünfziger J a h r e h a b e n d ie Menschenrech t skommiss ion u n d d i e 
U n t e r k o m m i s s i o n für die V e r h i n d e r u n g d e r D i s k r i m i n i e r u n g 
u n d den Minderhe i t s schu tz we l twe i t e S tud i en über d e n S t a t u s 
ve r sch iedener Rechte u n d Rech t sp rob leme u n t e r n o m m e n . U n 
t e r d e n v o n d e r U n t e r k o m m i s s i o n durchgeführten S tud ien 
d ieser A r t w a r e n auch zwei über die u n t e r a) u n d b) g e n a n n 
t e n T h e m e n . Be r i ch t e r s t a t t e r für d a s T h e m a a) w a r H e r m a n 
S a n t a Cruz (Chile), für das T h e m a b) Jose D. Ingles (Phi l ipp i 
nen) . A u f g r u n d i h r e r Ber ich te n a h m die Un te rkommis s ion die 
Entwürfe von Grundsätzen an, die sie 1962 bzw. 1963 de r M e n 
schenrech tskommiss ion vorlegte1 1 . Die Menschenrech t skom
miss ion k a m zu En t sche idungen über die zwei F r a g e n ers t im 
J a h r e 1973 u n d schlug u n t e r a n d e r e m d e m Wir t schaf t s - u n d 
Soz ia l ra t in be iden Fällen vor, den Generalsekretär zu e r s u 
chen, d ie A u f m e r k s a m k e i t d e r V e r t r a g s s t a a t e n des P a k t e s 
über bürgerliche u n d poli t ische Rechte während i h r e r e r s t en 
S i t zung auf d ie v o n d e r U n t e r k o m m i s s i o n vorge leg ten E n t 
würfe d e r a l lgemeinen Pr inz ip ien zu l e n k e n z u m Zwecke i h r e r 
Wei t e r l e i t ung a n d e n nach d e m P a k t zu e r r i ch t enden A u s 
schuß für Menschenrech te (»with a v iew to t he i r T r a n s m i s 
s ion to t h e H u m a n Righ t s C o m m i t t e to be es tab l i shed u n d e r 
t h a t Covenant«)12. 

Der Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra t h a t so entschieden 1 ' , u n d de r 
Generalsekretär h a t demgemäß die V e r t r a g s s t a a t e n in for 
miert1 4 . In d e r S i tzung d e r V e r t r a g s s t a a t e n erklärte d e r V e r 
t r e t e r de r Sowje tun ion , unterstützt v o m V e r t r e t e r Syr iens , 
daß die F u n k t i o n e n des Ausschusses für Menschenrech te i m 
P a k t n iederge leg t s ind u n d daß d e r Ausschuß, sobald e r se ine 
Arbe i t beg innt , v o n den B e s t i m m u n g e n des P a k t e s gele i te t 
w e r d e n soll. Die U n t e r s u c h u n g d e r Prinzipienentwürfe sei 
u n t e r d e n gegebenen Umständen außerhalb d e r Zuständigkeit 
des Ausschusses . Die Sowje tde lega t ion b e a n t r a g t e daher , daß 
die S i tzung die Mi t t e i lung des Generalsekretärs einfach z u r 
K e n n t n i s n e h m e n solle. D e r V e r t r e t e r Syr i ens fügte hinzu, 
daß künftige Maßnahmen d e m Ausschuß für Menschenrech te 
u n d viel leicht a n d e r e n S i t zungen de r V e r t r a g s p a r t e i e n über
lassen w e r d e n sollen. Die S i t zung beschloß, v o n d e n im D o 
k u m e n t CCPR/SP/4 e n t h a l t e n e n Mi t t e i l ungen K e n n t n i s zu 
n e h m e n . Sie beschloß nicht , sie a n d e n Menschen rech t saus 
schuß weiterzulei ten 1 5 . 
W a s i m m e r das H a u p t m o t i v d e r Sowje tde lega t ion gewesen 
se in m a g — e t w a d e r I n h a l t d e r vorgesch lagenen Pr inz ip ien 
—, in de r Sache selbst w a r die Entsche idung, sie n icht an d e n 
Ausschuß wei te rzu le i ten , w o h l ko r r ek t . W e d e r d e r W i r t 
schaf ts- u n d Sozia l ra t noch d ie S i t zung d e r V e r t r a g s p a r t e i e n 
h a b e n das Recht, d e n P a k t in a u t o r i t a t i v e r Weise auszu legen 
u n d d e m Ausschuß A n w e i s u n g e n darüber zu geben, w a s M e n 
schenrechte s ind u n d w a s e ine Ver l e t zung dieser Rechte d a r 
stell t . De r Ausschuß bes t eh t a u s unabhängigen Fach leu ten . 
Da sie »Persönlichkeiten v o n a n e r k a n n t e r Sachkenn tn i s auf 
d e m Gebie t d e r Menschenrechte« s ind (Art ikel 28(2)), muß a n 
g e n o m m e n w e r d e n , daß i h n e n die von d e r U n t e r k o m m i s s i o n 
vorgesch lagenen Grundsätze b e k a n n t sind. Sie w e r d e n d a h e r 
in k o n k r e t e n Fällen, die d e r Menschenrechtsausschuß e t w a zu 
beu r t e i l en h a b e n wird , a n w e n d e n oder in Be t r ach t z iehen 
können, o h n e daß sie d e m Ausschuß offiziell übermittelt w o r 
d e n sind, vorausgese tz t , daß die Ausschußmitglieder d e r A n 
sicht sind, daß die P r inz ip i en ode r ein spezielles Pr inz ip , da s 
für e in V e r f a h r e n vor d e m Ausschuß re l evan t ist, ge l t endes 
Recht n ieder legen . 
Der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
Nach d e m P a k t über bürgerliche u n d poli t ische Rechte g e h e n 
die Ber ich te d e r V e r t r a g s p a r t e i e n a n ein F o r u m von F a c h l e u 
ten . U n t e r d e m P a k t über wir tschaft l iche, soziale u n d k u l t u 
re l le Rechte w e r d e n d ie Ber ich te d e m Wir t schaf t s - u n d S o 
zia l ra t , also e inem Organ , das a u s 54 Reg ie rungen bes teh t , zu r 
Prüfung übermittelt (Art ike l 16). Die V e r t r a g s s t a a t e n legen 
i h r e Ber ichte abschn i t t sweise (»in stages«) nach Maßgabe 
eines P r o g r a m m s vor , da s v o m Wir t schaf t s - u n d Soz ia l ra t 
b i n n e n e ines J a h r e s nach d e m a m 3. J a n u a r 1976 erfolgten I n 
k r a f t t r e t e n des P a k t e s nach Konsu l t a t ion d e r V e r t r a g s s t a a t e n 
u n d d e r be t rof fenen Sonde ro rgan i sa t i onen aufzus te l len is t 
(Ar t ike l 17). De r P a k t s ieh t für die M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s 
sion, d ie Sonde ro rgan i sa t i onen u n d für die G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g F u n k t i o n e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m B e r i c h t e r s t a t 
t u n g s s y s t e m vor, auf d ie h i e r n icht näher e inzugehen ist (Ar 
t ikel 18,19,20,21). 
De r Generalsekretär u n d d e r Wir t schaf t s - u n d Soz ia l ra t h a 
b e n wen ige T a g e nach d e m I n k r a f t t r e t e n des P a k t e s d ie A u s 
a r b e i t u n g des Durchführungsverfahrens begonnen1 6 , u n d über 
Ersuchen des R a t e s h a t d e r Generalsekretär, w i e es i m A r t i 
kel 17 des P a k t e s vo rgesehen ist, die V e r t r a g s s t a a t e n u n d die 
Sonde ro rgan i sa t i onen konsu l t i e r t u n d z u s a m m e n m i t d e n 
Sonde ro rgan i sa t i onen ausgea rbe i t e t e Vorschläge über das P r o 
g r a m m u n t e r b r e i t e t " . Eines d e r wicht igs ten E r g e b n i s s e de r 
K o n s u l t a t i o n e n war , daß al le Bete i l ig ten zu d e r übereinstim
m e n d e n Ansicht k a m e n , daß es n o t w e n d i g w a r , daß die B e 
r ichte in Abschn i t t en über e ine P e r i o d e von sechs J a h r e n e r 
s t a t t e t w e r d e n , u m d e n S t a a t e n genügend Zei t für e ine a n g e 
m e s s e n e Vorbe re i t ung zu geben u n d d e m R a t u n d d e n a n d e 
r e n O r g a n e n e ine gründliche Prüfung möglich zu machen1 8 . 
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Der Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra t h a t da rau f in se ine r E n t 
schließung 1988(LX) v o m 11. Mai 197619 d a s u n t e r a n d e r e n fol
g e n d e P u n k t e e n t h a l t e n d e P r o g r a m m beschlossen: Die V e r 
t r a g s s t a a t e n sollen i h r e Ber ich te in Abständen von zwei J a h 
r e n vor legen, u n d z w a r sol len sie i m e r s t en Abschn i t t von 
zwei J a h r e n d ie in d e n A r t i k e l n 6 b is 9 ge rege l t en Rechte b e 
h a n d e l n (Recht auf Arbe i t ; Recht auf gerechte u n d günstige 
Arbe i t sbed ingungen ; Gewerkschaf t s f re ihe i t u n d S t re ik rech t ; 
Recht auf soziale S icherhe i t einschließlich Sozia lvers icherung) ; 
i m zweiten Abschni t t die in d e n A r t i k e l n 10 bis 12 gerege l ten 
Rechte (Schutz de r Fami l ie , Mut te rschutz , Schutz u n d B e i 
s t a n d für K i n d e r u n d Jugend l i che ; Recht auf e inen a n g e m e s 
senen L e b e n s s t a n d a r d , Recht auf das e r r e i chba re Höchstmaß 
a n körperlicher u n d geis t iger Gesundhe i t ) ; i m dritten A b 
schni t t d ie in d e n A r t i k e l n 13 bis 15 gerege l ten Rechte (Recht 
auf Bi ldung, Unentge l t l i chke i t d e r Grundschulpf l icht , Recht 
zu r T e i l n a h m e a m ku l t u r e l l en Leben, Recht an d e n E r r u n g e n 
schaften des wissenschaf t l ichen For t schr i t t s t e i l zuhaben . 
Das P r o g r a m m s ieht somit e inen sechsjährigen, in d re i A b 
schni t te v o n j e zwei J a h r e n gete i l ten Zyk lus vor . Die Ber ich te 
über die i m e r s t en Abschni t t zu b e h a n d e l n d e n Rechte sollen 
b is 1. S e p t e m b e r 1977 vorge legt w e r d e n u n d die Ber ich te 
über die späteren Abschni t te in Zwischenräumen von j e zwei 
J a h r e n (1. S e p t e m b e r 1979, 1981 usw.) . Die Entschließung des 
Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra tes e rsucht d ie Ve r t r agspa r t e i en , 
in i h r e n Ber ich ten auf die Grundsätze Bedach t zu n e h m e n , 
die in d e n A r t i k e l n 1 bis 5 des P a k t e s e n t h a l t e n s ind. Ar t i ke l 
1 b e h a n d e l t da s Se lbs tbes t immungs rech t de r Völker. Eine 
g le ich lau tende B e s t i m m u n g is t in A r t i k e l 1 des Ziv i lpak tes 
en tha l t en . Die Bete i l ig ten w a r e n sich d e r Gefahr de r D u p l i 
ka t ion bewußt. Der V e r t r e t e r des S e k r e t a r i a t s b e m e r k t e , daß 
diese B e s t i m m u n g von d e m Ausschuß für Menschenrech te 
nach d e m Ziv i lpak t b e h a n d e l t w e r d e n könnte. Als A l t e r n a 
t ive erwähnte er, daß die V e r t r a g s p a r t e i e n u n t e r Ar t ike l 11 
des Wir t schaf t spak tes (Lebenss tandard) über das Se lb s tbe 
s t i m m u n g s r e c h t be r ich ten könnten20. 
Die Entschließung des Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra tes s ieht vor, 
daß eine Sess ions -Arbe i t sg ruppe (sessional w o r k i n g group) 
des Ra tes , m i t angemessene r Repräsentation der V e r t r a g s p a r 
te ien des P a k t e s u n d u n t e r e n t s p r e c h e n d e r B e d a c h t n a h m e auf 

e ine gerechte geographische Repräsentation zu e r r i ch ten sei, 
w e n n Ber ich te d e r V e r t r a g s p a r t e i e n v o m R a t e geprüft w e r 
d e n sollen. Diese A r b e i t s g r u p p e h a t d ie Aufgabe , d e m R a t be i 
d e r Prüfung d e r Ber ich te zu ass is t ieren. Die S t a a t e n w e r d e n 
ersucht , in i h r e Delega t ionen zu d e n be t re f fenden Sess ionen 
des Ra te s Mitg l ieder zu e r n e n n e n , d ie auf d e n zu b e h a n d e l n 
d e n Geb ie ten Fach l eu t e sind. 

* 
Die W a h l des Ausschusses für Menschenrech te durch d ie V e r 
t r a g s p a r t e i e n des P a k t e s über bürgerliche u n d poli t ische 
Rechte u n d die Aufs t e l lung des P r o g r a m m s d e r B e r i c h t e r s t a t 
t u n g du rch die Entschließung des Wir t schaf t s - u n d Soz ia l ra 
tes 1988(LX) h a b e n die technischen Voraus se t zungen für d a s 
F u n k t i o n i e r e n be ide r P a k t e geschaffen. D a s b e d e u t e t e ine 
we i t e r e wicht ige E t a p p e in d e n B e s t r e b u n g e n d e r Ve re in t en 
Na t ionen u m den i n t e r n a t i o n a l e n Schutz d e r Menschenrech te 
u n d Grundf re ihe i t en . Es ist jedoch n u r e ine E t appe . Die Z a h l 
de r V e r t r a g s p a r t e i e n be ide r P a k t e umfaßt derze i t n u r e inen 
Bruchte i l d e r Mi tg l ieder d e r S taa tengemeinschaf t , u n d d ie 
Zah l de r S taa t en , d ie durch das F a k u l t a t i v p r o t o k o l l über das 
Pe t i t ions rech t g e b u n d e n sind13, ist s eh r kle in . Dazu k o m m t 
noch, daß nach Ansicht v ie ler die ma te r i e l l - r ech t l i chen B e 
s t i m m u n g e n , i n sbesonde re des P a k t e s über bürgerliche u n d 
poli t ische Rechte , we i t h i n t e r d e m zurückbleiben, w a s u r 
sprünglich gep lan t u n d vorgeschlagen w a r , u n d daß die 
»measures of imp lemen ta t i on* dieses P a k t e s a ls ungenügend 
angesehen w e r d e n . 
In de r Festschr i f t für P a u l Guggenhe im 2 1 (1968) h a t C. Wilf red 
J e n k s se inen Be i t r ag T h e Un i t ed Na t ions Covenan t s on H u 
m a n Righ t s come to life (Die Menschen rech t spak t e d e r V e r e i n 
t en N a t i o n e n t r e t e n ins Leben) , de r durch d ie i m D e z e m b e r 
1966 erfolgte A n n a h m e d e r P a k t e durch d ie G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g veranlaßt w a r , m i t d e m fo lgenden Sa tz geschlossen, d e r 
auch im Z u s a m m e n h a n g m i t d e m I n k r a f t t r e t e n d e r P a k t e 
u n d d e r Beschre ibung d e r v o r b e r e i t e n d e n Maßnahmen für 
i h r e A n w e n d u n g angemessen is t : 
»Wir dürfen die Möglichkeiten, die h e u t e gebo ten sind, w e d e r 
zu def in i t iven Lösungen u m i n t e r p r e t i e r e n , noch dürfen w i r sie 
ungenützt lassen, wei l s ie e b e n noch ke ine def in i t iven Lösun
gen sind.« 

Die Ausbreitung der Kernenergie ist unausweichlich. Die Welt benötigt zur Bewältigung ihrer Probleme ständig mehr Energie, öl, Kohle, Gas reichen nicht. Aber die Aufbereitung von Kernenergie kann nicht nur friedlicher, sondern auch militärischer Nutzung in Gestalt von Kernwaffen dienen. Da liegt die entscheidende Gefahr. — Das Schaubild zeigt, daß bis 1980, also in nur vier Jahren, etwa 45 Länder, in denen 80 Prozent der Weltbevölkerung wohnen, Kernreaktoren betreiben. Stillstand oder gar ein Zurück ist unmöglich. Was ist nötig, um die parallel anwachsenden Gefahren zu vermeiden? Es gibt nur eine Chance: Höchste Wachsamkeit der Völker und äußerste geistige und politische Disziplin der entscheidenden politischen Lenker unserer Welt. 

Atom mächte-heute und morgen 
Staaten mit 
KERNWAFFEN 

L USA England China 
k UdSSR Frankreich Indien 

KERNREAKTOREN IN BETRIEB 
Argentinien 
Belgien 
Bulgarien 
DDR 

Italien 
Japan 
Kanada 
Niederlande 

Schweden 
Schweiz 
Spanien 
Tschechoslowakei 

BR Deutschland Pakistan 

KERNREAKTOREN IM BAU 
Brasilien Jugoslawien Südkorea 
Finnland Mexiko Taiwan 
Iran Österreich Ungarn 

KERNREAKTOREN bis 1980 
Ägypten 
Bangla Desh 
Indonesien 
Irak 
Israel 
Kuba 

Kuwait 
Libyen 
Luxemburg 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 

Saudi-Arabien 
Südafrika 
Thailand 
Türkei 
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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 
Auf folgende weiterführende Veröffentlichungen wird unter anderem verwiesen: Audema, M., Le droit humanitalre international peut-il sulvre revolution des conflits modernes?, in Defense nationale 1974 S.99ff.; Bothe, M., Die Genfer Konferenz über humanitäres Völkerrecht. Bericht über den Stand der Verhandlungen nach der zweiten Sitzungsperiode, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Band 35(1975) S. 641ff.; ders., Krise der Rotkreuz-Idee? Grundfragen der Genfer Diplomatischen Konferenz über humanitäres Recht, in Europa-Archiv 1976 S.197ff.; Fleck, D. (Hrsg.), Beiträge zur Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts für bewaffnete Konflikte (Veröffentlichungen des Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel Bd.71), Hamburg 1973; Forsythe, D.P., The 1974 Diplomatie Conference on Humanitarian Law: Some Observations, in American Journal of International Law Vol.69(1975) S.77ff.; ders., Who Guards the Guardians: Third Parties and the Law of Armed Conflict, aaO, Vol.70(1976) S.41ff.; Mayer-Tasch, P.C., Guerillakrieg und Völkerrecht. Essay, Bibliographie und Dokumentation, Baden-Baden 1972; Bartsch, K.J., Menschenrechte und überliefertes Kriegsrecht, in Neue Zeitschrift für Wehrrecht Jg.l6(1974) S.lff.; Pokstefl, J./Bothe, M., Bericht über Entwicklung und Tendenzen des Kriegsrechts seit den Nachkriegskodifikationen, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Band 35(1975) S.574ff.; Randelzhofer, A., Entwicklungstendenzen im humanitären Völkerrecht für bewaffnete Konflikte, in Die Friedenswarte Bd.58(1975) S.23 ff.; Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), The Law of War and Dubious Weapons, Stockholm 1976; Veuthey, M., Guerilla et Droit Humanitaire, Genf 1976. — Nach Fertigstellung des Beitrags sind noch folgende Artikel zum Thema erschienen: Graef-rath, B., Dritte Sitzung der Genfer Konferenz zur Weiterentwicklung des Humanitären Völkerrechts, in Deutsche Außenpolitik (DDR) 1976 S. 1561ff.; ders, Söldner sind keine Kombattanten, in Neue Justiz (DDR) 1976 S. 512ff.; Muschkat, M., Das Kriegsvölkerrecht und die neuen Tendenzen der humanitären Rechtsordnung, in Revue de droit militaire et de droit de la guerre 1976 S. 113ff.; Rosenblad, E., Area Bombing and International Law, in Revue de droit militaire et de droit de la guerre 1976 S. 53ff. 

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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expansion der westlichen Industrieländer beherrscht wird, noch 
immer ver t re tbar bleibt. Auf den einfachsten Nenner gebracht, 
ist die heutige Grundsituat ion dadurch gekennzeichnet, daß die 
Entwicklungsländer zwar annähernd 70 Prozent der Weltbevöl
kerung stellen, aber n u r über etwa 30 Prozent des Welteinkom
mens verfügen. Die unendlich komplexe Hauptfrage lautet, ob es 
gelingen wird, sich auf ein praktikables System zu einigen und 
dieses System durch internationale Zusammenarbeit funktions
fähig zu machen. Wie immer das praktische Ergebnis dieser 
historischen Auseinandersetzung schließlich ausfallen mag, schon 
jetzt steht fest, daß wesentliche Elemente des bestehenden Sy
stems ersetzt werden müssen, wenn den politischen und wir t 
schaftlichen Realitäten der heutigen Welt Rechnung getragen 
und ein neues System entwickelt werden soll, das den Best re
bungen, Rechten und Interessen der Mehrheit der Weltbevölke
rung besser gerecht wird. 
Weder die entwickelte noch die in Entwicklung befindliche Welt 
ist ein monolithischer, homogener Block mit genau gleichen und 
unveränderlichen Interessen, und auch der Standort der soziali
stischen Länder in einer neuen Wirtschaftsordnung ist eine ganz 
entscheidende Frage. Es darf daher nicht einfach als selbstver
ständlich angenommen werden, daß sich ein neues internat iona
les System herausbilden wird. Ein solches System kann nur dann 
entstehen, wenn vorher ein intensiver Beratungs- und Koopera
tionsprozeß stattfindet, der das gesamte Spektrum der wir t 
schaftlichen Beziehungen zwischen den Nationen der Welt um
faßt. Wir haben es hier mit einer Aufgabe von noch nie dage
wesener Vielschichtigkeit, Schwierigkeit und geschichtlicher Be
deutung zu tun, die an alle Länder und Ländergruppen gewaltige 
Anforderungen stellt. 
Die Unzufriedenheit der Entwicklungsländer mi t dem bestehen
den Wirtschaftssystem war zwar spätestens seit der ersten Ta
gung der Handels- und Entwicklungskonferenz vom J a h r e 1964 
offenkundig, die Ende 1973 hervortre tende weltwirtschaftliche 
Krise ließ jedoch die Notwendigkeit einer grundlegenden Neube
st immung der Beziehungen zwischen den entwickelten Ländern 
und den Entwicklungsländern noch deutlicher in Erscheinung 
treten. Obwohl anfänglich die Erdöl- und Nahrungsmittelfragen 
im Vordergrund standen, sind die Hauptprobleme bis 1976 sehr 
viel umfassender geworden: Inzwischen geht es um Grundstoffe 
und Grundstoffübereinkommen, um die Wirkungsweise des 
Weltwährungssystems sowie um den Anspruch der Entwicklungs
länder auf eigene Verfügungsgewalt über ihre Ressourcen und 
eigene Steuerung ihrer Wirtschaftsentwicklung. 
Die siebte Sondertagung der Generalversammlung war in ge
wissem Sinne der Prüfstein dafür, ob es in diesen und anderen 
Fragen auch wei terhin bei einer Konfrontation zwischen Indu
st r ie- und Entwicklungsländern bleiben würde. Die Grundposi
tionen hat ten sich inzwischen jedoch bereits so weit entwickelt, 
daß sich die Diskussion nicht mehr so sehr darum drehte, ob 
überhaupt kollektive Vereinbarungen getroffen werden konnten, 
sondern vielmehr darum, wie diese Vereinbarungen aussehen 
sollten, um den Forderungen der Entwicklungsländer insbeson
dere im Grundstoffbereich gerecht zu werden. Zum ersten Mal 
zeigte sich hier eine völlig neue Einstellung zur Entwicklungs
frage und eine allgemeine Bereitschaft, echte Voraussetzungen 
für eine bessere Weltwirtschaftsordnung zu schaffen. 
Die siebte Sondertagung wurde zu Recht allgemein als Sieg der 
Versöhnungsbereitschaft und als eine kooperative Haltung gegen
über der Zukunft gefeiert. Sie zeigte gleichzeitig, welches Po 
tential die Generalversammlung als Verhandlungsforum besitzt. 
Freilich wa r sie erst ein Anfang und kein Abschluß, und es 
kommt daher unbedingt darauf an, diesen Impuls zu erhalten 
und dafür zu sorgen, daß der geistige Wandel, der den Erfolg 
dieser Tagung möglich gemacht hat, auch erhalten bleibt. 
Drei Monate nach der siebten Sondertagung wurde die Par iser 
Konferenz über internationale wirtschaftliche Zusammenarbei t 
einberufen, die einen Versuch darstellte, ein Diskussionsforum 
mit geringerer Teilnehmerzahl zu schaffen. Dies diente insofern 
einem nützlichen Zweck, als die Standpunkte der verschiedenen 
Seiten geklärt wurden, und hilft hoffentlich bei der Ausarbeitung 
konketer Maßnahmen für die Lösung bestehender Probleme 
etwa im Bereich der Entwicklungsfinanzierung einschließlich der 
Schuldenerleichterung. Bisher scheint es jedoch, daß ganz unab
hängig vom jeweiligen institutionellen Rahmen der Erfolg oder 
Mißerfolg aller Bemühungen um die Lösung von Problemen der 
wirtschaftlichen Zusammenarbei t von der Komplexität der hier 
behandel ten Frage und vom Willen der Regierungen best immt 
wird, in dieser Frage voranzukommen. So sind auch die erfolg
reichen Verhandlungsverfahren, die auf der siebten Sondertagung 
entwickelt wurden, der politischen Entschlossenheit der Regie
rungen zu verdanken, zu einer Einigung zu kommen. 
Im Rahmen der Vereinten Nationen ist die Handels- und Ent 
wicklungskonferenz ein wichtiges Zentrum für die Erörterung 
dieser Fragen. UNCTAD IV hat gezeigt, daß sowohl die Ent
wicklungsländer wie die entwickelten Länder wirklich zur For t 
setzung des auf der siebten Sondertagung der Genera lversamm

lung begonnenen Dialogs entschlossen sind. Obwohl sich ein 
Durchbruch in der zentralen Frage der Grundstoffe als unmög
lich erwies, wurden gemeinsam ein Zeitplan und ein Verfahren 
für weitere Verhandlungen zur Ausarbeitung annehmbarer Lö
sungen festgelegt. Es ist zu hoffen, daß es den entwickelten Län
dern und den Entwicklungsländern gelingen wird, auf dem an
läßlich der vier ten Tagung der Konferenz erzielten politischen 
Kompromiß aufzubauen. 
UNCTAD IV hat eindeutig bewiesen, daß die Vereinten Nationen 
insgesamt und die UNCTAD im besonderen als Ergebnis der 
siebten Sondertagung in eine neue Phase internat ionaler Zu
sammenarbei t eingetreten sind, in der alle Staaten entschlossen 
sind, die Entwicklungsfrage als gemeinsames Problem zu behan
deln, das ein Konvergieren ihrer Bemühungen und Interessen 
erforderlich macht. Ein zweites Merkmal dieser neuen Phase ist, 
daß sich die Vereinten Nationen nicht mehr ausschließlich mit 
der Befürwortung von bloßen Konzeptionen für die Behand
lung von Entwicklungsproblemen beschäftigen. Die Diskussion 
dreht sich jetzt nicht mehr darum, ob man an best immte Fragen 
überhaupt herangehen soll, sondern vielmehr darum, wie kon
krete Probleme gelöst werden können. 
Für die Bemühungen um Fortschrit te in der Sache, die allein 
die noch immer drohende Gefahr einer neuen Konfrontation 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungslän
dern beseitigen können, werden die kommenden Monate ent
scheidende Bedeutung haben. Die bevorstehende Tagung der 
Generalversammlung wird sich zweifellos ein Urteil darüber 
bilden, wieweit die neue internationale Wirtschaftsordnung da
bei ist, konkrete Bedeutung zu gewinnen und ihrerseits weitere 
Richtlinien für den Weg dorthin festlegen. 

X 
Als ich vor dem Ad hoc-Ausschuß für die Neugliederung des 
Wirtschafts- und Sozialbereichs der Vereinten Nationen einige 
allgemeine Überlegungen zur Neugliederung vortrug, wies ich 
darauf hin, daß wir uns ständig vor Augen hal ten müssen, welche 
Aufgaben während der voraussichtlichen Dauer organisatorischer 
und institutioneller Änderungen tatsächlich zu bewältigen sind. 
Angesichts der gegenwärtigen raschen Veränderungen muß unser 
System vor allen anderen Dingen in hohem Maße anpassungs
fähig bleiben. Wieweit die Vereinten Nationen an der künftig 
erforderlichen erwei ter ten internat ionalen Zusammenarbei t b e 
teiligt sein werden, wird natürlich davon abhängen, wie weit 
die einzelnen Staaten berei t sind, dem System der Vereinten 
Nationen zu ver t rauen. Jedenfalls sollte bei der Neugliederung 
dieses Systems den Änderungen Rechnung getragen werden, die 
im Zuge der Entwicklung der neuen internationalen Wirtschafts
ordnung in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und in 
der Weltwirtschaft erforderlich sind. 
Ich habe nicht vor, hier die Vorteile dieses oder jenes Neuglie
derungskonzepts zu erörtern. Die Neugliederung ist ein unend
lich komplexes Thema, das gegenwärtig von verschiedenen Gre 
mien behandelt wird. Ich meine jedoch, daß neben dem Neu
gliederungsprozeß auch mehr praxisorient ier te Arbei tsabspra
chen innerhalb der bestehenden Insti tutionen entwickelt werden 
müssen. Eine ständige und systematische Eröterung von Sach
fragen zwischen den verschiedenen Gliedern des Systems würde 
es möglich machen, daß sich als Antwort auf die immer schwie
riger werdenden Probleme ganz natürlich gemeinsame Lösungs
versuche ergäben. In diesem Zusammenhang sollten wir e rns t 
haft prüfen, wie sich die Arbeitsweise der internat ionalen Or
ganisationen modernisieren läßt, damit diese leistungsfähiger 
werden und den heutigen Ansprüchen besser gerecht werden 
können. 
Auch der Wirtschafts- und Sozialrat könnte einen entscheidenden 
Beitrag zu den Bemühungen um Konsequenz und Konzentrat ion 
internationaler Anstrengungen leisten. Es sollte ernsthaft geprüft 
werden, wie der Rat die ihm mit der Charta übertragenen 
Hauptaufgaben wieder wahrnehmen kann. Der Rat sollte sich 
mehr auf die großen heute anstehenden Probleme konzentrieren, 
stat t in Routinearbeiten unterzugehen, und der Behandlung 
aktueller wirtschaftlicher und sozialer Schlüsselfragen den Vor
rang geben, wie er dies in gewissem Ausmaß in seinen ersten 
Jah ren getan hat. Den Rat mit neuem Leben zu erfüllen, würde 
meines Erachtens alle anderen Glieder des Systems bei der Er 
füllung ihrer jeweiligen Aufgaben stärken und die innere Ge
schlossenheit der Bemühungen des Gesamtsystems der Vereinten 
Nationen erhöhen. 
In der Einführung zu meinem Bericht vom J a h r e 1973 über die 
Arbeit der Organisation habe ich von der Tendenz zur Dezen
tralisierung und von der Notwendigkeit gesprochen, für eine 
größere Flexibilität der wei tvers t reuten und verschiedenartigen 
Organisationseinheiten der Vereinten Nationen zu sorgen. Gleich
zeitig habe ich betont, daß es genauso erforderlich ist, eine Zer
split terung des Systems zu vermeiden. Dieses Dilemma besteht 
weiterhin und hat sich sogar noch verschärft. Es ergibt sich aus 
dem Zwang zur Einsicht, daß die Organisation aufgrund der u m -
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fangreichen und verschiedenartigen Aufgaben, mit denen die 
Generalversammlung den Generalsekretär und das Sekretar ia t 
auf ihren einzelnen Tagungen nach und nach betraut hat, ihre 
vielfältigen Aufgaben nicht durchweg rationell erfüllen kann, 
wenn sie sich an s tar r zentralisierte Organisations- und Verwal
tungsformen klammert . Offensichtlich muß sich ihre S t ruktur 
ändern und neuen Anforderungen anpassen. Andererseits muß 
sehr sorgfältig eine unnötige Zunahme der Zahl internationaler 
Organisationen vermieden werden, die nicht nu r zur Zerspli t te
rung, sondern ebenso unvermeidlich auf Kosten der Sacharbeit 
zu einer s tarken Erhöhung der Gemeinkosten des Systems füh
ren würde. 
Ohne innere Einheit kann das System nicht rationell und kon
sequent handeln. Es ist viel darüber gesagt worden, wie wichtig 
es ist, >mit einer Stimme zu Sprechern. Großer Wert wird daher 
auf die Forderung gelegt, eine k lare Rangordnung für die viel
fältigen Aufgaben festzulegen, mit denen die Vereinten Nationen 
zu tun haben. Wollte man dem Streben nach Flexibilität und 
Autonomie allzu sehr nachgeben, würde man Gefahr laufen, 
daß das System insgesamt letzten Endes keine Selbstkontrolle 
mehr ausüben und nicht mehr als lebendige, zusammenhängende 
und einheitliche Organisation handeln könnte. 
Ein Gebiet, das eindeutig eine größere Flexibilität erfordert, ist 
die Zeit- und Themenplanung wichtiger internationaler Konfe
renzen. Man sollte sich erneut darum bemühen, das Konferenz
programm der Vereinten Nationen als Einheit zu betrachten und 
die einzelnen Termine aufeinander abzustimmen, damit mög
lichst gute Ergebnisse erzielt werden und sichergestellt wird, daß 
jede Zusammenkunft den größtmöglichen Beitrag zu den Gesamt
zielen der Vereinten Nationen leistet. 
Ein wichtiger Aspekt der Neugliederung ist natürlich die Organi
sation des Sekretariats . Ich bin mir völlig im klaren über die 
bestehenden Mängel, in denen sich bis zu einem gewissen Grad 
widerspiegelt, wie sich das System auf der zwischenstaatlichen 
Ebene entwickelt hat. Es versteht sich, daß die im Bereich des 
Sekretariats eventuell erforderlichen Änderungen organisatori
scher, s t rukturel ler und prozeduraler Art gründlich untersucht 
werden. 
Neugliederung und Verteilung der Aufgaben auf die verschiede
nen Glieder des Systems sind gewiß wichtig, doch sollten sie 
meines Erachtens unsere Aufmerksamkeit nicht so stark mit 
Beschlag belegen, daß darüber die Probleme in den Hintergrund 
gedrängt werden, für deren Bewältigung das System eigentlich 
gedacht ist. Ich habe manchmal den Eindruck, daß wir uns leicht 
allzusehr mit uns selbst beschäftigen und uns allzuviel Gedanken 
über die Aufteilung politischer und verwaltungstechnischer 
Ämter machen, so daß wir unsere eigentlichen Probleme und 
ihre Dringlichkeit gar nicht mehr sehen. 

XI 
Der Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bleibt ein 
Hauptziel der Vereinten Nationen. Fortschritte auf diesem Ge
biet sind nicht nu r aus prinzipiellen Erwägungen, sondern auch 
deswegen unerläßlich, weil ständige Verletzungen der Menschen
rechte verständlicherweise Fortschritte auf anderen Gebieten der 
internationalen Beziehungen behindern. Die Vereinten Nationen 
sehen sich bei ihrer Tätigkeit auf diesem Gebiet, die auf in der 
Charta feierlich niedergelegten Verpflichtungen beruht , beun
ruhigenden Nachrichten aus den verschiedensten Teilen der Welt 
ausgesetzt, die von schweren Versäumnissen in der Befolgung der 
von den Organen der Vereinten Nationen so sorgfältig ausgear
beiteten Maßstäbe berichten, über die unter den Mitgliedstaaten 
ein brei ter Konsens besteht. Die Weltöffentlichkeit ruft immer 
dringender nach Abhilfemaßnahmen gegen solche Fälle. Als 
natürlicher Adressat solcher Appelle, müssen die Vereinten Na
tionen versuchen, den Widerspruch zwischen unseren erklärten 
Idealen und der oft rauhen Wirklichkeit des Alltags zu erkennen 
und zu überwinden. 
Bei der Verfolgung dieses unendlich schwer zu erreichenden 
Ziels bleibt es für uns unvermeidlich ein kompliziertes und 
heikles Problem, gleichzeitig dem Grundsatz der nationalen 
Souveränität und den Idealen der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte gerecht zu werden, denn die einzelnen Staaten 
verstehen Menschenrechtsfragen durchaus verschieden. Eine der 
wichtigeren und ständigen Aufgaben des Generalsekretärs und 
seiner Mitarbeiter besteht darin, einzelne Menschenrechtspro
bleme in verschiedener, meist diskreter und vertraulicher Weise 
l indern zu helfen. 
Recht vielversprechend und erwähnenswert sind in den letzten 
Jahren im Rahmen der Organisation entwickelten neuen Metho
den und Verfahren zur Verwirklichung der Menschenrechte. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei das Inkraft treten der beiden 
Internat ionalen Menschenrechtspakte und des Fakul tat ivproto
kolls zum Internationalen Pakt über staatsbürgerliche und poli
tische Rechte, die einer großen Zahl grundlegender Menschen
rechte völkerrechtlichen Gehalt geben. Diese Texte eröffnen viel
leicht neue Möglichkeiten für eine geregelte und objektive Be

handlung von Streitfällen und in best immten Fällen auch für 
die Behandlung pr ivater Klagen oder Beschwerden. Ich möchte 
hoffen, daß eine wachsende Zahl von Staaten diese Pakte ratifi
ziert, damit dieses in den Vereinten Nationen ausgearbeitete 
System des auf rechtlicher Grundlage beruhenden Schutzes der 
Menschenrechte möglichst universell angewendet werden kann. 
Andere Fortschritte wurden erzielt im Bereich von Maßnahmen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied
rigende Behandlung oder Strafe, mit dem Programm für die 
Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskrimi
nierung sowie mit Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Frau 
und zur Verbesserung der Lage der Wanderarbei ter . Dies sind 
nicht nur für sich selbst gesehen bedeutsame Schritte, sondern 
auch wichtige Vorbilder für die erforderlichen Maßnahmen zur 
schnelleren Herbeiführung einer Epoche, in der die Rechte jedes 
einzelnen Menschen voll gewährleistet und geschützt sind. 
Die Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men
schenrechte nehmen täglich zu, und die Weltöffentlichkeit ver
folgt unser Handeln mit Aufmerksamkeit, Antei lnahme und 
Hoffnung — zuweilen allerdings auch mit viel Bit terkeit und Ent 
täuschung. Für die Organisation und die Weltgemeinschaft ist es 
außerordentlich wichtig, daß wir im vollen Bewußtsein sowohl 
der enormen Schwierigkeiten als auch der grundlegenden Bedeu
tung dieser Aufgabe für alle Völker der Welt weiterhin ver 
suchen, den an uns gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 

XII 
Die Finanzlage der Organisation gibt wei terhin Anlaß zur Sorge, 
sowohl beim ordentlichen Haushalt als auch bei den durch frei
willige Leistungen finanzierten Tätigkeiten. Der aus 54 Mitglie
dern bestehende Ausschuß für Verhandlungen über die finan
zielle Notlage der Vereinten Nationen, der von der Generalver
sammlung auf ihrer dreißigsten Tagung eingesetzt wurde, ha t 
dieses Problem erneut untersucht und wird der einunddreißig
sten Tagung darüber berichten. Der von der Versammlung auf 
ihrer dreißigsten Tagung bewilligte Haushal t für die beiden 
J ah re 1976 und 1977 beläuft sich jetzt auf 740 Millionen US-Dol
lar. Inflation und Wechselkursschwankungen haben dazu geführt, 
daß die Ausgaben für reguläre Programme in den letzten Jah ren 
— in Dollar gerechnet — mit noch nie erlebter Geschwindigkeit 
gestiegen sind. Von diesen Faktoren ist teilweise das reale 
Wachstum des Haushalts verschleiert worden, denn Resolu
tionen der Generalversammlung und anderer Gremien haben 
jedes J a h r zur Schaffung neuer Organisationseinheiten geführt 
und neue Aufgaben und Programme zu den alten hinzugefügt. 
Vor allem von den wichtigsten Beitragszahlern wird immer 
größere Besorgnis über das ständige Wachstum des Haushalts 
geäußert. Das gilt nicht nur für die Vereinten Nationen selbst, 
sondern auch für eine Anzahl von Sonderorganisationen. In den 
Vereinten Nationen selbst wird vielleicht bald der Zeitpunkt 
kommen, wo wir uns fragen müssen, welches Maß an realem 
Wachstum des ordentlichen Haushalts von der Gesamtheit der 
Mitgliedstaaten akzeptiert und getragen werden kann. 
Im letzten J a h r sind auch verschiedene durch freiwillige Bei
träge finanzierte langjährige Operationen und Programme in 
akute Finanzschwierigkeiten geraten. Beispiele hierfür sind das 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UN-
RWA) und die Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen 
auf Zypern (UNFICYP), deren Tätigkeit eingeschränkt werden 
mußte und wo angesichts der ständigen und noch zunehmenden 
Rückstände ernste Zweifel daran aufgekommen sind, ob die 
Programme fortgesetzt werden können, falls keine neuen, zuver
lässigeren Finanzierungsmethoden gefunden werden. Erfreu
licherweise konnte das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen durch das Vert rauen und die besondere Unterstützung 
der beteiligten Staaten sowie durch Verwaltungsmaßnahmen 
seine unmit te lbaren Finanzschwierigkeiten lösen. Es ist jedoch 
nach wie vor äußerst wichtig, daß für kontinuierliche und aus
reichende Mittel für das Programm gesorgt wird. 
Ständig werden für die verschiedensten Tätigkeitsbereiche neue, 
dringende Anforderungen an die Vereinten Nationen gestellt. 
Selbstverständlich ist es die Pflicht der Vereinten Nationen, bei 
großen humanitären und anderen Notsituationen, von denen so 
oft Völker in den verschiedensten Teilen der Welt betroffen 
werden, wo immer möglich internationale Hilfe zu organisieren. 
Neben der Hilfe bei Naturkatastrophen, die von der Koordinie
rungsstelle der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe ge
steuert wird, hat die Organisation im Laufe der J a h r e versucht, 
in einer Vielzahl von anderen Notlagen Hilfe zu leisten. Beson
ders bekannte Beispiele für solche Hilfe sind die Aktionen in 
Bangladesch und in der Sahelzone, es wurden jedoch auch in 
anderen Teilen der Welt beachtliche Anstrengungen unternom
men. Die beiden Hilfsaktionen für Sambia und Mosambik spie
geln Beschlüsse des Sicherheitsrats wider. Die für Notlagen er
forderlichen Beträge sind gelegentlich sehr hoch — ja, sie über
steigen bisweilen den gesamten Jahreshaushal t der Organisation. 
Eine stetige Zunahme ist darüber hinaus auch bei der Zahl der 
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dem einen oder anderen Zweck dienenden Sonderfonds zu ver 
zeichnen, die alle durch Aufrufe zu freiwilligen Beiträgen in 
Gang gebracht werden müssen. Ferner wurden gelegentlich auch 
von den Leitern der Sonderorganisationen Sonderaufrufe für in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegende Zwecke erlassen. 
Zwar besteht sicherlich bei allen Mitgliedern der Wunsch, in 
Notsituationen Hilfe zu leisten, aber durch die s tarke Zunahme 
der Aufrufe zur Unterstützung von Notprogrammen oder Son
derfonds kommt eindeutig das Gesetz des abnehmenden Er 
trages zum Zuge. Dies führt nicht nur zum Scheitern der Be
mühungen, ein vernünftiges Maß an Unterstützung für ein neues 
Projekt zu finden, sondern auch zur Gefährdung der Lebens
fähigkeit von sehr lange bestehenden und unbedingt erforder
lichen, aber ebenfalls durch freiwillige Leistungen finanzierten 
Tätigkeiten der Organisation. Diese Tendenz macht es der Orga
nisation schwerer, ihre traditionellen Aufgaben zu erfüllen und 
schadet auch leicht ihrer Glaubwürdigkeit sowohl bei den Län
dern, die sich hilfesuchend an die Vereinten Nationen wenden, 
als auch bei den Geberländern, an die man ständig mit der Bitte 
um weitere zusätzliche freiwillige Beiträge herantr i t t . 
Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Vereinten Natio
nen auch weiterhin auf die dringenden Bedürfnisse bei Notlagen 
reagieren müssen, die immer wieder in verschiedenen Teilen 
der Welt entstehen. Neue Sonderfonds sind zweifellos ein Zeichen 
dafür, daß in best immten Bereichen auf internationaler Ebene 
etwas Zusätzliches getan werden muß. Auf der anderen Seite 
müssen wir uns eindeutig klar machen, daß der Organisation 
wirklich nennenswerte Mittel nicht unbeschränkt zur Verfügung 
stehen. Gemessen an ihrer globalen Verantwortung und der 
enormen Vielfalt ihrer Aufgabenbereiche sind die Haushal ts
mittel der Vereinten Nationen äußerst bescheiden. Besonders in 
Zeiten wirtschaftlicher Knapphei t reagieren die Regierungen 
immer weniger gern auf die vielen Aufrufe zu freiwilligen Bei
trägen, die sie neben und zusätzlich zu ihren regulären Beiträgen 
leisten sollen. Das Dilemma der Organisation und nicht zuletzt 
des Generalsekretärs besteht darin, daß zwar auf der einen Seite 
nach lauter neuen Einrichtungen gerufen wird, auf der anderen 
Seite aber die Reaktionen auf Aufrufe zu freiwilligen Leistungen 
bei weitem nicht den benötigten Mitteln entsprechen. 
Ich glaube deshalb, daß sehr ernsthaft über die Einführung eines 
geordneteren und produkt iveren Verfahrens zur Aufbringung 
von Mitteln in der Vielfalt von Situationen nachgedacht werden 
sollte, in denen Sonderhilfen der Vereinten Nationen am Platz 
sind. Ein solches Verfahren sollte sowohl Kriterien für die Aus
wahl der Aufgaben, für die Mittel aufgebracht werden sollen, 
als auch Methoden für den optimalen Einsatz der verfügbaren 
begrenzten Mittel einschließen. 

XIII 
In den vergangenen Jahren habe ich stets großen Wert darauf 
gelegt, Mitgliedstaaten zu besuchen, um ihre führenden Persön
lichkeiten selber kennenzulernen und aus erster Hand zu erfah
ren, welche besonderen Probleme sie bewegen und was sie von 
den Vereinten Nationen erhoffen. In den verschiedenen Teilen 
der Welt wird die Weltorganisation sehr verschieden gesehen 
und werden sehr verschiedene Erwartungen in sie gesetzt, und 
bei dem sehr intensiven Arbeitsprogramm, das uns hier am 
Hauptsitz der Organisation und in den anderen großen Arbei ts
zentren der Vereinten Nationen immer mehr in Anspruch nimmt, 
verl ier t man allzu leicht aus dem Auge, was die Staaten und 
Völker, denen wir in erster Linie zu dienen haben, tatsächlich 
fühlen und denken. 
Dieses Problem wird immer schwieriger, je mehr die Mitglieder
zahl wei ter zunimmt und je komplexer und zeitaufwendiger sich 
das internat ionale Arbeitsprogramm gestaltet. Bis zu einem ge
wissen Ausmaß bietet zwar die Vielfalt regionaler und anderer 
Konferenzen eine ganz gute Gelegenheit, die internationale Zu
sammenarbei t im Verlauf eines Jahres von verschiedenen Warten 
aus zu betrachten, das Problem der direkten Kommunikat ion 
und der direkten Verständigung bleibt jedoch bestehen. Selbst 
eine kurze persönliche Begegnung kann oft Einsichten vermit te ln 
und einen Meinungsaustausch ermöglichen, der von unermeß
lichem Wert für das gegenseitige Verständnis und die künftige 
Zusammenarbei t ist. Deswegen begrüße ich es ganz besonders, 
wenn führende Polit iker sowie nationale Behördendelegationen 
und Par lamentar iergruppen den Hauptsitz der Vereinten Natio
nen besuchen, und diese Besuche sind auch ein wichtiger Be
standteil unseres Arbei tsprogramms geworden. 
Eine noch schwierigere Aufgabe ist es, die brei tere Öffentlich
keit zu erreichen und ausreichend über die Tätigkeit der Orga
nisation zu unterrichten. Internationale Politik und Diplomatie 
sind für die nicht direkt daran Beteiligten auch im besten Fall 
oft schwer zu verstehen. Viele ihrer wesentlichen Elemente 
werden nicht öffentlich dargelegt und lassen eine solche Erör
terung manchmal auch gar nicht zu. Was man getan oder gerade 
auch was man nicht getan hat, ist ohne umfassende Hintergrund
information der Öffentlichkeit oft schwer zu erklären. Hier stellt 

sich auch die Frage einer angemessenen Berichterstattung durch 
die Massenmedien, wobei man jedoch sehen muß, daß die Be
richterstattung über die Vereinten Nationen von Region zu Re
gion sehr unterschiedlich ist. Die bei den Vereinten Nationen 
akkredi t ier ten Vertreter der Medien unternehmen gewiß große 
Anstrengungen, um der Welt die Arbeit der Vereinten Nationen 
nahezubringen und zu erläutern, deren Aufgabenbereich ist j e 
doch inzwischen so brei t und so kompliziert geworden, daß an 
jedem einzelnen Tag nur über einen Bruchteil davon berichtet 
werden kann. Ereignisse, die Schlagzeilen machen, sind auch 
nicht notwendigerweise immer die konstruktivsten oder inhal ts
reichsten Themen. So kommt es leicht dazu, daß die Öffentlich
keit ein etwas negatives Bild von der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen erhält. 
Wenn man sowohl für die langfristigen Zielsetzungen als auch 
für die Alltagsarbeit der Organisation ein brei teres Verständnis 
und größere Unterstützung gewinnen will, müssen daher unbe
dingt die neuen technischen Möglichkeiten genutzt werden und 
sollte man sich auch um weitere Mittel und Wege für diesen 
Zweck bemühen. Eine repräsentative politische Institution kann 
nur dann voll wirksam werden, wenn ihre Ziele, ihre Arbeit 
und ihre Probleme auf allen Ebenen der Gesellschaft, für die sie 
wirkt, zumindest teilweise Verständnis finden. Im Fall der Ver
einten Nationen ist das eine äußerst komplexe Aufgabe. Viele 
nichtstaatliche und private Gruppen haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, Verständnis und Unterstützung für die internationale 
Zusammenarbei t im Rahmen der Vereinten Nationen zu fördern. 
Jeder , der selbst an der Arbeit unserer Organisation mitwirkt , 
sollte alles in seiner Kraft Stehende tun, um diese Bemühungen 
zu ergänzen. 

XIV 
Auf den vorangegangenen Seiten habe ich einige der Haupt 
aspekte der Arbeit der Vereinten Nationen in ihrem einund
dreißigsten Tätigkeitsjahr aufgegriffen. Ich habe versucht, einige 
Hauptgebiete zu nennen, auf denen besondere Anstrengungen 
erforderlich sind und im einen oder anderen Fall zu zeigen, wie 
wir uns vielleicht bemühen könnten, die Leistungsfähigkeit und 
Wirksamkeit unserer Organisation zu erhöhen. 
Man muß die Wogen der Kritik, die immer wieder aus der einen 
oder anderen Richtung über die Vereinten Nationen hinweg
gehen, realistisch beurteilen. Die Organisation wurde ja ge
schaffen, um sich mit Krisen und Schwierigkeiten auseinander
zusetzen. Wenn sie die Nöte und Sorgen der Welt nicht mehr 
getreu widerspiegelt, werden ihre Bedeutung und ihr Nutzen 
unweigerlich zurückgehen. Aber mit der bloßen Widerspiegelung 
der Schwierigkeiten ist es freilich nicht getan. Die Arbeit der 
Vereinten Nationen muß auch von einer Vision der Zukunft 
inspiriert werden, oder vielleicht von zwei Visionen: einer Vi
sion von der Welt, wie wir sie gerne hätten, und einem Bild 
davon, was mit ihr geschehen könnte, wenn die Staaten ihr 
Interesse und ihren Glauben an die internationale Zusammen
arbeit verl ieren sollten. 
Die Welt ist weder so böse, wie es die ewigen Untergangspro
pheten behaupten, noch so leicht mit irgendeinem Vollkommen
heitsrezept zu heilen, wie uns die Utopisten glauben machen 
wollen. Die menschliche Gesellschaft ist ein schwieriges, faszi
nierendes, frustrierendes und vielfältiges Völkerkonglomerat, das 
noch nie leicht zu lenken war und wahrscheinlich heute noch 
schwieriger zu lenken ist als je zuvor. Auf der anderen Seite 
haben wir heute den Vorteil, daß wir einmal halbwegs wissen, 
was für Möglichkeiten in unserer Macht stehen, und zweitens, 
was wahrscheinlich passiert, wenn es uns nicht gelingt, die Ge
schicke der Welt besser in die Hand zu bekommen. Hier liegt 
die wahre Aufgabe der Vereinten Nationen. 
Sowohl innerhalb wie außerhalb der Vereinten Nationen besteht 
bereits ein großer Teil des dazu erforderlichen Apparats . Aber 
Apparate allein reichen nicht aus, um die Dinge voranzubringen. 
Auch die Segel müssen sich mit dem Wind des politischen Wil
lens und dem echten Drang nach konstrukt iver Veränderung 
füllen. 
Nach meinen fünf Jah ren als Generalsekretär bin ich mehr denn 
je von der Nützlichkeit, ja von der Notwendigkeit der Vereinten 
Nationen überzeugt. Aber ich bin auch mehr denn je darüber 
besorgt, wie zögernd oder wie halbherzig man sich zuweilen 
verhält, wenn es darum geht, die Organisation in Anspruch zu 
nehmen oder sie zu verbessern. 
Es reicht nicht aus, die Vereinten Nationen als letzte Zuflucht in 
kritischen Situationen oder als Abstel lkammer für unlösbare 
Probleme zu benutzen. Was die Welt verzweifelt braucht, ist 
eine Institution, die sich zu einem vollwertigen Ins t rument der 
Zusammenarbei t entwickelt hat und genügend internationale 
Solidarität und internationales Ansehen besitzt, um nicht in 
Gefahrensituationen ignoriert oder durch plötzliche Kontroversen 
und Konfrontationen aus dem Gleichgewicht geworfen zu wer 
den. Ich hoffe, daß in den kommenden Jah ren echte Fortschritte 
in dieser Richtung erzielt werden. 
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Die Geschäftsordnung des Sicherheitsrats 

Hiermit wird zum ersten Mal die geltende Geschäftsordnung 
des Sicherheitsrats mit vollem Wortlaut in deutscher Über
setzung veröffentlicht. Die Bundesrepublik Deutschland ist 
am 21. Oktober 1976 von der gegenwärtig noch tagenden 
31. Generalversammlung der Vereinten Nationen für die 
Jahre 1977 und 1978 zum nichtständigen Mitglied des Sicher
heitsrats gewählt worden. Der Rat hat nur 15 Mitglieder. Die 
Charta billigt den Staaten China, Frankreich, Großbritan
nien, der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten einen 
ständigen Sitz zu. Von Jahr zu Jahr werden die zehn nicht
ständigen Sitze durch Wahlen mit je fünf neu besetzt. — Der 
Einzug der Bundesrepublik Deutschland in den Sicherheits
rat ist ihre herausragendste Beteiligung am Geschehen der 
Vereinten Nationen seit Beginn ihrer Mitgliedschaft in der 
Weltorganisation am 18. September 1973. Da die Charta dem 
Rat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit übertragen hat, 
ergibt sich für die deutsche Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 
eine entsprechende hohe Bedeutung (siehe hierzu den Bei
trag in diesem Heft S. 161ff). Damit gewinnt aber auch eine 
Sammlung von Vorschriften an Bedeutung, die für die Praxis 
des Rats häufig ausschlaggebend ist: Die Geschäftsordnung 
des Sicherheitsrats. Die Bundesrepublik wird während ihrer 
zweijährigen Mitgliedschaft voraussichtlich zweimal für je 
einen Monat die Präsidentschaft in diesem wichtigsten 
Hauptorgan der Weltorganisation übernehmen. Gemäß Re
gel 18 wechseln die Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats mo
natlich die Präsidentschaft. Die Reihenfolge wird dabei durch 
das englische Alphabet bestimmt. Für das Jahr 1977 sieht sie 
wie folgt aus: Benin, Canada, China, France, Germany, India, 
Libya, Mauritius, Pakistan, Panama, Romania, Union of 
Soviet Socialist Republic, United Kingdom and Northern 

Ireland, United States of America, Venezuela. Auf Grund der 
Rotation des Alphabets im Jahre 1976 wird die Sowjetunion 
für Januar 1977 die Präsidentschaft innehaben. Hieraus folgt, 
daß die Bundesrepublik Deutschland im September 1977 an 
der Reihe ist. Eine entsprechende Angabe läßt sich für das 
Jahr 1978 noch nicht machen. — Rechtsgrundlage für die 
Geschäftsordnung ist Artikel 30 der Charta: er verleiht dem 
Rat die Befugnis, sich eine Geschäftsordnung zu geben. Ge
messen an der umfangreichen Geschäftsordnung der General
versammlung ist diejenige des Sicherheitsrats mit 61 Regeln 
bewußt knapp und allgemein gehalten. Die Absicht dabei 
ist, im höchsten Maße die von politischen Kriterien bestimm
te Arbeit des Rats zur Wahrnehmung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit nicht durch starre Regeln zu 
beengen. Flexibilität und Anpassung sind die beiden Prinzi
pien, die es dem Rat ermöglichen sollen, seiner Verantwor
tung mit den geeignetsten Mitteln und auf schnellste Weise 
nachkommen zu können. Der Rat soll bei jedem Streitfall, 
mit dem er befaßt wird, und bei jeder Friedensbedrohung 
>Herr seines eigenen Verfahrens^ bleiben. Zu eng gefaßte 
und zu starre Vorschriften würden ihn daran hindern. — 
Genau genommen handelt es sich bei der Geschäftsordnung 
des Sicherheitsrates immer noch um eine vorläufige 
Geschäftsordnung (Provisional Rules of Procedure). Auf der 
31. Ratssitzung vom 9. April 1946 sprach der Rat die Emp
fehlung aus, die Regeln der Geschäftsordnung weiterhin als 
>vorläufig< im Lichte der Erfahrungen zu betrachten. Seit 
dem 24. Juni 1946 hat die Geschäftsordnung nur geringfügige 
Änderungen erfahren, die sich auf die Wahl der Mitglieder 
des Internationalen Gerichtshofs, auf die Aufnahme neuer 
Mitglieder, die Vollmachten und die Sprachregelung beziehen. 

KAPITEL I 
Sitzungen 

Regel 1 
Sitzungen des Sicherheitsrats mit Ausnah
me der in Regel 4 bezeichneten regel
mäßigen Sitzungen werden vom Präsiden
ten anberaumt, sobald er dies für erfor
derlich hält; der Abstand zwischen den 
Sitzungen darf jedoch vierzehn Tage nicht 
überschreiten. Regel 2 
Der Präsident beraumt eine Sitzung des 
Sicherheitsrats an, wenn dies von einem 
seiner Mitglieder beantragt wird. 

Regel 3 
Der Präsident beraumt eine Sitzung des 
Sicherheitsrats an, wenn nach Artikel 35 
oder Artikel 11 Absatz 3 der Charta die 
Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf 
eine Streitigkeit oder eine Situation ge
lenkt wird, wenn die Generalversamm
lung nach Artikel 11 Absatz 2 Empfehlun
gen an den Sicherheitsrat richtet oder eine 
Frage an ihn überweist oder wenn der 
Generalsekretär nach Artikel 99 die Auf
merksamkeit des Sicherheitsrats auf eine 
Angelegenheit lenkt. 

Regel 4 
Regelmäßige Sitzungen des Sicherheits
rats nach Artikel 28 Absatz 2 der Charta 
finden zweimal jährlich zu den vom Si
cherheitsrat beschlossenen Zeitpunkten 
statt. 

Regel 5 
Die Sitzungen des Sicherheitsrats finden 
in der Regel am Sitz der Vereinten Nat io
nen statt. 
Ein Mitglied des Sicherheitsrats oder der 
Generalsekretär kann vorschlagen, daß der 

Sicherheitsrat an einem anderen Ort zu
sammentri t t . Falls der Sicherheitsrat ei
nen solchen Vorschlag annimmt, bestimmt 
er den Ort und die Zeitdauer der dort ab 
zuhaltenden Sitzung. 

KAPITEL II 
Tagesordnung 

Regel 6 
Der Generalsekretär lenkt die Aufmerk
samkeit aller Ver t re ter im Sicherheitsrat 
umgehend auf alle Mitteilungen von Staa
ten, von Organen der Vereinten Nationen 
oder vom Generalsekretär, die eine An
gelegenheit betreffen, über die der Sicher
heitsrat nach der Charta zu beraten hat. 

Regel 7 
Die vorläufige Tagesordnung für jede 
Sitzung des Sicherheitsrats wird vom Ge
neralsekretär aufgestellt und vom Präsi
denten des Sicherheitsrats genehmigt. 
In die vorläufige Tagesordnung können 
nur Gegenstände, auf die nach Regel 6 
die Aufmerksamkeit der Ver t re ter im Si
cherheitsrat gelenkt wurde, sowie Gegen
stände, die unter Regel 10 fallen, oder An
gelegenheiten aufgenommen werden, die 
der Sicherheitsrat zuvor zurückzustellen 
beschlossen hat. 

Regel 8 
Die vorläufige Tagesordnung einer Sit
zung wird den Ver t re tern im Sicherheits
ra t vom Generalsekretär spätestens drei 
Tage vor der Sitzung übermittelt; in dr in
genden Fällen kann sie gleichzeitig mit der 
Anzeige der Sitzung übermittelt werden. 

Regel 9 
Der erste Gegenstand der vorläufigen Ta
gesordnung für jede Sitzung des Sicher

heitsrats ist die Annahme der Tagesordnung. 
Regel 10 

Jeder Gegenstand der Tagesordnung einer 
Sitzung des Sicherheitsrats, der auf der b e 
treffenden Sitzung nicht abschließend b e 
raten wurde, wird, sofern nicht der Si
cherheitsrat etwas anderes beschließt, 
ohne weiteres in die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung aufgenommen. 

Regel 11 
Der Generalsekretär übermittelt den Ver
t re tern im Sicherheitsrat wöchentlich eine 
Kurzdarstel lung der Angelegenheiten, mit 
denen der Sicherheitsrat befaßt ist, und 
des Standes der Beratungen. 

Regel 12 
Die vorläufige Tagesordnung jeder regel
mäßigen Sitzung wird spätestens einund
zwanzig Tage vor Beginn der Sitzung an 
die Mitglieder des Sicherheitsrats verteilt . 
Spätere Änderungen oder Ergänzungen 
der vorläufigen Tagesordnung werden den 
Mitgliedern spätestens fünf Tage vor der 
Sitzung zur Kenntnis gebracht. Der Si
cherheitsrat kann jedoch in dringenden 
Fällen jederzeit während einer regelmäßi
gen Sitzung Ergänzungen der Tagesord
nung vornehmen. 
Regel 7 Absatz 1 und Regel 9 finden auch 
auf regelmäßige Sitzungen Anwendung. 

KAPITEL III 
Vertretung und Vollmachten 

Regel 13 
Jedes Mitglied des Sicherheitsrats wird 
auf den Sitzungen des Rates durch einen 
akkredi t ier ten Ver t re ter ver t re ten. Die 
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Vollmacht eines Vertreters im Sicherheits
ra t wird dem Generalsekretär spätestens 
vierundzwanzig Stunden vor Einnahme 
seines Sitzes im Sicherheitsrat übermittelt. 
Die Vollmachten sind vom Staatsober
haupt, vom Regierungschef des betreffen
den Staates oder von seinem Minister der 
Auswärtigen Angelegenheiten zu erte i 
len. Der Regierungschef oder der Minister 
der Auswärtigen Angelegenheiten jedes 
Mitglieds des Sicherheitsrats ist berechtigt, 
ohne Vorlage einer Vollmacht an Sitzun
gen des Sicherheitsrats teilzunehmen. 

Regel 11 
Mitglieder der Vereinten Nationen, die 
nicht Mitglieder des Sicherheitsrats sind, 
und Staaten, die nicht Mitglieder der Ver
einten Nationen sind, haben, wenn sie zur 
Teilnahme an einzelnen oder mehreren 
Sitzungen des Sicherheitsrats eingeladen 
werden, eine Vollmacht für ihren zu die
sem Zweck ernannten Vertreter vorzu
legen. Die Vollmacht eines solchen Ver
t re ters wird dem Generalsekretär späte
stens vierundzwanzig Stunden vor der 
ersten Sitzung, zu der er eingeladen ist, 
übermittelt. 

Regel 15 
Die Vollmachten von Vertretern im Sicher
hei tsrat und von Vertretern, die nach Re 
gel 14 e rnannt worden sind, werden vom 
Generalsekretär geprüft; er legt dem Si
cherheitsrat einen Bericht zur Genehmi
gung vor. 

Regel 16 
Bis zur Genehmigung der Vollmacht ei
nes Ver t re ters im Sicherheitsrat nach Re
gel 15 n immt dieser Vertreter vorläufig 
mit den gleichen Rechten wie die anderen 
Vert re ter an den Sitzungen teil. 

Regel 17 
Ein Ver t re ter im Sicherheitsrat, gegen des
sen Vollmacht im Rat Einspruch erhoben 
worden ist, n immt weiterhin mit den glei
chen Rechten wie die anderen Vertreter 
an den Sitzungen teil, bis der Sicherheits
ra t die Angelegenheit entschieden hat. 

KAPITEL IV 
Präsidentschaft 

Regel 18 
Das Amt des Präsidenten des Sicherheits
rats wird turnusgemäß von den Mitglie
dern des Rates in der Reihenfolge ihrer 
Namen nach dem englischen Alphabet 
wahrgenommen. Die Amtszeit jedes Prä
sidenten dauer t einen Kalendermonat. 

Regel 19 
Der Präsident führt den Vorsitz in den 
Sitzungen des Sicherheitsrats; er ver t r i t t 
den Rat unter dessen Weisungsbefugnis als 
Organ der Vereinten Nationen. 

Regel 20 
Sobald der Präsident des Sicherheitsrats 
der Auffassung ist, daß er zur ordnungs
gemäßen Wahrnehmung des Präsidenten
amts den Vorsitz im Rat während der Be
ra tung einer best immten Frage, von der 
das von ihm ver t re tene Mitglied unmittel
bar betroffen ist, nicht innehaben sollte, 
gibt er seinen Beschluß dem Rat bekannt. 
Der Vorsitz geht sodann für die Zwecke 
der Beratung dieser Frage auf den Ver
t re ter des nach dem englischen Alphabet 
folgenden Mitglieds über; dabei findet 
diese Regel auf die Ver t re ter im Sicher
heitsrat Anwendung, die nacheinander den 
Vorsitz zu führen haben. Diese Regel läßt 
die Vertretungsbefugnis des Präsidenten 
nach Regel 19 und seine Aufgaben nach 
Regel 7 unberührt. 

KAPITEL V 
Sekretariat 

Regel 21 
Der Generalsekretär ist in dieser Eigen
schaft bei allen Sitzungen des Sicherheits
ra ts tätig. Der Generalsekretär kann einen 
Stel lver treter ermächtigen, auf Sitzungen 
des Sicherheitsrats an seiner Stelle tätig 
zu werden. 

Regel 22 
Der Generalsekretär oder ein für ihn täti
ger Stel lvertreter kann dem Sicherheits
ra t mündliche oder schriftliche Erklärun
gen zu einer Frage abgeben, die im Si
cherheitsrat zur Beratung steht. 

Regel 23 
Der Generalsekretär kann vom Sicher
heitsrat nach Regel 28 zum Berichterstat
ter für eine bestimmte Frage ernannt wer 
den. Regel 24 
Der Generalsekretär stellt das vom Sicher
hei tsrat benötigte Personal. Dieses Perso
nal ist Teil des Sekretariats . 

Regel 25 
Der Generalsekretär zeigt den Ver t re tern 
im Sicherheitsrat die Sitzungen des Rates 
und seiner Kommissionen und Ausschüsse 
an. Regel 26 
Der Generalsekretär ist für die Vorbe
rei tung der vom Sicherheitsrat benötigten 
Unterlagen verantwortlich und vertei l t 
sie — außer in dringenden Fällen — spä
testens achtundvierzig Stunden vor der 
Sitzung, auf der sie beraten werden sol
len. 

KAPITEL VI 
Führung der Geschäfte 

Regel 27 
Der Präsident ruft die Vertreter in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen auf. 

Regel 28 
Der Sicherheitsrat kann für eine best imm
te Frage eine Kommission, einen Aus
schuß oder einen Berichterstatter e rnen
nen. Regel 29 
Der Präsident kann einem vom Sicher
heitsrat ernannten Berichterstat ter das 
Wort mit Vorrang erteilen. 
Dem Vorsitzenden einer Kommission oder 
eines Ausschusses oder dem von der Kom
mission oder dem Ausschuß zur Vorlage 
eines Berichts ernannten Berichterstatter 
kann zur Erläuterung des Berichts das 
Wort mit Vorrang erteilt werden. 

Regel 30 
Stellt ein Ver t re ter einen Antrag zur Ge
schäftsordnung, so entscheidet der Präsi
dent sofort darüber. Wird gegen diese 
Entscheidung Einspruch erhoben, so legt 
sie der Präsident dem Sicherheitsrat zum 
sofortigen Beschluß vor; wird die Ent
scheidung des Präsidenten nicht mit Mehr
heit aufgehoben, so bleibt sie bestehen. 

Regel 31 
Vorschläge für Entschließungen, Ände
rungen und Anträge zur Sache sind den 
Vertre tern in der Regel schriftlich vorzu
legen. Regel 32 
Hauptanträge und Entschließungsentwürfe 
haben Vorrang in der Reihenfolge ih re r 
Vorlage. 
Über einzelne Teile eines Antrags oder 
Entschließungsentwurfs wird auf Verlan
gen eines Vertreters getrennt abgestimmt, 
sofern nicht der ursprüngliche Antragstel
ler Einspruch erhebt. 

Regel 33 
Folgende Anträge haben Vorrang vor a l 
len Hauptanträgen und Entschließungs
entwürfen zu dem der Sitzung vorliegen
den Gegenstand, und zwar in der nach
stehenden Reihenfolge: 1. Anträge auf Aussetzung der Sitzung; 
2. Anträge auf Vertagung der Sitzung; 3. Anträge auf Vertagung der Sitzung auf 

einen best immten Tag oder Zeitpunkt; 
4. Anträge auf Verweisung einer Angele

genheit an einen Ausschuß, an den Ge
neralsekretär oder an einen Berichter
s tat ter ; 5. Anträge auf Zurückstellung der Erörte
rung der Frage bis zu einem best immten 
Tag oder auf unbegrenzte Zeit; oder 6. Anträge auf Einführung einer Änderung. 

Anträge auf Aussetzung oder einfache 
Vertagung einer Sitzung werden ohne 
Aussprache entschieden. 

Regel 34 
Ein von einem Vert re ter im Sicherheits
ra t eingebrachter Antrag oder Entschlie
ßungsentwurf bedarf keiner Unterstüt
zung, bevor er zur Abstimmung gestellt 
wird. 

Regel 35 
Ein Antrag oder Entschließungsentwurf 
kann jederzeit zurückgezogen werden, so
lange nicht darüber abgestimmt worden 
ist. 
Ist der Antrag oder Entschließungsent
wurf unterstützt worden, so kann der 
Ver t re ter im Sicherheitsrat, der ihn u n 
terstützt hat, verlangen, daß er als sein 
Antrag oder Entschließungsentwurf mit 
demselben Vorrang zur Abstimmung ge
stellt wird, als habe ihn der ursprüngliche 
Antragstel ler nicht zurückgezogen. 

Regel 36 
Werden zwei oder mehr Änderungsanträ
ge zu einem Antrag oder Entschließungs
entwurf eingebracht, so entscheidet de r 
Präsident, in welcher Reihenfolge sie zur 
Abstimmung gestellt werden. In der Re 
gel st immt der Sicherheitsrat zuerst über 
den Änderungsantrag ab, der inhaltlich 
am weitesten von dem ursprünglichen 
Vorschlag abweicht, darauf über den so
dann am weitesten abweichenden Ände
rungsantrag, bis alle Änderungsanträge 
zur Abstimmung gestellt worden sind; 
sieht jedoch ein Änderungsantrag eine 
Ergänzung oder Streichung des Wortlauts 
eines Antrags oder Entschließungsent
wurfs vor, so wird darüber zuerst abge
stimmt. 

Regel 37 
Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das 
nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, 
kann infolge eines Beschlusses des Sicher
heitsrats eingeladen werden, ohne St imm
recht an der Erörterung einer vor den 
Sicherheitsrat gebrachten Frage tei lzuneh
men, wenn der Sicherheitsrat der Auffas
sung ist, daß die Interessen dieses Mit
glieds besonders betroffen sind, oder 
wenn ein Mitglied nach Artikel 35 A b 
satz 1 der Charta die Aufmerksamkeit des 
Sicherheitsrats auf eine Angelegenheit 
lenkt. 

Regel 38 
Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das 
nach Regel 37 oder nach Artikel 32 der 
Charta eingeladen wurde, an den Erörte
rungen des Sicherheitsrats teilzunehmen, 
kann Vorschläge und Entschließungsent
würfe vorlegen. Diese Vorschläge und 
Entschließungsentwürfe können nur auf 
Antrag eines Vertreters im Sicherheitsrat 
zur Abstimmung gestellt werden. 
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Regel 39 
Der Sicherheitsrat kann Mitglieder des 
Sekretar iats oder sonstige Personen, die 
er für zuständig hält, einladen, ihm In
formationen zur Verfügung zu stellen 
oder ihn auf sonstige Weise bei der Prü
fung der in seine Zuständigkeit fallenden 
Angelegenheiten zu unterstützen. 

KAPITEL VII 
Abstimmung 

Regel 40 
Die Abstimmung im Sicherheitsrat erfolgt 
nach den einschlägigen Artikeln der Char
ta und des Statuts des Internationalen Ge
richtshofs. 

KAPITEL VIII 
Sprachen 
Regel 41 

Die Amts- und Arbeitssprachen des Si
cherheitsrats sind Chinesisch, Englisch, 
Französisch, Russisch und Spanisch. 

Regel 42 
Reden, die in einer der fünf Sprachen des 
Sicherheitsrats gehalten werden, sind in 
die anderen vier Sprachen zu dolmet
schen. 

Regel 43 
(aufgehoben) 

Regel 44 
Jede r Ver t re ter kann eine Rede in einer 
Sprache halten, die nicht Sprache des Si
cherheitsrats ist. In diesem Fall sorgt e r 
selbst für das Dolmetschen in eine dieser 
Sprachen. Das Dolmetschen in die anderen 
Sprachen des Sicherheitsrats durch die 
Dolmetscher des Sekretar iats kann von 
der Verdolmetschung in die erste dieser 
Sprachen ausgehen. 

Regel 45 
Wörtliche Sitzungsprotokolle der Si tzun
gen des Sicherheitsrats werden in den 
Sprachen des Rates angefertigt. 

Regel 46 
Alle Entschließungen und sonstigen 
Schriftstücke werden in den Sprachen des 
Sicherheitsrats veröffentlicht. 

Regel 47 
Schriftstücke des Sicherheitsrats werden 
auf Beschluß des Sicherheitsrats auch in 
anderen als den Sprachen des Rates ver 
öffentlicht. 

KAPITEL IX 
Öffentlichkeit der Sitzungen, Sitzungsprotokolle 

Regel 48 
Sofern nicht der Sicherheitsrat etwas an
deres beschließt, sind seine Sitzungen öf
fentlich. Empfehlungen an die Genera l 
versammlung über die Ernennung des 
Generalsekretärs werden in nichtöffent
licher Sitzung erörtert und beschlossen. 

Regel 49 
Vorbehaltlich der Regel 51 wird das wört
liche Sitzungsprotokoll jeder Sitzung des 
Sicherheitsrats den Vertre tern im Rat und 
den Vertre tern aller anderen Staaten, die 
an der Sitzung teilgenommen haben, spä
testens um 10 Uhr am ersten auf die Si t
zung folgenden Arbeitstag zur Verfügung 
gestellt. 

Regel 50 
Die Vert re ter der Staaten, die an der Si t
zung teilgenommen haben, unterr ichten 

den Generalsekretär innerhalb von zwei 
Arbeitstagen nach dem in Regel 49 ange
gebenen Zeitpunkt von etwaigen Berich
tigungen, die sie an dem wörtlichen Sit
zungsprotokoll vornehmen lassen wollen. 

Regel 51 
Der Sicherheitsrat kann beschließen, daß 
das Sitzungsprotokoll einer nichtöffentli
chen Sitzung nur in einer Ausfertigung 
hergestellt wird. Dieses Protokoll ve r 
bleibt beim Generalsekretär. Die Ver t re 
ter der Staaten, die an der Sitzung tei l
genommen haben, unterr ichten den Gene
ralsekretär innerhalb von zehn Tagen von 
etwaigen Berichtigungen, die sie an die
sem Sitzungsprotokoll vornehmen lassen 
wollen. 

Regel 52 
Beantragte Berichtigungen gelten als ge
nehmigt, sofern nicht der Präsident der 
Auffassung ist, daß sie wichtig genug 
sind, um den Vertre tern im Sicherheits
ra t vorgelegt zu werden. In diesem Fall 
reichen die Ver t re ter im Sicherheitsrat 
innerhalb von zwei Arbeitstagen alle 
Stel lungnahmen ein, die sie zu machen 
wünschen. Wird innerhalb dieser Frist 
kein Einspruch erhoben, so werden die 
beantragten Berichtigungen vorgenommen. 

Regel 53 
Das in Regel 49 genannte wörtliche Sit
zungsprotokoll oder das in Regel 51 ge
nannte Sitzungsprotokoll, dessen Berichti
gung nicht innerhalb der in Regel 50 bzw. 51 vorgesehenen Frist beantragt worden 
ist oder das nach Regel 52 berichtigt wor
den ist, gilt als genehmigt. Es wird vom 
Präsidenten unterschrieben und wird zum 
amtlichen Sitzungsprotokoll des Sicher
heitsrats. 

Regel 54 
Das amtliche Sitzungsprotokoll öffent
licher Sitzungen des Sicherheitsrats sowie 
die ihm beigefügten Schriftstücke werden 
so bald wie möglich in den Amtssprachen 
veröffentlicht. 

Regel 55 
Am Schluß jeder nichtöffentlichen Sitzung 
läßt der Sicherheitsrat durch den Genera l 
sekretär eine Verlautbarung veröffent
lichen. 

Regel 56 
Die Vertreter der Mitglieder der Verein
ten Nationen, die an einer nichtöffentli
chen Sitzung teilgenommen haben, sind 
jederzeit berechtigt, das Sitzungsprotokoll 
dieser Sitzung im Büro des Generalsekre
tärs einzusehen. Der Sicherheitsrat kann 
befugten Ver t re tern anderer Mitglieder 
der Vereinten Nationen jederzeit Zugang 
zu diesem Protokoll gewähren. 

Regel 57 
Der Generalsekretär legt dem Sicherheits
ra t einmal jährlich ein Verzeichnis der 
Protokolle und Schriftstücke vor, die bis 
dahin als vertraulich betrachtet wurden. 
Der Sicherheitsrat entscheidet, welche da
von den anderen Mitgliedern der Verein
ten Nationen zur Verfügung gestellt wer 
den, welche bekanntgemacht werden und 
welche weiterhin vertraulich bleiben sol
len. 

KAPITEL X 
Aufnahme neuer Mitglieder 

Regel 58 
Wünscht ein Staat Mitglied der Vereinten 
Nationen zu werden, so reicht er beim 
Generalsekretär ein Aufnahmegesuch ein. 
Dieses ha t eine in einer formgerechten 

Urkunde niedergelegte Erklärung zu ent 
halten, daß der Staat die Verpflichtungen 
aus der Charta annimmt. 

Regel 59 
Der Generalsekretär legt das Aufnahme
gesuch sofort den Vertre tern im Sicher
heitsrat vor. Sofern nicht der Sicherheits
ra t etwas anderes beschließt, überweist 
der Präsident das Gesuch an einen Aus
schuß des Sicherheitsrats, in dem jedes 
Mitglied des Rates ver t re ten ist. Der Aus
schuß prüft jedes ihm vorgelegte Gesuch 
und erstat tet dem Rat spätestens fünf
unddreißig Tage vor einer ordentlichen 
Tagung der Generalversammlung oder, 
wenn eine außerordentliche Tagung der 
Generalversammlung anberaumt ist, spä
testens 14 Tage vor dieser Tagung über 
das Ergebnis dieser Prüfung Bericht. 

Regel 60 
Der Sicherheitsrat entscheidet, ob nach 
seiner Auffassung der Staat, der das Ge 
such eingereicht hat, ein friedliebender 
Staat sowie fähig und willens ist, die Ver
pflichtungen aus der Charta zu erfüllen; 
er beschließt demgemäß, ob empfohlen 
werden soll, den betreffenden Staat als 
Mitglied aufzunehmen. 
Empfiehlt der Sicherheitsrat, den Staat , 
der das Gesuch eingereicht hat, als Mit
glied aufzunehmen, so übermittelt er der 
Generalversammlung die Empfehlung 
nebst dem vollständigen Sitzungsprotokoll 
über die Beratung. 
Empfiehlt der Sicherheitsrat nicht, den 
Staat, der das Gesuch eingereicht hat, als 
Mitglied aufzunehmen, oder stellt er die 
Prüfung des Gesuchs zurück, so legt er 
der Generalversammlung einen Sonder
bericht nebst dem vollständigen Sitzungs
protokoll über die Beratung vor. 
Der Sicherheitsrat gibt seine Empfehlung 
spätestens fünfundzwanzig Tage vor einer 
ordentlichen Tagung der Generalversamm
lung oder spätestens vier Tage vor einer 
außerordentlichen Tagung ab, um sicher
zustellen, daß die Empfehlung auf der 
nächsten Tagung der Generalversammlung 
nach Eingang des Gesuchs bera ten wird. 
Unter besonderen Umständen kann der 
Sicherheitsrat beschließen, nach Ablauf 
der in Absatz 4 festgesetzten Fristen eine 
Empfehlung über ein Aufnahmegesuch an 
die Generalversammlung zu richten. 

KAPITEL XI 
Beziehungen zu anderen Organen der Vereinten Nationen 

Regel 61 
Eine Sitzung des Sicherheitsrats, die auf
grund des Statuts des Internationalen Ge 
richtshofs zwecks Wahl von Mitgliedern 
des Gerichtshofs abgehalten wird, dauer t 
an, bis so viele Bewerber, wie zur Be
setzung aller Sitze erforderlich sind, in 
einem oder mehreren Wahlgängen die ab 
solute Mehrheit der St immen erhal ten 
haben. 

ANHANG 
Vorläufiges Verfahren zur Behandlung von Mitteilungen von Privatpersonen und nichtstaatlichen Gremien 

A. Ein Verzeichnis aller Mitteilungen von 
Privatpersonen und nichtstaatlichen Gre
mien über Angelegenheiten, mit denen 
der Sicherheitsrat befaßt ist, wird an alle 
Vertreter im Sicherheitsrat verteilt . 
B. Jeder Ver t re ter im Sicherheitsrat e r 
hält auf Antrag vom Sekretar ia t eine Ab
schrift jeder in dem Verzeichnis aufge
führten Mitteilung. 
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Entschließungen der Generalversammlung: 
Mayot te , T r a n s k e i , W e l t r a u m , Zypern 

Mayotte 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die Frage der Komoren-Insel Mayotte. — Entschließung A/31/4 vom 21. Oktober 1976 
Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis darauf, daß das Volk der Republik der Komoren als ganzes in der Volksabstimmung vom 22. Dezember 1974 mit überwältigender Mehrheit seinen Willen zur Unabhängigkeit in politischer Einheit und territorialer Unversehrtheit bekundet hat, — in der Auffassung, daß die den Bewohnern der Komoren-Insel Mayotte aufgezwungenen Volksabstimmungen eine Verletzung der Souveränität des komorischen Staates und seiner territorialen Unversehrtheit darstellen, — in der Auffassung, daß die Besetzung der Komoren-Insel Mayotte durch Frankreich einen flagranten Eingriff in die nationale Einheit des komorischen Staates, eines Mitglieds der Vereinten Nationen, darstellt, — in der Auffassung, daß eine solche Haltung Frankreichs eine Verletzung der Grundsätze der sachbezogenen Entschließungen der Vereinten Nationen darstellt, insbesondere der Entschließung der Generalversammlung 1514(XV) vom 14. Dezember 1960 über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, welche die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit soldier Länder garantiert, 1. verurteilt die von der französischen Regierung auf der Komoren-Insel Mayotte durchgeführten Volksabstimmungen vom 8. Februar und vom 11. April 1976, betrachtet sie als null und nichtig und verwirft a) jede andere Form der Volksabstimmung oder Befragung, die Frankreich möglicherweise künftig auf komorischem Hoheitsgebiet in Mayotte durchführt; b) jede ausländische Gesetzgebung, die vorgibt, die koloniale Präsenz Frankreichs auf komorischem Hoheitsgebiet in Mayotte zu legalisieren; 2. verurteilt streng die französische Präsenz auf Mayotte, die eine Verletzung der nationalen Einheit, der territorialen Unversehrtheit und der Souveränität der unabhängigen Republik der Komoren darstellt, 
3. fordert die französische Regierung auf, sich unverzüglich von der Komoren-Insel Mayotte, einem echten Bestandteil der unabhängigen Republik der Komoren, zurückzuziehen und ihre Souveränität zu achten; 4. ersucht alle Mitgliedstaaten, dem komorischen Staate einzeln und gemeinsam wirksame Hilfe zu leisten und mit ihm auf allen Gebieten zusammenzuarbeiten, um ihm die Verteidigung und Wahrung seiner Unabhängigkeit, der Unversehrtheit seines Territoriums und seiner nationalen Souveränität zu ermöglichen; 
5. ruft alle Mitgliedstaaten auf, einzeln und gemeinsam bei der französischen Regierung vorstellig zu werden, um sie zu bewegen, ihren Plan, die Komoren-Insel Mayotte von der Republik der Komoren abzutrennen, ein für allemal aufzugeben; 
6. fordert die französische Regierung auf, unverzüglich Verhandlungen mit der Regierung der Komoren über die Verwirklichung dieser Entschließung aufzunehmen. 
Abstimmungsergebnis: +102; —1: Frankreich; = 28: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland (BR), Finnland, Griechenland, Großbritannien, Guatemala, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-Neuguinea, Paraguay, Portugal, Schweden, Spanien, Surinam, Türkei, Uruguay, Vereinigte Staaten. 

Transkei 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die sogenannte unabhängige Transkei und andere Bantustans. — Entschließung A/31/6 vom 26. Oktober 1976 
Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Entschließung 3411D(XXX) vom 28. November 1975, in der die Schaffung von Bantustans durch das rassistische Regime von Südafrika verurteilt wurde, — davon Kenntnis nehmend, daß das rassistische Regime von Südafrika am 26. Oktober 1976 die angebliche Unabhängigk e i t der Transkei erklärte, — nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses gegen Apartheid, 1. verurteilt streng die Schaffung von Bantustans als eine Maßnahme, bestimmt, die unmenschliche Apartheidpolitik zu verfestigen, die territoriale Unversehrtheit des Landes zu zerstören, die Herrschaft der weißen Minderheit zu verewigen und das afrikanische Volk von Südafrika seiner unveräußerlichen Rechte zu berauben; 2. weist die Erklärung der »Unabhängigkeit der Transkei zurück und erklärt sie für ungültig; 3. fordert alle Regierungen auf, der sogenannten unabhängigen Transkei jede Form der Anerkennung zu verweigern und keinerlei Beziehungen zu der sogenannten unabhängigen Transkei oder zu anderen Bantustans zu unterhalten; 4. ersucht alle Staaten um wirksame Maßnahmen zur Verhinderung irgendwelcher Beziehungen von unter ihre Zuständigkeit fallenden natürlichen und juristischen Personen oder anderen Institutionen mit der sogenannten unabhängigen Transkei oder mit anderen Bantustans. 
Abstimmungsergebnis: +134; —0; = 1: Vereinigte Staaten. 
Weltraum 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums. — Entschließung A/31/8 vom 8. November 1976 
Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Entschließung 3388 (XXX) vom 18. November 1975, — nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums, — unter Bekräftigung des gemeinsamen Interesses der Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Nutzbarmachung ihrer Ergebnisse für die Staaten sowie der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, für welche die Vereinten Nationen gemäß der Entschließung der Generalversammlung 1721(XVI) vom 20. Dezember 1961 ein Zentrum sein sollten. — unter Bekräftigung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Förderung der Herrschaft von Recht und Gesetz bei der friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltraums, — unter Begrüßung des am 15. September 1976 erfolgten Inkrafttretens des Übereinkommens über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen, 1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums; 2. bittet die Staaten, die noch nicht Vertragspartei des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung des Verhaltens von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, des Ubereinkommens über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen, des Ubereinkommens 

über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände und des Ubereinkommens über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen geworden sind, sobald wie möglich die Ratifizierung dieser internationalen Ubereinkommen bzw. den Beitritt zu ihnen zu erwägen; 
3. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß der Unterausschuß Recht des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums a) beträchtliche Fortschritte erzielt hat i) durch die Ausarbeitung der Entwürfe für neun Grundsätze zur Regelung des Einsatzes künstlicher Erdsatelliten für die Fernsehdirektübertragung durch Staaten mit dem Ziel des Abschlusses eines oder mehrerer internationaler Ubereinkommen; ii) durch die Ausarbeitung der Entwürfe für fünf Grundsätze und die Ermittlung von drei neuen gemeinsamen Elementen in den Entwürfen sowie in den Äußerungen der Mitgliedstaaten zu den rechtlichen Auswirkungen der Erdfernerkennung aus dem Weltraum; b) seine Arbeit am Vertragsentwurf über den Mond unter besonderer Berücksichtigung der Frage der Naturschätze des Mondes fortgesetzt hat; c) Fragen der Begriffsbestimmung und/ oder der Abgrenzung des Weltraums und der Weltraumaktivitäten erörtert hat; 
4. empfiehlt dem Unterausschuß Recht, auf seiner sechzehnten Tagung a) folgenden Fragen weiterhin hohen Vorrang einzuräumen: i) der Behandlung des Vertragsentwurfs über den Mond; ii) dem möglichen Abschluß der Ausarbeitung von Entwürfen für Grundsätze zur Regelung des Einsatzes künstlicher Erdsatelliten für die Fernsehdirektübertragung durch Staaten mit dem Ziel des Abschlusses eines oder mehrerer internationaler Übereinkommen; iii) der ausführlichen Behandlung der rechtlichen Auswirkungen der Erdfernerkennung aus dem Weltraum mit dem Hauptziel der Ausarbeitung von Entwürfen für entsprechende Grundsätze, die auf den von ihm ermittelten gemeinsamen Elementen beruhen; b) in der danach noch verbleibenden Zeit seine Arbeit an Fragen der Begriffsbestimmung und/oder der Abgrenzung des Weltraums und der Weltraumaktivitäten fortzusetzen; 
5. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis vom Bericht über die dreizehnte Tagung des Unterausschusses Wissenschaft und Technik des Ausschusses für friedliche Nutzung des Weltraums, in dem der Unterausschuß unter anderem: 

a) in Ziffer 26 bis 81 des Berichts die Frage der Fernerkennung der Erde aus dem Weltraum weiter untersucht und sich dabei ausführlich sowohl mit der gegenwärtigen voroperationellen/ experimentellen Phase als auch mit der möglichen künftigen globalen/operationeilen Phase eines oder mehrerer F e m -erkundungssysteme befaßt; b) die Fortführung des Programms der Vereinten Nationen zur Anwendung von Weltraumtechnologie sichert; c) die weitere Untersuchung der Frage einer möglichen Konferenz der Vereinten Nationen über Weltraumfragen vorsieht; 
6. empfiehlt dem Unterausschuß Wissenschaft und Technik, auf seiner vierzehnten Tagung die Arbeit an den ihm vorliegenden Fragen fortzusetzen und dabei die drei Punkte von Ziffer 71 des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums bevorzugt zu behandeln; 7. schließt sich der Empfehlung des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums an, daß der Ausschuß und seine Nebenorgane im Hinblick auf eine künftige angemessene Koordinierungsroi-
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le der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Fernerkundung ihre gegenwärtigen Mandate voll ausschöpfen sollten; 8. schließt sich ferner der Empfehlung des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums an, wonach der Generalsekretär zur Behandlung auf der vierzehnten Tagung des Unterausschusses Wissenschaft und Technik 
a) die in Ziffer 42 des Ausschußberichts genannten Studien und Berichte über die Erdfernerkennung aus dem Weltraum anfertigen sollte; 
b) die in Ziffer 55 und 56 dieses Berichts genannte ausführliche Studie zur Frage der Einberufung einer Konferenz der Vereinten Nationen über Weltraumfragen durchführen sollte; c) gemäß Ziffer 72 dieses Berichts die Mitgliedstaaten um Informationen über Programme oder Pläne zur Gewinnung oder Übertragung von Sonnenenergie mit Hilfe von Weltraumtechnologie ersuchen sollte; 

9. unterstützt das in Ziffer 46 des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums genannte Programm der Vereinten Nationen zur Anwendung von Welträumtechnologie für 1977; 
10. billigt es, daß die Äquator-Raketenabschußbasis Thumba in Indien und die CELPA-Basis von Mar del Plata in Argentinien weiterhin unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stehen, und bringt ihre Befriedigung über die Arbeit zum Ausdruck, die dort bei der friedlichen und wissenschaftlichen Erforschung des Weltraums geleistet wird; 
11. wiederholt ihr Ersuchen an die Weltorganisation für Meteorologie um die tatkräftige Weiterführung ihres Vorhabens über tropische Zyklone, unter gleichzeitiger Fortsetzung und Verstärkung ihrer anderen damit zusammenhängenden Aktionsprogramme einschließlich der Welt-wetterwacht und insbesondere der Bemühungen um die Gewinnung von meteorologischen Basisdaten und die Entdek-kung von Mitteln und Wegen zur Ab-schwächung der schädlichen Auswirkun

gen tropischer Stürme und zur Beseitigung oder möglichst weitgehender Verringerung ihres Zerstörungspotentials, und sieht mit Interesse dem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie gemäß den diesbezüglichen Entschließungen der Generalversammlung entgegen; 
12. ersucht die Sonderorganisationen, dem Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums Berichte über den Fortgang ihrer Arbeiten, insbesondere über spezifische, mit der friedlichen Nutzung des Weltraums im Zusammenhang stehende Probleme ihres Sachbereichs zu übermitteln; 
13. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf Ziffer 73 des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums eine Verstärkung der Weltraumabteilung des Sekretariats zu erwägen; 
14. nimmt Kenntnis von der Einladung der österreichischen Regierung, die zwanzigste Tagung des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums 1977 in Wien abzuhalten, und nimmt diese Einladung dankend an; 
15. ersucht den Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums, seine Arbeit auf der Grundlage dieser und vorangegangener Entschließungen der Generalversammlung fortzusetzen und der Versammlung auf ihrer zweiunddreißigsten Tagung zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: Durch allgemeine Zustimmung angenommen. 

Zypern 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die Zypern-Frage. — Entschließung A/31/ 12 vom 12. November 1976 
Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Zypern-Frage, — In tiefer Sorge darüber, daß die Krise in Zypern, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährdet, Immer noch anhält, 

— In erneuter Wiederholung ihrer vollen Unterstützung für die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und Paktfreiheit der Republik Zypern und mit der erneuten Forderung nach Einstellung jener ausländischen Einmischung in deren Angelegenheiten, 
— mit tiefem Bedauern darüber, daß die Entschließungen der Vereinten Nationen über Zypern noch nicht verwirklicht wurden, 
— eingedenk dessen, daß das Zypern-Problem im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ohne weitere Verzögerung auf friedliche Weise gelöst werden muß, 

1. bekräftigt ihre Entschließungen 3212(XXIX) vom 1. November 1974 und 3395(XXX) vom 20. November 1975; 
2. verlangt dringend die Verwirklichung der obengenannten Entschließungen; 
3. fordert alle beteiligten Parteien auf, in dieser Hinsicht voll mit dem Generalsekretär zusammenzuarbeiten; 
4. ersucht den Generalsekretär um Fortsetzung seiner guten Dienste bei den Verhandlungen zwischen den Vertretern der beiden Volksgruppen; 
5. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß der Sicherheitsrat geeignete Schritte zur Ausführung seiner Entschließung 365(1974) vom 13. Dezember 1974 erwägen wird; 
6. ersucht den Generalsekretär, die Ausführung der vorliegenden Entschließung zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer zweiunddreißigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 
7. beschließt die Aufnahme des Punkts >Zy-pern-Frage< in die Vorläufige Tagesordnung ihrer zweiunddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +94; —1: Türkei; = 27: Afghanistan, Arabische Emirate, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Dänemark, Deutschland (BR), Gambia, Großbritannien, Iran, Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Kanada, Katar, Kuweit, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Marokko, Mauretanien, Niederlande, Pakistan, Saudi-Arabien, Tunesien, Vereinigte Staaten. 

Literaturhinweis 

Meißner, Friedrieb: Die Menschenrechtsbeschwerde vor den Vereinten Nationen. 
Baden-Baden: Nomos-Verlagsgesellschaf t 1976. 109 Seiten. Kart. 18,80 DM. 

Anlaß für diese Arbeit war das Inkrafttreten des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (23.3.1976). Zu dieser »erste(n) weltwelte(n) Kodifizierung der Menschenrechte« (S. 13) gehört auch ein Fakultativprotokoll, das ein Individualbe-schwerdeverfahren vorsieht. Der Verf. stellt letzteres vor und untersucht sodann das Verhältnis zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Vorweg gibt er eine Einführung in das Petitionsverfahren, das im Rahmen der Vereinten Nationen bereits besteht, jedoch »noch weitgehend unbekannt ist und zudem auf die Gestaltung des Fakultativprotokolls erheblichen Einfluß gehabt hat« (S. 15). Der Verf. geht dann ausschließlich auf das Petitionsverfahren vor der Menschen

rechtskommission ein. Auf welchem Wege die erst 1967 unternommene Konsolidierung dieses Verfahrens auf das Fakultativprotokoll eingewirkt hat, wird nicht recht deutlich. Als Einflußfaktoren kommen wohl eher ältere, spezielle, vom Verf. nicht angesprochene Verfahren in Betracht. Der Verf. steht dem Verfahren vor der Menschenrechtskommission skeptisch gegenüber. Seine Einschätzung wird durch die Tatsache, daß das Verfahren »bisher noch keinmal zu Ende geführt worden« ist (S. 31), ebenso gerechtfertigt wie durch jenen »double Standard of morality«, mit dem auch die Menschenrechtskommission Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen in bestimmten Ländern gegenübertritt. Der Verf. begründet mit beachtenswerten Argumenten, weshalb er die Grundlage des Petitionsverfahrens, die ECOSOC-Resolutionen 1235 und 1503, für rechtlich ungenügend hält. Die damit grundsätzlich übereinstimmende Haltung der Ostblockstaaten hätte allerdings differenzierter gewürdigt werden könen. Im übrigen leidet die Arbeit In diesem Teil unter einigen Un-genauigkeiten; Beispiel: Das Vorprüfungsgremium der Menschenrechtskommission (S. 

29 und Anm. 61) ist nicht 1976 erstmals errichtet worden, entsprechende Organisationsakte gab es bereits 1974 und 1975. Bei der Darstellung des Individualbeschwerdeverfahrens nach dem Fakultativprotokoll hebt der Verf. als positiv hervor, daß mit der Bezugnahme auf die »im Pakt niedergelegten Rechte« (Art. 2) ein fester Prüfmaßstab eingeführt worden ist. Demgegenüber bemängelt er, daß das Protokoll Kollektivbeschwerden und Untersuchungsausschüsse nicht vorsieht. Er bezweifelt insgesamt die Eignung des Verfahrens, dem Individuum im konkreten Einzelfall zu helfen (S. 39). In dem dritten und wohl am besten gelungenen Abschnitt erörtert der Verf. das Konkurrenzverhältnis zwischen Europäischer Menschenrechtskonvention und Fakultativprotokoll. Er analysiert mehrere Möglichkelten, eine Entwicklung des Menschenrechtsausschusses zu einer >Superinstanz< gegenüber den regionalen Menschenrechtsschutzsystemen zu verhindern. In einem Anhang zu dem gut fünfzig Seiten langen Abhandlungsteil sind die wichtigsten Dokumente zum Petitions- sowie zum Individualbeschwerdeverfahren In deutschem Wortlaut abgedruckt. Norbert J. Prill 

An die Leser 
Mit dem Erscheinen dieses Heftes endet meine Verantwortung für die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN. Wenn ich auch 
möglicherweise noch mit der Arbeit an der Zeitschrift und mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen für 
einige Zeit frei verbunden sein werde, so möchte ich doch zu diesem Zeitpunkt meinen Dank abstatten. Ich danke den Freun
den, die mich seiner Zeit bei der Gründung der Zeitschrift berieten, den Lesern für ihr zustimmendes und kritisches Inter
esse, den Autoren für ihre Beiträge und mancherlei Anregung, dem Herausgeber, dem Verleger und den übrigen Förderern 
für Verständnis und vielseitige Unterstützung und ganz besonders danke ich allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern in den langen Jahren der Zusammenarbeit für ihre freudige, stets bereite Hilfe. Möge die Zeitschrift VEREINTE 
NATIONEN sich weiter entwickeln im Dienste der Ziele der Vereinten Nationen, das heißt vor allem im Dienste der Wah
rung des Friedens. Kurt Seinsch, Chefredakteur in Ruhe 
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New Y o r k / Geneva 

Economic Survey of Europe in 1975 — The European Economy in 1975 
The present Survey is the twenty-ninth in a series of reports prepared by the Secretar iat of the ECE. The two main 
chapters are: Recent economic developments in Western Europe: Developments in 1975, Prospects and pol ic ies, 
Southern Europe and Recent economic developments in Eastern Europe and the Soviet Union: General develop
ments, Product ion Trends, Investment, Consumer 's incomes and suppl ies, Foreign Trade of Eastern Europe and the 
Soviet Union, The National Plans. 

152 pages Sales number: E.76.II.E.1 U.S. $ 9.00 

Statistical Yearbook 1974 
This is the twenty-seventh issue of the Statist ical Yearbook. It contains annual data received up to the end of 1975 
and in most cases covers the last ten years. The first chapter, ent i t led "Wor ld summary" , summarizes the global 
aggregates divided into geographic and economic areas and is intended primari ly for users interested in the broader 
wor ld economic aspects correlated to populat ion, national income, agr icul tural and industr ial p roduct ion, energy, 
external t rade and transport. The "Wor ld summary" is fo l lowed by chapters deal ing wi th populat ion and manpower. 
The subsequent chapters on detai led economic stat ist ics show data on product ion (in agr icul ture, forestry, f ish ing, 
min ing and quarry ing, manufactur ing, construct ion), on energy , on t rade, on t ransportat ion and communicat ions 
and on total and per capita consumpt ion of agr icul tural products, fert i l izers, etc. 

934 pages Sales number: E/F.76.XVII.1 C lo thbound: U.S. $ 42.00, Paperbound: U.S. $ 34.00 

World Energy Supplies 1950—1974 
The present study provides data for the 25-year period 1950—1974, cover ing the pr incipal elements of product ion, 
import , export , bunkers, stock change and apparent consumpt ion of commerc ia l energy for 202 countr ies and areas 
wi th a combined populat ion of 3890 mil l ion people in 1974. By virtue of the paucity of rel iable or detai led in forma
t ion on non-commerc ia l fuels, the data t ieat only commerc ia l forms of energy supply. Data for each type of fuel and 
aggregate data for the total mix of fuels are shown for individual countr ies and terr i tor ies as wel l as being summa
rised into regional and wor ld totals. 

900 pages Sales number: E.76.XVII.5 C lo thbound: U.S. $ 38.00, Paperbound: U.S. $ 30.00 

Demographic Yearbook 1974 
The Demographic Yearbook 1974 is the twenty-sixth in the series of compend ia of demographic stat ist ics issued by 
the United Nations since 1948. Official demographic stat is t ics f rom almost 250 geographical entit ies of the wor ld are 
inc luded through the co-operat ion of national statist ical services. In addi t ion, United Nations est imates of total pop
ulat ion are used for all countr ies or areal where off icial est imates are lacking, and this has made it possible to 
inc lude in table 1 of this issue, 1974 est imates of the o rde r of magni tude of area, populat ion, populat ion growth 
rates, crude birth rates and crude death rates for the w o r l d , macro regions and regions. Table 2, newly in t roduced 
in this issue of the Yearbook, shows populat ion and its percentage distr ibut ion by age and sex for the wor ld , 
macro regions and regions. This marks the first t ime that a sex or age distr ibut ion has been shown in the Demogra
phic Yearbook for wor ld populat ion and its major geographic components . 

900 pages Sales number: E.75.XII.1 C lo thbound: U.S. $ 42.00, Paperbound: U.S. $ 34.00 

Yearbook of Industrial Statistics 
This is the eighth in a series of annual compi lat ions of stat ist ics on wor ld industry. Beginning with the current ed i 
t ion, the t i t le of the publ icat ion has been changed to the Yearbook of Industr ial Statist ics. The first seven edi t ions 
in this series were publ ished under the t i t le The Growth of Wor ld Industry. 

Vol . I: General Industrial Statist ics, 672 pages Sales number : E.76.XVII.3 (Clothbound) U.S. $ 30.00 
Vol . I I : Commodi ty Product ion Data, 1965—1974, 717 pages Sales number : E.76.XVII.4 (Clothbound) U.S. $ 32.00 

Avai lable at the equivalent in local currencies th rough : 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden, 
R. Eisenschmidt, Postfach 70 03 06, 6000 Frankfurt /Main 70, 
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berl in 62, 
W. E. Saarbach, GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln, 
or d i rect ly f rom Sales Sect ion, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 

M I T A R B E I T I 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 
Das Büro für Führungskräfte zu Internat ionalen 
Organisat ionen (BFIO) berät und informiert 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
in Internat ionalen Organisat ionen 

Anfragen erbit tet : 
Büro Führungskräite 
zu Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt 
Tel.: (0611) 7 11 11 - Telex 04-11632 



Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 

BHW-Baugeld-Milliaiden helfen 
neue Lehrstellen schaffen! 

Das BHW ist die Bausparkasse für Deutsch
lands öffentlichen Dienst. 

Wo gebaut wird, gibt es Arbeit für viele 
und wo die Arbeit sicher ist, werden neue Lehr
stellen geschaffen. Das ist wichtig für unsere 
Jugend. Denn die Zukunft eines Volkes hängt 
heute mehr denn je von dem Wissen und 
Können derjenigen ab, die die Arbeit von 
morgen leisten werden. Allein in den letzten 
drei Jahren haben wir weit mehr als 12 Milliarden 

Baugeld an unsere Bausparer ausgezahlt. Das 
sind Beträge, die sich in Aufträgen und Arbeit 
und damit auch in mehr wirtschaftlicher Sicher
heit niederschlagen. So hilft die Bausparkasse 
für Deutschlands öffentlichen Dienst auch 
denen, die nicht BHW-Bausparer werden können. 
• A l l l M J f die Bausparkasse für 
H p | | l | f Deutschlands öffentlichen 

I WW Dienst • 325 Hameln 

BHW: Wir geben Geld, das in die Wirtschaft fließt! 
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