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Neue Instrumente der internationalen Industrie-Kooperation 
THOMAS W. WÄLDE 

Einer der Kernpunkte der Wirtschaftsentwicklung ist für die 
Dritte Welt die Industrialisierung. Die Lima-Konferenz der 
UN-Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) von 
19751 hat deren (anvisierte) Dimensionen deutlich gemacht. In 
den meisten Entwicklungsländern hängt die Industrialisierung 
vor allem von den internen Strategien ab. Aber selbst Staa
ten, die das Schwergewicht auf endogene Industrialisierung 
legen, kommen nicht umhin, an den Austausch- und Koopera
tionsbeziehungen des Weltwirtschaftssystems teilzunehmen. 
Die Auswirkungen einer internationalen Industrie-Koopera
tion hängt entscheidend von den Instrumenten, Methoden 
und den Institutionen ab, welche industrielle Projekt-Ko
operation gestalten und die entsprechende Rahmenordnung 
konstituieren. Dabei ist der unmittelbaren Projekt-Ebene der 
Industrie-Kooperation bislang zu wenig Aufmerksamkeit ge
schenkt worden; gerade hier entscheidet es sich, ob die ent
wicklungspolitische Bilanz der Industrie-Kooperation für ein 
Entwicklungsland positiv ist. Zu diesem Thema und in Nach
folge ihrer Lima-Konferenz hat die UNIDO kürzlich eine um
fassende Studie2 vorgelegt; sie wird das Grundsatzdokument 
für die Ende Januar/Anfang Februar 1980 in Neu-Delhi statt
findende III. Generalkonferenz der UNIDO3 darstellen. Mit 
ihrem Thema, besonders den rechtlichen und institutionellen 
Aspekten, beschäftigt sich der folgende Beitrag. 

I. Industrie-Kooperation und Wirtschaftsentwicklung 
Für die Entwicklungsländer s t ehen zwei Ges ich t spunk te i m 
V o r d e r g r u n d : E i n m a l geh t es d a r u m , b i she r b e s t e h e n d e e in 
sei t ige Abhängigkeiten durch gleichgewicht ige I n t e r d e p e n -
denz abzulösen; dies b e d e u t e t e ine g le ichberecht ig te Be te i l i 
g u n g d e r Dr i t t en Wel t m i t i h r e n In t e r e s sen u n d Ges ich t s 
p u n k t e n an den Ins t i tu t ionen , d e n I n s t r u m e n t e n u n d M e t h o 
den, welche die I n d u s t r i e - K o o p e r a t i o n regeln . Es b e d e u t e t 
w e i t e r h i n die En twick lung e iner den I n d u s t r i e s t a a t e n v e r 
g le ichbaren V e r h a n d l u n g s m a c h t . Auch w i r d ve r lang t , daß die 
b i she r als nachtei l ig e m p f u n d e n e Nord-Süd-Ausrichtung der 
Wir t scha f t s t r ansak t ionen du rch e ine En twick lung d e r I n d u 
s t r i e -Koopera t ion in d e r Süd-Süd-Achse erse tz t oder z u m i n 
des t ergänzt wi rd . Be ide S t r a t eg i en schließen sich nicht a u s ; 
d e n n e ine Süd-Süd-Integration v e r m a g d e r D r i t t e n Wel t zu 
e iner en t sp rechenden Gegenmach t i m Verhältnis z u m i n d u 
s t r i a l i s ie r ten N o r d e n zu verhe l fen . Die B u n d e s r e p u b l i k 
Deu tsch land h a t e in erhebl iches E igen in te res se a m Z u s t a n 
d e k o m m e n e iner g le ichberecht ig ten I n t e r d e p e n d e n z : Schon 
je tz t ist sie nicht n u r in de r Rohs tof fversorgung auf d ie E n t 
wicklungsländer angewiesen ; m e h r noch w i r k t die d y n a m i 
sche Nachfrage d e r Entwicklungsländer nach I n d u s t r i e -
P r o d u k t e n als Wachs tumsan re i z u n d G a r a n t von Arbeitsplät
zen; i m m e r h i n sollen in d e r Rezession von 1975 in de r E G dre i 
Mil l ionen Arbeitsplätze durch die Nachf rage aus de r D r i t t e n 
Wel t gesicher t w o r d e n sein. Dies v e r l a n g t freilich e in E i n g e 
h e n auf In t e r e s sen u n d Pos i t ionen von S t aa t en , die n e b e n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k a m in t e rna t i ona l en Wi r t scha f t sve rkeh r t e i l 
n e h m e n . Das defens ive B e h a r r e n auf b u n d e s d e u t s c h e n M e 
t h o d e n u n d O r d n u n g s v o r s t e l l u n g e n — so bewährt sie auch 
u n s e rsche inen mögen — w i r d k a u m dazu be i t r agen , e inen 
n e u e n g lobalen K o n s e n s zu schaffen. Dieser muß n o t w e n d i 
ge rwe i se e ine S y n t h e s e aus den Konzep t ionen a l le r Be te i l ig 
t en sein u n d k a n n nicht aus e iner P r o j e k t i o n partikulärer 
Vors te l lungen als O r d n u n g s m o d e l l m i t u n i v e r s a l e m V e r b i n d 
l ichke i t sanspruch en t s t ehen . 

II. Leitprinzipien für neue Instrumente 
der Industrie-Kooperation 

Die b e s t e h e n d e n Mechan i smen u n d Ins t i t u t i onen des i n t e r 
na t i ona l en Wi r t scha f t sve rkehr s s ind zwischen den wes t l ichen 
I n d u s t r i e - S t a a t e n e rzeug t w o r d e n . Das t r ad i t ione l l e i n t e r n a 
t iona le Wir tschaf ts recht spiegel t d e n K o n s e n s u n d d ie g e 
m e i n s a m e P r a x i s vo r a l l em de r wes t l ichen R e c h t s k u l t u r e n 
wieder . Neue I n s t r u m e n t e müssen sich demgegenüber in e inen 
Prozeß einfügen, de r auf die E n t s t e h u n g e ines u n i v e r s a l e n 
Konsenses ger ichte t ist. Dies bedeu te t , daß die eurozen t r i sche 
O r i e n t i e r u n g de r M e t h o d e n u n d Ins t i t u t i onen von e iner u n i 
versa len , geozent r i schen Konzep t ion abgelöst w e r d e n muß, j e 
denfal ls insowei t , als es u m Nord-Süd- u n d Süd-Süd-Bezie
h u n g e n geht . E in r e i n defensives B e h a r r e n r i sk ier t , e ine W i r t 
schaf t sentwicklung d e r D r i t t e n Wel t gegen u n d o h n e s t a t t 
z u s a m m e n mi t d e n I n d u s t r i e s t a a t e n u n d eine Konf l i k t e ska l a 
t ion zu fördern. E G u n d B u n d e s r e p u b l i k s ind diesen Ris iken 
in b e s o n d e r e m Maße — a n d e r s als e t w a die U S A — a u s g e 
setzt . E in S y s t e m v o n I n s t r u m e n t e n d e r i n t e r n a t i o n a l e n I n d u 
s t r i e -Koope ra t ion muß nicht zu e inem globalen Di r ig i smus 
w e r d e n , w ie es so häufig u n t e r he i l igem S c h a u e r n a n die 
W a n d gema l t w i r d : N e u e I n s t r u m e n t e müssen so beschaffen 
sein, daß sie für die s e h r große Varietät d e r Kooperationsmög
lichkei ten u n d i h r e r A k t e u r e gee igne te Organ i sa t i ons fo rmen 
zu Verfügung stel len. Gleich e inem zur Verfügung ges te l l t en 
W e r k z e u g k a s t e n muß so unte rsch ied l ichen S t a a t e n w ie m a r k t -
u n d p lanwir t schaf t l i chen Indus t r iegese l l schaf ten w ie auch 
Entwicklungsländern untersch ied l ichs ten E n t w i c k l u n g s n i 
v e a u s e in A r s e n a l von I n s t r u m e n t e n z u r A u s w a h l vorge leg t 
w e r d e n . O h n e e ine solche >Für-Jeden-Etwas<-Konzeption 
läßt sich das Ziel e ines Globa lkonsenses nicht a n s t e u e r n . 
I m Z e n t r u m d e r Bemühungen u m ein n e u e s I n s t r u m e n t a r i u m 
d e r I n d u s t r i e - K o o p e r a t i o n muß das Ziel s tehen , solche I n s t r u 
m e n t e u n d Ins t i t u t ionen zu schaffen, die überall dor t , w o es 
G e m e i n s a m k e i t e n , au s d e r Koope ra t i on gegensei t ig e rz i e lba re 
Vor te i le u n d Interessengleichläufe gibt, solche I n t e r e s s e n g e 
meinschaf ten m i t e inem Geflecht aus recht l ichen I n s t r u m e n 
t e n u n d V e r f a h r e n zu überziehen. D e r e n A u f g a b e is t es, d e r 
ins tab i l en In te ressengemeinschaf t Stabilität, E n t f a l t u n g u n d 
gegensei t iges V e r t r a u e n auf l ange D a u e r zu verschaffen. I m 
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Nord-Süd- u n d Süd-Süd-Wirtschaftsverkehr ist es vor a l l em 
das P r o b l e m der no twend igen , a b e r oft v e r s a g e n d e n u n d 
noch häufiger angezweife l ten Stabilität, das es durch e ine 
w i r k s a m e Institutionalisierung von Interessengemeinsamkei
ten zu lösen gilt. Dies gil t für die zwischens taa t l iche E b e n e 
d e r Koopera t ion , a b e r m e h r noch für die P ro j ek t ebene , auf 
d e r e rs t über Nu tz u n d F r o m m e n de r Koope ra t i on en tsch ieden 
wi rd . E in S y s t e m gle ichberecht ig ter I n t e r d e p e n d e n z im W e l t -
wi r t schaf t s sys tem ve r l ang t e in Weltwirtschaftsrecht, das d e n 
W a n d e l von e ine r eurozen t r i schen zu e iner geozent r i schen 
Konzep t ion mitvol lz ieht . Gewiß ist, daß vieles aus d e m über
k o m m e n e n I n s t r u m e n t a r i u m west l icher Rechts formen in d e r 
Sache b r a u c h b a r u n d un ive r sa l a k z e p t i e r b a r ist. Gle ichwohl 
ist (und sei es auch n u r in d e r Symbol ik) e in W a n d e l a n g e 
brach t . D e n n es ist Sache d e r Wel tgemeinschaf t zu e n t 
scheiden, w a s aus d e m b e s t e h e n d e n Gebäude übernommen 
w e r d e n k a n n u n d w a s e r s t n e u v e r h a n d e l t u n d ges ta l te t w e r 
d e n muß. Die Ins t i tu t iona l i s i e rung von Nord-Süd- u n d Süd-
Süd-Interessengemeinschaften b e d e u t e t d ie En twick lung v o n 
N o r m a t i v i n s t r u m e n t e n , von Rechtsvors te l lungen , von Mode l l 
fo rmen für Projektverträge u n d für zwischens taa t l iche K o 
o p e r a t i o n s - A b k o m m e n , von V e r f a h r e n u n d Ins t i t u t ionen z u m 
n o t w e n d i g e n F lankenschu tz . Diese I n s t r u m e n t e müssen fol
g e n d e Fähigkeiten erfüllen: Sie müssen zunächst e inen u n i 
ve r sa l en Konsens , n icht partikuläre Rech t s t r ad i t ionen m i t 
g loba lem Ge l tungsansp ruch anv i s i e ren ; sie müssen in de r L a 
ge sein, den nicht zu bese i t igenden W a n d l u n g s d r u c k aufzu
fangen u n d zu kana l i s i e r en — s t a t t du rch r ig ide Def e n s i v - M e -
chan i smen letztl ich die Konf l ik teska la t ion zu fördern; sie 
müssen es d e n K o o p e r a t i o n s p a r t n e r n ermöglichen, g e m e i n s a m 
das P r o j e k t durch al le Widr igke i t en hindurchzuführen u n d 
e inen R a h m e n u n d e ine O r i e n t i e r u n g für kont inu ie r l i che 
Konsensprozesse zu r Bewältigung der Rev i s ionsan fo rde run 
gen abgeben . Die Kräfte der recht l ichen F o r m — F o r m a l i s i e -
rung , P rozedu ra l i s i e rung u n d Ins t i tu t iona l i s i e rung — gilt es 
zu r Vers t e t igung d e r K o o p e r a t i o n s v o r h a b e n m i t tatsächlicher 
u n d symbol ischer Rücksicht auf d ie n e u e n T e i l n e h m e r i m 
Wel twi r t schaf t s sys tem zu en t fa l ten . Bei d e r B e w e r t u n g b e 
s t e h e n d e r I n s t r u m e n t e u n d bei d e r E r a r b e i t u n g n e u e r I n 
s t r u m e n t e für e inen auf g loba len K o n s e n s ausger ich te ten V e r 
handlungsprozeß gilt es folgende Le i tk r i t e r i en zu beach t en : 
> Ein Nord-Süd-Konsens wird gegenwärtig durch die fruchtlose 

Kontroverse um > I n v e s t i t i o n s s i c h e r h e i t < versus 
>Souveränität< blockiert. Hier liegen die Fronten falsch: 
Weder ist Investitionssicherheit ausschließlich eine Sache des 
Entwicklungslandes — denn seine Stabilität wird durch interne 
Entwicklungsfaktoren und externe Abhängigkeiten bestimmt, 
auf die der Staat oft nu r geringe Einflußmöglichkeiten b e 
sitzt —, noch ist die Stabilität der Industr ie-Kooperation ein 
ausschließliches Sonderinteresse der Industr iestaaten; denn je 
größer die tatsächliche und erwar te te Stabilität, desto eher 
lassen sich langfristig wirkende Entwicklungsbeiträge organi
sieren und desto mehr steigt auch die Verhandlungsmacht des 
Gaststaates. Schließlich ist Stabilität aber auch eine zentrale 
Voraussetzung, um Süd-Süd-Kooperationsbeziehungen zu för
dern. Denn gerade hier sind Investoren besonders empfindlich 
für die Risiken der Instabilität. Es gilt deswegen, solche Ins t ru
mente zu entwickeln, die sowohl notwendigen Stabilitätsan
forderungen gerecht werden als auch Flexibilität und An
passungsfähigkeit an die besonderen Probleme einer Gesell
schaft besitzen, die sich in einer Phase extrem beschleunigter 
Entwicklung befindet. Werden solche Stabilitätsinstrumente 
nicht (wie bislang üblich) als ausschließlicher Ausdruck der 
Interessen westlicher Industr iestaaten dargestellt, sondern vor 
allem in einen Süd-Süd-Zusammenhang gestellt — die >Inter-
Arab Investment Guarantee Corporat ion^ dient hier als Vor
bild —, könnten sich auch die Konsenschancen steigern. 

> Die gegenwärtigen Insti tute der Industr ie-Kooperation sind auf 
den Nord-Nord-Wirtschaftsverkehr zugeschnitten. Sie berück
sichtigen nicht die besondere Empfindlichkeit sich entwickeln
der Wirtschaftssysteme für Leistungsstörungen. Neue Ins t ru
mente müssen hier einen g e s t e i g e r t e n S c h u t z und 
entsprechende Schadensprävention vorsehen. 

> Die westlichen Industr iestaaten engagieren sich derzeit vor 
allem zum Schutz ihrer Auslandsinvestitionen. Unmit telbare 
Verantwortung wird nu r dann übernommen, wenn es um die 
Versorgung mit lebenswichtigen Ressourcen geht. Konsens

fähige Vorschläge sind dann zu erwarten, wenn Systeme aus
geglichener M i t - V e r a n t w o r t u n g der Heimat- und 
Gaststaaten geschaffen werden. Diese Mitverantwortung muß 
den jeweiligen Wirtschaftssystemen konform sein. Hier läßt 
sich an eine Insti tutionalisierung von >Paketen< denken, in 
denen der Heimatstaat eine Mitverantwortung für Leistungs
fähigkeit und Entwicklungsbeiträge seiner Unternehmen über
nimmt, während das Entwicklungsland dementsprechende Ver
pflichtungen hinsichtlich der Stabilität und der Rohstoffver-
sorgungs-Sicherheit übernimmt. Hier geht es darum, den schon 
sichtbaren Trend zur staatlichen Mitverantwortung — in Ost 
und West, wenn auch in systembedingten Unterschieden, sicht
bar — durch ein systematisches und effektives Ins t rumentar ium 
zu unterstützen. 

> Die gleichberechtigte Interdependenz ist nicht n u r ein anzu
strebendes Strukturprinzip auf Weltebene, sie ist ebenso ein 
gültiges Gestaltungsprinzip für die konkrete, für die Wir t 
schaftsentwicklung maßgebliche Projekt-Kooperation. Hier 
gilt es die zu beobachtende Transformation der traditionellen 
direkten Auslandsinvestitionen zu neuen Formen der Industr ie-
Kooperation durch O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , K o 
o r d i n a t i o n s - u n d S t r e i t s c h l i c h t u n g s v e r 
f a h r e n und durch inhaltliche Pflichten so zu entwickeln, 
daß eine auf Dauer gebaute, beiderseitig vorteilhafte Indust r ie-
Kooperation um gemeinsame Interessen möglich wird. 

> Erst wenn sich die Verhandlungsmacht zwischen den Akteuren 
der Industr ie-Kooperation (Industrie- und Entwicklungsländer, 
transnationale Unternehmen) annähert, lassen sich langfristig 
vorteilhafte, stabile und ausgeglichene Kooperations-Formen 
erwar ten. Besonders die schwächeren Entwicklungsländer b e 
dürfen hier internat ionaler V e r h a n d l u n g s u n t e r 
stützung. Neue Instrumente der Industrie-Kooperation sind 
deswegen als Modelle zu entwickeln; solche Modelle werden 
eine Vorbild- und Überzeugungsfunktion entfalten. Darüber 
hinaus ist mit der Modell-Erarbeitung verzahnte individuelle 
Beratungsleistung als flankierende Maßnahme notwendig. 

> Eine gleichberechtigte Interdependenz erfordert, daß die e in
seitige Nord-Süd-Ausrichtung der Industrie-Kooperation e r 
gänzt wird. Eine Ergänzung bedeutet vornehmlich die E n t 
w i c k l u n g d e r Süd-Süd-Achse. Es heißt aber auch, 
den Kreis der traditionellen Par tner (vornehmlich t ransnat iona
le Unternehmen) um neue Par tne r — Klein- und Mit te lunter
nehmen, Staatsgesellschaften — zu erweitern. Neue Ins t rumen
te müssen demgemäß solche Kooperations-Formen privi legie-
ren. In diesem Zusammenhang kann auf Erfahrungen etwa aus 
der EG (>Europäische Aktiengesellschaft^ >Kooperations-Förde-
rung<), aus dem Anden-Pakt (>empresas multinacionales<) und 
dem RGW ^Internat ionale Wirtschaftsorganisationen<) zurück
gegriffen werden. 

Die anzuv i s i e r enden n e u e n F o r m e n de r p ro jek tbezogenen I n 
dus t r i e -Koope ra t i on bedürfen eines unterstützenden R a h 
m e n s von Ins t i tu t ionen , von zwischenstaat l ichen K o o p e r a 
t i o n s - A b k o m m e n u n d von Mechan i smen der F i n a n z i e r u n g , 
de r Hande l spo l i t ik u n d des Technologie-Transfers . In d i e sem 
Z u s a m m e n h a n g gil t e inmal , daß > globale Wasserköpfe < e i n e r 
w u c h e r n d e n Bürokratie zu v e r m e i d e n s ind u n d d e m g e g e n 
über e iner möglichst reg iona len Ins t i tu t iona l i s ie rung u n t e r 
i n t ens ive r Be te i l igung u n d M i t v e r a n t w o r t u n g der S t a a t e n 
e ine r Region de r Vorzug zu geben ist. Andere r se i t s h a b e n 
einige b e s t e h e n d e In s t i t u t i onen e ine solche Unbewegl ichke i t 
u n d Einsei t igkei t entwickel t , daß e ine i n t e r n e U m o r i e n t i e r u n g 
schwerl ich möglich sein w i r d u n d ers t e ine ins t i tu t ione l le 
K o n k u r r e n z fr ischen W i n d in e ingefahrene O r i e n t i e r u n g e n 
u n d Verha l t enswe i sen b r i n g e n k a n n . 

III. Einzelne Instrumente einer entwicklungsorientierten 
Industrie-Kooperation 

Der P r o j e k t e b e n e de r Koope ra t i on muß b e s o n d e r e A u f m e r k 
samke i t zufal len. H ie r f indet te i lweise e ine b e d e u t s a m e E v o 
lu t ion s t a t t : Die klass ische Di rek t inves t i t i on du rch behe r r s ch t e 
Tochtergesel lschaf ten ebenso w i e E x p o r t - u n d L izenz t r ans 
ak t i onen konve rg i e r en z u m Tei l in komplexe , auf Langf r i 
s t igkei t ange leg te Koope ra t ions fo rmen , in d e n e n m i t e i n a n 
de r ve rkoppe l t e L e i s t u n g e n a l le r P a r t n e r für den P ro j ek t 
erfolg maßgeblich sind. K o n t r o l l e durch k o r p o r a t i v e S t r u k t u 
r e n w i r d abgelöst durch Kon t ro l l e k ra f t Management-Verträ
gen, k ra f t E i n b i n d u n g in i n t eg r i e r t e We l tkonze rne u n d kra f t 
informationsmäßiger u n d f inanz ie rungsbezogener Abhängig-
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kei t . Für solche Koope ra t i ons fo rma t ionen — seien es durch 
E n t w i c k l u n g s v e r a n t w o r t u n g in Pfl icht g e n o m m e n e > J o i n t 
v e n t u r e <-Formen oder seien es durch M a n a g e m e n t - A u f gaben 
u n d langfr is t ige Er fo lgsgaran t i en for ten twicke l te A n l a g e n 
verträge (>Produi t -en-main<) — gil t es neue leistungsfähige 
Organisationsformen zu en twickeln . Diese müssen in d e r L a 
ge sein, in symbol ischer F o r m u n d i m I n h a l t e ine langfr is t ige 
v e r t r a u e n s v o l l e u n d effekt ive Z u s a m m e n a r b e i t zu o rgan i s i e 
r en . Schr i t tweise , pa ra l l e l z u r Evolu t ion de r Kapazitäten des 
Gas t s t aa tes , müssen solche Koope ra t i ons fo rmen e inen T r a n s 
fer d e r wesen t l i chen P r o j e k t f u n k t i o n e n (Management , M a r 
ke t ing , F inanz ie rung , Technologie) auf das En twick lungs l and 
vorsehen . 
Von ebenso großem Gewich t ist e ine n e u e Konzep t iona l i s i e -
r u n g u n d p rak t i sche Opera t iona l i s i e rung d e r entwicklungs-
bezogenen Leistungspflichten des ausländischen U n t e r n e h 
m e n s . Die b i sher ige P r a x i s ist w e i t g e h e n d a n d e n E r f o r d e r 
n issen d e r B i n n e n t r a n s a k t i o n e n zwischen I n d u s t r i e s t a a t e n 
ausger ichte t . Entwicklungsländer bes i tzen demgegenüber j e 
doch e ine erhebl ich ges te iger te Anfälligkeit für Störungen aus 
Kooperationsverträgen; solche Störungsrisiken sind häufiger 
u n d die Beeinträchtigung n a t i o n a l e r En twick lung ist u m f a n g 
reicher . Auch geh t es d a r u m , Leis tungspf l ich ten aufzuste l len, 
d ie auf d ie b e s o n d e r e n Bedürfnisse d e r Wir t schaf t sen twick
l u n g a b g e s t i m m t sind. Dazu befähigte U n t e r n e h m e n können 
einen e rheb l ichen We t tbewerbsvo r t e i l i m R a h m e n d e r N o r d -
Süd-Kooperation er r ingen . N e u e I n s t r u m e n t e , i n sbesonde re 
L e i s t u n g s g a r a n t i e n u n d Le i s tungsanre ize , sollen sowohl die 
Wahrsche in l ichke i t von Leistungsstörungen v e r m i n d e r n als 
auch z u g u n s t e n des Gas t s t aa t e s für e inen Ausgleich h e r v o r 
ge ru fene r >Entwicklungsschäden< sorgen. E in solcher A u s 
b a u v o n >Entwicklungs Ve rp f l i ch tungen in K o o p e r a t i o n s 
verträgen w i r d häufig n u r d a n n p r a k t i k a b e l sein, w e n n a n 
sons ten u n t r a g b a r e Ris iken d e r U n t e r n e h m e n du rch m u l t i l a 
t e r a l e Vers i che rungssys teme abgedeckt w e r d e n können. In 
Wei t e r en twick lung b i she r ige r Ansätze in d e r P r a x i s ist h i e r 
e ine e r w e i t e r t e M i t v e r a n t w o r t u n g de r H e i m a t s t a a t e n g e b o 
ten . 

I n d u s t r i e s t a a t e n u n d U n t e r n e h m e n drücken mi t großem 
Nachdruck ih r Anl iegen e iner m a x i m a l e n Stabilität der Ko
operationsbedingungen aus . E ine d a r a n o r i en t i e r t e V e r h a n d 
lungss t r a t eg ie w i r d u m so erfolgreicher sein, als es gel ingt , 
d ie Entwicklungsländer zu überzeugen, daß Stabilität e in 
mindes t ens ebenso gewicht iges Anl i egen d e r D r i t t e n Wel t ist. 
Die g e w o h n t e u n d recht einfal ls lose W i e d e r h o l u n g de r F o r 
d e r u n g nach >Investit ionssicherheit< ist freilich b i s l ang w e 
nig erfolgreich gewesen . Instabilität ist deswegen als e ine 
Süd-Position dars t e l lba r , wei l g e r a d e U n t e r n e h m e n aus a n 
d e r e n Entwicklungsländern w e n i g fähig sind, die a u f k o m m e n 
den Ris iken t r a n s n a t i o n a l e r Wir t schaf t skoopera t ion zu s t r e u 
en u n d zu bewältigen. Stabilität erhöht auch, w a s i m Os t -
W e s t - H a n d e l deut l ich wi rd , d ie V e r h a n d l u n g s m a c h t des G a s t 
s taa tes . Auch k a n n ein langfr is t ig w i r k s a m e r E n t w i c k l u n g s 
b e i t r a g nicht o h n e aus re ichende Stabilitätserwartungen e r 
b rach t w e r d e n . Instabilität führt zu T r a n s a k t i o n e n , die für 
d e n Gas t s t a a t (zur K o m p e n s a t i o n de r Ris iken) e rhebl ich k o s t 
spiel iger s ind a ls u n t e r Stabilitätsbedingungen. Gle ichwohl 
ist diese Stabilitätskonzeption nicht m i t d e m frucht losen B e 
h a r r e n auf e ine r unrea l i s t i schen Inves t i t ionss icherhe i t d u r c h 
r ig ides Fes t schre iben e i n m a l a u s g e h a n d e l t e r P r iv i l eg ien für 
lange Z e i t s p a n n e n gle ichzusetzen: I n s t r u m e n t e müssen eine 
>dynamische Stabilität durchse tzen , d ie sowohl die S t a b i l i 
tätsanforderungen der I n v e s t o r e n w i e d ie E n t w i c k l u n g s g e 
schwindigke i t in de r D r i t t e n Wel t berücksichtigt. Neue M e 
chan i smen müssen also Revis ionsdruck du rch recht l iche V e r 
f a h r e n auffangen, Stabilität durch gerege l te A n p a s s u n g b e 
w i r k e n . D a h i n t e r s t eh t e ine soz ia lkyberne t i sche G r u n d e r 
k e n n t n i s : J e anpassungsfähiger, des to überlebensfähiger e in 
soziales Sys tem. E ine solche >Dynamisierung< d e r K o o p e r a 
t ionsbed ingungen muß sowohl auf d e r E b e n e des P r o j e k t v e r 
t r ages erfolgen als auch du rch f l a n k i e r e n d e ins t i tu t ione l le 
Maßnahmen; das vorzusch lagende ins t i tu t ione l l u n t e r d e r 
UN-Ägide v e r a n k e r t e V e r f a h r e n d e r V e r t r a g s a n p a s s u n g soll 
dazu be i t r agen . 
Auf d e m Gebie t d e r Streitschlichtung überwiegt derze i t d ie 
von wes t l ichen P r inz ip i en geprägte i n t e r n a t i o n a l e Sch iedsge-

Zum zweiten Male ergriff 
ein Papst vor dem Welt
forum mit einem eindring
lichen Appell zu Frieden 
und Verständigung das 
Wort: Johannes Paul II. — 
im Bild beim Zusammen
treffen mit UN-Generalse
kretär Kurt Waldheim in 
New York — sprach am 
2. Oktober vor der 34. Ge
neralversammlung der 
Weltorganisation und wid
mete sich insbesondere der 
Frage der Verwirklichung 
der Menschenrechte (vgl. 
S. 217 dieser Ausgabe). Fast 
auf den Tag genau vier
zehn Jahre zuvor, am 4. 
Oktober 1965, hatte Paul VI. 
seine Friedensrede an die 
Vereinten Nationen gerich
tet (Text s.VN 6/1965 S.193Ö.). 
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r i ch t sba rke i t i n sbesonde re de r I n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s k a m 
m e r (IHK) u n d de r We l tbank . Dies gil t auch dann , w e n n die 
Schiedsr ichter m i t Entwicklungsländer-Staatsangehörigkeit 
sich an de r west l ichen Rech t sku l t u r o r i en t i e ren u n d g e r a d e 
deswegen als vorzeigfähige > D r i t t e - W e l t - J u r i s t e n < in p r o m i 
n e n t e r e Pos i t ionen d e r Rechtshonora t io renschaf t vorgescho
b e n w e r d e n . Solche Schiedsger ichtsur te i le s ind a n e inem 
überkommenen Völkerrecht or ien t ie r t , das , auf Inves t i t i ons 
schutz in te ressen ausger ichte t , von de r D r i t t e n Wel t a b g e 
l e h n t wi rd . Die me i s t en b e k a n n t e n Schiedsur te i le auch aus 
neues t e r Zei t t r a g e n in d e r T a t vor a l l em d e m Ges ich t spunk t 
d e r Inves t i t ionss icherhe i t Rechnung . Diese A b n e i g u n g gegen 
ins t i tu t iona l i s i e r t e V e r f a h r e n de r S t re i t sch l ich tung ist b e d a u 
erlich. D e n n ein u n i v e r s a l akzep t ie r t es V e r f a h r e n de r S t r e i t 
bewältigung k a n n sowohl zu e iner v o m Konsens g e t r a g e n e n 
Stabilität als auch z u r E r z e u g u n g eines un ive r sa l en W e l t 
wir t schaf t s rechtes be i t r agen . Neue Sch iedsver fahren u n d - In 
s t i tu t ionen müssen d e m n a c h den B e d e n k e n d e r Dr i t t en Wel t 
in Z u s a m m e n s e t z u n g , im a n g e w a n d t e n Recht u n d i m V e r 
f ah ren Rechnung t r agen . Die U N O als p rak t i sch u n i v e r s a l e 
Wel to rgan i sa t ion ist h ie rzu das sachgerechte F o r u m , d e n n die 
derze i t b e s t e h e n d e n — wie seh r auch praxisbewährten — I n 
s t i tu t ionen w e r d e n als Repräsentanten partikulärer I n t e r e s 
sen angesehen . 
Schließlich w i r d die Stabilität de r Koope ra t ion durch die i n 
effekt ive I n t e r v e n t i o n wen ig koo rd in i e r t e r Bürokratien im 
Gaststaat beeinträchtigt. Hie r geh t es d a r u m , V e r f a h r e n a d m i 
n i s t r a t i ve r G e n e h m i g u n g e n u n d e inen besse r koo rd in i e r t en 
I n s t a n z e n w e g zu entwickeln , d ie d ie bürokratischen H e m m 
nisse durch Übersichtlichkeit, Zügigkeit u n d Koord ina t ion bei 
Auf r ech t e rha l t ung s taa t l icher Kon t ro l l e r eduz ie ren . V e r f a h 
rensmode l le , die vo r a l l em durch Z u s a m m e n a r b e i t zwischen 
Entwicklungsländern zu e r a r b e i t e n sind, können hie r e ine 
Le i tb i ld funk t ion übernehmen. 
Eine vo l lwer t ige I n t e g r a t i o n de r Dr i t t en Wel t in e in Sys t em 
gle ichberecht ig ter I n t e r d e p e n d e n z v e r l a n g t e inen ve rbes se r 
t en Zugang zu den Märkten der Industriestaaten. Dies gilt 
vo r a l l em für die V e r a r b e i t u n g von Rohstoffen durch den E r 
zeugers taa t . O h n e en t sp rechende I m p o r t e aus de r Dr i t t en 
Wel t lassen sich die für I n d u s t r i e s t a a t e n inzwischen schon 
wachs tumsen t sche idenden E x p o r t e in die Dr i t t e Wel t s chwer 
lich au f rech te rha l t en u n d a u s b a u e n . O h n e diese Fähigkeit 
d r o h t e n t w e d e r m a n g e l s Nachfragefähigkeit des Südens e ine 
Absa t zk r i s e in d e n I n d u s t r i e s t a a t e n oder k ra f t Überschul
d u n g e ine F inanz ie rungsk r i s e . Die U N I D O w i r d h ie r zu sich 
s t e ige rnden Impor tz i e l en se i tens de r I n d u s t r i e s t a a t e n auf
rufen, die m i t d e n jewei l igen E x p o r t e n in die Dr i t t e Wel t 
ko r re l i e ren . D e r Z u g a n g zu den Märkten der I n d u s t r i e s t a a t e n 
läßt sich a b e r ebenso du rch Maßnahmen auf de r P r o j e k t 
e b e n e anvis ie ren . Kooperationsverträge können eine g e m e i n 
s a m e V e r m a r k t u n g d e r P r o d u k t e aus d e m K o o p e r a t i o n s p r o 
j e k t vo r sehen u n d die Vermarktungs-Fähigkeit des ausländi
schen P a r t n e r s e inse tzen helfen. K o m p e n s a t i o n s f o r m e n w ie 
i m O s t - W e s t - u n d Ost-Süd-Handel üblich, insbesonde re d ie 
B e z a h l u n g e ine r gekauf t en An lage durch d e r e n P r o d u k t i o n 
(>Buy-back<), können wei t e ren twicke l t w e r d e n . H ie r ist es 
A u f g a b e de r indus t r i e s t aa t l i chen M i t v e r a n t w o r t u n g , h a n d e l s 
pol i t ischen F l ankenschu tz zu gewähren. A n p a s s u n g s - u n d U m 
s t ruk tu r i e rungsh i l f en können z u d e m eine koord in i e r t e V e r 
l a g e r u n g von Industriekapazitäten in die Entwicklungslän
der auf schonende Weise e r le ich te rn (>Redeployment<). 
U n t e r n e h m e n m i t t l e r e r Größe sind aus e iner Re ihe v o n 
Gründen w e n i g e r p rob lemat i sche P a r t n e r von k l e ine ren 
Entwicklungsländern als die we l twe i t o p e r i e r e n d e n t r a n s n a 
t iona len U n t e r n e h m e n . Auch bes t eh t in d iesem Bereich ein 
Po ten t i a l für wer tvo l l e Koope ra t ion — hinsicht l ich gee igne
t e r Technologien, ge r inge re r Kapitalintensität u n d größerer 
Flexibilität. Ande re r se i t s h e m m e n erhebl iche Ris iken eine 
größere Bete i l igung mittelständischer U n t e r n e h m e n : Solche 
U n t e r n e h m e n s ind anfälliger für die be sonde ren Nord-Süd-

Risiken, während auch für d e n G a s t s t a a t die Koopera t ion 
mi t e inem i h m u n b e k a n n t e n M i t t e l u n t e r n e h m e n r i skan te r is t 
a ls mi t e ine r a n g e s e h e n e n Wel t f i rma . Durch ein i n t e rna t i ona 
les Programm zur Förderung der Industrie-Kooperation mit
telständischer Unternehmen läßt sich e ine In t e r e s senkon
vergenz zwischen N o r d u n d Süd ins t i tu t iona l i s ie ren , denn 
g e r a d e solche U n t e r n e h m e n aus Entwicklungsländern h a b e n 
Schwier igkei ten , mi t den W e l t u n t e r n e h m e n m i t z u h a l t e n . E in 
solches P r o g r a m m k a n n sich auch auf die i m i n t e r n a t i o n a l e n 
Vergleich i nnova t ive Pos i t ion d e r Deu t schen E n t w i c k l u n g s 
gesellschaft (DEG) stützen. Ein Förderungsprogramm würde 
(neben In fo rma t ion u n d P a r t n e r v e r m i t t l u n g ) vo r a l l em an d e n 
H e m m n i s s e n in F o r m der geschi lder ten Ris iken a n s e t z e n : In 
e inem Dreiecksmodel l zwischen H e i m a t s t a a t , G a s t s t a a t u n d 
e iner i n t e r n a t i o n a l e n A g e n t u r (UNIDO) könnten Stabilitäts
g a r a n t i e n u n d even tue l l sogar Mindestrentabilitätsgarantien 
a n das U n t e r n e h m e n u n d L e i s t u n g s g a r a n t i e n an das E n t 
wick lungs land gewährt oder v e r m i t t e l t w e r d e n . 
Die gegenüber den t r a n s n a t i o n a l e n U n t e r n e h m e n derzei t e r 
r i ch te ten K o n t r o l l b a r r i e r e n b e h i n d e r n häufig eine auf w e n i 
ger p rob lema t i sche r Bas is mögliche Süd-Süd-Zusammenar
beit . Die spektakulären Beschlüsse in te rna t iona le r K o n f e r e n 
zen (Mexiko 1976, Buenos Aires 1978, Aruscha 1979, M a n i l a 
1979) h a b e n auf d e r k o n k r e t e n P r o j e k t e b e n e de r K o o p e r a 
t ion k a u m K o n s e q u e n z e n gehab t . Neue I n s t r u m e n t e so l l ten 
deswegen die Süd-Süd-Kooperation auf de r P r o j e k t e b e n e 
fördern u n d angesichts de r Wet tbewerbsnach te i l e gegenüber 
den W e l t u n t e r n e h m e n kompensa tor i sch pr ivi legieren. H i e r 
zu lassen sich E r f a h r u n g e n aus so versch iedenen I n t e g r a 
t ionssys t emen w ie EG, A n d e n - P a k t u n d R G W h e r a n z i e h e n . 
Se lbs t d ie Wir t schaf t s in tegra t ion Deutschlands i m le tz t en 
J a h r h u n d e r t (Zollverein, Angle ichung u n d Vere inhe i t l i chung 
des H a n d e l s - u n d Wirtschaftsrechts) k a n n h ie r m a n c h e I d e e 
be i s t eue rn . Mit d e m Ziel e ines g lobalen Konsenses läßt sich 
aus d e n versch iedenen E l emen ten so unterschiedl icher W i r t 
schaf tssys teme e ine akzep tab le Syn these hers te l len . So läßt 
sich d e r Vorschlag entwickeln , ein pr iv i legier tes internationa
les Gesellschaftsstatut für regionale Gemeinschaftsunterneh
men aufzuste l len. E in solches Gesel lschaf tss ta tut k a n n z u 
nächst als Mode l l i n s t rumen t e ine überzeugende Le i tb i ld 
funk t ion erfüllen, a b e r auch mi t größerer Verb ind l ichke i t 
durch reg iona le K o n v e n t i o n e n ve r sehen w e r d e n . G e o r g e 
Bal l s Vorschlag eines Weltgesel lschaftsrechts läßt sich auf 
d iese Weise so modif izieren, daß er auch für die Dr i t t e W e l t 
akzep t abe l wi rd . Dies wäre ein bescheidener , a b e r k o n k r e t e r 
Schr i t t z u r ko l l ek t iven Eigenständigkeit der E n t w i c k l u n g s 
länder5. Rechtl iche H a r m o n i s i e r u n g u n t e r de r Ägide d e r r e 
g iona len UN-Wir t schaf t skommiss ionen könnte zusätzliche I n 
tegra t ionsh i l fen le is ten. Die schr i t tweise H e r a n b i l d u n g r e g i o 
n a l e r Gesel lschaf tsrechte könnte auch vie len K o n t r o l l a n l i e 
gen e n t g e g e n k o m m e n , die in den künftigen >Verha l tensko-
dizes< w o h l n u r recht vagen Ausdruck f inden w e r d e n . D a s 
in de r B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land so bewährte Model l d e r 
U n t e r n e h m e n s m i t b e s t i m m u n g könnte i m R a h m e n d e r H e r a n 
b i l dung reg iona le r u n d g lobaler Gese l l schaf t ss ta tu ten B e 
rücksichtigung finden. W e l t u n t e r n e h m e n könnten aufgefor 
d e r t we rden , > Weltbeiräte < z u m Zwecke d e r K o n s u l t a t i o n 
e inzur ichten. Manche U n t e r n e h m e n könnten ein E i g e n i n 
te resse a n de r Bescheinigung i h r e r >Entwicklungsf reundl ich-
keit< durch Beach tung solcher (n ich t -verb indl ich er) E m p f e h 
lungen entwickeln . Es ist e rs taunl ich , daß die B u n d e s r e p u 
blik, die e in S y s t e m funk t ion i e r ende r U n t e r n e h m e n s m i t b e 
s t i m m u n g als F a k t o r i h r e r wir t schaf t l ichen Stabilität w a h r 
haf t innov ie r t ha t , auf i n t e r n a t i o n a l e r E b e n e e h e r den B r e m 
ser als d e n P r o m o t o r spiel t . 

IV. Zwischenstaatliche Industrie-Kooperation durch 
Regierungsabkommen 

Daß die s taa t l iche Be te i l igung a m in t e rna t iona len W i r t 
schaf t sverkehr sich auch in wes t l ichen Indus t r i e s t aa t en q u a n -
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t i t a t iv u n d qua l i t a t i v in tens iv ier t , is t n icht zu l eugnen . Die 
Abs iche rung d e r Aus lands inves t i t i onen ist H a u p t z w e c k de r 
von de r B u n d e s r e p u b l i k geschlossenen K a p i t a l s c h u t z a b k o m 
m e n . Zu erhebl ich k o n k r e t e r e r P r o j e k t m i t v e r a n t w o r t u n g s ind 
wes t l iche I n d u s t r i e s t a a t e n v o r a l l em d a n n bere i t , w e n n es u m 
die Sicherhei t de r Rohs tof fversorgung geht . Deu t sch -b ra s i l i a 
nische u n d deutsch- indones ische A b k o m m e n schaffen e inen 
R a h m e n u n d e inen schützenden M a n t e l für U r a n - K o o p e r a 
t ion, während französisch-algerische A b k o m m e n die Erdöl
ve r so rgung bet ref fen . R o h s t o f f v e r s o r g u n g gegen Technolo
g i e t r a n s f e r bezeichnet h i e r den K e r n g e d a n k e n des V e r h a n d 
lungspake t s . I m Os t -Wes t -Wi r t s cha f t sve rkeh r be s t ehen 
zahl re iche R e g i e r u n g s a b k o m m e n zur wir tschaf t l ichen Z u s a m 
m e n a r b e i t mi t e i nem S y s t e m gemischter Kommiss ionen u n d 
sek to ra l e r Arbe i t sg ruppen . Förderung u n d S tab i l i s i e rung de r 
wir tschaf t l ichen Z u s a m m e n a r b e i t s t eh t h ie r i m V o r d e r 
g rund . In d e r Ost-Süd-Wirtschaftskooperation sind b i l a t e r a l e 
A b k o m m e n als R a h m e n bzw. schon als durch Projektverträ
ge noch auszufüllendes K o o p e r a t i o n s p r o g r a m m d e r Rege l 
fall. Sie b ie ten d e m Gas t s t a a t d ie Gewähr, daß h i n t e r v e r e i n 
b a r t e n Leis tungspf l ich ten de r S t a a t als G a r a n t s teht . Auch 
b e i n h a l t e n sie häufig eine K o o r d i n a t i o n d e r Außenwirt
schaf tsp lanung, w a s vo r a l l em für planwir t schaf t l iche S y s t e 
m e von B e d e u t u n g ist. Mu l t i l a t e r a l e K o o p e r a t i o n s a b k o m m e n 
s ind vor a l l em von d e r E G u n d d e m R G W abgeschlossen. Das 
I n s t r u m e n t a r i u m zwischens taa t l icher R a h m e n - A b k o m m e n 
k a n n voraussicht l ich beträchtlich ve rbesse r t w e r d e n mi t d e m 
Ziel, langfr is t ige E r w a r t u n g s s i c h e r h e i t u n d von e inem s t a 
b i len Konsens umfaßte Koope ra t i onsbed ingungen zu e r r e i 
chen. 
Zunächst k o m m t h ie r d ie F o r t e n t w i c k l u n g projektbezogener 
Regierungsabkommen in F r a g e . Hie r geh t es u m V e r h a n d 
lungspake te , die e ine In t e r e s senkonve rgenz zwischen be iden 
S t a a t e n durch Berücksichtigung i h r e r wesen t l i chen P r o j e k t 
in te ressen s tabi l is ier t . So k a n n e t w a de r H e i m a t s t a a t M i t 
v e r a n t w o r t u n g für d e n Pro jek te r fo lg übernehmen — in U n 
terstützung en t sp rechende r Le i s t ungsga ran t i en se iner U n t e r 
n e h m e n . E r k a n n auch Zus iche rungen hinsicht l ich des M a r k t 
zuganges de r P r o d u k t i o n aus d e m P r o j e k t geben u n d präfe-
rent ie l le F i n a n z i e r u n g gewähren. I m Aus tausch dafür k a n n 
de r Gas t s t a a t G a r a n t i e n hinsicht l ich de r Vertragsstabilität 
u n d de r Rohs tof fversorgung geben. G e m e i n s a m können V e r 
f ah ren zu r Er l e i ch te rung e iner I n d u s t r i e - V e r l a g e r u n g u n d 
hinsichtl ich e iner g e m e i n s a m e n Mißbrauchskontrolle de r 
Wir t schaf t smacht t r a n s n a t i o n a l e r U n t e r n e h m e n (steuerl iche 
u n d we t tbewerbs rech t l i che Verwal tungsh i l fe ) e inger ichte t 
w e r d e n . Organisa tor i sche F o r m e n solcher Z u s a m m e n a r b e i t 
können von be iden S t a a t e n ge t r agene Gemeinscha f t sun te r 
n e h m e n sein, die g e m e i n s a m U n t e r n e h m e n s - S e l e k t i o n , P r o 
j ek t -Eva lua t i on , P r o j e k t - F i n a n z i e r u n g und , u n t e r Be te i l igung 
des p r i v a t e n Sek tors , Projekt-Ausführung be t re iben . Dies ist 
in e t w a das M u s t e r e ines deu tsch- indones i schen U r a n a b k o m 
m e n s u n d in sbesonde re de r s eh r erfolgreichen französischen 
Rohstof f -Koopera t ion . Für die s taa t l iche E b e n e de r I n d u s t r i e -
Koopera t ion zwischen P l anwi r t s cha f t s sys t emen s ind zusätz
liche E l e m e n t e g e m e i n s a m e r K o o p e r a t i o n s - P l a n u n g n o t w e n 
dig. 
Sowei t e ine u n m i t t e l b a r e E inbez iehung des H e i m a t s t a a t e s in 
d ie P r o j e k t V e r a n t w o r t u n g nicht tunl ich ist, können über R e 
g i e r u n g s a b k o m m e n doch wesent l iche B e d i n g u n g e n von P r o 
jektverträgen zwischenstaa t l ich ausgehande l t w e r d e n u n d als 
Empfeh lung , Richt l in ie ode r sogar als R a h m e n g e s e t z die P r o 
jektverträge beeinf lussen. Dadurch k a n n e inma l die K o m p l e 
xität p ro j ek tve r t r ag l i che r V e r h a n d l u n g e n , a b e r auch i h r e 
Konfliktträchtigkeit r eduz ie r t w e r d e n . Es h a n d e l t sich i m 
G r u n d e u m Rechtsvere inhe i t l i chung auf b i l a t e ra l e r Ebene , 
w ie sie uns aus de r E G (aber auch aus d e m RGW) v e r t r a u t 
ist. So können e t w a einheitliche Kooperationsbedingungen 
für F inanz ie rung , Beschäftigung ausländischer E x p e r t e n u n d 
A r b e i t n e h m e r , für Anlagen l ie fe rung , Technologie t ransfer 

u n d T r a n s p o r t i m R a h m e n v e r t r a g a u s g e h a n d e l t w e r d e n . I h r 
G r a d a n Verb ind l ichke i t für die Projektverträge k a n n in v e r 
schiedenen Intensitätsgraden geregel t w e r d e n . Auch z w i 
schenstaat l ich v e r e i n b a r t e S t re i t sch l ich tung k a n n häufig selbst 
d a n n akzep tabe l sein, w e n n sie i m a symmet r i s chen V e r h a n d 
lungsprozeß zwischen P r i v a t u n t e r n e h m e n u n d G a s t s t a a t n icht 
akzep t i e r t w i rd . 
R e g i e r u n g s a b k o m m e n im Nord-Süd-Kontext w e r d e n häufig, 
vor a l l em i m Fa l l e u n e r f a h r e n e r Entwicklungsländer, z w i 
schen seh r ung le ichen P a r t n e r n ausgehande l t . Die fo rma le 
Gleichhei t des A b k o m m e n s ve rb i rg t n u r spärlich die m a t e r i e l 
le Ungle ichhei t u n d diese v e r l a n g t nach kompensa to r i schen 
Maßnahmen — ein P r inz ip , das i m Arbe i t s - , Sozia l - u n d 
Mie t recht d e r B u n d e s r e p u b l i k zu r L e i t m a x i m e g e w o r d e n ist. 
Auch g a r a n t i e r e n ungle iche Machtverhältnisse k e i n e fa i ren 
u n d langfr is t ig s tab i len Bez iehungen . Technische B e r a t u n g 
u n d E l e m e n t e ko l l ek t iven V e r h a n d e i n s s ind deswegen auch 
i m Z u s a m m e n h a n g von Nord-Süd-Regierungsabkommen 
Maßnahmen, u m u n t e r Beach tung des Gegenmach tp r inz ip s 
F a i r n e s s u n d langfr is t ige Stabilität zu fördern. Es obl iegt 
h i e r d e n Ve rhand lungsp rozes sen i m R a h m e n d e r UN, M o 
d e l l a b k o m m e n zu e ra rbe i t en , d ie e ine Le i tb i ld funk t ion auch 
für b i l a t e r a l e K o o p e r a t i o n s a b k o m m e n ausüben. 

V. Internationale Institutionen zur Unterstützung der 
Industrie-Kooperation 

Die F o r t e n t w i c k l u n g d e r erörterten I n s t r u m e n t e d e r I n d u 
s t r i e -Koope ra t ion bedar f e iner ins t i tu t ione l len Abs icherung . 
Soll das Ziel e ine r von e inem u n i v e r s a l e n Konsens g e t r a g e 
n e n Evo lu t ion zu e inem dynamischen Wel twi r t schaf t s rech t 
verfolgt w e r d e n , so s ind n u r d ie UN, die >Weltorganisation<, 
de r sachgerechte ins t i tu t ione l le R a h m e n . Zunächst geh t es 
d a r u m , e ine VN-Kommission -für internationales Wirtschafts
entwicklung sr echt e inzusetzen. Die A u f g a b e n d e r K o m m i s 
sion für in t e rna t i ona l e s Hande l s r ech t (Uni ted Na t ions C o m 
miss ion for I n t e r n a t i o n a l T r a d e L a w , U N C I T R A L ) könnte 
en t sp rechend a u s g e d e h n t w e r d e n ; jedoch h a t sich U N C I T R A L 
b is lang als nicht wi l lens e rwiesen , die Rech t sp rob leme v o n 
besonde re r B e d e u t u n g für die Wir t schaf t sen twick lung d e r 
Dr i t t en Wel t anzupacken . E ine solche n e u e Kommiss ion sol l te 
S a c h v e r s t a n d u n d poli t ische Repräsentativität vere inen , 
g le ichwohl a b e r nicht sowei t i n e ine Po l i t i s i e rung h i n e i n 
glei ten, daß > heiße Eisen < w e i t g e h e n d a u s g e k l a m m e r t w e r 
d e n müssen. Speziel le Qual i f ika t ion i m Wir t schaf t sen twick-
lungsrecht , Weisungsunabhängigkeit u n d K o n s u l t a t i v f u n k t i o 
n e n sol l ten deswegen vor d e m P r inz ip d e r Reg i e rungsde l ega 
t ion s t ehen ; e in ständiges G r e m i u m von >hervor ragenden 
Persönlichkeiten < (wie auch a n a n d e r e r S te l le als A u s w e g 
aus b lockier ten S t e l lungen eingesetzt) wäre h i e r s innvol l . 
Als Ergänzung zu d e n v o n wes t l ichen R e c h t s k u l t u r e n d o m i 
n i e r t e n i n t e r n a t i o n a l e n Sch iedszen t ren d e r W e l t b a n k u n d d e r 
I H K sol l ten d ie V e r e i n t e n N a t i o n e n ein umfas sendes System 
zur Schlichtung industrieller Streitigkeiten e inr ich ten . Z u 
nächst wäre Aufgabe e ines solchen S y s t e m s d ie Förderung 
nationaler Schiedszentren, auf daß solche Schiedsger ichte 
sowohl d e r C a l v o - D o k t r i n (nach d e r de r ausländische I n v e 
s tor ausschließlich d e r na t i ona l en Ger i ch t sba rke i t des G a s t 
l andes u n t e r w o r f e n ist) als auch d e n Unabhängigkeits- u n d 
S a c h v e r s t a n d s a n f o r d e r u n g e n ausländischer U n t e r n e h m e n 
en t sp rechen könnten. Regionale Schiedszentren, an d ie r e 
g ionalen UN-Wir t scha f t skommiss ionen a n g e b u n d e n , könnten 
eine w e i t e r e Konsenspos i t ion in der K o n t r o v e r s e zwischen 
d e m Souveränitätsanspruch auf ausschließliche Zuständig
kei t na t i ona l e r Ger ich te u n d d e m Bes t ehen auf i n t e r n a t i o 
n a l e r Schiedsger ich tsbarke i t da rs te l l en . Schließlich könnte 
ein zen t ra l e s Koord ina t i onso rgan Aufgaben technischer Hilfe, 
d e r Z u s a m m e n a r b e i t zwischen n a t i o n a l e n u n d reg iona len 
Sch iedszen t ren sowie (eventuell) e ine gewisse Aufsicht über 
e l e m e n t a r e Sach- u n d Verfahrensgrundsätze übernehmen. 
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Keine Schlagzeilen machte die Rede des Vertreters des demokrati
schen Uganda vor der Weltorganisation — anders als der spektaku
läre Auftritt seines despotischen Vorgängers Idi Amin am 1. Oktober 
1975. Dennoch waren die Ausführungen von Präsident Godfrey Bi-
naisa (hier mit UN-Generalsekretär Waldheim) am 28. September 
vor der Generalversammlung bemerkenswert; dem Bekenntnis der 
Charta zur Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
stellte er das »verlegene Schweigen« der Vereinten Nationen ange
sichts der »ugandischen Tragödie« in den acht Jahren der »faschisti
schen Diktatur« gegenüber. Die Ansicht, Menschenrechtsangelegen
heiten fielen ausschließlich in den Bereich der inneren Zuständig
keit der betroffenen Staaten, könne er sich schwerlich zu eigen 
machen; um die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung 
und Durchsetzung der Menschenrechte in aller Welt zu stärken, un
terstütze Uganda den Vorschlag zur Schaffung des Amtes eines 
Hohen Kommissars für Menschenrechte. 

Dies könnte das V e r t r a u e n in das S t re i t sch l ich tungssys tem e r 
höhen. Ein solches S y s t e m muß d e n B e s t r e b u n g e n d e r D r i t 
t e n Wel t i m Hinbl ick auf Ver fahren , auf da s a n w e n d b a r e 
Recht u n d die Schiedsr ich terqual i f ika t ion e n t g e g e n k o m m e n , 
gle ichwohl a b e r auch i m Vergleich zu na t i ona l en O r g a n e n 
aus de r Sicht des Inves to r s vorzugswürdig sein. Es würde 
d a m i t e ine Kompromißposition in d e r Souveränitätskontro
ver se als Auffangs te l lung für V e r h a n d l u n g e n , als V e r w e i s 
möglichkeit für R e g i e r u n g s a b k o m m e n zur Verfügung stel len. 
Die S t re i t sch l i ch tungsver fahren würden b e s o n d e r e Rege ln für 
Vertragsanpassung, für beschleunigte Verfahren i m Fa l l e d e r 
G e l t e n d m a c h u n g von Le i s tungsga ran t i en u n d für besch leu
n ig t e Experten-Entscheidung (Schiedsgutachten) zu r Verfü
g u n g s tel len. Langfr i s t ig s t eh t h i n t e r e ine r solchen Konzep t ion 
d ie Idee, anges ichts d e r Souveränitätsvorbehalte schr i t twe i 
se u n d vors icht ig pa ra l l e l zu r Kons t i t u t i on e ines W e l t w i r t 
schaftsrechtes e ine k o r r e s p o n d i e r e n d e R e c h t s a n w e n d u n g s i n 
s t i tu t ion zu schaffen — u n t e r Berücksichtigung des Ges ich ts 
p u n k t e s de r Regiona l i s ie rung i n t e rna t i ona l e r Ins t i tu t ionen . 
Es geh t also u m ins t i tu t ione l le S t r u k t u r e n , u m v o m Konsens 
zu e iner g lobalen Rech t s - u n d F r i e d e n s o r d n u n g v o r a n z u 
schrei ten. 
I m ins t i tu t ione l len R a h m e n i n t e r n a t i o n a l e r I n d u s t r i e - K o o p e 
r a t i on fällt d e r Finanzierung e ine wicht ige Rol le zu. H ie r 

w e r d e n e i n m a l g lobale Mechan i smen vorgeschlagen, u m 
Exportüberschüsse vor a l l em d e r erdölproduzierenden E n t 
wicklungsländer d i r ek t i n n e r h a l b d e r D r i t t e n Wel t zu v e r 
wenden . Es h a n d e l t sich h i e r u m Vors te l lungen , Dr i t t e -We l t -
F inanz ie rungs ins t i t u t ionen nach A r t d e r W e l t b a n k u n d des 
I M F aufzubauen . Die mass ive E r w e i t e r u n g d e r F inanz i e 
rungskapazitäten der D r i t t e n Wel t ist n icht zule tz t i m I n 
te resse de r Indus t r i e s t aa t en , u m die Wachs tums impu l se , die 
durch Nach f r agewi rkungen aus d e n Entwicklungsländern 
ausgelöst w e r d e n , au f rech tzue rha l t en u n d zu s tabi l i s ie ren . 
N e b e n Vorschlägen für globale In s t i t u t i onen — d ie sowohl 
von de r Dr i t t en Wel t als auch v o n Organ i s a t i onen d e r I n 
dus t r i e s t a a t en (EG, OECD, We l tbank , IMF) o rgan i s i e r t w e r 
d e n könnten — läßt sich viel leicht da s P r o b l e m g loba le r W a s 
serköpfe < durch Vorschläge e ine r reg iona len , kostengünstigen 
u n d sachnäheren Dimens ion lösen. Z u d e n k e n is t e t w a a n 
regionale Garantie-Systeme zur Projektfinanzierung, d ie 
gegenüber den globalen O r g a n e n viel leicht p r a k t i k a b l e r u n d 
leichter zu rea l i s ie ren s ind. H ie r würden aus En twick lungs 
ländern, E n t w i c k l u n g s b a n k e n u n d U n t e r n e h m e n s v e r e i n i g u n 
gen gebi lde te O r g a n e Projektvorschläge einer g e n a u e n 
Eva lua t i on un t e r z i ehen u n d i m pos i t iven Fa l l e no twend ige 
F r e m d m i t t e l g a r a n t i e r e n . Die r eg iona len G a r a n t i e - S y s t e m e 
würden dabei vo r a l l em a ls Treuhänder u n d Mit t ler r e g i o n a l 
s taa t l icher Ga ran t i en , gegebenenfa l l s m i t indus t r i es taa t l i cher 
S tar th i l fe , fungieren . Solche G a r a n t i e s y s t e m e sind vor a l l e m 
auf mittelständische U n t e r n e h m e n zugeschni t ten. Reg iona l e 
G a r a n t i e - S y s t e m e könnten auch Inves t i t ionsr i s iken v e r s i 
chern. Vielleicht besse r u n d v o r a l l em politisch a k z e p t a b l e r 
als die Vorschläge für global zu o rgan is ie rende m u l t i l a t e r a l e 
Inves t i t ionsvers i che rungen könnten solche reg ionalen S y s t e 
m e (primär u n t e r d e r K o n t r o l l e d e r Entwicklungsländer e i 
n e r Region) d e m o n s t r i e r e n , daß die Stabilität de r I n d u s t r i e -
Koopera t ion nicht e in ausschließliches In te resse de r I n d u 
s t r i e s t aa t en ist, s o n d e r n ebenso ode r g e r a d e geme insames I n 
te resse e ine r Süd-Süd-Integration. A n d e r s als d ie pol i t isch 
zu eng d imens ion i e r t en Vorschläge für eindeut ig auf I n v e 
s t i t ionsschutz in teressen wes t l icher U n t e r n e h m e n ausge r i ch 
t e t e Inves t i t ionsschu tzsys teme (-Versicherungen, -Schutzzo
nen) läßt sich dieses P r o b l e m gemeinsam mi t d e r D r i t t e n 
Wel t def in ie ren u n d d a n n nach dementsp rechenden , s y m b o 
lisch u n d inhal t l ich en twick lungsbezogenen Lösungen A u s 
schau ha l t en . Die > I n t e r - A r a b I n v e s t m e n t G u a r a n t e e C o r p o 
r a t i o n ^ we i s t h i e r e inen Weg erfolgreicher A r g u m e n t a t i o n 
im Nord-Süd-Dialog. 

VI. Politisches Einfühlungsvermögen und Phantasie: 
Bedingungen erfolgreicher Beiträge zu universalen 
Konsens-Prozessen 

Ob die sk izz ier ten I n s t r u m e n t e d e r i n t e rna t i ona l en I n d u s t r i e -
Koope ra t ion i m e inze lnen op t ima l sind, soll d a h i n s t e h e n ; 
sicher ist, daß j e d e r e inzelne Aspek t e iner e i n g e h e n d e r e n 
Erörterung w e r t ist. I m in t e rna t i ona l en Dialog u m solche 
F r a g e n h a t d ie B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land vie les a n z u b i e 
t e n : Das F e h l e n e iner längeren kolonia len Ve rgangenhe i t , 
e ine Geschichte, d ie von in t ens iven Kr i sen , vielfältigen E r 
f a h r u n g e n u n d großen Leis tungen geprägt ist, e in h o c h e n t 
wickel tes Sys t em e iner Indus t r iegese l l schaf t m i t Mode i l en 
sozialer Organ i sa t ion von großer Le i s tungskra f t , f l ank ie r t 
von wir tschaf t l icher u n d auch pol i t ischer Po tenz , s ind F a k 
toren, aus d e n e n sie e inen gewich t igen eigenständigen B e i 
t r ag z u r Diskuss ion u m O r d n u n g e n u n d Mechan i smen des 
e n t s t e h e n d e n Wel twi r t schaf t s sys tems be i zu t r agen h a t . E ine 
i m in t e rna t i ona l en Vergleich ungewöhnlich s t a r k e Defens iv
h a l t u n g in Wir tschaf t u n d V e r w a l t u n g , viel leicht auch das B e 
s t reben , i m Kie lwas se r des größeren Indus t r i e s t a a t e s b e q u e m 
mitzusegeln , s ind H e m m n i s s e . Auch hilf t es wenig , die e igene 
na t iona l e E r f a h r u n g — nämlich die e iner sozialen M a r k t w i r t -
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Schaft m i t >mixed-economy<-Elementen — i m i n t e r n a t i o 
n a l e n Diskurs zu ve rgessen u n d sich e inem ökonomischen 
Model lp la ton i smus h inzugeben . Dies führt m a n c h m a l n u r d a 
zu, daß die deutsche Wirtschaf tsgeschichte (von Fr iedr ich 
Liszts Zol lvere in über K a r l Schil ler bis zu den E G - M a r k t o r d 
nungen) de r deutschen P r e d i g t en tgegengeha l t en wi rd . Es 
scheint hier , daß k o n s t r u k t i v e P h a n t a s i e , poli t isches Einfüh
lungsvermögen u n d ein t ieferes Bewußtsein d e r deu t schen 
Geschichte u n d d e r bes t ehenden , v o m G r u n d k o n s e n s g e t r a 
genen Wi r t s cha f t s s t ruk tu ren n o t w e n d i g sind, u m aus den 
Stärken der B u n d e s r e p u b l i k i m i n t e r n a t i o n a l e n Diskurs po l i 
t isches K a p i t a l zu schlagen. Die nicht zu v e r a c h t e n d e n E igen 
in te ressen — Chancen de r Expor twi r t schaf t , S icherhei t d e r 
Aus lands inves t i t ionen , G a r a n t i e de r Rohs tof fversorgung u n d 
Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten — w e r d e n an 
einer erfolgreichen i n t e rna t i ona l en Wir tschaf tspol i t ik d e r 
B u n d e s r e p u b l i k sicher nicht le iden. 

Anmerkungen 
1 Zur II. Generalkonferenz der UNIDO in der peruanischen Hauptstadt Lima (12.—27.3.1975) vgl. die Beiträge in dieser Zeitschrift: E. Kurth, Neue Internationale Wirtschaftsordnung im Industrieberelch?, VN 1/1975 S.lOff.; ders., Lima-Konferenz — Kein Konsensus, aber Abbau der Konfrontation, VN 3/1975 S.74ff.; M. Timmler, Das Gebot der Stunde, VN 3/1975 S.78ff. 2 UN-Doc. ID/237 vom Oktober 1979: Industry 2000 — New Perspectives. Zum Thema dieses Beitrags vor allem von Interesse Kapitel 6: Industrial Enterprise Co-operation. Die Veröffentlichung einer ausführlicheren Hintergrundstudie durch die UNIDO ist vorgesehen. 3 Die Umwandlung der UNIDO, derzeit noch autonomes SpezialOrgan der Generalversammlung, in eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen hat eine Staatenkonferenz (19.3.—8.4.1979 in Wien) beschlossen (VN 3/1979 S.104ff.). Die dort ausgearbeitete Satzung wird nach Ratifikation durch 80 Staaten in Kraft treten; bisheriger Stand (24.9.1979) der Unterzeichnungen: 30. 4 Die >Inter-Arab Investment Guarantee Corporation mit Sitz in Kuwait versichert Investitionen arabischer Investoren vor allem mittlerer Größe in anderen arabischen Staaten. Ihr Ziel ist es, arabische Finanzressourcen ohne Einschaltung westlicher Banken und Kapitalmärkte in arabische Staaten (unter Versicherung des politischen Risikos) zu steuern. 5 Collective self-reliance<: vgl. VN 5/1979 S.166f. 

Zwanzig Jahre danach 
Die Genfer Seerechtskonferenzen im kritischen Rückblick MAX IVERS KEHDEN 

»Es scheint beinahe so, als wenn sich mit alledem ein neues Zeit
al ter des Kolonialismus abzeichnete, mit der Variante, daß es 
nicht mehr den Kontinenten, sondern den Weltmeeren gilt, vor 
allem aber mit einer Vertauschung der Rollen, indem die früheren 
Kolonialvölker h e u t e als Verdränger, die ehema l igen I m p e r i a 
l i s ten als Verdrängte de r F re ihe i t erscheinen.« 
Diese seher ischen W o r t e H e r b e r t Krügers, i m Dezember 
1959 a m Vorabend de r I I . Seerechtskonferenz gesprochen1 , 
sollen A u s g a n g s p u n k t e iner Rückschau auf d ie in d e n J a h 
r e n 1958 u n d 1960 in Genf a b g e h a l t e n e n Seerech t skonfe renzen 
de r Vere in t en Na t ionen sein. H ie rbe i s t eh t a l l e rd ings nicht das 
his tor ische In t e re s se a n e iner B e s t a n d s a u f n a h m e über die 
le tz ten zwanzig J a h r e seevölkerrechtlicher En twick lung i m 
V o r d e r g r u n d . V i e l m e h r soll d e r Versuch u n t e r n o m m e n w e r 
den, aus de r rückschauenden B e t r a c h t u n g E r k e n n t n i s s e zu r 
B e u r t e i l u n g de r Möglichkeiten u n d Grenzen de r laufenden , 
seit Dezember 1973 t a g e n d e n I I I . Seerech tskonferenz d e r 
Vere in t en Na t ionen zu gewinnen . 

I 
Die I. Seerechtskonferenz e n d e t e bekann t l i ch m i t d e r A n 
n a h m e de r v ie r Genfe r Übereinkommen v o m 29. Apr i l 1958 
über 
> das Küstenmeer u n d die Anschlußzone, 
> die H o h e See, 
> die Fischerei u n d d ie E r h a l t u n g d e r l ebenden Schätze 

der H o h e n See u n d 
> den Fes t landsockel . 
Außerdem verabsch iede te die Konfe renz e in F a k u l t a t i v e s 
Unte rze ichnungspro toko l l über die obl igator ische S t r e i t be i 
legung2 . Die v ier Übereinkommen u n d das Pro toko l l w i r d 
m a n zu d e n b e d e u t e n d s t e n Le i s tungen d e r Vere in t en N a t i o 
n e n i m R a h m e n des P r o g r a m m s de r for t schre i tenden E n t 
wick lung u n d Kodif iz ierung des Völkerrechts nach A r t i 
kel 13, l a i h r e r C h a r t a r echnen können. Ande re r s e i t s läßt 
der U m s t a n d , daß schon zehn J a h r e danach i m M e e r e s b o d e n 
ausschuß d e r Vere in ten N a t i o n e n die Vorbe re i t ungen für e ine 
I I I . Seerech tskonferenz begannen 3 , auf ge r inge D a u e r h a f t i g 
ke i t de r Ergebn i s se schließen. 
Welches w a r e n n u n die Ergebn i s se d e r Genfe r See rech t skon
ferenzen? W a s h a t t e Bes tand , w a s ist überholt? W a r u m ist 
die En twick lung so schnell darüber h i n w e g g e g a n g e n u n d 
welche Kräfte t r e iben sie an? Ste l l t m a n diese F r a g e n m i t 
d e m Ziel, den Prozeß der l au fenden V e r h a n d l u n g e n besse r 
b e u r t e i l en zu können, so empf ieh l t es sich, n icht d e r gängi

gen S y s t e m a t i k des Seevölkerrechts zu folgen, sonde rn d e n 
wicht igs ten Veränderungen d e r S t a a t e n p r a x i s außerhalb u n d 
pa ra l l e l zu d e n Konfe renzen . 
Das klassische, i m 17. J a h r h u n d e r t mühsam d e n e t ab l i e r t en 
Seemächten a b g e r u n g e n e Völkerrecht räumt al len S t a a t e n 
das Recht zu gle ichberecht ig ter u n d gemeinverträglicher N u t 
zung de r W e l t m e e r e ein. Von d e r G e l t u n g des P r inz ips d e r 
Fre ihe i t d e r M e e r e a u s g e n o m m e n ist danach lediglich e in 
schmaler Meeress t re i fen e n t l a n g de r Küste: das d e r Souverä
nität des Küstenstaates u n t e r w o r f e n e d re i Seemei len (sm) 
b r e i t e Küstenmeer. Die Souveränität über das Küstenmeer ist 
jedoch eingeschränkt durch das Recht d e r Schiffe a l le r 
F l aggen auf friedliche Durchfahr t . Dieser f re ihei t l ichen O r d 
n u n g w u r d e i m J a h r e 1945 e in schwerwiegende r Stoß verse tz t 
durch die P r o k l a m a t i o n des Präsidenten T r u m a n über d e n 
Festlandsockel, du rch die die A u s b e u t u n g de r Ölvorkommen 
vor de r Küste d e r Vere in ig ten S t a a t e n amer ikan i s che r H o 
he i t sgewa l t u n t e r w o r f e n w u r d e . Böhmert4 h a t die P r o k l a m a 
t ion als »Startschuß für die Auf te i lung des Bodens u n d 
U n t e r g r u n d e s des ozeanischen R a u m e s , a lso v o n 7/10 de r g e 
s a m t e n Erdoberfläche u n t e r die Ozeanan l i ege r auf Kos t en 
d e r übrigen Nationen« gewer te t , »einer Auf te i lung , der , 
w e n n sie recht l iche A n e r k e n n u n g f inden soll, sich über k u r z 
oder l ang die Auf te i lung auch de r ozeanischen Wasserflächen, 
d. h . die E r s e t z u n g des Sys t ems des m a r e l i b e r u m durch da s 
Sys t em des m a r e c lausum, anschließen müßte«. Tatsäch
lich s ind die seit 1947 v o n e iner w a c h s e n d e n Z a h l v o n l a t e i n 
amer ikan i schen S t a a t e n e r h o b e n e n F o r d e r u n g e n auf a u s 
schließliche N u t z u n g de r Meeresschätze in d e r 200-sm-Zone 
die A n t w o r t auf d ie e insei t igen Maßnahmen der Vere in ig t en 
S taa ten 5 . A n d e r s als d ie N o r d a m e r i k a n e r z ie l ten die Süd
a m e r i k a n e r dabe i jedoch hauptsächlich auf die Fischbestände 
vor i h r e n Küsten ab . I m wesen t l i chen das gleiche Ziel w u r 
de, a l l e rd ings in gemäßigter F o r m , auch durch A u s d e h n u n g 
des Küstenmeeres auf 12 s m verfolgt . 
D a m i t s ind die dre i Hauptströmungen d e r A u s w e i t u n g kü
stens taa t l i cher Rechte zu L a s t e n d e r S taa t engemeinscha f t b e 
n a n n t . I n e iner A r t Rückkoppelung h a b e n sich die i h n e n 
en t sp rechenden Veränderungen d e r S t a a t e n p r a x i s gegense i 
t ig verstärkt. Die Genfe r Seerech t skonfe renzen k o n n t e n d ie 
En twick lung nicht s toppen. Den G r u n d hierfür w i r d m a n 
letztl ich d a r i n zu suchen haben , daß die Übereinkommen v o n 
1958 d e n g e n a n n t e n Strömungen in sehr un te rsch ied l icher 
Weise Rechnung t r u g e n : W a s d ie m a r i n e n Erdöl- und Erdgas-
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vorkommen anbetr i f f t , k o n n t e n d ie Vere in ig ten S t a a t e n i h r e 
F o r d e r u n g , e in Ausbeu tungsmonopo l des Küstenstaates a n z u 
e r k e n n e n , voll durchse tzen . Das Übereinkommen über d e n 
Fes t landsockel gewährt d e m Küstenstaat das souveräne Recht, 
d ie Naturschätze des k o n t i n e n t a l e n Schelfs zu erforschen u n d 
auszubeu ten . Die Fischbestände d e r küstennahen Meereszonen 
ve rb l i eben jedoch en tgegen den F o r d e r u n g e n d e r südamerika
nischen S t a a t e n i m Geme ingeb rauch a l ler S t aa t en . Das Über
e i n k o m m e n über die Fischerei u n d die E r h a l t u n g de r l e b e n 
d e n Schätze der H o h e n See e r k e n n t z w a r ein besonderes I n 
te resse des Küstenstaates an d e r E r h a l t u n g d e r Fischbestän
de in den an sein Küstenmeer a n g r e n z e n d e n Meereszonen an , 
g ibt i h m a b e r n u r seh r eingeschränkte Befugnisse zu e in 
sei t igen Erhaltungsmaßnahmen. Eine A u s n a h m e b i lden die 
seßhaften L e b e w e s e n des Fes t landsockels , an denen de r Kü
s t e n s t a a t ausschließliche Nutzungs rech te e rwa rb 6 . H i e r m i t 
w a r jedoch in Erfüllung d e r Voraussage Böhmerts bere i t s d e r 
e r s t e Schr i t t für die sich gegenwärtig vol lz iehende Auf te i lung 
d e r küstennahen Meereszonen ge tan . 
Möglichkeiten z u r A u s w e i t u n g d e r küstenstaatlichen Fische
re ihohe i t w u r d e n , w e n n auch in b e g r e n z t e m Ausmaß, f a k 
tisch — nicht recht l ich — durch das Übereinkommen über 
das Küstenmeer u n d die Anschlußzone eröffnet, da h i e r in 
die höchstzulässige Bre i t e des Küstenmeeres nicht festgelegt 
w u r d e . Ar t i ke l 24 dieses Übereinkommens b e s t i m m t l ed ig 
lich, daß sich die Anschlußzone, in d e r d e m Küstenstaat K o n 
t ro l l rech te zu r Durchse tzung se iner Zoll- , F inanz - , E i n w a n d e -
r u n g s - u n d Gesundhe i t svorschr i f t en zuges t anden w u r d e n , 
n icht w e i t e r als 12 sm h i n a u s ins Meer e r s t r ecken darf. 
Auch auf de r a l le in zu d iesem Zweck a b g e h a l t e n e n II. See
rechtskonferenz w u r d e ke ine En t sche idung über die Bre i t e 
des Küstenmeeres getroffen. Dies begünstigte in de r Fo lge 
zeit die Tendenz , durch e insei t ige A u s d e h n u n g des Küsten
meere s ein F ischere imonopol in d e r 12-sm-Zone zu begrün
den. H i e r a u s e r g a b e n sich w i e d e r u m schwerwiegende a n d e r e 
Konsequenzen , da die Vorschr i f ten des Übereinkommens über 
das Küstenmeer u n d die Anschlußzone auf ein schmaleres 
Küstenmeer zugeschni t ten s ind. 
Die Ergebn isse de r Genfe r Seerech t skonfe renzen k o n n t e n aus 
de r Sicht de r S taa t en , denen es auf Vor rech te bei de r F i 
scherei a n k a m , im Vergleich zu dem, w a s die Schel fs taa ten 
hinsicht l ich de r A u s b e u t u n g de r m a r i n e n Erdöl- u n d E r d g a s 
v o r k o m m e n er re ich t ha t t en , k a u m als ausgewogen b e t r a c h 
t e t w e r d e n . Das gal t namen t l i ch für die jen igen u n t e r ihnen , 
d e r e n Küste ke in Fes t landsockel vo rge lage r t ist. Diese S t a a 
t e n k o n n t e n w e d e r durch d ie n e u geschaffenen F e s t l a n d s o k -
ke l rech te noch i m Bereich de r Fischerei von d e n Übereinkom
m e n prof i t ieren, sonde rn b l ieben im Gegente i l schutzlos den 
z u n e h m e n d e n Aktivitäten f r emder Fernfangf lo t t en vo r i h r e r 
Küste ausgesetzt . W e n n aber , w ie das in d e n Genfer Über
e i n k o m m e n geschehen ist, e ine V e r t e i l u n g s o r d n u n g die e in 
ze lnen S t a a t e n n u r formalrecht l ich gleich behande l t , w i r t 
schaftlich dagegen den e inen hauptsächlich Vortei le , den a n 
d e r e n hauptsächlich Nachte i le b r ing t , w i r d sie k a u m a l lge 
m e i n e A n e r k e n n u n g f inden. Besonder s unge rech t w a r die 
n e u e Ver te i lung de r Meeresschätze für die S t a a t e n a n de r 
Westküste Südamerikas. Dor t fällt d e r Meeresboden in k u r 
zer E n t f e r n u n g von d e r Küste steil in die Tiefen des P a z i 
fiks ab, so daß ein Fes t landsocke l i m S i n n e des Genfe r 
Übereinkommens nicht v o r h a n d e n ist. Ande re r s e i t s führen 
die b e s o n d e r e n meeresbiologischen Gegebenhe i t en i m B e 
reich des H u m b o l d t - S t r o m e s dazu, daß auch in größerer 
E n t f e r n u n g von d e r Küste beträchtlicher Fischre ich tum a n z u 
t reffen ist. S t a a t e n w ie P e r u sahen sich d a h e r nach d e n G e n 
fer Seerech t skonfe renzen d e r S i tua t ion gegenüber, daß die 
ohneh in schon re ichen Vere in ig ten S t a a t e n e inerse i t s d ie a u s 
schließliche Kon t ro l l e über r ies ige Ölvorkommen i m Golf v o n 
Mexiko e r l ang t h a t t e n u n d ande re r se i t s w e i t e r h i n u n g e h i n 
d e r t vo r d e n Küsten i h r e r a r m e n südlichen N a c h b a r n fischen 
konn ten , während diese nicht e i n m a l in de r 12-sm-Zone a u s 

schließliche F a n g r e c h t e e r h a l t e n h a t t e n . Es n i m m t d a h e r 
nicht w u n d e r , daß diese S t a a t e n se i the r die H a u p t a n t r i e b s 
k ra f t für die küstenstaatlichen E x p a n s i o n s b e s t r e b u n g e n b i l 
den. 
Wie schnell die S t a a t e n p r a x i s über die Ver t e i l ungso rdnung 
d e r Genfer U b e r e i n k o m m e n h i n w e g g e g a n g e n ist, mögen fol
gende Zah l en ve rdeu t l i chen : 1960, z u r Zei t d e r I I . See rech t s 
konfe renz also, b e a n s p r u c h t e n ein Küstenmeer von 12 s m ers t 
15 S taa t en , von 200 sm 4 S t a a t e n ; e ine F ischere izone v o n 12 
s m b e a n s p r u c h t e n 7 Staa ten 7 . I m J a h r e 1971, d. h . zu B e 
g inn de r Vorbe re i t ungen für die I I I . Seerechtskonferenz 8 , 
b e a n s p r u c h t e n ein Küstenmeer von 12 sm be re i t s 50 S taa t en , 
von 200 sm 7 S taa t en . E ine Fischere izone v o n 12 s m b e a n 
sp ruch ten je tz t 23 S taa t en , von 200 s m 4 Staa ten 9 . H a t t e n 
1960 e r s t 22 S t a a t e n in d e r 12-sm-Zone Fischere i rechte b e a n 
sprucht , w a r e n es n u n schon 73. Für die 200-sm-Zone erhöh
te sich d ie Zah l dagegen n u r v o n 4 auf 11 S taa ten . Über 
fünfzig S t a a t e n h a t t e n d a m i t d ie sich aus de r m a n g e l n 
den Fes t l egung de r höchstzulässigen Bre i t e des Küstenmee
res e rgebende Rechtsuns icherhe i t genutz t , u m auf d iesem W e 
ge i h r e F ischere ihohei t a u s z u d e h n e n . H i e r a u s läßt sich d e r 
Schluß ziehen, daß die Genfe r Übereinkommen in ih re r G e 
s a m t h e i t diese En twick lung noch in t ens iv i e r t haben , i n d e m sie 
die küstenstaatlichen A u s d e h n u n g s b e s t r e b u n g e n künstlich 
in Rich tung A u s d e h n u n g des Küstenmeeres gelenkt h a b e n . 
Wäre 1960 de r Vorschlag, i m Anschluß an ein 6-sm-Küsten-
m e e r e ine 6-sm-Fischere izone e inzur ichten , nicht an de r A b 
l e h n u n g de r Os tb locks taa ten gescheitert1 0 , wären die E x p a n 
s ionsbes t r ebungen wahrsche in l i ch in Rich tung Fischere izo
nen-Ansprüche ge lenk t u n d d a m i t z w a r k a u m gestoppt , a b e r 
w i rkungsvo l l e r g e b r e m s t u n d begrenz t worden . Es sche in t 
zweifelhaft , ob w i r u n s d a n n auf de r I I I . Seerech tskonferenz 
m i t d e m viel gefährlicheren Ins t i t u t de r 200-sm-Wir t schaf t s -
zone ause inande rzuse t zen hätten. 
Das überwiegend posi t ive Urte i l , das die Genfer Übereinkom
m e n vor zwanz ig J a h r e n gefunden haben , k a n n m a n a u s 
heu t ige r Sicht k a u m noch te i len. Da eine ungerech te O r d 
n u n g Konf l ik te nicht abbau t , sonde rn zum Teil überhaupt 
ers t schafft, muß m a n v i e l m e h r ehe r den auch geäußerten 
kr i t i schen S t i m m e n Recht geben. Angesichts de r je tz t l a u 
fenden V e r h a n d l u n g e n wäre es jedoch übertrieben zu k l a g e n : 
»Der Begriff de r Meeresf re ihe i t w u r d e an H a u p t u n d G l i e 
d e r n a m p u t i e r t u n d schließlich mi t vielen Lobreden zu G r a b e 
getragen«11. E h e r muß das Versäumnis rechtzei t iger k l e i n e 
r e r A m p u t a t i o n e n als e ine Ursache für die auf de r I I I . S e e 
rech tskonferenz in Durchführung begriffene Vo l l ampu ta t i on 
angesehen w e r d e n . Bei a l ler berecht ig ten K r i t i k a n d e r z u 
n e h m e n d e n Einschränkung d e r Meeresfre ihei t soll te freilich 
nicht übersehen w e r d e n , daß der seit E n d e des Z w e i t e n 
Wel tk r ieges zu verze ichnenden schr i t tweisen E r w e i t e r u n g des 
küstenstaatlichen Einflußbereichs auch eine gewisse, d u r c h 
technische, wir tschaf t l iche u n d politische12 F a k t o r e n b e d i n g t e 
i n n e r e Zwangsläufigkeit innewohn t . Ähnlich wie sich bei d e r 
H e r a u s b i l d u n g de r europäischen S t a a t e n in de r Neuzei t d i e 
S t a a t s g e w a l t von den K e r n l a n d e n aus bis an die du rch diese 
E x p a n s i o n s b e w e g u n g en t s t ehenden G r e n z e n m i t d e n N a c h 
b a r s t a a t e n vorschob1 3 , greifen je tz t d ie S t a a t e n auf das Meer 
h inaus . Der Auf te i lung de r K o n t i n e n t e folgt d ie Auf t e i lung 
d e r Wel tmeere , e ine Entwicklung , die es, w e n n m a n sie schon 
nicht v e r h i n d e r n kann , wen igs tens in erträgliche B a h n e n zu 
l e n k e n gilt. Daß sich die Genfer See rech t skonfe renzen d ieser 
No twend igke i t rechtzei t iger A n p a s s u n g des Völkerrechts a n 
sich ändernde Verhältnisse w e i t g e h e n d verschlossen haben , ist 
de r eigentl iche Vorwurf , d e n m a n aus h e u t i g e r Sicht e rheben 
muß. 

I I 
Es h a t den Anschein , a ls ob d ie n u n schon ins s iebente 
J a h r g e h e n d e III. Seerechtskonferenz gegenüber den v o r h e r r 
schenden Strömungen d e r sich w a n d e l n d e n S t a a t e n p r a x i s 
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eine rea l i s t i schere H a l t u n g e i n n i m m t . Die Gründe hierfür 
liegen e i n m a l i m technisch-wir tschaf t l ichen Bereich. H ie r h a 
b e n sich in d e n le tz ten zwanzig J a h r e n umwälzende Verän
d e r u n g e n sowohl im Hinbl ick auf die ges te iger ten N u t z u n g s 
möglichkeiten als auch d ie gewachsene wir tschaf t l iche B e 
d e u t u n g d e r M e e r e s n u t z u n g e n vollzogen14 . I n sbesonde re die 
Ölversorgungskrise a m V o r a b e n d d e r Konfe renz h a t die w i r t 
schaftl ichen A u s g a n g s d a t e n de r V e r h a n d l u n g e n erhebl ich 
verändert. Nicht nu r , daß die m a r i n e n Erdöl- u n d E r d g a s v o r 
k o m m e n h ie rdu rch e inen w e i t a u s höheren S te l l enwer t e r h a l 
t en haben , als be i Vorbe re i t ung de r Konfe renz v o r h e r s e h 
b a r w a r . Schwerwiegende r s ind die ins Pol i t ische h i n e i n r e i 
chenden A u s w i r k u n g e n d e r dabe i offenbar g e w o r d e n e n w i r t 
schaftl ichen Abhängigkeit de r Industrieländer von b e s t i m m 
ten Rohstoff l ie ferungen aus de r Dr i t t en Welt . 
En t sche idend für d e n Durchbruch d e r v ie lgeschol tenen >Real-
politik< s ind die g r u n d l e g e n d e n militärischen u n d m a c h t p o 
l i t ischen Veränderungen in den be iden zurückliegenden D e 
kaden . Z u r Veranschau l ichung sei da rau f h ingewiesen , daß 
das auslösende M o m e n t für das Z u s t a n d e k o m m e n de r K o n 
ferenz nicht d ie für viele A k t e u r e u n d Beobach te r i m Mi t t e l 
p u n k t s t ehende T ie f seeboden-Frage w a r , sonde rn das P r o 
b l e m der P a s s a g e durch i n t e rna t i ona l e M e e r e n g e n : A u s g e 
h e n d von e inem 3 sm b re i t en Küstenmeer b e s t i m m t das G e n 
fer Übereinkommen über das Küstenmeer u n d die Anschluß
zone in se inem Ar t ike l 16 Abs.4 nu r , daß die fr iedliche D u r c h 
fah r t f r emder Schiffe durch internationale Meerengen n icht 
u n t e r s a g t w e r d e n darf. Das en t sp rach im J a h r e 1958 noch 
w e i t g e h e n d den (unterschiedl ichen) s icherhei tspol i t i schen I n 
t e ressen de r be iden großen Machtblöcke in Ost u n d West . 
E n d e d e r sechziger J a h r e zeichnete sich jedoch ab, daß die 
Tendenz zu r A u s d e h n u n g des Küstenmeeres auf 12 sm nicht 
m e h r au fzuha l t en ist. Über h u n d e r t i n t e rna t i ona l e M e e r e n 
gen von 6 bis 24 sm Bre i te , d a r u n t e r lebenswicht ige W a s 
se rwege w ie die Straße von G i b r a l t a r würden dadu rch in das 
Küstenmeer d e r jewei l igen Meerengenan l i ege r e inbezogen 
u n d somit d e m Recht de r fr iedlichen Durchfahr t 1 5 u n t e r 
wor fen w e r d e n . Das w i e d e r u m gefährdet die freie B e w e g 
l ichkeit de r S e e - u n d Luftstreitkräfte des Wes tens — a b e r 
auch des Ostens , d e n n die Sowje tun ion h a t sich in de r Z w i 
schenzeit zu e iner w e l t w e i t ope r i e r enden S e e - u n d Luf tmach t 
entwickel t . Be ide Blöcke h a b e n d a h e r e in In te resse a n de r 
Of fenha l tung d e r Meerengen , u n d dies h a t die I I I . See rech t s 
konfe renz n o t w e n d i g u n d möglich gemacht . Schon das Z u 
s t a n d e k o m m e n de r Konfe renz ist also A u s d r u c k e iner r e a l i 
s t i scheren Einschätzung der Möglichkeiten zur Eindämmung 
u n d Kana l i s i e rung de r küstenstaatlichen E x p a n s i o n s b e s t r e 
bungen 1 6 . 
Das sich hinsichtl ich de r O r d n u n g des küstennahen M e e r e s 
r a u m e s abze ichnende V e r h a n d l u n g s e r g e b n i s ist ein sorgfältig 
ausba lanc ie r t e s S y s t e m von Kompromißformeln, m i t d e m 
versuch t wi rd , den Veränderungen d e r S t a a t e n p r a x i s Rech
n u n g zu t r a g e n u n d diese mi t d e n F o r d e r u n g e n de r S t a a t e n 
gemeinschaf t u n d a n d e r e n auf de r Konfe renz w i r k e n d e n 
Kräften in E i n k l a n g zu b r ingen . Es berecht ig t hinsicht l ich d e r 
Aussicht auf a l lgemeine A n e r k e n n u n g zu vors icht igem O p t i 
mi smus , da die v o r h e r r s c h e n d e n Strömungen w e n n schon 
nicht gleichmäßig, so doch w e n i g e r unterschiedl ich als 1958 
berücksichtigt w o r d e n sind. S t a t t d a m a l s p r ak t i z i e r t e r e in 
sei t iger In t e re s sendurchse t zung he r r s ch t je tz t da s Bemühen 
u m In te ressenausgle ich vor. H ie rdu rch w e r d e n die V e r h a n d 
lungen p a r a d o x e r w e i s e e r schwer t u n d in d ie Länge gezogen. 
Zugleich w i r d a b e r die Wahrsche in l ichke i t d a u e r h a f t e r E r 
gebnisse erhöht. 
Der i m wesen t l i chen abschließend v e r h a n d e l t e Kompromiß 
w u r d e durch Gruppenerklärungen para l l e l zu d e n K o n f e 
r e n z v o r b e r e i t u n g e n a n g e b a h n t . E in ers tes , w e n i g beachte tes 
S igna l gaben die S t a a t e n L a t e i n a m e r i k a s , die be re i t s H o 
he i t s rech te in der 200-sm-Zone beansp ruch ten , durch d ie 
Dek la ra t i on von Montev ideo v o m 8. Mai 197017. D a r i n u n t e r 

s t r ichen die maßgebenden S t a a t e n des S u b k o n t i n e n t s i h r e 
sol idar ische Entschlossenhei t , auf d e r von d e n Ve re in t en N a 
t ionen e r w o g e n e n I I I . Seerech tskonferenz die Niede r l age von 
1958 w e t t z u m a c h e n u n d d ie in d e r 200-sm-Zone b e a n s p r u c h 
t e n Hohe i t s rech te hinsicht l ich d e r E r h a l t u n g u n d A u s b e u 
t u n g d e r Meeresschätze zu ver te id igen . Ande re r s e i t s ließen 
sie Kompromißbereitschaft hinsicht l ich d e r Fes t l egung e iner 
Höchstbreite des Küstenmeeres u n d d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g 
de r F re ihe i t des S e e - u n d L u f t v e r k e h r s in d e r 200-sm-Zone 
e r k e n n e n . D a m i t h a t die D e k l a r a t i o n ve rmut l i ch e ine nicht 
une rheb l i che Rolle für das Z u s t a n d e k o m m e n des Beschlusses 
d e r U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 17. D e z e m b e r 1970 über 
die E inbe ru fung de r Konferenz 1 8 gespiel t . Wie sich die L a 
t e i n a m e r i k a n e r den Kompromiß inhal t l ich vors te l l ten , v e r 
deut l ich ten sie in de r D e k l a r a t i o n v o n S a n t o Domingo v o m 
7. J u n i 197219: E in Küstenmeer von 12 s m Bre i t e soll te e r 
gänzt w e r d e n du rch ein >mar p a t r i m o n i a l von 200 s m B r e i 
te . I n d iesem Vorläufer d e r Wir tschaf tszone soll te de r Kü
stens t aa t e in A u s b e u t u n g s m o n o p o l hinsicht l ich d e r N a t u r 
schätze der Wassersäule u n d des Meeresbodens e rha l t en , d ie 
wissenschaf t l iche Meeres forschung kon t ro l l i e r en u n d die n o t 
w e n d i g e n Maßnahmen z u m Schutz de r M e e r e s u m w e l t d u r c h 
führen können. Die F re ihe i t de r Schiffahr t u n d des Uber f luges 
sollte i m R a h m e n dieser G r e n z e n g a r a n t i e r t w e r d e n . Bei 
e iner Fes t l egung d e r Außengrenze des Fes t landsockels soll te 
die äußere Grenze des Kon t inen t a l ans t i egs berücksichtigt 
w e r d e n . Den L a t e i n a m e r i k a n e r n w a r es außerdem g e 
lungen , die Unterstützung der a f r ikanischen S t a a t e n für i h r e 
F o r d e r u n g e n zu gewinnen . I n d e r e n Erklärung von J a u n -
de v o m 30. J u n i 197220 w i r d außer e inem Küstenmeer von 
12 sm Bre i t e e ine >Economic Zone< vorgeschlagen. G e g e n 
über der D e k l a r a t i o n von S a n t o Domingo is t dabe i b e m e r 
kenswer t , daß die A u s b e u t u n g d e r l e b e n d e n Schätze der 
Wir tschaf tszone a l len a f r ikanischen S t a a t e n einschließlich 
d e r B i n n e n s t a a t e n offen s t ehen soll te u n d die Naturschätze 
außerhalb der Wir tschaf tszone du rch e ine i n t e r n a t i o n a l e B e 
hörde v e r w a l t e t w e r d e n sol l ten. 
Mit d iesen Erklärungen w a r de r R a h m e n für die nachfo lgen
d e n V e r h a n d l u n g e n über die Ver t e i lung d e r küstennahen 
Meeresschätze schon w e i t g e h e n d abgesteckt . Zugleich w a r e n 
abe r auch die wicht igs ten S t r e i t f r agen a n g e d e u t e t : Be te i l i 
g u n g de r B i n n e n s t a a t e n u n d a n d e r e n geographisch b e n a c h 
te i l ig ten S t aa t en , A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r Verkehrs f re ihe i t en , 
Meeresforschung u n d Meeresumwel t schu tz in d e r W i r t 
schaftszone sowie Außengrenze des Fes t landsockels . Es ist 
h i e r n icht de r O r t darzu legen , w i e diese F r a g e n nach d e m 
V e r h a n d l u n g s s t a n d d e r achten, a m 24. A u g u s t 1979 b e e n d e t e n 
T a g u n g s r u n d e ve rmut l i ch durch d ie Konfe renz i m Deta i l 
gelöst werden 2 1 . Zurückkommend auf die Ausgangs f r age nach 
den Möglichkeiten u n d Grenzen dieser »längsten u n d u m f a s 
sends ten d ip lomat i schen Konferenz , die j e u n t e r d e r S c h i r m 
her rschaf t d e r Vere in t en Na t ionen e inberu fen wurde«22, soll 
jedoch da rau f h ingewiesen w e r d e n , daß eine b e m e r k e n s 
w e r t e Übereinstimmung zwischen d e r jüngsten E n t w i c k 
l u n g d e r S t a a t e n p r a x i s u n d d e m b i she r igen E rgebn i s d e r 
V e r h a n d l u n g e n bes teh t . Durch i h r e Wirklichkeitsnähe w i r k t 
die Konfe renz sogar schon s t e u e r n d auf die S t a a t e n p r a x i s z u 
rück. Es vol lz ieht sich h i e r d e r e r s taun l iche Vorgang , daß die 
vorauss icht l ichen Ergebn i s se e ine r d ip lomat i schen Konfe renz 
be re i t s in die völkerrechtliche P r a x i s d e r t e i l n e h m e n d e n 
S t a a t e n übernommen w e r d e n , während auf d e r Konfe renz 
noch v e r h a n d e l t w i rd . So w i r d die i m überarbeiteten V e r 
hand lungs t ex t 2 3 vo rgesehene Küstenmeerbreite v o n 12 s m 
be re i t s v o n 77 S t a a t e n beansp ruch t . N u r noch 4 S t a a t e n b e 
ansp ruchen in de r 12-sm-Zone Fischereihohei t , in de r 200-sm-
Zone dagegen 59 S t a a t e n . 14 S t a a t e n b e a n s p r u c h e n z u r Zei t 
e in Küstenmeer von 200 s m Brei te2 4 . Gegenüber d e n oben 
für 1971 g e n a n n t e n Zah l en l iegt also die größte Z u n a h m e bei 
d e m 12-sm-Küstenmeer (von 50 auf 77 S taa ten) u n d be i d e r 
200-sm-Fischere i - bzw. Wir tschaf tszone (von 4 auf 59 S t a a -
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ten) . Dagegen st ieg die Zah l d e r Ansprüche auf e in 200-sm-
Küstenmeer n u r von 7 auf 14 S t a a t e n . Die Zah l de r S taa t en , 
die e ine 12-sm-Fischere izone beansp ruchen , h a t sich sogar 
von 23 auf 4 ve r r inge r t . Die Hauptströmungen küstenstaatli
cher E x p a n s i o n kana l i s i e r en sich also in Gebie t shohe i t (Kü
s tenmeer ) i n de r 12-sm-Zone u n d Ressourcenhohe i t (Wir t 
schaftszone) in d e r 200-sm-Zone. 
Das Schlüsselproblem bi lden z u r Zei t — sowohl in de r Sache 
als auch v e r h a n d l u n g s t a k t i s c h — die v e r m u t e t e n Erdöl- u n d 
E r d g a s v o r k o m m e n außerhalb der 200-sm-Zone. I n Parallelität 
zu den Genfe r Seerech t skonfe renzen l iegt h ie r möglicherweise 
auch schon w i e d e r d e r K e i m für eine n e u e E x p a n s i o n s b e w e 
gung, bei de r das sich abze ichnende Konfe renze rgebn i s h a u p t 
sächlich als G r u n d l a g e für noch w e i t e r g e h e n d e Ansprüche 
d e r Küstenstaaten d ien t : Obwoh l e rs t 8 P r o z e n t des F e s t 
landsockels erforscht sind, w e r d e n 45 P r o z e n t de r Erdölre
se rven im Meer v e r m u t e t . S u c h b o h r u n g e n h a b e n be re i t s e ine 
Wasser t ie fe von 1300 m er re ich t u n d unte rsee i sche Fördersy
steme, m i t d e n e n öl u n d Gas aus d iesen Tiefen gefördert 
w e r d e n können, s ind in de r E r p r o b u n g . W e n n Schätzungen 
sich als r icht ig e rweisen , daß die Erdölförderung aus d e m 
M e e r von 400 Mill T o n n e n i m J a h r e 1975 auf d ie dre i fache 
Menge i m J a h r e 1985 ges te iger t w e r d e n kann2 5 , w i r d h i e r de r 
primäre Wachs tumsbere ich d e r M e e r e s n u t z u n g e n l iegen. Es 
l iegt auf d e r Hand , daß u n t e r d e m Eindruck von E n e r g i e -

152.Mltglled der Weltorganisation ist seit Beginn der 34.Generalver-
sammlung der karibische Inselstaat Saint Lucia (s. S.221 dieser Aus
gabe). Zuvor hatte der Sicherheitsrat mit seiner Resolution 453 (Text 
s. VN 5/1979 S.187) einstimmig die Aufnahme der am 22.Februar 1979 
unabhängig gewordenen konstitutionellen Monarchie empfohlen. — 
Der südliche Nachbar, Saint Vincent und Grenadinen, erlangte am 
27. Oktober die Unabhängigkeit. 
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kr i se u n d r a p i d e s t e igenden ölpreisen die Küstenstaaten, d ie 
Erdöl- oder E r d g a s v o r k o m m e n vo r i h r e r Küste v e r m u t e n , 
d iese vollständig u n t e r i h r e Kon t ro l l e zu b r i n g e n t rach ten . S ie 
h a b e n h ie rbe i e ine gu t e Ausgangspos i t ion i m ge l t enden Völ
ker rech t , da das Festlandsockel-Übereinkommen von 1958 
ke ine präzise Außengrenze festlegt, s o n d e r n j ense i t s de r 200-
m-Tie fen l in ie da rauf abstel l t , ob die Wasser t ie fe e ine A u s 
b e u t u n g e r l aub t . 
Die Konfe renz h a t den F o r d e r u n g e n de r >margineers< b e 
re i t s w e i t g e h e n d nachgegeben. A r t i k e l 76 des überarbeiteten 
Verhand lungs tex te s 2 6 d e h n t den Fes t landsocke l i m Rech t ss in 
n e bis a n die äußere Grenze des K o n t i n e n t a l r a n d e s aus . Das 
A u s b e u t u n g s m o n o p o l des Küstenstaates soll e r s t do r t enden , 
w o e ine E n t f e r n u n g von 350 s m von d e r Basis l in ie des Kü
s t e n m e e r e s oder 100 sm seewärts d e r 2500-m-Tiefenl inie 
überschritten wi rd . Die in dieser F o r m e l e n t h a l t e n e S p r e n g 
kraf t w i r d deutl ich, w e n n m a n sich vergegenwärtigt, daß i m 
Bereich des K o n t i n e n t a l r a n d e s auch abbauwürdige M a n g a n 
k n o l l e n - V o r k o m m e n v e r m u t e t werden 2 7 . Bestätigt sich dies, 
so k a n n sich folgende S i tua t ion e r g e b e n : Vor de r Küste des 
S t aa t e s A l iegen M a n g a n k n o l l e n oder a n d e r e Meeresschätze 
i m Bereich des K o n t i n e n t a l r a n d e s u n d i n n e r h a l b des nach 
d e n g e n a n n t e n Kr i t e r i en a b g e g r e n z t e n Gebietes . Vor d e r 
Küste des S taa t e s B l iegen ebenfa l l s solche V o r k o m m e n i n n e r 
ha lb von 350 sm oder 100 s m seewärts d e r 2500-sm-Tiefenlinie, 
a b e r es fehlt an e inem K o n t i n e n t a l r a n d im S inne des A r t i 
ke l 76. Ble ib t es be i d e r v o r g e s e h e n e n Regelung, würde also 
S t a a t A die Kon t ro l l e über die V o r k o m m e n erha l ten , während 
S t a a t B e ine Abbau l i zenz be i de r gep l an t en i n t e r n a t i o n a l e n 
Meeresbodenbehörde b e a n t r a g e n müßte. Es fällt schwer, sich 
vorzus te l len , daß S t a a t B — möglicherweise Nachba r v o n 
S t a a t A — sich m i t d iesem Ergebn i s abf inden würde. Die 
Rege lung b i rg t also die Gefah r in sich, daß das Tie fen- u n d 
E n t f e r n u n g s k r i t e r i u m sich v o n d e m Begriff des K o n t i n e n t a l 
r a n d e s verselbständigen u n d genere l l als A b g r e n z u n g s k r i 
t e r i en a n g e w a n d t w e r d e n . Dies gilt u m so mehr , a ls schon 
i n n e r h a l b de r 200-sm-Grenze e in Fes t landsockel i m n a t u r w i s 
senschaft l ichen S i n n e nicht m e h r v o r h a n d e n sein muß. H i e r 
m i t wäre w e i t e r zu befürchten, daß wie nach d e n G e n f e r 
Seerech t skonfe renzen die Expans ion auf die Wassersäule 
übergreift u n d auch dor t küstenstaatliche Rechte außerhalb 
der 200-sm-Grenze in Ansp ruch g e n o m m e n w e r d e n . 
Die d e m zukünftigen Fest landsockel recht i n n e w o h n e n d e D y 
n a m i k ist n u r e in Fak to r , de r d e n Bes t and d e r n e u e n V e r t e i 
l u n g s o r d n u n g von v o r n h e r e i n in F r a g e stell t . A l l e rd ings läßt 
sich nicht l eugnen , daß a n d e r e F a k t o r e n die S i tua t ion e n t 
s p a n n e n . Vor a l l em d ie vorgesehene Bete i l igung d e r S t a a 
tengemeinschaf t a n den küstenstaatlichen Meeresbodenschät
zen seewärts de r 200-sm-Zone durch Z a h l u n g e n des Küsten
staa tes a n die Meeresbodenbehörde u n d die A u s d e h n u n g d e r 
küstenstaatlichen Ressourcenhohe i t in d e r Wassersäule auf 
die 200-sm-Zone bei gleichzeitiger Bete i l igung a n d e r e r S t a a 
t e n a n d e n Überschüssen sind h ie r zu n e n n e n . I n s g e s a m t 
w e r d e n d ie maßgeblich auf die seerecht l iche E n t w i c k l u n g e i n 
w i r k e n d e n Kräfte, nämlich die Langküsten- u n d Schel fs taa ten , 
die geographisch benachte i l ig ten S taa ten 2 8 u n d nicht zu le tz t 
die Schi f fahr t sna t ionen z w a r nicht in e in s tabi les Gle ichge
wicht gebracht , k o m m e n abe r in e ine w e n i g e r lab i le K o n 
ste l la t ion als in de r Vergangenhe i t . Die größere Wirk l i ch 
keitsnähe der sich abze ichnenden R e g e l u n g e n soll te jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese w e d e r gerech t 
noch sachgerecht s ind : Die n e u e n G r e n z e n v e r t r e i b e n nicht 
n u r Fischer von i h r e n a n g e s t a m m t e n Fanggründen. G r e n z s t r e i 
t igke i ten überschatten die Bez i ehungen selbst b e f r e u n d e t e r 
S taa ten . Ungewißheit, in we lchem U m f a n g u n d für welche Ze i t 
räume F a n g r e c h t e in f r e m d e n Wir t schaf t szonen a u s g e h a n d e l t 
w e r d e n können, be las t e t d ie Inves t i t ionsen t sche idungen d e r 
Fischwir tschaf t . R a u b b a u du rch d e n Küstenstaat ist e b e n s o 
w e n i g ausgeschlossen w i e unzu re i chende A u s b e u t u n g v o n 
wer tvo l l en Beständen durch V e r w e i g e r u n g v o n Fangrech ten . 
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Eine for t schre i tende En twick lung des Völkerrechts im S inne 
v o n > fortschri t t l ich < w i r d m a n dies i m Ze i t a l t e r r eg iona le r 
u n d s u p r a n a t i o n a l e r Zusammenschlüsse u n d w a c h s e n d e r 
B e d e u t u n g d e r Fischerei für die Welternährung k a u m n e n n e n 
können29. Es ist w iede rho l t da rau f h ingewiesen worden , daß 
hauptsächlich einige wen ige hochentwicke l te S t a a t e n de r 
nördlichen Hemisphäre von dieser En twick lung prof i t i e ren 
w e r d e n u n d h i e rdu rch das wir tschaf t l iche Gefälle zwischen 
diesen S t a a t e n u n d den Entwicklungsländern nicht ve r r inge r t , 
sonde rn sogar noch vergrößert wird3 0 . Das ist jedoch n u r die 
h a l b e Wahrhe i t , d e n n vor d e r E in r i ch tung von Wir t schaf t s 
zonen ope r i e r t en die Fangf lo t t en de r en twicke l t en S t a a t e n 
sowohl vor d e r e igenen Küste als auch vor d e n Küsten d e r 
Entwicklungsländer, während diese me i s t n u r vo r d e r e ige
n e n Küste fischten. Durch d ie N e u v e r t e i l u n g de r Meeresschätze 
ver l i e r en d ie fernf ischenden S t a a t e n die Fanggründe vor d e n 
Küsten d e r Entwicklungsländer, die sie zugleich für sich a l 
lein gewinnen . I m S inne d e r e ingangs z i t i e r ten V o r h e r s a g e 
Krügers1 i s t a lso das wi rk l ich he rvo r s t echende M e r k m a l des 
he rau fz i ehenden >Kolonialismus< zur See, daß die e n t w i k -
ke l t en S t a a t e n von d e n Entwicklungsländern aus i h r e n a l t en 
Freiräumen verdrängt w e r d e n . 

I I I 
I n g ro teske r V e r k e n n u n g de r sich gegenwärtig vol lz iehenden 
Veränderungen in d e r Wel t u n d de r E n t w i c k l u n g de r V e r 
h a n d l u n g e n auf d e r I I I . Seerech tskonferenz s ind es a b e r g e r a 
de d ie I n d u s t r i e n a t i o n e n — beze ichnenderwe i se n u r des 
Wes tens —, d e n e n >Neokolonial ismus < vorgewor fen wi rd . D a 
m i t ist e in Bereich angesprochen , de r be i d e n b i she r igen A u s 
führungen bewußt n u r gestre i f t w u r d e : d ie R e c h t s o r d n u n g 
d e r H o h e n See u n d des Tiefseebodens . H ie r s te l len sich A n 
p a s s u n g s p r o b l e m e in b i she r u n b e k a n n t e n Dimens ionen , wei l 
d ieser K o m p l e x nicht m e h r sek tora l , a lso m i t Beschränkung 
auf das Meer be t r ach t e t w e r d e n k a n n , sonde rn namen t l i ch 
bei den da r in e ingeschlossenen Rohstoff f ragen ein u n t r e n n b a 
r e r Z u s a m m e n h a n g m i t de r G e w i n n u n g a n L a n d bes t eh t 
(bzw. v o n d e r Dr i t t en Wel t he rges te l l t w e r d e n konnte3 1) . Die 
I I I . Seerechtskonferenz ist desha lb auch t reffend als »nasse 
Flanke« d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m die n e u e W e l t w i r t 
schaf t sordnung bezeichnet worden 3 2 . 
Richte t m a n von diesen G e g e n w a r t s f r a g e n den Blick zurück 
auf die Genfer Seerechtskonferenzen , erscheinen die d a m a l s 
geführten B e r a t u n g e n über die Hohe See schon fast als w e h 
mütige E r i n n e r u n g a n ein goldenes Zei ta l ter . Es ist d e n n 
auch ke ine Übertreibung, das d a m a l s geschlossene Überein
k o m m e n über die H o h e See als g lanzvol len Höhepunkt der 
dreihundertjährigen Herrschaf t d e r F re ihe i t de r Meere zu 
bezeichnen. Dieses in Ar t ike l 2 des Übereinkommens2 n i e 
derge leg te P r i n z i p besagt , daß al le S t a a t e n einschließlich der 
S t a a t e n o h n e Meeresküste das Recht haben , u n t e r a n g e m e s 
sene r Berücksichtigung d e r In t e r e s sen a n d e r e r S t a a t e n auf 
d e r H o h e n See Schiffahr t u n d Fischfang zu t re iben , auf i h r e m 
Boden K a b e l u n d Rohr l e i t ungen zu ver legen, sie zu überflie
gen u n d a n d e r e nach den a l lgemeinen Grundsätzen des Völ
ker rech t s a n e r k a n n t e F r e i h e i t e n auszuüben. Zu solchen a n 
d e r e n F re ihe i t en gehört u n t e r a n d e r e m die Fre ihe i t de r M e e 
resforschung. Ob es auch e ine F re ihe i t des Tie fseebergbaus 
gibt, w i r d viel leicht e i n m a l die a m hef t igs ten u m s t r i t t e n e 
F r a g e des Seevölkerrechts w e r d e n . Von de r Auf te i lung de r 
W e l t m e e r e u n t e r S p a n i e n u n d P o r t u g a l im J a h r e 1493 u n d dem 
Ausschluß f remder F laggen von H a n d e l u n d V e r k e h r mi t den 
überseeischen Kolon ien bis zu r Durchse tzung des Pr inz ips 
d e r Fre ihe i t de r Meere i m 17. J a h r h u n d e r t w a r es e in schwe
r e r Weg. Es k a n n nicht oft g e n u g be ton t we rden , daß h e u t i 
ges Ausmaß u n d w e i t e r e r Zuwachs des Wel thande l s nicht 
d e n k b a r s ind o h n e den durch dieses P r i nz ip ermöglichten 
freien Fluß der W a r e n - u n d Verkehrsströme. Die geforder te 
n e u e Wel twi r t scha f t so rdnung w i r d k a u m einen ähnlichen 

Außer St. Lucia und St. Vincent erlangte 1979 ein weiteres britisches 
Besitztum die Unabhängigkeit: die früheren Gilbert-Inseln wurden 
am 12. Juli 1979 zur Republik Kiribati. Einen Antrag auf Aufnahme 
in die Weltorganisation haben bisher weder Nauru, Tonga oder 
Tuvalu noch Kiribati gestellt. 

W i r k u n g s g r a d w i e d ie a l t e erzielen, w e n n sie d iese G r u n d l a g e 
verläßt. 
A n d e r A u s a r b e i t u n g des Übereinkommens h a t z w a r auch 
schon e ine große Zah l von Entwicklungsländern33 m i t g e 
w i r k t . A b e r da s zug runde l i egende I d e e n g u t w i r d m a n o h n e 
Überheblichkeit als H e r v o r b r i n g u n g Eu ropas , d. h . d e r v o r 
mal igen Kolon ia lhe r ren , w e r t e n können. G e r a d e desha lb , so 
muß m a n v e r m u t e n , is t es in d e r D r i t t e n Wel t suspek t u n d 
die »verfeinerte A r t von Eigennutz«34, durch Verzicht auf 
pro tek t ion is t i sche H a n d e l s - u n d V e r k e h r s h e m m n i s s e m e h r 
Woh l s t and für al le Völker herbeizuführen, f indet n u r noch 
w e n i g Verständnis. Es ist d a h e r berech t ig t zu fragen, w a s 
von de r Meeresf re ihe i t übrig gebl ieben ist. Die Einschrän
k u n g e n des Zugangs zu den Meeresschätzen, die sich aus d e r 
küstenstaatlichen E x p a n s i o n e rgeben , s ind be re i t s beschr ie 
b e n w o r d e n . Das Übereinkommen über die H o h e See, da s 
gleichzeitig als V e r t e i l u n g s - u n d N u t z u n g s o r d n u n g zu b e 
t r ach t en ist, w i r d dadu rch im küstennahen R a u m seine V e r 
te i lungsfunk t ion n a h e z u völlig einbüßen. F o r m e l l könnte die 
200-sm-Wir tschaf tszone sogar den S t a tu s de r H o h e n See 
verl ieren3 5 . Z u m i n d e s t d ie F re ihe i t en de r Schiffahrt , des 
Überfluges u n d des Kabe l l egens w e r d e n jedoch auch dor t 
fortgelten3 6 . U n k l a r ist noch, in we lchem Rangverhältnis kü
stens taa t l i che u n d Gemeinschaf ts rechte in der Wir t schaf t s 
zone s t ehen w e r d e n . H ie rvon w i r d d ie B e w e r t u n g letztl ich 
abhängen. Schon je tz t läßt sich feststel len, daß o h n e das 
Übereinkommen über die Hohe See die l au fenden V e r h a n d 
lungen ve rmut l i ch zu noch stärkeren Einschränkungen der 
Meeresf re ihe i t geführt hätten. Ähnlich wie das F e s t l a n d s o k -
k e l - U b e r e i n k o m m e n den Schel fs taa ten e ine gu t e Basis für 
i h r e F o r d e r u n g e n liefert , h a t das e r s t g e n a n n t e Übereinkom
m e n wer tvo l l e Diens te be i de r Ver te id igung insbesondere d e r 
Schiffahr tsfre ihei t geleistet . H a b e n die Genfer See rech t skon
ferenzen m a n g e l s rechtzei t iger A n p a s s u n g des Rechts an v e r 
änderte Verhältnisse die küstenstaatliche E x p a n s i o n i m 
G r u n d e g e n o m m e n noch verstärkt, so h a b e n sie doch gleich-
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zeitig das Verdiens t , i n Ges ta l t des Übereinkommens über 
die H o h e See ein Bo l lwe rk gegen überzogene F o r d e r u n g e n 
aufger ichte t zu haben . 
W e n n dennoch auf die seerecht l iche En twick lung Kräfte e in 
wi rken , die langfr is t ig die F re ihe i t de r M e e r e in i h r e m W e 
sensgehal t gefährden, ist dies nicht auf Versäumnisse d e r 
Genfer Seerech t skonfe renzen zurückzuführen. Die Ursachen 
l iegen v i e l m e h r hauptsächlich in den technischen, wi r t schaf t 
l ichen u n d pol i t ischen Veränderungen, die d ie A u s b e u t u n g 
de r Rohs to f fvorkommen des Tiefseebodens zugleich möglich 
machen u n d in F r a g e s te l len : Wegen d e r Notwendigke i t , die 
v o m Tiefseeboden geförderten Rohstoffe a n L a n d zu t r a n s p o r 
t ie ren , be s t eh t ein enger Z u s a m m e n h a n g zwischen Tiefsee
b e r g b a u u n d Schiffahrt . Schon bei d e r A u s b e u t u n g des F e s t 
landsockels zeigt sich aber , daß die Küstenstaaten i h r e R e s 
sourcenhohe i t zu pro tek t ion is t i schen Maßnahmen bei de r R e 
ge lung de r Versorgungsschi f fahr t zu Bohr inse ln u n d Förder
p l a t t f o r m e n mißbrauchen. Ebenso erschein t es höchst zwe i 
felhaft, ob ein dir igist isches T ie f seeboden-Reg ime u n d e in 
freiheit l iches Schi f fahr t s reg ime auf die D a u e r >friedlich< 
koex i s t i e ren können. Die gleiche, w e n n nicht größere Gefah r 
d roh t durch F l aggenpro t ek t ion i smus i m R a h m e n na t i ona l e r 
T ie f seebe rgbau-Gese tzgebung . W e g e n de r n icht e i n g r e n z b a 
r e n D a u e r w i r k u n g e n auf die Schiffahr t i n sgesamt könnte es 
sich später e inma l e rweisen , daß durch diesen Rückfall in die 
Zeit , als die europäischen Seemächte H a n d e l u n d Schiffahr t 
m i t i h r e n Kolon ien de r e igenen F lagge vorbeh ie l ten , d e r 
Schiffahrtsfreihei t , die j a nicht lediglich als r e ine V e r k e h r s 
freihei t begri f fen w e r d e n k a n n , u n d d a m i t de r Meeres f re i 
he i t i n sgesamt de r Todessstoß verse tz t w o r d e n ist37. 

IV 
Es würde den R a h m e n dieser Ausführungen sprengen , die 
durch d e n b e v o r s t e h e n d e n Tiefseebergbau au fgewor fenen 
P r o b l e m e im e inze lnen darzulegen3 8 . Zwei willkürlich h e r 
ausgegr i f fene Zah l en sollen jedoch wen igs t ens d ie D i m e n 
sionen d e r F rages t e l l ung ve rdeu t l i chen : Allein in d e m n u r 
e t w a 200 k m b r e i t e n u n d 1500 k m l angen Gebie t zwischen de r 
C la r ion - u n d C l ippe r ton -Bruchzone w e r d e n V o r k o m m e n a n 
Nickel, Koba l t u n d M a n g a n ve rmu te t , d e r e n Ausmaß die g e 
s a m t e n Rese rven an L a n d übertrifft39. Die Lieferausfälle von 
Koba l t durch d e n Bürgerkrieg in Za i r e h a b e n zu Pre i s s t e i 
g e r u n g e n von m e h r a ls 500 P r o z e n t geführt40. W e r h ie r 
schnelle A n t w o r t e n e r w a r t e t u n d beklag t , daß sich die K o n 
ferenz >wieder einmal< ergebnis los v e r t a g t habe , scheint die 
T r a g w e i t e de r a n s t e h e n d e n En t sche idungen nicht e r k a n n t zu 
haben . 
I m Bereich des T ie fseebergbaus s teh t d ie I I I . See rech t skon
ferenz e inem Bündel von F r a g e n gegenüber, die sich in dieser 
Komplexität w o h l noch ke ine r i n t e r n a t i o n a l e n Konfe renz g e 
s te l l t h a b e n . Nicht nur , daß der T ie f seebergbau technisches 
N e u l a n d ist. Auch für die a n g e s t r e b t e O r d n u n g gibt es ke in 
Vorbi ld . Es k a n n d a h e r nicht überraschen, daß die K o n f e 
renz u n d d a m i t die auf i h r v e r t r e t e n e n R e g i e r u n g e n b i she r 
ke ine a l lgemein a n n e h m b a r e Lösung gefunden haben . Das 
poli t ische K e r n p r o b l e m liegt da r in , daß eine durch die E n t 
wicklungsländer gebi lde te Mehrhe i t von S taa t en , die aus e i 
gene r Kra f t noch ke inen T ie f seebergbau t r e iben können, v e r 
sucht, e ine durch die I n d u s t r i e n a t i o n e n gebi lde te Minde rhe i t 
von S taa t en , die in a b s e h b a r e r Zei t m i t d e m Tie fseebergbau 
b e g i n n e n w e r d e n , durch A n w e n d u n g p a r l a m e n t a r i s c h e r R e 
ge ln d a r a n zu h inde rn , bzw. sukzess ive z u g u n s t e n e iner von 
i h n e n kon t ro l l i e r t en Meeresbodenbehörde davon auszuscha l 
t en . H i n t e r den de r Verwi rk l i chung dieses Zieles d i enenden 
we i t r e i chenden F o r d e r u n g e n d e r Entwicklungsländer s teh t 
a b e r w i e d e r u m die Angst , m a n g e l s Besi tzes d e r h i e rzu e r fo r 
der l ichen Technologie u n d F i n a n z k r a f t selbst von de r A u s 
b e u t u n g des Tiefseebodens ausgeschlossen zu ble iben, u n d 
das Bewußtsein, daß die anges t r eb t e n e u e Wel twi r t scha f t s 
o r d n u n g ohne Abs iche rung d e r >nassen Flanke< e in Torso 

b le iben wi rd . Die Industrieländer s t ehen vor dem Di lemma, 
die F o r d e r u n g e n de r Entwicklungsländer i m In te resse des 
Tiefseebergbaus u n d w e g e n de r Rückwirkungen auf die A u s 
e inande r se t zung u m die n e u e Wel twi r t s cha f t so rdnung w e i t 
gehend nicht erfüllen zu können, d e n Tie f seebergbau a b e r 
auch nicht a l le in auf de r G r u n d l a g e des ge l t enden Rechts in 
Angriff n e h m e n zu können. Ande re r s e i t s h a b e n sie durch 
Fes t l egung auf das Para l l e l sys tem 4 1 Hof fnungen geweckt , die 
nicht enttäuscht w e r d e n können, o h n e die Konfe renz in sge 
s a m t zu gefährden. 
Es soll h i e r nicht über mögliche Kompromißlösungen ph i lo 
sophie r t w e r d e n . Ande re r se i t s ist d e r Z e i t p u n k t g e k o m m e n 
auszusprechen , daß eine n e u e Wel tw i r t s cha f t so rdnung nicht 
schlechthin das E n d e a l ler Tage für die I n d u s t r i e s t a a t e n b e 
d e u t e n muß. Diese O r d n u n g k a n n a b e r nicht dadu rch e t a 
b l ie r t w e r d e n , daß den I n d u s t r i e n a t i o n e n we l t s t aa t l i che K o n 
zept ionen au fgezwungen w e r d e n , d ie i h r e v i t a l en In t e re s sen 
ver le tzen u n d nicht e inma l die wir tschaf t l iche Lage de r 
Dr i t t en Wel t ve rbesse rn . Die n e u e O r d n u n g w i r d n u r d a n n 
verb ind l iche Kra f t entfa l ten, w e n n die In t e r e s sen al ler B e t e i 
l ig ten angemessen berücksichtigt w e r d e n . U m ein ausgewoge
nes Reg ime zu schaffen, re ichen Mehrhe i t sen t sche id u n d 
Minderhe i t enschu tz als E l e m e n t e i n t e r n a t i o n a l e r Wi l lensbi l 
d u n g nicht aus . Erforder l ich ist v i e l m e h r ein g r u n d l e g e n d e r 
Konsens über eine g e m e i n s a m e Zie l r ich tung, an der sich d ie 
O r d n u n g ausr ich ten soll. Die I n d u s t r i e n a t i o n e n te i len m i t d e n 
Entwicklungsländern das In t e r e s se a n e iner arbeitsfähigen 
i n t e r n a t i o n a l e n T i e f s eeboden -Ordnung . Hierauf sollte d e r 
Konsensus aufbauen . So lange e r nicht gefunden ist, müssen 
die V e r h a n d l u n g e n u n b e i r r t fortgeführt w e r d e n . 

V 
Die Genfer Seerech t skonfe renzen s ind letztlich geschei ter t , 
wei l vor zwanzig J a h r e n die Zeichen de r Zeit nicht e r k a n n t 
w o r d e n w a r e n . Die b i she r igen Ergebn i s se de r I I I . S e e r e c h t s 
konferenz lassen dies hinsicht l ich de r zukünftigen O r d n u n g 
des küstennahen R a u m e s w e n i g e r befürchten. Hinsichtl ich d e r 
O r d n u n g des küstenfernen Tiefseebodens s ind noch große A n 
s t r e n g u n g e n erforderl ich, u m ein Schei te rn zu ve rh inde rn . Die 
europäischen S t a a t e n tr iff t h i e r e ine besondere V e r a n t w o r 
tung , d e n n es re ichte nicht aus , die Kolonien in die Unabhän
gigkei t zu en t lassen . Die vo rma l igen Kolonia lgebie te , d ie h e u 
t igen S t a a t e n d e r Dr i t t en Welt , müssen v ie lmehr poli t isch 
u n d wir tschaf t l ich in d ie S taa tengemeinschaf t i n t eg r i e r t w e r 
d e n — auch bei de r N u t z u n g des ozeanischen R a u m e s . W e n n 
die auf d e r Konfe renz m i t e i n a n d e r r i ngenden S t a a t e n n ich t 
d ie h ie rzu er forder l iche Anpassungsfähigkeit zeigen, w i r d 
auch d ie I I I . Seerech tskonferenz schei tern — m i t oder o h n e 
Übereinkommen. 
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Einstimmigkeit und Konsensverfahren 
Zur Notwendigkeit und Entwicklung des konsensualen Abstimmungsverfahrens 
in der Generalversammlung MATTHIAS BRINKMANN 

Voraussetzungen und Auswirkungen des Mehrheitsprinzips 
Die E ins t immigke i t de r Beschlußfassung, Folge u n d Ausd ruck 
de r s taa t l ichen Gleichhei t u n d Souveränität, gal t im Völker
recht l ange Zeit a ls G r u n d v o r a u s s e t z u n g für das F u n k t i o n i e 
r e n j e d e n ko l lek t iven i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l n s . N a c h d e m 
dieses P r inz ip schon i m Völkerbund für Ver fah rens f ragen 
u n d E m p f e h l u n g e n durchbrochen w a r , g ing m a n auf de r K o n 
ferenz von S a n Franz i sko be i de r E r r i c h t u n g de r Vere in t en 
Na t ionen von v o r n h e r e i n v o m Mehrhe i t sp r inz ip als a l lge 
meingültiger Entsche idungsrege l de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
aus u n d b e s t i m m t e in Ar t ike l 18 de r U N - C h a r t a , daß B e 
schlüsse der G e n e r a l v e r s a m m l u n g über »wichtige Fragen« 
d e r Z w e i d r i t t e l m e h r h e i t u n d Beschlüsse über a n d e r e F r a g e n 
d e r e infachen Mehrhe i t de r a b s t i m m e n d e n Mi tg l ieder b e 
dürfen. Dieses A b g e h e n v o m > l i b e r u m veto< des klass ischen 
Völkerrechts mußte von de r A n n a h m e des Vorhandense in s 
b e s t i m m t e r g e m e i n s a m e r G r u n d e i n s t e l l u n g e n u n d E r w a r t u n 
gen de r Mitgl ieder , e ine r s te igenden I n t e r d e p e n d e n z de r S t a a 
t en u n d e inem z u n e h m e n d e n Ubergewich t de r g e m e i n s a m e n 
über die e inzels taa t l ichen konträren In t e r e s sen ausgehen , 
d e n n n u r dort , w o eine m i n i m a l e Dichte gle ichger ichteter 
In t e r e s sen u n d die Möglichkeit de r H a r m o n i s i e r u n g bez i e 
hungswe i se des Ausgleichs e n t g e g e n s t e h e n d e r In t e r e s sen b e 
steht , k a n n das Majoritätsprinzip funkt ion ie ren . 
De r bei A u s g e s t a l t u n g de r C h a r t a u n t e r den Siegermächten 
nach dem Kr iege für ku rze Zei t gegebene erhöhte I n t e g r a 
t ionsgrad, de r d ie Aufgabe des E ins t immigke i t sg rundsa t zes 
des Völkerbundes für das de l ibe ra t ive G e s a m t v e r t r e t u n g s -
o rgan der n e u e n Organ i sa t ion rechtfer t ig te , h a t jedoch e b e n 
so w ie der Glaube , das demokra t i s che P r inz ip w e r d e sich als 
überlegene Regie rungs fo rm w e l t w e i t durchsetzen, ke inen B e 
s t a n d gehab t . G r u n d l e g e n d e Änderungen in de r Z u s a m m e n 

se tzung u n d den ideologischen u n d pol i t ischen Überzeugun
gen d e r Völkergemeinschaft h a b e n d e n g loba len S t a n d a r d 
gleicher In t e r e s sen u n d Zie l se tzungen s inken lassen. Schon 
d ie A u s e i n a n d e r e n t w i c k l u n g de r be iden Supermächte u n d d ie 
Fo lgeersche inungen des K a l t e n Kr ieges , e rs t recht a b e r die 
jüngere S p a l t u n g de r Wel t in a r m e u n d reiche N a t i o n e n m i t 
dem viel t iefer g re i fenden Nord-Süd-Konflikt, h a b e n die 
a n d e r s a r t i g e n u n d w e i t e r g e h e n d e n E r w a r t u n g e n e iner m a c h t 
mäßig schwachen, doch zahlenmäßig überlegenen M e h r h e i t in 
e inen k r a s s e n Gegensa tz zu d e n b e w a h r e n d e n , auf die f r ie 
denss ichernde F u n k t i o n beschränkten Vors t e l lungen d e r u r 
sprünglichen Mitgl ieder gesetzt u n d die g e m e i n s a m e Basis , 
auf d e r al le in da s Majoritätsprinzip funk t ion ie ren k a n n , z e r 
stört. 
Diese durch die A u f n a h m e n a h e z u a l ler S t a a t e n u n d durch 
die so geschaffenen Mehrheitsverhältnisse ak tua l i s i e r t en G e 
gensätze w e r d e n durch da s Mehrhe i t sp r inz ip , würde es s te ts 
a n g e w a n d t , n u r noch be ton t , we i l sich u n t e r s e inem R e g i m e 
für die in de r Mehrhe i t bef indl iche G r u p p e k a u m ein Z w a n g 
zu V e r h a n d l u n g e n u n d K o m p r o m i s s e n ergibt , u n d die > nörd
lichen < S t a a t e n so in d ie offene, s t a r r e Konf ron ta t ion g e t r i e 
b e n w e r d e n . A n d e r e r s e i t s b i e t en die in d e n Vere in t en N a 
t ionen v o r h a n d e n e n Möglichkeiten de r informel len , d e m A b 
s t i m m u n g s v e r f a h r e n vo rge l age r t en Me inungsb i l dung u n d - b e -
e inf lussung d e n M i n d e r h e i t e n a b e r auch ke inen h i n r e i c h e n 
d e n Schutz gegen e ine Überstimmung selbs t in s ie d i r ek t 
be t re f fenden v i t a l en Ange legenhe i t en . Z u d e n k e n wäre h i e r 
e t w a an die Einflußquellen aus d e r In t e r e s senaggrega t ion in 
G r u p p e n oder Abstimmungsblöcken, aus de r Bese tzung w ich 
t iger Schlüsselpositionen i m UN-Bere ich , d e m verstärkten 
E n g a g e m e n t in Ausschüssen u n d Spez ia lo rganen , w ie über
h a u p t aus d e m verstärkten Einsa tz de r besse ren In format ion , 

Vereinte Nationen 6/79 201 



der fakt ischen Macht , des pol i t ischen Drucks u n d de r d ip lo 
mat i schen E r f a h r u n g e n , d ie d e n nördlichen I n d u s t r i e s t a a t e n 
zukommen 1 . 
T ro tz d ieser gewissen Vor rangs t e l l ung bes i tzen d ie Groß
mächte in de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g von a l len Mi tg l i edern die 
vergle ichsweise ge r ings te En tsche idungsmacht . A n h a n d g e 
n a u e r A n a l y s e n de r En t sche idungsmach t e ines j eden S t aa t e s 
a u f g r u n d se iner Übereinstimmung mi t de r M ehrhe i t k o n n t e 
nämlich sowohl für die e r s t en T a g u n g e n b is 1962 als auch für 
die neues t e Zeit e ine zu d e n H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n des i n t e r 
na t i ona l en Sys t ems g e n a u u m g e k e h r t p ropor t i ona l e V e r t e i 
lung d e r En t sche idungsmach t in d e r V e r s a m m l u n g n a c h g e 
wiesen werden 8 . E ine solche Mißachtung d e r r ea l en M a c h t 
verhältnisse b i rg t a b e r die G e f a h r e iner a b n e h m e n d e n I d e n 
t i f ikat ion de r in d a u e r n d e r Opposi t ion bef indl ichen Mi tg l ie 
d e r mi t den Zielen u n d d e r Arbe i t de r Vere in t en Nat ionen , 
u n d sie gefährdet, wei l es sich zumeis t auch u m die größten 
Bei t r agszah le r hande l t , zugleich das erfolgreiche F o r t b e s t e h e n 
de r Organ i sa t ion u n d d ie Ausführung i h r e r Resolu t ionen . 

Entwicklung zur Einstimmigkeit 
U m diesen G e f a h r e n des Mehrhe i t sp r inz ips zu begegnen , ist 
d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g in i h r e r P r a x i s schon frühzeitig d a 
zu übergegangen, bei i h r e r Beschlußfassung m e h r u n d m e h r 
auf e ine fo rmale M e h r h e i t s a b s t i m m u n g zu verzichten. So 
e r m i t t e l t e bere i t s e ine U n t e r s u c h u n g aus d e m J a h r e 1964 für 
die G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n T r e n d zu überwiegend e i n s t i m 
m i g a n g e n o m m e n e n En t sche idungen ' . I n d e n dor t a u s g e 
wählten J a h r e n 1954, 1959 u n d 1962 s t ieg d ie Zah l d e r R e s o 
lu t ionen , die d ie V e r s a m m l u n g e ins t immig a n g e n o m m e n ha t t e , 
von 27 über 53 auf 73 an , u n d die nicht e in s t immig a n g e n o m 
m e n e n Reso lu t ionen n a h m e n v o n 80 über 72 auf 58 a b . Diese 
Z u n a h m e e in s t immige r Entschließungen k o n n t e z w a r in jün
g e r e r Zei t n icht bestätigt w e r d e n , d e n n h i e r n a h m e n die e in 
s t immigen (d .h . o h n e G e g e n s t i m m e n oder E n t h a l t u n g e n a n 
g e n o m m e n e n ) En t sche idungen e h e r ab , doch scheint dies m e h r 
auf d ie Z u n a h m e konsensua l e r A n n a h m e m e t h o d e n als auf 
e ine stärkere Po la r i s i e rung i n n e r h a l b d e r V e r s a m m l u n g z u 
rückzuführen sein. 1974 w u r d e n so n u r e t w a 5,6 v H a l le r R e 
solu t ionen in offiziellen Ber ich ten d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
ausdrücklich als e in s t immig a n g e n o m m e n bezeichnet ; u n d d ie 
Auszählung al le r d e m A b s t i m m u n g s e r g e b n i s nach e i n s t i m m i 
g e n En t sche idungen e rg ib t für 1972 50, für 1973 55 u n d für 
1974 56 e ins t immige gegenüber 109, 97 u n d 87 nicht e i n s t i m 
m i g e n (d. h . m i t E n t h a l t u n g e n oder G e g e n s t i m m e n beschlos
senen) Reso lu t ionen . 
Berücksichtigt m a n be i d e n e in s t immigen En t sche idungen 
z u d e m noch solche A b s t i m m u n g e n , be i d e n e n sich z w a r e inige 
S t a a t e n d e r S t i m m e en th ie l ten , jedoch ke ine G e g e n s t i m m e n 
abgegeben w u r d e n , so b le iben für 1972 n u r 56, für 1973 55 
u n d für 1974 41 wirk l ich k o n t r o v e r s e En t sche idungen . Z w a r 
k a n n d ie S t i m m e n t h a l t u n g e ines S t aa t e s vielfach ebenso w i e 
d ie G e g e n s t i m m e auch e ine V e r w e i g e r u n g d e r Bi l l igung des 
e n t s p r e c h e n d e n Resolu t ionsvorschlags sein, w e n n a u s po l i t i 
schen Rücksichtnahmen oder p rak t i s chen Gründen eine offene 
Konf ron ta t ion v e r m i e d e n w e r d e n muß4. Oft l iegt e ine r E n t 
h a l t u n g jedoch auch einfach die Indi f ferenz des be t re f fenden 
S taa t e s oder die d e n k l e ine ren V e r t r e t u n g e n feh lende Mög
lichkeit , sich über al le A b s t i m m u n g e n aus re ichend zu in for 
mie ren , zug runde , oder , w a s nicht i m m e r k l a r un te r sch ieden 
wird5 , v o n d e r be t r e f f enden Delega t ion n a h m einfach n i e 
m a n d a n d e r A b s t i m m u n g s s i t z u n g teil . 
Die B e d e u t u n g d e r E ins t immigke i t k a n n a b e r nicht losgelöst 
von G e g e n s t a n d u n d I n h a l t de r Reso lu t ionen e rmessen w e r 
den, d e n n nu r , w e n n auch wicht ige En t sche idungen nach d i e 
ser Me thode a n g e n o m m e n w e r d e n u n d sie sich nicht n u r auf 
p rozedu ra l e oder a l lgemein leicht a b z u s t i m m e n d e Beschlüsse 
bezieht , k a n n sie e ine a l lgemein gültige A l t e r n a t i v e z u m M a 
joritätsentscheid liefern. Die folgende Tabe l l e te i l t de sha lb 
d ie A b s t i m m u n g e n nach i h r e r H e r k u n f t aus d e n e inze lnen 

Tabelle 1 
Einstimmig und nicht einst immig angenommene Resolutionen 
nach ihrer Herkunft aus den Hauptausschüssen 

1954 1959 1962 1972 1973 1974 insgesamt 
einstimmig angenommene Resolutionen 

1. Ausschuß (Politik und Sicherheit) . . . . 2 3 1 3 3 3 15 Politischer — — 3 2 1 8 2. Ausschuß (Wirtschaft und Finanzen) . . . 2 9 10 12 8 7 48 3. Ausschuß (Sozialfragen und 6 16 10 14 2 49 4. Ausschuß 2 9 5 3 3 11 33 5. Ausschuß (Verwaltung und Haushalt) . . 14 20 20 15 16 9 94 6. Ausschuß 2 6 4 6 2 21 
ohne Ausschußberatung . . 3 4 15 — 2 5 29 

nicht einstimmig angenommene Resolutionen 
1. Ausschuß (Politik und Sicherheit) . . . 7 S 5 15 11 15 58 Politischer . 5 4 4 11 19 9 52 2. Ausschuß (Wirtschaft und Finanzen) . 8 9 11 21 8 10 67 3. Ausschuß (Sozialfragen und . 11 9 7 13 12 16 68 4. Ausschuß . 15 22 10 13 17 8 85 5. Ausschuß (Verwaltung und Haushalt) . 23 12 12 17 16 9 89 6. Ausschuß 6 — 9 4 4 29 
ohne Ausschußberatung . . . 5 5 9 9 13 10 51 
Abweichungen zwischen den drei Tabellen bei Zahlenangaben bezüglich der verabschiedeten Resolutionen resultieren aus den verschiedenen, im Text erläuterten Definitionen der Einstimmigkeit und der unterschiedlichen Berücksichtigung von Stimmenthaltungen bei der Wertung der einzelnen Annahmen als >elnstimmig<. Außerdem wurden mitunter Teilresolutionen, sofern über sie gesondert abgestimmt wurde, in die Analyse einbezogen. 

Hauptausschüssen u n d d e r e n Sachgebie ten ein. Der größte 
Ante i l e in s t immige r Reso lu t ionen k a m danach aus d e m 5. A u s 
schuß (Verwa l tung u n d Hausha l t ) , dessen Vor lagen e t w a z u r 
Hälfte e ins t immig a n g e n o m m e n w u r d e n . In diese K a t e g o r i e 
fällt vielfach die routinemäßige Bi l l igung von Ber ich ten u n d 
Rechenschaf t s legungen über v e r g a n g e n e Ausgaben , Bestäti
g u n g e n d e r Bese t zung wich t iger Verwa l tungspos ten , H a u s 
ha l t spos t en u n d a n d e r e r Bewi l l igungen . Auf d e m sozio-öko-
nomischen S e k t o r (2. u n d 3. Ausschuß) überwiegen d a g e g e n i n 
n e u e r e r Zei t be i d e n du rch e ine A b s t i m m u n g z u s t a n d e g e k o m 
m e n e n Reso lu t ionen d ie nicht e ins t immigen Ergebnisse . Dies 
m a g d a r a n l iegen, daß h ie r konsensua l e E n t s c h e i d u n g s p r o -
zesse überwiegen, die e ine E in igung ohne K a m p f a b s t i m m u n g 
ermöglichen6. K o n t r o v e r s e n u n d en tsche idende E n d a b s t i m 
m u n g e n f a n d e n dagegen vor a l l em bei Bezügen z u m O s t -
Wes t -Konf l ik t , ko lon ia len P r o b l e m e n u n d Grenzkonf l i k t en 
s t a t t (1. Ausschuß u n d Pol i t i scher Sonderausschuß). Obgleich 
sich die e in s t immige A n n a h m e offenbar also zue r s t u n d in 
stärkerem Maße be i le ichter abklärbaren u n d poli t isch w e n i 
ge r b r i s a n t e n F r a g e n k o m p l e x e n durchgese tz t ha t , f indet sich 
doch auch u n t e r d e n Reso lu t ionen a u s d e n b e i d e n e r s t e n 
Ausschüssen ein beträchtlicher Ante i l e i n s t i m m i g e r B e 
schlüsse. 
Die Z a h l de r h i e r in le tz te r Zei t p r ak t i s ch e in s t immig z u 
s t a n d e g e k o m m e n e n En t sche idungen l iegt a b e r v e r m u t l i c h 
noch b e d e u t e n d höher, d e n n m i t d e r a l l geme inen Z u n a h m e 
konsensua l e r Entsche idungsprozesse h a t auch e ine W a n d 
l u n g des Begriffs d e r E ins t immigke i t i m Sprachgeb rauch d e r 
Organ i sa t ion eingesetzt , d ie e ine geänderte A n n a h m e p r a x i s 
u n d -beze ichnung de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e w i r k t e . Wäh
r e n d nämlich in früheren J a h r e n d e r Organ i sa t ion auch e in 
verständlich o h n e A b s t i m m u n g a n g e n o m m e n e Resolu t ionen 
als e ins t immig bezeichnet wurden 7 , f indet diese Beze ichnung 
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h e u t e n u r noch A n w e n d u n g , w e n n al le be i namen t l i che r A b 
s t i m m u n g aufgezeichneten S t i m m e n sich für die A n n a h m e a u s 
sprechen. Es können d a h e r auch solche einverständlichen 
u n d o h n e Wide r sp ruch a n g e n o m m e n e n Reso lu t ionen in die 
T r e n d a n a l y s e e inbezogen w e r d e n , für d e r e n A n n a h m e sich 
versch iedene Beze ichnungen in d e n offiziellen Aufze ichnun
gen de r Organ i sa t ion f inden. Die A n a l y s e a l ler 668 in d e n 
J a h r e n 1972 b is 1975 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 e n Reso lu t ionen zeigt die in Tabe l l e 2 aufgeführten 
gebräuchlichen A n n a h m e a r t e n . 

Tabelle 2 
Arten der Resolutionsannahme 

1972 1973 1974 1975 
3 7 

10 49 54 
. . . — — 8 8 

58 15 30 
. . . 109 91 75 82 

4 9 3 
. . . 162 163 159 184 

Die B e d e u t u n g d e r e inzelnen Beze ichnungen u n d die i h r e r 
A n w e n d u n g zugrunde l i egende A n n a h m e s i t u a t i o n i m P l e n u m 
s ind dabe i jedoch w e d e r k l a r zu e r k e n n e n noch gegene in 
a n d e r abzugrenzen , da de r Geb rauch de r ve rsch iedenen F o r 
m e l n für die Ankündigung des Ergebn i s ses e iner Reso lu 
t i o n s a n n a h m e oft von d e r persönlichen Präferenz des g e r a d e 
a m t i e r e n d e n Versammlungspräsidenten abhängt u n d sich 
nicht u n b e d i n g t nach durch langjährigen Gebrauch fes tgeleg
t e n Ka tego r i en r ichtet . Doch s ind e inze lne M e r k m a l e für b e 
s t i m m t e G r u p p e n deut l ich e rkennba r 8 . So erfolgt d ie A n 
n a h m e eines Reso lu t ionsen twur fes du rch förmliche A b s t i m 
m u n g als die gebräuchlichste u n d von de r C h a r t a einzig v o r 
gesehene A r t d e r En t sche idungs f indung nach Regel 89 de r 
Geschäftsordnung d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g durch H a n d z e i 
chen oder Aufs tehen , u n d auf Ve r l angen eines be l ieb igen D e 
leg ie r t en durch namen t l i che A b s t i m m u n g . N e b e n dieser for 
me l l en A n n a h m e a r t h a b e n sich seit Beg inn d e r Organ i sa t ion 
d ie ve rsch iedenen F o r m e n einverständlicher Ein igung d e r 
Mi tg l ieder he rausgeb i lde t . Schon das >Repertory of Prac t ice* 
aus d e m J a h r e 19558 v e r m e r k t , daß oft Vorschläge, die e ine 
En t sche idung de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g vorsehen , als a n g e 
n o m m e n gelten, o h n e daß e ine förmliche A b s t i m m u n g i m 
P l e n u m darüber s ta t t f indet . So gibt d ie V e r s a m m l u n g bei 
se l t enen Gelegenhei ten , z u m Beispiel anläßlich d e r A u f n a h m e 
n e u e r Mitg l ieder oder d e r Bestätigung n e u e r Amtsträger, 
i h r e r Z u s t i m m u n g durch l ebha f t en Beifal l (Akklamat ion) 
Ausdruck . O h n e Einwände (wi thou t object ion) w e r d e n E n t 
scheidungen a n g e n o m m e n , über die ke ine Meinungsve r sch ie 
denhe i t en bes t ehen . Es h a n d e l t sich zumeis t u m Resolu t ionen, 
d e r e n T e x t in d e n Ausschüssen ( insbesondere i m 5. A u s 
schuß) vor de r E i n b r i n g u n g in das P l e n u m den Wünschen d e r 
Mi tg l ieder en t sp rechend ausgea rbe i t e t wurde 9 , oder u m V e r 
fah rensange legenhe i t en . Unterschiedl ich in d e n e inze lnen S i t 
zungen u n d O r g a n e n w i r d h ie r e n t w e d e r formlos a b g e s t i m m t 
ode r auf e ine A b s t i m m u n g ganz verzichtet1 0 . Auch die B e 
ze ichnung >without dissent< (UNCTAD) oder >without vote< 
(ECOSOC) w e r d e n b i swei len dafür v e r w a n d t . 
I n de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n die Ausdrücke >without 
a vote< u n d >by consensus < oft s y n o n y m gebraucht , obwohl 
l e t z t e re r T e r m i n u s in de r Regel n u r be i En t sche idungen A n 
w e n d u n g f inden sollte, auf die m a n sich ers t nach V e r h a n d 
l u n g e n einigen konn te . Die v ie r in Tabe l l e 2 e r s t g e n a n n t e n 
A r t e n de r R e s o l u t i o n s a n n a h m e h a b e n das F e h l e n eines for
me l l en A b s t i m m u n g s v e r f a h r e n s gemeinsam, sie lassen sich 
d a h e r d e n Konsensusen t sche idungen zuordnen , d e r e n v e r 
schiedene F o r m e n in a n d e r e n U N - O r g a n e n schon seit län
gere r Zei t A n w e n d u n g f inden. 

Allgemeiner Trend zu einvernehmlicher Beschlußfassung 
I m Sicherhei t s ra t 1 1 w u r d e n die ins t i tu t iona l i s i e r t en Rege ln 
schon früh durch die Konf ron ta t ion d e r Großmächte u n d d ie 
aus d e m Vetorecht fo lgende Lähmung des O r g a n s in F r a g e 
ges te l l t ; begünstigt durch das F e h l e n fes ter V e r f a h r e n s r e 
geln12, en twicke l t en sich h i e r in formel le I n f o r m a t i o n s - u n d 
Verhand lungs t echn iken , du rch die s t a r r e Pos i t ionen e i n a n d e r 
näher gebrach t u n d e ine G r u n d l a g e für g e m e i n s a m e A k t i o n e n 
gefunden w e r d e n konn te . I n den frühen J a h r e n w u r d e n E n t 
würfe i m S iche rhe i t s ra t oft überraschend u n d o h n e V o r a n 
kündigung präsentiert, u n d Konsu l t a t i onen f anden n u r u n t e r 
b e f r e u n d e t e n Ländern sta t t . De r S icherhe i t s ra t h ie l t auch se l 
t e n geschlossene S i t zungen ab , we i l sie d e m Idea l de r >open 
diplomacy< wide r sp rachen . So w u r d e n von d e n zwischen 1946 
u n d 1970 nach Konsu l t a t i onen einverständlich a n g e n o m m e n e n 
50 Reso lu t ionen des S icherhe i t s ra t s (von in sgesamt 179) n u r 
7 vo r 1964 a n g e n o m m e n . 
H e u t e gehören konsu l t a t i ve u n d e inen Konsensus v o r b e r e i 
t e n d e M e t h o d e n dagegen zu de r S t a n d a r d p r o z e d u r des S icher 
he i t s r a t s . I m a l lgemeinen koord in i e r t dabe i de r Präsident die 
M e i n u n g e n de r Mi tg l ieder h i n t e r d e r Szene, in formel le Tref
fen f inden o h n e A b s t i m m u n g e n u n d o h n e Aufze ichnungen 
s ta t t , u n d ers t w e n n ein a l lgemeiner K o n s e n s e r re ich t ist, w i r d 
e ine formel le S i t zung des S icherhe i t s ra t s zu r offiziellen B e 
stätigung desse lben a n b e r a u m t . Wesent l ich für die Einfüh
r u n g des K o n s e n s v e r f a h r e n s i m S iche rhe i t s ra t w a r auch d ie 
Erhöhung der Mitgl iedschaft v o n 11 auf 15. D a d u r c h w u r d e 
die S t i m m a c h t d e r nichtständigen Mitg l ieder n a h e z u v e r d o p 
pel t , so daß be i d e r gegenwärtigen Z u s a m m e n s e t z u n g des 
R a t e s ke ine Macht oder G r u p p e wicht ige En t sche idungen 
o h n e die Unterstützung d e r a n d e r e n durchse tzen k a n n . D a 
h ie r j e d e r auf die Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n angewiesen ist, 
d a m i t überhaupt e ine Maßnahme z u s t a n d e k o m m t , w a r die 
Berei tschaf t zu V e r h a n d l u n g e n , K o n s u l t a t i o n e n u n d schließlich 
K o m p r o m i s s e n größer als in a n d e r e n O r g a n e n de r V e r e i n t e n 
Nat ionen , in d e n e n die M e h r h e i t i h r e n Wi l len oft auch in 
offener Konf ron ta t ion durchse tz te . T r o t z d e m fand das K o n 
sensve r f ah ren nach u n d nach auch in d e n O r g a n e n d e r G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g E ingang . 
Für En t sche idungen de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w a r e ine solche 
informel le En t sche idungsb i ldung in i h r e r Geschäftsordnung 
a n zwei S te l len sogar ausdrücklich vorgesehen , in d e n R e 
geln 3 u n d 4 für die A b h a l t u n g von T a g u n g e n außerhalb 
N e w Yorks u n d in d e n Rege ln 8 u n d 9 für die E inbe ru fung 
außerordentlicher T a g u n g e n . H ie r k a n n d e r Präsident auf 
Er suchen eines Mitgl ieds die a n d e r e n außerhalb der T a g u n g 
von d e m Vorschlag in fo rmie ren und , w e n n sich die M e h r h e i t 
i h m gegenüber z u s t i m m e n d geäußert ha t , i hn für a n g e n o m 
m e n erklären. I n größerem Ausmaß a n g e w a n d t w u r d e diese 
A n n a h m e f o r m jedoch zunächst in d e n neugeschaf fenen U n t e r 
o rganen , in d e n e n die En t sche idungen oft aus P r inz ip sowei t 
w i e möglich durch Konsensus s t a t t durch A b s t i m m u n g e n 
er re icht w e r d e n sollen. So entschied d ie U N - K o m m i s s i o n für 
in t e rna t i ona l e s Hande l s r ech t auf i h r e r e r s t en T a g u n g : 
»Die Entscheidungen (der Kommission) werden soweit wie mög
lich auf dem Konsenswege innerhalb der Kommission getroffen. 
Nur in den Fällen, in denen ein Übereinkommen nicht erreicht 
werden kann, werden die Entscheidungen durch Abstimmung nach 
den das Verfahren der Ausschüsse der Generalversammlung be 
treffenden Verfahrensregeln getroffen.«13 
u n d die F o r m u l i e r u n g des We l t r aumausschusse s l a u t e t : 
»Die Arbeit des Ausschusses soll nach dem Willen aller Mitglie
der des Ausschusses und seiner Unterausschüsse dergestalt von
statten gehen, daß die Übereinkommen im Ausschuß ohne die 
Notwendigkeit einer förmlichen Abstimmung erreicht werden 
können.«14 

Während i m S icherhe i t s ra t über d e n ein e ins t immiges Über
e i n k o m m e n repräsentierenden K o n s e n s u s oft noch a b g e 
s t i m m t wi rd , v e r w e n d e n d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d i h r e 
U n t e r o r g a n e den Konsens in d e r Regel als E r sa t z z u r U m 
g e h u n g von A b s t i m m u n g e n . Dieser o h n e A b s t i m m u n g fes t -
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geste l l te Konsens er le ichter t auch solchen Mitgl iedern , denen 
bei e iner offenen Posi t ion die Unterstützung eines Vorschlags 
wide r s t r eb t , die A n n a h m e de r Resolu t ion in de r F o r m des 
Konsenses . A u s d iesem G r u n d e qual i f iz ieren e inige Reprä
sen tan ten , d ie den Konsens unterstützen oder ke ine E i n 
wände dagegen e rheben , oft i h r e Posi t ion, i n d e m sie nach 
d e r A n n a h m e des Konsenses noch i h r e Ans ich ten dazu p r o 
tokol l ie ren lassen. E in du rchaus typisches Beispiel in der 
F o r m u l i e r u n g ist die Erklärung der bras i l ian ischen De lega
t ion nach de r einverständlichen A n n a h m e e iner P o r t u g a l s 
Vorgehen in Angola v e r u r t e i l e n d e n Resolu t ion des Sicher
he i t s ra t s 1 5 : 
»Die (brasilianische Delegation) hat keine formelle Abstimmung 
verlangt, weil dies nicht dem Willen der (übrigen) Mitglieder des 
Rates entsprach. Die Delegation hält aber die Feststellung für das 
Protokoll für notwendig, daß Brasilien im Falle einer solchen 
Abstimmung sich der Stimme enthalten hätte, da wir Abs. 2 und 
3 der Resolution nicht zustimmen können.«1* 
Nicht i m m e r h a n d e l t es sich bei solchen Erklärungen u m 
Vorbeha l t e , sie können die Entschließung biswei len auch in 
e inem we i t e rgehenden , über die F o r m u l i e r u n g e n de r Reso lu 
t ion h i n a u s g e h e n d e n S inn i n t e rp re t i e r en . Tro tz solcher V o r 
beha l t e h a b e n die auf d e m Wege des gegensei t igen E i n v e r 
n e h m e n s z u s t a n d e g e k o m m e n e n Reso lu t ionen die gleiche W i r 
k u n g u n d recht l iche Verpf l ich tungskraf t w ie e ine nach den 
fo rma len Regeln gefällte Entsche idung . Für eine K o n s e n s e n t 
scheidung des S icherhe i t s ra t s w u r d e dazu die Möglichkeit de r 
b i n d e n d e n W i r k u n g nach Ar t . 25 d e r C h a r t a durch den I n t e r 
na t i ona l en Gerichtshof in se inem Gu tach t en über N a m i b i a 
v o m 25. J u n i 1971 ausdrücklich anerkann t 1 7 . 
N e b e n vere inze l t geäußerter K r i t i k f indet das K o n s e n s v e r 
f ah ren vielfach Anerkennung 1 8 , w e i t e r e V e r b r e i t u n g u n d I n 
s t i tu t ional is ierung 1 9 . Nachtei l ig w i r k t sich abe r b i swei len de r 
e indeu t ige Kompromißcharakter der Konsensen t sche idungen 
aus . Tro tz w o h l k l i n g e n d e r W o r t e re f lek t ie ren sie besonde r s 
in hochpoli t ischen Ange legenhe i t en oft n u r den n iedr igs ten 
g e m e i n s a m e n Nenner , auf den sich a l le Bete i l ig ten e in igen 
k onn t en . Nicht se l ten s ind sie auch zweideut ig , mi t e iner 
Vielzahl von Vorbeha l t en v e r s e h e n u n d w e r d e n versch ieden 
u n d v e r w i r r e n d in t e rp re t i e r t . Die K o n s e n s m e t h o d e sollte d e s 
h a l b ein Anre iz für V e r h a n d l u n g e n u n d Kompromis se , a b e r 
w e d e r abso lu te Regel noch u n w a n d e l b a r e s Dogma sein. E ine 
k la re , von e iner großen Mehrhe i t d e r S t a a t e n a n g e n o m m e n e 
F o r m u l i e r u n g ist e ine r u n a n g e m e s s e n e n oder lückenhaften, 
jedoch e ins t immig a n g e n o m m e n e n Rege lung dabe i i m m e r 
vorzuziehen . 
I n v ie len Fällen ist d ie Me thode gegensei t igen E i n v e r n e h 
m e n s jedoch nicht n u r die angemessens te , sonde rn in de r T a t 
die einzig mögliche. Für den 6. Hauptausschuß u n d die Völ
ker rech t skommiss ion w u r d e festgestel l t , 
»daß (die Mitglieder) weit weniger zu Vergleichsverhandlungen 
und Kompromissen bereit wären, sollte (das Konsensverfahren) 
aufgegeben werden, und daß außerdem durch Mehrheitsentscheid 
angenommene Texte, die nicht von allen Staaten unterstützt 
wurden, weit weniger Chancen einer allseitigen Anerkennung 
und Anwendung hätten. Ein im Wege des Konsensverfahrens an
genommener Text, wie unvollkommen auch immer, wird dagegen 
eher von allen Staaten in ihren zwischenstaatlichen Beziehungen 
getreu angewandt und beachtet werden.«20 
Für etl iche O r g a n e u n d U n t e r o r g a n e de r G e n e r a l v e r s a m m 
lung ist desha lb die K o n s e n s m e t h o d e zu r einzig möglichen 
F o r m effekt iver Arbe i t geworden . So w a r die Arbe i t des 
Wel t r aumausschusses ze i tweise blockiert , b is m a n sich 1961 
auf e ine Konsens fo rmel e inigte . Auch die 19. G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g k o n n t e i h r e — a l le rd ings sehr beg renz t en — E n t 
scheidungen n u r auf de r Bas is von K o n s e n s m e t h o d e n treffen. 
Der 1965 e inger ich te te Sonderausschuß für f r iedenss ichernde 
Opera t ionen benu t z t be i se inen B e r a t u n g e n n u r die K o n s e n s 
me thode , u n d die Richt l in ien für d e n Sonderausschuß für 
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaft l iche Bez i ehun 
gen u n d Z u s a m m e n a r b e i t zwischen den S taa t en , e n t h a l t e n 
in Resolut ion 2327 (XXII) d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 
18. Dezember 1967, schr ieben sogar formel l vor, de r Ausschuß 

solle bemüht sein, a l lgemein Übereinstimmung bei se iner 
En t sche idungs f indung zu er re ichen. Ein we i t e res Organ , das 
auch die K o n s e n s m e t h o d e a n w e n d e t , ist d e r Ausschuß für die 
fr iedliche N u t z u n g des Meeresbodens außerhalb der G r e n z e n 
na t i ona l e r Ju r i sd ik t ion . Außerdem h a b e n Abrüstungsaus
schuß u n d U N C T A D seit j e h e r die P r a k t i k des Konsensus 
benutzt2 1 . Auch die I I I . Seerechtskonferenz , die kürzlich i h r e 
achte T a g u n g abschloß, verfährt en t sp rechend . 
Kennze ichen e iner Konsensen t sche idung ist also die genere l l e 
Übereinstimmung al ler Bete i l ig ten, den en t sp rechenden E n t 
wur f so pass ie ren zu lassen, o h n e daß no twend ige rwe i se a l le 
P a r t e i e n in a l len P u n k t e n gleicher M e i n u n g sind. Die E i n 
wände ke ine r Delegat ion s ind jedoch in ih r e r Mot iva t ion 
s t a r k genug, diese zu e iner A b l e h n u n g des g e s a m t e n E n t w u r 
fes zu bewegen . Sub jek t iv m a g die e inzelne Delega t ion bei 
e ine r formel len e ins t immigen A b s t i m m u n g die gleichen Über
legungen ans te l l en u n d sich schließlich auch nach Zurück
ste l lung na t i ona l e r B e d e n k e n zu e inem J a entschließen; die 
gleiche En t sche idung ist sie abe r o h n e formel le S t i m m a b g a b e 
e h e r u n d leichter zu fällen geneigt . De r einzige Untersch ied 
zwischen e iner konsensua l u n d e ine r e ins t immig beschlosse
n e n Resolut ion liegt — u n d das auch n u r in de r G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g — in e iner bloßen Formalität, z u m a l sie ohneh in 
die gleichen Rechtsfolgen zeit igt . D e n n selbst w o vor ode r 
nach de r Beschlußfassung Erklärungen oder Vorbeha l t e v o n 
e inzelnen Delega t ionen zu Pro toko l l gegeben werden , b le iben 
diese doch in der p rak t i s chen A n w e n d u n g später vielfach 
unberücksichtigt. 
Konsensusen t sche idungen können — gleich wie sie in d e n 
offiziellen D o k u m e n t e n bezeichnet w e r d e n — in der P r a x i s 
mi t e ins t immigen En t sche idungen gleichgesetzt w e r d e n . S ie 
s ind e ine konz i l i an te re u n d die En t sche idungs f indung e r 
le ich ternde , in i h r en Rechtsfolgen jedoch ident ische F o r m d e r 
klass ischen Eins t immigke i t . W e n d e t m a n n u n diesen e r w e i 
t e r t e n Begriff de r E ins t immigke i t auf die Resolu t ionen d e r 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n u n d zählt zu den e ins t immigen E n t 
sche idungen al le > durch Konsensus , o h n e A b s t i m m u n g , o h n e 
E i n w e n d u n g e n , durch Beifa l l skundgebung< oder >einstimmige 
a n g e n o m m e n e n Vorschläge, so e rg ib t sich gegenüber d e m a n 
fangs g e w o n n e n e n Ergebn i s e in neues , den veränderten G e 
w o h n h e i t e n de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g en t sp rechendes Bi ld : 

1972 1973 1974 1975 
>einstimmig< . . . . 53 (33 vH) 72 (43 vH) 74 (46 vH) 102 (55 vH) 
in namentlicher 
Abstimmung . . . . 108 (67 vH) 97 (57 vH) 87 (54 vH) 82 (45 vH) 
Mit A u s n a h m e d e r 27. T a g u n g (1972) h ie l ten sich in a l len 
J a h r e n die e ins t immigen u n d die kon t rove r sen oder m i t E n t 
h a l t u n g e n a n g e n o m m e n e n Resolu t ionen in e t w a d ie Waage , 
u n d w e n n m a n h ie r auch die mi t E n t h a l t u n g e n a n g e n o m m e 
n e n Reso lu t ionen zu den e ins t immigen zählt, so e rg ib t sich 
ein deut l iches Übergewicht der e ins t immigen über die k o n 
t rove r sen En t sche idungen . Gegenüber den für frühere Ze i t 
räume festges te l l ten Ergebn i s sen läßt sich also d e r T r e n d zu 
e ins t immigen En t sche idungen i m we i t e r en S i n n e k l a r bestä
tigen. 
Anmerkungen 
1 Vgl. hierzu und zum folgenden die Veröffentlichung des Autors: Majoritätsprinzip und Einstimmigkeit in den Vereinten Nationen — Konsequenzen und Grenzen staatlicher Gleichberechtigung in der Generalversammlung, Frankfurt 1978, S.47ff. 2 Vgl. C S . Manno, Weighted Voting in the United Nations General Assembly: A Study of Feasibility and Methods, Ann Arbor 1964, und Brinkmann (Anm.l), S.117ff. 
3 Vgl. Manno (Anm.2), S.136. 4 Vgl. K. Jacobsen, Some Aspects of United Nations Voting Patterns, in: Journal of Peace Research, 1969, S.341f.; er zeigt, daß viele kontroverse Entscheidungen bei Berücksichtigung der Enthaltungen in diesem Sinne von der absoluten Mehrheit angenommen wurden. 
5 Vgl. die Auszählung bei Manno (Anm.2), S.139. 6 Vgl. auch C.F. Alger, Decision Making in Public Bodies of International Organizations, in: D. Sidjanski (Hrsg.), Political Decision-Making Processes, Amsterdam 1973, S.205ff. 
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7 Vgl. z.B. UN-Doc. A/PV.289 v.28.9.1950, S.176: »If there are no objections, and if no delegation wishes a vote to be taken, I shall declare this draft resolution unanimously adopted by the General Assembly.« 
8 UN-Publ. E.55.V.2.Vol.1, Repertory of Practice of United Nations Organs, S.570-73, und die Ergänzungsbände Nr.l (1959), Nr.2 (1964), Nr.3 (1972). — Das >Repertory< sollte gemäß Resolution 796 (VIII) der Generalversammlung v.27.11.1953 einem doppelten Zweck dienen: die Entscheidungsfindung bei den Überlegungen hinsichtlich einer Charta-Revision erleichtern und zur Kenntnis der Charta, wie sie in der Praxis der UN-Organe angewandt wird, beitragen. 
9 Vgl. z.B. UN-Doc. A/PV.409 v.20.12.1952, S.452: »The draft resolutions contained in the report of the Fifth Committee were adopted without discussion.« 10 Repertory (Anm.8), S.572. 11 Vgl. F.Y. Chai, Consultation and Consensus in the Security Council, New York 1971. 12 Der Sicherheitsrat hat bis heute nur sehr grobe, provisorische Verfahrensregeln. Text s.VN 6/1976, S.188ff. 13 UN-Doc. A/7216, S.6 (Ubersetzung). 

14 UN-Doc. A/AC.105/PV.2 v.4.5.1962, S.5 (Ubersetzung). 15 S/Res/241 (1967) v.15.11.1967; Text s.VN 6/1967, S.203. 16 UN-Doc.S/PV.1378 v.15.11.1967, S.2 (Übersetzung). 17 International Court of Justice, Advisory Opinion of 21 June 1971: Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276(1970), S.33. 18 Vgl. Report of the Group of Experts on the Structure of the United Nations System: A New United Nations for Global Economic Cooperation, UN-Doc. E/AC.62/9 v.28.5.1975, das das für UNCTAD vorgesehene Konsensverfahren auch für die Generalversammlung empfiehlt. 
19 Vgl. R.N. Gardner, To Make The World Safe for Independece, in: The Interdependent, July-August 1975 (Special Issue: United Nations 30), S.143, und K. Waldheim, The UN in a Changing World, in: Studia Diplomatica 28, 1975, S.145ff. 20 UN-Doc. A/6955 v.ll.12.1967, S.87 (Übersetzung). 21 Vgl.dazu die detaillierte Regelung der Verhandlungen in Resolution 1995(XIX) der Generalversammlung v.30.12.1964, die UNCTAD als Organ institutionalisierte. 

Zur Rechtsverbindlichkeit von Willensakten 
der Generalversammlung 
Die Bestimmung des Rechtscharakters unter Verwendung von Artikel 38 des IGH-Statuts 

Können die Resolutionen und Deklarationen der Generalver
sammlung als Ausdruck der gemeinschaftlichen Willensbil
dung der Vereinten Nationen einen Beitrag zur Erzeugung 
von positivem Völkerrecht leisten? Das Völkerrecht unter
scheidet wie das nationale Recht zwischen formellen und 
materiellen Rechtsquellen. Formelle Rechtsquellen, die for
malisierten Erzeugungsarten des positiven Völkerrechts also, 
bilden die Grundlage der Rechtsordnung der Staatengemein
schaft. Da es im Völkerrecht keine umfassende Kodifikation 
gibt, bietet sich der Artikel 38 des Statuts des Internationalen 
Gerichtshofs (IGH) an, um den Bestand an formellen Rechts
quellen im Völkerrecht aufzuzeigen. Dieser Artikel1 führt die 
Völkerrechtsquellen an, die der Gerichtshof anzuwenden hat, 
um die ihm unterbreiteten Streitigkeiten nach Völkerrecht zu 
entscheiden. Das IGH-Statut ordnet die völkerrechtlichen 
Verträge, das Völkergewohnheitsrecht und die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze als die primären Rechtsquellen ein, die bei 
der Streitbeilegung durch den Internationalen Gerichtshof 
als Rechtsgrundlage anerkannt werden. Resolutionen und 
Deklarationen wären dann verbindliches Völkerrecht, wenn 
sie den Anforderungen dieser Rechtsquellen entsprächen. 

I. Die Rechtsstellung der Resolutionen und Deklarationen der 
Generalversammlung im System der Völkerrechtsquellen 

Die Zuständigkeit de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g zum Erlaß von 
Wi l l ensak ten umfaßt e inma l die Kompe tenz , r e ch t sve rb ind 
liche En tsche idungen zu treffen, u n d zum a n d e r e n die A b g a b e 
von Empfeh lungen . Dabe i d i f ferenzier t die C h a r t a d e r V e r 
e in ten Na t ionen in i h r e r Terminolog ie zwischen E m p f e h l u n g 
( recommendat ion) u n d Beschluß (decision). Diese Begriffe 
s ind nicht als jur is t i sche W e r t u n g zu v e r s t e h e n ; insbesondere 
>Beschluß< w i r d zum Teil a ls Oberbegr i f f für al le Wi l l ens 
a k t e (also g le ichbedeutend m i t >Resolution<) v e r w e n d e t — 
o h n e Rücksicht auf de ren I n h a l t (Art . 18,2 U N - C h a r t a ) oder 
auch im Sinne e iner rech tsverb ind l ichen En t sche idung 
(Art. 4,2). In de r P r a x i s e rgehen die Wi l l ensak te de r G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g in F o r m von Resolu t ionen (resolut ions, E n t 
schließungen) oder Dek la r a t i onen (declarat ions , Erklärungen) 
oder durch einfache Beschlüsse (decisions). Die Resolu t ion 
spricht gewöhnlich eine b e s t i m m t e E m p f e h l u n g aus oder tei l t 
e inen Beschluß mit , trifft e ine Fes t s te l lung oder ruf t e ine 
Ta t sache in Er inne rung 2 . Reso lu t ionen über wicht ige F r a 
gen bedürfen der Z u s t i m m u n g e iner Z w e i d r i t t e l m e h r h e i t 
(Art . 18,2). Sollen besonders wicht ige poli t ische oder recht l iche 
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Grundsätze z u m Ausdruck gebrach t w e r d e n , bezeichnet die 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g i h r e Wi l l ensak te als Dek la ra t i onen . Die 
übergeordnete B e d e u t u n g de r D e k l a r a t i o n e n w i r d auch durch 
i h r en Erlaß in besonders feierl icher F o r m d o k u m e n t i e r t . D e 
k l a r a t i o n e n mi t de r B e n e n n u n g >Charta< un te r s t r e i chen d e n 
besonde ren W e r t de r Rech t shand lung . 
Die Sa t zung de r Vere in t en Na t ionen ermächtigt d ie G e n e r a l 
v e r s a m m l u n g , b e s t i m m t e Ange legenhe i t en rechtsverb indl ich 
in F o r m eines Beschlusses zu entscheiden. Sie h a t die Befug
nis , sich e ine V e r f a h r e n s o r d n u n g zu geben (Art . 21 de r U N -
Char ta ) , über A u f n a h m e , S u s p e n d i e r u n g u n d Ausschluß von 
Mi tg l iedern zu beschließen (Art. 4—6), W a h l e n zu den O r g a 
n e n durchzuführen (Art. 23, Ar t . 61, Ar t . 97), N e b e n o r g a n e 
e inzuse tzen (Art . 22), A b k o m m e n mi t den Sonde ro rgan i s a t i o 
n e n zu genehmigen (Art. 63,1), den H a u s h a l t zu g e n e h m i g e n 
(Art . 17) u n d Aufs ich t s - (Art. 60) sowie Weisungs rech te 
(Art . 98) w a h r z u n e h m e n . Ersichtl ich ist, daß sich die Zustän
digkei t zu r F a s s u n g verb ind l icher Beschlüsse auf o r g a n i s a 
t ions in te rnes Recht beschränkt. Hie rvon ist die Ermächtigung 
z u r B e r a t u n g u n d E m p f e h l u n g zu un te r sche iden : gemäß 
Ar t . 10 d e r U N - C h a r t a kann , nach v o r a n g e g a n g e n e r Erörte
rung , die G e n e r a l v e r s a m m l u n g an die S t a a t e n E m p f e h l u n g e n 
r ichten, u n d z w a r in a l len (a l lgemeinen w ie speziellen) A n 
gelegenhei ten , sofern sie nicht be im S icherhe i t s ra t anhängig 
sind (Art. 12). Diese >Generalkompetenz<3 w i r d in Art . 11, 
Ar t . 13 u n d Ar t . 14 d e r C h a r t a konkre t i s i e r t . Diese E m p f e h 
l u n g e n de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g in F o r m von Reso lu t ionen 
oder D e k l a r a t i o n e n s ind Bes tand te i l de r Bez iehungen d e r O r 
ganisa t ion zu a n d e r e n Völkerrechtssubjekten; die A r t i k e l 10 
bis 14 rege ln die K o m p e t e n z e n in bezug auf die Außenbezie
h u n g e n zu den Mi tg l iedern . 
Zu prüfen ist nun , welchen Rech t scha rak te r diese Reso lu t io 
n e n u n d D e k l a r a t i o n e n haben , i n sbesonde re w ie sie in das 
Völkerrecht e inzuordnen sind. I m a l lgemeinen Sprachgebrauch 
be inha l t e t e ine E m p f e h l u n g e ine unve rb ind l i che Befürwor
tung . In de r a l lgemein akzep t i e r t en i n t e r n a t i o n a l e n T e r m i n o 
logie s te l len E m p f e h l u n g e n R e c h t s h a n d l u n g e n dar , welche 
für den A d r e s s a t e n ke ine Verb ind l ichke i t besi tzen4 . Bei de r 
E r a r b e i t u n g der C h a r t a de r Vere in t en Na t ionen auf de r K o n 
ferenz von S a n Franz i sko w u r d e de r A n t r a g de r Ph i l ipp inen 5 
e indeu t ig abge lehnt , d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g Leg i s l a t ivbe 
fugnisse einzuräumen. Die Rechtsverb indl ichke i t von Reso lu 
t ionen könnte a l le rd ings auch a u f g r u n d a n d e r e r F o r m e n d e r 
Rech t se rzeugung e inge t re t en sein. U n b e s t r i t t e n ist in de r 
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Völkerrechtswissenschaft, daß Dek la ra t ionen , d ie e ine w e s e n t 
l iche Rech t saussage treffen, d e n A u s g a n g s p u n k t für die A u s 
b i l dung von völkerrechtlichen N o r m e n b i lden können6. Sie 
s te l len e ine ma te r i e l l e Rechtsquel le dar , we lche die B i ldung 
n e u e n Völkerrechts vo rbe re i t en helfen. Sie können z u m I n 
h a l t völkerrechtlicher Verträge w e r d e n . Klass ische Beispie le 
h i e r zu : auf de r G r u n d l a g e d e r A l lgeme inen Erklärung d e r 
Menschenrech te von 19487 w u r d e n die be iden I n t e r n a t i o n a 
l en P a k t e über bürgerliche u n d poli t ische sowie über w i r t 
schaftliche, soziale u n d ku l tu re l l e Rechte von 1966 a u s g e a r 
be i t e t ; ebenso b i lde t die Erklärung über die Bese i t igung a l le r 
F o r m 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 von 19638 die G r u n d l a g e 
für da s i n t e rna t i ona l e A b k o m m e n von 1965; d e r W e l t r a u m 
v e r t r a g v o n 1967 b e r u h t auf e iner Erklärung über die B e 
tätigung d e r S t a a t e n be i de r Er forschung u n d N u t z u n g des 
W e l t r a u m s von 19639. Reso lu t ionen können fe rne r A u s g a n g s 
p u n k t für die A u s b i l d u n g v o n Völkergewohnheitsrecht sein. 
Vorausse t zung hierfür ist, daß sich aus d e r Z u s t i m m u n g zu 
e iner Resolu t ion d ie Exis tenz e iner Rechtsüberzeugung a b 
le i ten läßt, die durch nachfolgende S t a a t e n p r a x i s bestätigt 
wi rd . Ebenso k a n n d e r I n h a l t e ine r Reso lu t ion zu e inem a l l 
geme inen Rech t sg rundsa tz w e r d e n , w e n n die S t a a t e n u n a b 
hängig v o n d e r A b s t i m m u n g z u m A u s d r u c k b r ingen , daß sie 
diese P r inz ip i en als verb ind l ich a n e r k e n n e n . 
Dieser g e m e i n s a m e A n s a t z w i r d v o n e iner A n z a h l S t aa t en , 
a b e r auch von Völkerrechtswissenschaftlern d a h i n g e h e n d e r 
we i t e r t , daß sie D e k l a r a t i o n e n m i t s o g e n a n n t e m >normativem< 
I n h a l t als formel le Rechtsque l le ansehen 1 0 . Als Beispiele 
w e r d e n u n t e r a n d e r e m angeführt: 
— die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 

koloniale Länder und Völker (A/Res/1514(XV) vom H.Dezem
ber 1960), 

— die Erklärung über die ständige Souveränität über die natür
lichen Ressourcen (A/Res/1803(XVII) vom 14.Dezember 1962), 

— die Erklärung über die Grundsätze für die Nutzung des Mee
resbodens und des Meeresuntergrundes jenseits der Grenzen 
nationaler Jurisdikt ion (A/Res/2749(XXV) vom 17.Dezember 
1970), 

— die Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbei t zwischen den 
Staaten im Sinne der Charta der Vereinten Nationen (A/Res/2625 
(XXV) vom 24,Oktober 1970), 

— die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staa
ten (A/Res/3281(XXIV) vom 12.Dezember 1974), 

— die Erklärung über die Vertiefung und Festigung der in ter
nationalen Entspannung (A/Res/32/155 vom 19.Dezember 1977). 

H ie r soll n u n ke ine Ana ly se e inze lner Dek la ra t ionen , son
d e r n e ine a l lgemeine B e t r a c h t u n g d e r Wi l l ensak t e d e r G e 
n e r a l v e r s a m m l u n g v o r g e n o m m e n w e r d e n . Die W e r t u n g als 
formel le Rechtsque l le w i r d in sbesonde re d a n n re l evan t , 
w e n n D e k l a r a t i o n e n i m Wide r sp ruch zu V e r t r a g s - u n d G e 
wohnhe i t s r ech t s t ehen oder über d e r e n I n h a l t h i n a u s g e 
hen11 . Dies geschieht in l e tz te r Zei t häufiger, da ein Teil d e r 
UN-Mi tg l i ede r die Reso lu t ionen als e in geeignetes Mit te l z u r 
»Verwirklichung d e r P l a n u n g s - u n d S teue rungs funk t ion 
e ines neuen , p rogress iven Völkerrechts«12 ans ieh t . 
»Daß Deklarationen infolge ihrer hohen Publizität, der Autorität 
des Gremiums, dem sie entstammen, und der Stärke der politi
schen Kräfte, die hinter ihnen stehen, in der internationalen Pol i 
tik eine gewichtige Position gewinnen können und durch stete 
Wiederholung (recitation) und Anwendung in den Entschließun
gen und Stel lungnahmen der Organe der Vereinten Nationen ein 
erhebliches politisches Gewicht erlangen können, läßt sich nicht 
übersehen.«1* 
U m a b e r zu e ine r recht l ichen B i n d u n g s w i r k u n g zu k o m m e n , 
müssen die D e k l a r a t i o n e n d ie Vorausse t zungen von formel len 
Rechtsque l len erfüllen. 

II. Resolutionen und Deklarationen als formelle Rechtsquelle 
gemäß Artikel 38 des IGH-Statuts 

Eine Rechtsverb indl ichke i t könnte sich auch e rgeben , w e n n 
Dek la r a t i onen e ine Völkerrechtsquelle gemäß Art.38 des I G H -
S t a t u t s wären. Art .38 enthält in Absa tz 1 die T r i a s d e r a l l 

geme in a n e r k a n n t e n fo rmel len Völkerrechtsquellen. Ob diese 
Vorschrif t e inen abschließenden Rech t sque l l enka ta log auf
stell t , i s t n icht u n b e s t r i t t e n . Z u m i n d e s t i n d e r wes t l i chen 
Völkerrechtstheorie gil t d e r A r t i k e l als a l lgemein a n e r k a n n t e 
Rech t sque l l engrund lage . D a e ine Ergänzung b i she r n ich t e r 
folgt ist, soll de r Versuch gemach t w e r d e n , die Entschließun
gen d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n t e r d iesen A r t i k e l zu s u b s u 
mie ren . 
Vorausse t zung für e inen Rech t s se tzungsak t ist i m Völker
recht ebenso w i e i m n a t i o n a l e n Recht die Zuständigkeit des 
e r l a s senden Organs . Wie be re i t s festgestel l t , h a t d ie G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g ke ine d i r e k t e Legis la t ivbefugnis a u f g r u n d 
d e r C h a r t a . Gemäß A r t . l 3 , l a d e r U N - C h a r t a h a t sie d ie 
Aufgabe , U n t e r s u c h u n g e n zu v e r a n l a s s e n u n d E m p f e h l u n g e n 
zu geben mi t d e m Ziel, e ine p rogress ive F o r t e n t w i c k l u n g des 
Völkerrechts u n d se ine Kodi f ika t ion zu fördern, a b e r selbst 
ke ine Befugnis , Völkerrecht zu kodif iz ieren. E ine Zuständig
k e i t s e r w e i t e r u n g k a n n abe r — abgesehen von e ine r fo rme l 
len Satzungsänderung gemäß Art.108 de r U N - C h a r t a — auch 
du rch ständige, als Recht a n e r k a n n t e Übung oder du rch f o r m 
losen zwischens taa t l ichen K o n s e n s erfolgen, da die U N -
C h a r t a e in völkerrechtlicher V e r t r a g ist, auf dessen Abände
r u n g d ie a l lgemein bei Änderung völkerrechtlicher Verträge 
ge l t enden Grundsätze A n w e n d u n g f inden. 
Grundsätzlich w e r d e n bei e ine r K o m p e t e n z e r w e i t e r u n g z u r 
Rechtsse tzung d e n Mi tg l i edern n e u e Rechtspf l ichten a u f e r 
legt . Desha lb w i r d die Auffassung ver t re ten 1 4 , daß u n t e r 
B e a c h t u n g v o n Art.2,1 d e r U N - C h a r t a (souveräne Gleich
he i t a l le r Mitgl ieder) es er forder l ich ist, daß ebenso w ie b e i 
e ine r Chartaänderung eine Z w e i d r i t t e l m e h r h e i t d e r M i t 
gl ieder d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g einschließlich al ler Stän
digen Mi tg l ieder des S icherhe i t s ra t s durch i h r e P r a x i s oder 
ausdrücklich die D e k l a r a t i o n a n e r k e n n e n müssen, u m e ine 
Rechtsverb indl ichke i t zu e rzeugen . Diese Mehrheitsverhält
nisse k o m m e n e iner ve r t r ag l i chen V e r e i n b a r u n g de r K o m p e 
t e n z e r w e i t e r u n g gleich. E ine a n d e r e Ansicht1 5 spr icht n u r 
Dek la ra t ionen , die die C h a r t a aus legen u n d e ins t immig a n g e 
n o m m e n w e r d e n , e ine Rech tsverb ind l ichke i t zu u n d begrün
det so e ine Zuständigkeit d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g . D a a b e r 
a u f g r u n d de r Mehrheitsverhältnisse in d e n Vere in t en N a t i o 
n e n bei grundsätzlichen F r a g e n d e r a r t qual i f iz ier te M e h r h e i 
t en se l ten sind, k a n n es auf d iese Weise zu ke ine r Zustän
digke i t s e rwe i t e rung k o m m e n . 
U m t ro t zdem e ine Quas i leg is la t iv funkt ion de r G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g zu begründen, h a t e in n iger ian ischer Völkerrechts
wissenschaft ler1 6 auf das demokra t i s che Mehrhe i t sp r i nz ip 
v e r w i e s e n : Die für die Resolu t ion vo t i e renden S t a a t e n wür
den durch die Z u s t i m m u n g g e b u n d e n ; e ine B i l d u n g s w i r k u n g 
t r e t e a b e r auch für die S t i m m e n t h a l t u n g übenden S t a a t e n 
u n d für die ausdrücklich g e g e n s t i m m e n d e n S t a a t e n a u f g r u n d 
des demokra t i schen Mehrhe i t sp r inz ip s ein. Dieser F o r d e r u n g 
nach demokra t i schen Grundsätzen bei de r Beschlußfassung, 
die von a n d e r e r Se i te »völkerrechtliche H o l z h a m m e r m e t h o 
de«17 bezeichnet w u r d e , k a n n nicht gefolgt w e r d e n , da d ie 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e r a d e ke in W e l t p a r l a m e n t ist . Z u m 
Teil w i r d auch e ine Dre iv i e r t e lmehrhe i t als aus re i chend a n 
gesehen. D a die S t a a t e n d e r Dr i t t en Wel t über e ine solche 
M e h r h e i t verfügen, wäre so ein Weg geschaffen, das V e t o 
recht de r Großmächte i m S icherhe i t s ra t zu übergehen. 
Die von de r D r i t t e n Wel t für die G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e a n 
sp ruch te Leg is la t ivgewal t h a t e inen pol i t i schen H i n t e r g r u n d . 
Es w i r d auf d i e sem Weg versucht , soziale u n d poli t ische F o r 
d e r u n g e n du rch ein Quas i leg is la t ivorgan recht l ich zu leg i t i 
mie ren , u m e ine Rech t sg rund lage für d e n Ausgleich des 
>Nord-Süd-Gefälles<, für die Revis ion d e r a ls unge rech t 
e m p f u n d e n e n W e l t o r d n u n g zu schaffen. Die G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g w i r d als das O r g a n de r Ve re in t en Na t ionen v e r 
s t anden , in d e m die Mehrheitsverhältnisse unabhängig v o m 
wir tschaf t l ichen Mach tpo ten t i a l i m S i n n e d ieser S t a a t e n b e 
einflußt w e r d e n können. Daß sich d ie Großmächte auf d iese 
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Weise nicht festgelegt wis sen wol len , w i r d nicht überra
schen. 
Somi t is t e ine V e r f a s s u n g s w a n d l u n g zur Rechtsse tzungsbefug
nis i n n e r h a l b von Art .13, 1 de r U N - C h a r t a nicht festzustel len, 
da w e d e r durch Gewohnhe i t s r ech t noch durch zwischens taa t 
l ichen K o n s e n s e ine E r w e i t e r u n g vollzogen w u r d e . 
U m t r o t z d e m zu e iner völkerrechtlichen Verpf l ich tung im S i n 
n e des Art.38 des I G H - S t a t u t s zu k o m m e n , k a n n auch auf d ie 
recht l iche Qual i f ikat ion d e r D e k l a r a t i o n e n abges te l l t w e r 
den . Es könnte eine Wei t e rb i ldung des N o r m s e t z u n g s v e r f a h 
r e n s in de r F o r m vor l iegen, daß Resolu t ionen, unabhängig 
v o n de r Rechtsse tzungsbefugnis de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , 
d e n A n f o r d e r u n g e n des Art .38 en t sp rechen u n d so eine for 
me l l e Rechtsquel le b i lden . Abzus te l l en ist dabe i auf e m p i r i 
sche Beobachtungen , i nwiewe i t d ie S t a a t e n bei d e r rech t l i 
chen Ause inande r se t zung diese Erklärungen als Entsche i 
dungsh i l fen v e r w e n d e n u n d in we lchem Sinn. — Die Z u s t i m 
m u n g zu e iner Resolut ion könnte e ine ve r t r ag l i che B i n d u n g 
i m S i n n v o n Art.38,1 b e w i r k e n . D a n n müßte die i m förmli
chen A b s t i m m u n g s v e r f a h r e n erklärte Z u s t i m m u n g A u s d r u c k 
des ve r t r ag l i chen Bindungswi l l ens sein. So w i r d angeführt18, 
daß ein Vo tum für eine D e k l a r a t i o n e ine solche recht l iche 
Verpf l ich tung begründet. Dies ist be i d e r M i t w i r k u n g a m Z u 
s t a n d e k o m m e n e iner Resolu t ion abzu lehnen . Obwoh l die 
S t a a t e n v e r t r e t e r be i d e r A b s t i m m u n g auf Weisung des E n t 
sendes taa te s hande ln , w i r d diese Wei sung häufig v o n po l i t i 
schen Zielen u n d Aufgaben des O r g a n s b e s t i m m t sein; dies 
ist desha lb s innvoll , da d e r v o t i e r e n d e S t a a t nicht von e iner 
ve r t r ag l i chen B i n d u n g auszugehen b rauch t . Auch s ind e ine 
S t i m m e n t h a l t u n g u n d ein ausdrücklich erklärter W i d e r 
spruch nicht mi t e ine r ve r t r ag l i chen B i n d u n g in Übereinstim
m u n g zu b r ingen . Z u d e m ist in d e n me i s t en na t i ona l en V e r 
fassungen e ine Rat i f ika t ion durch das P a r l a m e n t festgelegt, 
so daß UN-Deleg ie r t e ke ine Befugnis zum Vertragsabschluß 
h a b e n . Somi t l iegt ke ine Rechtsque l le im S inn von Art .38, la 
des I G H - S t a t u t s vor . 
Dek l a r a t i onen könnten fe rne r a l s Völkergewohnheitsrecht 
(Art. 38,1b) g e w e r t e t w e r d e n . Für die E n t s t e h u n g von Völ
ke rgewohnhe i t s r ech t w e r d e n zwei Vorausse tzungen au fge 
s te l l t : e ine e inhei t l iche u n d k o n s t a n t e Übung sowie d ie 
Rechtsüberzeugung d e r S taa t en , daß i h r H a n d e l n rechtmäßig 
ist. Daß Dek la r a t i onen A u s g a n g s p u n k t für Gewohnhe i t s r ech t 
sein können, w u r d e be re i t s festgestel l t . 
Könnte das A b s t i m m u n g s v e r h a l t e n als S t a a t e n p r a x i s g e w e r 
t e t w e r d e n ? Dies würde bedeu ten , daß das Er fo rde rn i s e ine r 
beständigen Übung durch e ine u m f a s s e n d e Z u s t i m m u n g zur 
Resolu t ion erfüllt wäre. Die in d iesem S inne v e r t r e t e n e Auf
fassung1 9 geht davon aus , daß Reso lu t ionen kons t i t u t i v für 
die S t a a t e n p r a x i s sind, da die Z u s t i m m u n g ein fo rma le r A k t 
des jewei l igen S taa t e s ist, so daß es ke ine r fakt i schen B e 
kräftigung m e h r bedarf . Dies s t eh t i m Gegensa tz zu de r 
überwiegenden Völkerrechtslehre20. Insbesonde re d ie i n t e r 
na t i ona l e Rechtsprechung 2 1 legt be i de r H e r a u s b i l d u n g e iner 
s te t igen u n d e inhei t l ichen Übung einen s t r engen Maßstab an. 
Dagegen sind die A n f o r d e r u n g e n a n die D a u e r de r Übung 
nicht so wei t re ichend: auch e ine kürzere Fr i s t k a n n a u s r e i 
chend sein. Vorausse tzung ist auf j e d e n Fa l l e ine in sich g e 
schlossene Übung. Z u s a m m e n f a s s e n d läßt sich sagen, daß 
eine S t a a t e n p r a x i s d e r Mi tg l i eds taa ten außerhalb der O r g a n i 
sa t ion erforderl ich ist. Z u d e m A b s t i m m u n g s v e r h a l t e n muß 
wei t e r e s h i n z u k o m m e n , b e v o r e in Ansp ruch auf S t a a t e n p r a 
x is e r h o b e n w e r d e n kann2 2 . Würde m a n sich auf d ie Erklä
r u n g d e r UN-Deleg ie r t en beschränken, käme es zu e iner R e 
d u z i e r u n g des ge l tenden Gewohnhei t s rech isbegr i f f auf d ie 
Äußerung de r Rechtsüberzeugung. B r i n g t ein Mitgl ied de r 
Vere in t en Na t ionen vor, be i oder nach de r A b s t i m m u n g über 
eine D e k l a r a t i o n z u m Ausdruck , daß es a u f g r u n d se iner 
Rechtsüberzeugung zuges t immt ha t , k a n n h ie r in das s u b j e k 
t ive Er fo rde rn i s d e r Gewohnhe i t s r ech t sb i ldung l iegen. D a 
jedes a b s t i m m e n d e Mitgl ied g e n a u weiß, daß es m i t d e r 
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Z u s t i m m u n g ke ine Verpf l ich tung e ingeht , muß das M o m e n t 
de r n o r m a t i v e n Wer t s e t zung h i n z u k o m m e n . Das so geäußerte 
Rechtsbewußtsein ist d a n n A u s g a n g s p u n k t e iner G e w o h n 
he i t s rech t se rzeugung . 
U m t r o t z d e m eine S u b s u m t i o n u n t e r d e n Bereich des G e 
wohnhe i t s r ech t s zu erre ichen, ist de r Begriff des »instant 
c u s t o m a r y i n t e r n a t i o n a l law< geprägt worden 2 3 . H ie rbe i w i r d 
die Z u s t i m m u n g zu e iner Dek la ra t ion , d ie selbst ausdrücklich 
auf die u n t e r den Mi tg l i eds taa ten b e s t e h e n d e Rechtsüberzeu
g u n g h inweis t , a ls das einzige kons t i t u t i ve E l e m e n t des Völ
ke rgewohnhe i t s r ech t s gewer te t , o h n e daß es e iner S t a a t e n p r a 
x is bedarf . Somi t würde eine s p o n t a n e Verb ind l ichke i t e i n 
t r e t en . Diese A r t d e r Schaffung v o n R e c h t s n o r m e n w i r d 
überwiegend abgelehnt2 4 . E ine solche Z u s t i m m u n g würde 
zu e iner u n m i t t e l b a r e n Verb ind l ichke i t führen, die mi t d e n 
t r ad i t ione l l en A n f o r d e r u n g e n a n das Völkergewohnheitsrecht 
nicht übereinstimmt. Charak te r i s t i s ch für das G e w o h n h e i t s 
recht ist, daß a n d e r s als bei Gesetz oder völkerrechtlichem 
V e r t r a g ke in g e n a u e r E n t s t e h u n g s z e i t p u n k t vorl iegt , sonde rn 
daß es nach e inem Entwicklungsprozeß zu formel lem Recht 
wi rd . Ble ib t m a n bei dem ge l t enden G e w o h n h e i t s r e c h t s b e 
griff, ist e in »instant c u s t o m a r y law< nicht d e n k b a r . Somi t 
s ind D e k l a r a t i o n e n ke ine formel len Rechtsque l len gemäß 
Art .38, lb des I G H - S t a t u t s . 
Könnte eine m i t e ine r großen M e h r h e i t beschlossene Reso lu 
t ion die Fes t s t e l lung e ines a l lgemeinen Rech t sg rundsa tzes 
(Art.38,lc) b e w i r k e n ? Al lgemeine Rechtsgrundsätze b i lden 
sich auf de r G r u n d l a g e des übereinstimmenden i n n e r s t a a t 
l ichen Rechts u n d s ind auf d e n zwischens taa t l ichen V e r k e h r 
übertragbar oder sie s ind in a n d e r e r Weise »von d e n K u l 
turvölkern anerkannt« w o r d e n . Ob a l lgemeine R e c h t s g r u n d 
sätze formel le Rechtsque l len b i lden , ist n icht ganz u n b e s t r i t 
t en . Nach e iner Ansicht2 5 s t ehen sie außerhalb des Völker
rechts u n d en twicke ln sich nach e igenen Gesetzen, vor a l l em 
nach d e n sich w a n d e l n d e n inne r s t aa t l i chen Rechtszuständen 
u n d -au f fas sungen u n d den h i e r a u s i m Wege de r ve rg le ichen-
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d e n Ana ly se zu g e w i n n e n d e n Ergebnissen . Die osteuropäische 
Völkerrechtslehre geh t davon aus , daß es zwischen d e n k a p i 
ta l is t ischen u n d sozialist ischen Rech t ssys temen ke ine überein
s t i m m e n d e n Rechtsgrundsätze geben k a n n . Da a b e r a l lge 
m e i n e Rechtsgrundsätze nach V e r t r a g s - u n d G e w o h n h e i t s 
recht i m Art .38 aufgeführt w e r d e n , s ind sie als selbständige 
Rechtsquel len a n z u e r k e n n e n . Al lgemeine Rechtsgrundsätze 
sind nicht n u r solche, die aus d e m inner s t aa t l i chen Recht 
übernommen w e r d e n . Hierzu s ind auch solche Grundsätze zu 
rechnen, die sich als F o r m p r i n z i p i e n in de r i n t e r n a t i o n a l e n 
Gesellschaft selbst herausbi lden 2 6 . E in solcher außerhalb der 
na t iona len Rech t so rdnung s t e h e n d e r G r u n d s a t z könnte durch 
e ine D e k l a r a t i o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g aufgeste l l t w e r 
den. I s t dies zutreffend, so käme es zu e iner Rechtsb i ldung, 
ohne daß w i e be im Gewohnhe i t s r ech t e ine k o n s t a n t e u n d 
einhei t l iche Übung h i n z u k o m m e n muß. Entschließungen der 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g können lediglich e ine V e r m u t u n g für 
das Vorl iegen eines n e u e n Rech t sg rundsa tzes begründen, 
w e n n sie zu diesem Zweck besonders vorbe re i t e t w o r d e n 
sind u n d bei oder gelegent l ich de r A b s t i m m u n g von e iner b e 
ze ichnenden Mehrhe i t de r S t a a t e n als Ref lekt ion eines so l 
chen Rech t sg rundsa tzes aufgefaßt w e r d e n . »Die A u s a r b e i 
t u n g des in F r a g e k o m m e n d e n Textes , die Umstände se i 
n e r Verabsch iedung u n d evt l . später erfolgte Erklärungen 
sind für das Ergebn i s entscheidend«27. Die D e k l a r a t i o n setzt 
also selbst ke in neues Recht ; sie ist n u r e in Indiz, daß ein a l l 
gemein a n e r k a n n t e s Rechtspr inz ip vor l iegt . Da noch e ine 
ausdrückliche A n e r k e n n u n g de r S t a a t e n h i n z u k o m m e n muß, 
sind Dek la r a t i onen ke ine Rechtsque l len gemäß Art .38, lc . S o 
mi t ist e ine d i r e k t e S u b s u m t i o n u n t e r Art.38,1 des I G H - S t a 
tu t s nicht möglich. 

III. Artikel 38 des IGH-Statuts — 
keine abschließende Regelung 

Fragl ich ist, ob de r Rech t sque l l enka ta log des Art.38 e ine u m 
fassende Aufzählung der Völkerrechtsquellen be inha l t e t . Als 
G r u n d l a g e des I n t e r n a t i o n a l e n Gerichtshofs zu r S t r e i tbe i l e 
g u n g ist e r sicherlich umfas send ; e ine E r w e i t e r u n g bedar f 
des ausdrücklichen Ver fah rens . I m Hinbl ick auf die a l lge 
me ine Rech t sque l l en lehre w i r d m a n nicht davon ausgehen 
können, daß ein abgeschlossener Prozeß der Rech t sen twick
lung vorl iegt . In sbesonde re k a n n das I G H - S t a t u t von 1919 
die heu t ige Rech t sen twick lung nicht m e h r widersp iege ln . 
»Einen n u m e r u s c lausus de r Rechtsque l len k a n n es nicht g e 
ben«28. 
So w i r d angeführt29, daß die Aufzählung des n o r m a t i v e n 
Mate r i a l s durch Art.38 nicht erschöpfend ist u n d für die 
Ergänzung durch we i t e r e Ka tego r i en offen ist u n d i h r e r b e 
darf. D e k l a r a t i o n e n könnten eine n e u e Rechtsquel le , in de r 
R a n g o r d n u n g d e n a l lgemeinen Rechtsgrundsätzen folgend, 
sein. Diese Lösung könnte das Phänomen des >instant law< 
m i t e inbeziehen. Es w i r d d a r i n e ine m o d e r n e V a r i a n t e spon 
t a n e r Völkerrechtsbildung gesehen u n d z w a r in der Fo rm, 
daß eine A r t g e m e i n s a m e r Schne l l reak t ion auf plötzlich auf
t r e t e n d e Exis tenzf ragen erfolgt (beispielsweise K e r n s p a l 
tung , Weltraumerschließung, Umweltzerstörung, Vern ich tung 
biologischer Ga t tungen) . Hie rbe i könnten quas i - e in s t immige 
Entschließungen über die i h n e n e igene ma te r i e l l e B i n d u n g 
h i n a u s durch g e m e i n s a m e n Rechtswi l len e ine Völkerrechts
regel durchsetzen. K o m m e n die Vorausse t zungen des Völker
gewohnhe i t s rech t s hinzu, w i r d dadurch die Ge l tungskra f t v e r 
stärkt. 
Eine a n d e r e These h ie rzu lautet3 0 , daß formloser zwischen
s taa t l icher Konsens nicht n u r als die ursprünglichste Völker
rechtsquel le anzusehen ist, a u f g r u n d de re r die we i te ren , m e h r 
fo rmgebundenen e n t s t a n d e n sind, sonde rn daß formloser 
Konsens die förmlichen Rechtsque l len w e i t e r h i n in e inem 
S inn überlagert, daß durch ihn diese Rechtsquel len w e i t e r 
gebi ldet u n d ergänzt w e r d e n können. Al le rd ings re icht de r 
Vorgang de r A n n a h m e e iner Dek la ra t i on als solcher, selbst 

w e n n die A n n a h m e o h n e G e g e n s t i m m e erfolgt ist, n icht aus . 
Es muß v ie lmehr de r Nachweis bekräftigt w e r d e n , daß die 
S t a a t e n die Entschließung übereinstimmend a n e r k e n n e n . V o r 
ausse tzung für die E r w e i t e r u n g des Art.38 des I G H - S t a t u t s 
ist aber , daß die S taa tengemeinschaf t e ine g e m e i n s a m e 
G r u n d l a g e a n e r k e n n e n muß, i n d e m sie e in solches E r w e i t e 
r u n g s v e r f a h r e n durch e inen G r u n d k o n s e n s akzept ie r t . Dies 
ist bis je tz t n icht s ichtbar geworden . V ie lmehr s ind zu d e n 
me i s t en Dek la r a t i onen m i t > n o r m a t i v e m < I n h a l t Erklärungen 
abgegeben worden , die Einschränkungen in bezug auf die 
R e c h t s w i r k u n g e n machen . M i t u n t e r s t i m m e n die be t rof fenen 
S t a a t e n auch d i r ek t gegen die Dek la ra t i onen . Z u e iner 
Rech t se rzeugung auf d e m Weg de r E r w e i t e r u n g des Art .38 
ist es b i she r nicht gekommen , da »die wei t r e i chende G e g e n 
sätzlichkeit de r Wertvorstellungen«31 in de r heu t igen i n t e r 
na t i ona l en Gemeinschaf t zu ke ine r Übereinstimmung führt. 
>Normative< D e k l a r a t i o n e n w e r d e n auch als völlig n e u e g e 
nere l le Völkerrechtsquellen angesehen 3 2 . Dabe i w i r d von 
e inem »internationalen Rechtsschöpfungsverfahren«33 g e 
sprochen. Diese Rich tung w e n d e t nicht d ie a l lgemein a n e r 
k a n n t e n Grundsätze des Gesetzesrechts an, nämlich eine 
Uberprüfung a n h a n d de r b e s t e h e n d e n Völkerrechtsquellen. 
Vie lmehr w e r d e n die Resolu t ionen außerhalb des A n w e n 
dungsbere iches von Art.38 des I G H - S t a t u t s anges iedel t . M a n 
geh t davon aus, daß Dek la r a t i onen gemäß Ar t . l 3 , l a d e r U N -
C h a r t a r ech t se rzeugenden C h a r a k t e r h a b e n . Die Zuständigkeit 
der G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d d a m i t begründet, daß d e r 
Zweck eines Ver t rages , de r die Ver fas sung e iner i n t e r n a 
t iona len Organ i sa t ion bi ldet , auch al le nicht ausdrücklich 
erwähnten Mittel , d ie zu r E r re i chung des Zweckes n o t w e n d i g 
sind, e r l aub t . »Mit d e m Zweck de r Ver fassung w i r d d ie 
b i n d e n d e W i r k u n g i h r e r Maßnahmen mitgedacht , wei l a n d e r s 
die Zie lse tzung de r Organ i sa t ion nicht erfüllt w e r d e n 
kann«34. Die Zuständigkeit de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g würde 
sich aus de r Zie lse tzung d e r Vere in t en Nat ionen , festgelegt 
in de r Präambel u n d A r t . l de r U N - C h a r t a , e rgeben . Die 
Verb indl ichke i t de r D e k l a r a t i o n e n soll nach dieser A u f f a s 
sung a u f g r u n d von E ins t immigke i t bez iehungsweise a u f g r u n d 
e ines qual i f iz ier ten Mehrheitsverhältnisses e in t re ten . H inzu 
k o m m e n muß eine k o n s e q u e n t e W i e d e r h o l u n g u n d Bestäti
g u n g de r in d e r Erklärung aufges te l l ten Grundsätze durch 
die Organ i sa t ion selbst . So würde durch >recitation< e ine 
frühere D e k l a r a t i o n du rch e ine spätere verbindl ich. »Diese 
so begründeten Maßnahmen würden, w e n n sie sich in d e r 
Zei t bewähren, d. h . also durch e ine l a n g a n d a u e r n d e Übung 
in de r i n t e r n a t i o n a l e n Organ i sa t ion i m m e r w i e d e r beschlos
sen u n d vol lzogen werden , z u m S t a a t e n g e m e i n s c h a f t s - G e 
wohnheitsrecht«35. Dabe i w i r d von e iner >new b r a n c h of 
c u s t o m a r y law< gesprochen. Daß eine formel le Rechtsquel le 
durch die Ver fah rens techn ik de r W i e d e r h o l u n g en t s t ehen soll, 
ist jedoch nicht überzeugend. Die Bestätigung der in den 
v o r h e r g e h e n d e n Dek la r a t i onen aufges te l l ten Grundsätze 
k a n n woh l die Richt l in ien de r Pol i t ik de r Wel to rgan i sa t ion 
in b e s t i m m t e r Weise fest legen. W e n n von e iner v e r b i n d 
l ichen W i r k u n g gesprochen w e r d e n k a n n , d a n n n u r insoweit , 
daß die Vere in t en Na t ionen selbst a n solch g r u n d l e g e n d e 
Erklärungen g e b u n d e n sind. E ine n e u e genere l le Rechtsque l le 
ist abe r nicht en t s t anden . 
Die Rechtsverb indl ichke i t von Dek la ra t i onen w i r d von a n 
d e r e r Sei te auch d a r a u s abgelei te t , daß diese Erklärungen 
eine au then t i sche In te rp re ta t ion 3 6 de r C h a r t a b e i n h a l t e n u n d 
desha lb die gleiche Rech t swi rksamke i t w ie die C h a r t a h a b e n . 
Vorausse t zung h ie rzu sei die e ins t immige A n n a h m e u n d die 
B e h a n d l u n g grundsätzlicher F r a g e n de r S t a a t e n b e z i e h u n g e n . 
I n t e r p r e t a t i o n ist die Aus legung be re i t s ge l t enden Rechts . 
Auch bei de r B e r a t u n g in S a n F ranz i sko ist ausdrücklich fes t 
ges te l l t worden , daß jedes O r g a n d e r Ve re in t en Na t ionen b e 
ru fen ist, die C h a r t a auszulegen. Interpretationsbeschlüsse 
präzisieren den I n h a l t de r C h a r t a . Dabe i ist unbes t r i t t en , daß 
eine verb ind l iche Aus legung de r S a t z u n g vorl iegt , falls sich 
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die Aus l egung i m R a h m e n des Sa tzungszwecks hält u n d 
nicht als de r C h a r t a widersprechend , e r w e i t e r n d oder ergän
zend a n e r k a n n t wi rd . Die Fes ts te l lung , ob sich e ine D e k l a 
r a t i on i n n e r h a l b dieses R a h m e n s bewegt , läßt sich, j e nach der 
Sicht des Be t rach te r s , meis t nicht e indeu t ig t re f fen ; i n sbe 
sonde re die lückenfüllende Aus legung ist schwer e inzuord 
nen . Aus legungen , die als au then t i sche I n t e r p r e t a t i o n v e r 
s t a n d e n w e r d e n u n d somit B i n d u n g s w i r k u n g ausüben sol
len, bedürfen desha lb de r Mehrhe i t d e r S t a a t e n gemäß 
Art.108 u n d 109 der U N - C h a r t a (Verfahren d e r Chartaände
r u n g u n d de r Char ta revis ion) . 
Von d e r au then t i schen ist die a u t o r i t a t i v e C h a r t a i n t e r p r e t a 
t ion zu un te rsche iden . Die au to r i t a t i ve Aus l egung durch E r 
klärungen wie e t w a die Erklärung über freundschaft l iche 
Bez iehungen u n d Z u s a m m e n a r b e i t zwischen den S t a a t e n u n d 
d ie Erklärung über die Ver t ie fung u n d Fes t i gung de r i n t e r 
n a t i o n a l e n E n t s p a n n u n g de r G e n e r a l v e r s a m m l u n g prägt die 
mögliche Ause inande r se t zung über die B e d e u t u n g von b e 
s t i m m t e n Chartagrundsätzen oder a l lgemeinen Regeln des 
Völkerrechts. Somit l iegt ke ine Völkerrechtsnorm vor, die 
die gleiche W i r k u n g w ie die C h a r t a ha t . 
IV. Resolutionen und Deklarationen als materiel le Rechts

quelle mit faktischer Bindungswirkung? 
Z u m A u s g a n g s p u n k t zurückkehrend ist zu un te r suchen , w e l 
che tatsächliche W i r k u n g von D e k l a r a t i o n e n ausgeht . Al l 
geme in w i r d ane rkann t , daß diese Erklärungen rech tsb i ldende 
W i r k u n g haben . Es ist wen ig zweifelhaft , daß sie das K l i m a 
des i n t e rna t iona l en Rechts berührt h a b e n u n d auch beträcht
lichen Einfluß darauf hat ten3 7 . D e k l a r a t i o n e n können die N e u 
b i l d u n g b e s t i m m t e r P r inz ip ien e in le i ten oder e iner im Gang 
bef indl ichen Entwick lung zu en t sche idendem Durchbruch v e r 
helfen. Sie können als »rechtliche Argumentationshilfe«38 
in die Deba t t e eingeführt w e r d e n ; sie legen e inen »Argu
mentationsrahmen«39 für die künftige Ause inande r se t zung 
fest. Auch der I n t e rna t i ona l e Gerichtshof bez ieh t in n e u e r 
Zei t d ie Bedeu tung von Reso lu t ionen de r G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g als e inen Prozeß der Rech t se rzeugung m i t ein40. 
E ine Besonderhe i t des Völkerrechts ist die Exis tenz versch ie 
d e n e r G r a d e von Gel tungskraf t 4 1 : d e r Rech t sen twick lungs 
prozeß ist auch in den Vors tad ien vor Er re i chung de r G e l 
tungsschwel le in seiner Präzedenzwirkung re levan t . Es ist 
zu un te r suchen , welche Präzedenzwirkung Dek la r a t i onen z u 
k o m m t , wobei auf das A b s t i m m u n g s v e r h a l t e n der S t a a t e n 
abzus te l l en ist. Ein S t a a t ist a n die E r w a r t u n g e n gebunden , 
d ie e r durch sein Verha l t en geweckt h a t u n d auf die e in a n 
d e r e r S t a a t nach T r e u u n d G l a u b e n v e r t r a u e n kann4 2 . N u n 
w i r d die Handlungsv/e ise de r S t a a t e n nicht n u r von rech t l i 
chen oder politischen Mot iven geprägt; häufig w i r d aus O p 
portunität zuges t immt oder lediglich S t i m m e n t h a l t u n g geübt. 
U m eine A b l e h n u n g de r in d e r Dek la ra t i on ausgesprochenen 
recht l ichen Grundsätze zu d o k u m e n t i e r e n , muß eine nega t ive 
S t e l l ungnahme , mindes t ens abe r e ine E n t h a l t u n g den E i n 
t r i t t de r W i r k u n g e iner A n e r k e n n u n g oder A n n a h m e a u s 
schließen. I n le tz ter Zeit w e r d e n förmliche Vorbehaltserklä
r u n g e n zu Dek la ra t ionen abgegeben, u m d e n Widersp ruch zu 
e inze lnen P u n k t e n der Erklärung deut l ich zu machen . Dies ist 
i n sbesonde re bei d e m A b s t i m m u n g s m o d u s des Konsensus 
s innvol l , da h ie r ohne S t i m m v o t u m nach e iner Diskuss ion die 
D e k l a r a t i o n als a n g e n o m m e n erklärt wi rd . 
A b g e s e h e n von dem posi t iven Prozeß der Rech t sen twick lung 
du rch Dek la ra t i onen müßte auch ein Negat ivef fekt d e n k b a r 
sein. Reso lu t ionen könnten eine rechtsauflösende W i r k u n g 
h aben , w e n n sie im Widerspruch zu gelte: i dem Völkerrecht 
s tehen . Für das Ver t rags rech t läßt sich feststel len, daß, w e n n 
S t a a t e n sich u n t e r e i n a n d e r ver t rag l ich g e b u n d e n haben , 
du rch d ie Z u s t i m m u n g zu e iner Dek la ra t i on m i t en tgegens t e 
h e n d e m I n h a l t ke ine rechtl ichen K o n s e q u e n z e n en t s t ehen . 
H ie r geh t die ver t rag l iche Verpf l ichtung zwischen den V e r 
t r a g s s t a a t e n vor. A n d e r s könnte dies für das Völkergewohn

hei ts recht sein. S t e h t de r I n h a l t e ine r D e k l a r a t i o n gegen h e r 
gebrach te gewohnhe i t s rech t l i che Grundsätze, k a n n h ie r in e ine 
Einschränkung des b i she r b e s t e h e n d e n Rech t sg rundsa tzes g e 
sehen w e r d e n . Ändert sich die Rechtsüberzeugung der S t a a 
t en u n d f indet dies in de r D e k l a r a t i o n se inen Ausdruck , so 
k a n n von e inem Rechtsbewußtsein i m S i n n e des früheren 
G r u n d s a t z e s nicht m e h r gesprochen w e r d e n . De r I n t e r n a t i o 
na l e Gerichtshof h a t e ine solche En twick lung d e r Auflösung 
bisher ige r Grundsätze des a l lgemeinen Rechts bei de r A u s 
e inande r se t zung u m die A u s d e h n u n g d e r Territorialgewässer 
angenommen 4 3 . Dies läßt sich auch auf Reso lu t ionen de r 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g übertragen: F inde t e ine abgeänderte 
Rechtsüberzeugung in d e r Resolu t ion e ine qual i f iz ier te M e h r 
heit , so k a n n h ie r in de r A u s g a n g s p u n k t für die B i ldung n e u e n 
Gewohnhe i t s r ech t s l iegen. Die Rech t sw i rk samke i t des sich in 
Auflösung bef indenden G r u n d s a t z e s ist r eduz ie r t . Verstärkt 
sich die W i r k u n g des n e u e n Rechtsbewußtseins durch das 
H i n z u k o m m e n de r S t a a t e n p r a x i s , k a n n m a n von e inem »Pro
zeß der de rog ie renden Rechtserzeugung«44 sprechen. 
Uneingeschränkt geh t von Dek la r a t i onen e ine poli t ische u n d 
mora l i sche W i r k u n g aus . Sei t de r E n t s t e h u n g de r Ve re in t en 
Na t ionen w i r d die G e n e r a l v e r s a m m l u n g a ls F o r u m z u r 
Durchse tzung e igener In t e r e s sen gebraucht . In den le tz ten 
J a h r e n domin ie r t de r Einfluß der h e u t e fast 120 Mitg l ieder 
zählenden > G r u p p e de r 77 <, die mi t Hilfe i h r e r s icheren Z w e i 
d r i t t e l 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 versucht , die 
> nördlichen < Industrieländer zu e iner U m v e r t e i l u n g ih res 
Re ich tums zuguns t en de r w e n i g e r en twicke l t en Länder zu 
bewegen4 5 . I n d iesem H a u p t o r g a n w e r d e n die pol i t ischen u n d 
sozialen F o r d e r u n g e n in F o r m von Dek la r a t i onen a r t i ku l i e r t ; 
do r t ist es g e r a d e diesen S t a a t e n möglich, d e r Weltöffent
lichkeit i h r e E r w a r t u n g e n an d ie S taa tengemeinschaf t zu v e r 
deut l ichen. Daß die U N O die rechtspol i t i schen Bedürfnisse 
ih re r Mi tg l ieder ref lekt ier t , ist zu unterstützen. A b e r durch 
das P r inz ip >one s ta te , one vote< k a n n »die G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g i m m e r w e n i g e r d e n Ansp ruch e rheben , das t a t 
sächliche Gewicht de r v o r h a n d e n e n s taa t l ichen In t e r e s sen 
in a n g e m e s s e n e r d i f ferenzier ter Weise widerzuspiegeln«46. 
Bei i h r e r gegenwärtigen S t r u k t u r ist die G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
nicht geeignet , zu e inem Wel tgese tzgeber zu w e r d e n oder d i e 
sen vorläufig zu erse tzen . V ie lmehr soll te die Pol i t ik de r I n 
dus t r i ena t i onen da rauf ger ichte t sein, den F o r d e r u n g e n d e r 
Dr i t t en Wel t en tgegenzukommen , u m e ine we i t e r e K o n f r o n 
ta t ion in d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g abzubauen . 
Das Ergebnis , daß Resolutionen und Deklarationen der Ge
neralversammlung Ausgangspunkt einer Rechtsbildung sein 
können, zeigt i h r e F u n k t i o n i m Prozeß d e r Rech t se rzeugung 
von Völkerrecht. Gleichzeitig w i r d auch d ie s t a r k e politische 
Wirkung d ieser Erklärungen deutl ich. D e k l a r a t i o n e n h a b e n 
bei den S t a a t e n auf na t i ona l e r E b e n e e inen Prozeß des 
U m d e n k e n s eingelei te t . Die Themenbere iche , zu d e n e n g r u n d 
legende Beschlüsse gefaßt w o r d e n sind, zeigen insbesondere 
d e n Indus t r i ena t ionen , daß die P r o b l e m e d e r Dr i t t en Wel t 
nicht von e inem S t a a t a l le in bewältigt w e r d e n können, son
de rn daß es Aufgabe de r S taa tengemeinschaf t ist, e inen A u s 
gleich des >Nord-Süd-Gefälles< von Re ich tum u n d d a m i t 
v e r b u n d e n e r Macht anzus t r eben . 

Anmerkungen 
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Vereinte Nationen 6/79 209 



3 A. Verdross/B. Simma, Universelles Völkerrecht, 1976, S.100. 4 C. Tomuschat, Die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRVR) 36(1976), S. 444ff. (466). 
5 UNCIO III, p.536; UNCIO IX, p.70. 6 Aus der umfassenden Literatur: O.Y. Asamoah, The Legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations, 1966; J. Castaneda, Legal Effects of United Nations Resolutions, 1969; J.A. Frowein, Der Beitrag der internationalen Organisationen zur Entwicklung des Völkerrechts, ZaöRVR 36(1976), S.147ff.; H. Golsong, Das Problem der Rechtssetzung durch internationale Organisationen, Berichte der Dt. Ges. f. Völkerrecht 10 (1971), S.lff.; E. Schwelb, Neue Etappen der Fortbildung des Völkerrechts durch die Vereinten Nationen, Archiv des Völkerrechts 13 (1966/67), S.lff.; U. Scheuner, Internationale Verträge als Elemente der Bildung von völkerrechtlichem Gewohnheitsrecht, in: Festschrift F.A. Mann, 1977, S.420ff.; G. Tunkin, Völkerrechtstheorie, 1972, S.205ff.; A. Verdross, Kann die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Völkerrecht weiterbilden?, ZaöRVR 26(1966), S.690ff. 
7 UN-Doc. A/Res/217(III) v.10.12.1948. 8 UN-Doc. A/Res/1904(XVIII) v.20.11.1963. 9 UN-DOC. A/Res/1962(XVIII) v.13.12.1963. 10 Unter anderem: Asamoah (Anm.6), S.46ff.; T.O.Elias, Modern Sources of International Law, in: Essays in Honor of Ph.C. Jessup, 1973, S.51; F. Ermacora, Das Problem der Rechtssetzung durch internationale Organisationen, Berichte der Dt. Ges. f. Völkerrecht 10(1971), S.51ff.; R.Y. Jennings, Recent Developments in the International Law Commission: Its Relation to the Sources of International Law, in: International and Comparative Law Quarterly 13, S.385ff.; Schwelb (Anm.6), S.lff. 

11 So Verdross/Simma (Anm.3), S.330. 12 B. Simma, Methodik und Bedeutung der Arbeit der Vereinten Nationen für die Fortentwicklung des Völkerrechts, in: W. Kewenig (Hrsg.), Die Vereinten Nationen im Wandel, 1975, S.93. 
13 Scheuner (Anm.6), S.431f. 14 Verdross (Anm.6), S.695. 15 Tunkin (Anm.6), S.204. 16 Elias (Anm.10), S.51. 

17 Simma (Anm.12), S.94. 18 Asamoah (Anm.6), S.70. 19 Asamoah (Anm.6), S.46f., 54f., 57. 20 Statt aller: R. Higgins, The United Nations and Law Making: The Political Organs, in: Proceedings of the American Society of the International Law 64(1970), S.47. 
21 Asyl-Fall, ICJ Reports 1950, S.266ff.; Norwegischer Fischerei-Fall, ICJ Reports 1951, S.131; Schelf-Fall, ICJ Reports 1969, S.38. 22 Siehe: M. Bos, The Recognized Manifestation of the International Law, in: German Yearbook of International Law 20(1977), S.lff.(66). 
23 B. Cheng, United Nations On Outer Space: >Instant< International Customary Law?, in: Indian Journal of International Law 5(1965), S.23ff., 37ff. 
24 Statt aller: Verdross/Simma (Anm.3), S.288. 25 H. Strebel, Quellen des Völkerrechts als Rechtsordnung, ZaöRVR 36(1977), S.339. 26 Scheuner (Anm.6), S.419. 27 Golsong (Anm.6), S.35. 28 Tomuschat (Anm.4), S.485. 29 Strebel (Anm.25), S.326ff. 30 Simma (Anm.12), S.97ff. 31 Simma (Anm.12), S.100. 32 So: Jennings (Anm.12), S.385ff.; Schwelb (Anm.6), S.lff.; Ermacora (Anm.10), S.51ff. 
33 Jennings (Anm.10), S. 397. 34 Ermacora (Anm.10), S.83. 
35 Ermacora (Anm.10), S.91. 36 Tunkin (Anm.6), S. 204. 37 Bos (Anm.22), S. 69. 38 Tomuschat (Anm.4), S.477. 39 Verdross/Simma (Anm.3), S.331. 
40 Namibia-Gutachten v.21.6.1971, ICJ Reports 1971, S.31. 41 Strebel (Anm.25), S.331. 42 Verdross/Simma (Anm.3), S.318. 
43 Isländischer Fischerei-Fall, ICJ Reports 1974, S.191ff. 44 Scheuner (Anm.6), S.435. 45 Lagoni (Anm.2), S.364. 46 Tomuschat (Anm.4), S.488. 

Das Justitiariat der Vereinten Nationen 
Aufgaben und Gliederung nach der jüngsten Reorganisation 

Rechtsprobleme aus dem Alltag der Vereinten Nationen, 
Übereinkommen und sonstige Vertragswerke rechtlichen In
halts, Rechtsstudien und andere juristische Veröffentlichun
gen aus dem Bereich der Vereinten Nationen sind zumindest 
in Fachkreisen weithin bekannt. Weniger bekannt ist der 
>Kopf< innerhalb des Sekretariats, der meist an der Klä
rung solcher Rechtsfragen und der Ausarbeitung derartiger 
Texte beteiligt ist: das Justitiariat (Office of Legal Affairs). 
Diese wichtige Hauptabteilung, ausgestattet mit einem Jah
resbudget von etwa 7 Mill DM, beschäftigt über 60 Juristen 
und 50 Mitarbeiter des allgemeinen Dienstes1. Im folgenden 
sollen Aufgaben und Gliederung des UN-Justitiariats unter 
Berücksichtigung der im Juni durchgeführten Reorganisation 
dargestellt werden. 
1. Uberblick über Funktion und Gliederung 
F u n k t i o n u n d Gl i ede rung des J u s t i t i a r i a t s s ind einschließ
lich de r Neugliederungsmaßnahmen (Zuweisung n e u e r Aufga 
b e n u n d i n t e r n e Zuständigkeitsverschiebungen) in e inem 
n e u e n Bul le t in des Generalsekretärs2 n iederge leg t . Danach 
d ien t das J u s t i t i a r i a t a ls »einheitlich-zentrale Rech t sab te i 
l u n g für das ge samte S e k r e t a r i a t sowie a n d e r e O r g a n e d e r 
Vere in t en N a t i o n e n u n d berät sie in dieser Eigenschaft i n 
Ver fas sungs - u n d Rechtsfragen«. D e r h i e r ausgesprochene 
Z e n t r a l i s m u s - G r u n d s a t z bedar f i n zweifacher R ich tung d e r 
Erklärung. E i n m a l s ind m i t d e n »anderen UN-Organen« die 
in Ar t ike l 7 de r U N - C h a r t a aufgezählten O r g a n e 3 u n d d e r e n 
U n t e r o r g a n e gemein t , nicht dagegen die Sondero rgan i sa t ionen 
(z. B. ILO, WHO, IAEA), die in ih r en S e k r e t a r i a t e n e igene 
Rech t sbe ra t e r oder Rech tsab te i lungen haben . Mit d iesen O r 
gan i sa t ionen s teh t das J u s t i t i a r i a t freilich in V e r b i n d u n g u n d 
führt bei Bedar f Koordinierungsgespräche über g e m e i n s a m e 
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P r o b l e m e . Z u m a n d e r e n ist die Rech t sbe ra tung se lbs t für d ie 
erfaßten U N - O r g a n e nicht vollständig zent ra l i s ie r t . Be i sp ie l s 
weise beschäftigt das S e k r e t a r i a t de r Seerech tskonferenz in 
N e w Y o r k e igene Ju r i s t en , ebenso das Z e n t r u m für t r a n s 
na t iona l e U n t e r n e h m e n . Auch g ib t es in Genf u n d W i e n k l e i 
n e Rechtsbüros, die zu den dor t igen Tei len des U N - S e k r e t a r i 
a ts gehören, o h n e Bes t and te i l des Jus t i t i a r i a t s zu sein. D a s 
selbe gal t bis vo r k u r z e m für das E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m 
d e r Vere in t en Na t ionen (UNDP); dessen R e c h t s b e t r e u u n g ist 
jedoch i m Zuge d e r erwähnten Reorgan isa t ion voll auf da s 
J u s t i t i a r i a t übergegangen, z u s a m m e n mi t d e r Beratertätig
kei t für das K i n d e r h i l f s w e r k (UNICEF) u n d das A u s b i l d u n g s 
u n d Forschungs ins t i tu t (UNITAR). Auf G r u n d se ine r w e l t 
w e i t e n Zuständigkeit s t eh t das Jus t i t i a r i a t selbstverständlich 
m i t den versch iedenen U N - O r g a n e n , Büros u n d De lega t ionen 
außerhalb des Amtss i t zes N e w York in V e r b i n d u n g u n d stel l t 
für b e s t i m m t e Außeneinsätze jur is t i sche Mi t a rbe i t e r z u r V e r 
fügung. 
I n de r Funk t i onsbesch re ibung für das J u s t i t i a r i a t s ind zwei 
e inzelne Sachgebie te genann t , die als UN-spezif isch b e t r a c h 
t e t w e r d e n können: F r a g e n , die sich auf die Pr iv i leg ien , I m 
munitäten u n d d e n Rechtss ta tus d e r Organ i sa t ion bez iehen , 
sowie P r o b l e m e bezüglich der Vol lmachten de r Ständigen V e r 
t r e t e r be i d e n Vere in ten Na t ionen oder d e r De leg ie r t en in 
einze lnen U N - O r g a n e n . Wei t e rh in ist da s J u s t i t i a r i a t m i t d e r 
Durchführung b e s t i m m t e r Aufgaben b e t r a u t , die d e m G e n e r a l 
sekretär nach d e r C h a r t a de r Ve re in t en N a t i o n e n u n d d e m 
S t a t u t des I n t e r n a t i o n a l e n Ger ichtshofes obl iegen. Auch v e r 
t r i t t es den Generalsekretär in a l len Prozessen , V e r h a n d l u n 
gen u n d V e r f a h r e n zu r Be i legung v o n Rechtss t re i t igke i ten . 
Von a l len in de r Funk t ionsbesch re ibung g e n a n n t e n A u f g a b e n 
dürften die Sek re t a r i a t sd i ens t e für versch iedene »richtli
n i engebende Gremien« (e twa Rechtsausschuß der G e n e r a l -

210 Vereinte Nationen 6/79 



Versammlung , Völkerrechtskommission, Kommiss ion für i n 
t e rna t i ona l e s Hande l s r ech t (UNCITRAL)) d e n größten A r 
b e i t s a u f w a n d e r fo rde rn . N e b e n d e r t echn isch- formalen V o r 
b e r e i t u n g v o n T a g u n g e n (Ein ladung de r Te i lnehmer , Beauf
t r a g u n g d e r K o n f e r e n z - u n d Sprachendiens te ) ist h i e r vo r a l 
l em a n d ie ma te r i e l l e Vorbe re i t ung zu d e n k e n : S a m m l u n g von 
In fo rma t ionen , B e r a t u n g mi t Sachverständigen u n d a n d e r e n 
Organ i sa t ionen , gründliche Forschungsarbe i t en , Anfe r t i gung 
v o n S t u d i e n u n d sonst igen Entscheidungshi l fen . Die für d e n 
U N - J u r i s t e n w o h l fasz in ierends te Aufgabe in d iesem Bereich 
ist in d e r Funk t ionsbesch re ibung e igens aufgeführt: A u s a r 
b e i t u n g v o n Entwürfen in t e rna t iona l e r Übereinkommen u n d 
Verträge sowie von Geschäftsordnungen für U N - O r g a n e u n d 
-Konfe renzen . 
Die g e n a n n t e n Aufgaben des J u s t i t i a r i a t s keh ren , in verän
d e r t e r Ges ta l t , in den folgenden P r o g r a m m e n wiede r , auf d e 
n e n das B u d g e t au fbau t : 1) Auf rech te rha l tung , Stärkung u n d 
Vere inhe i t l i chung der A n w e n d u n g des Rechts in d e n A n g e 
l egenhe i t en d e r Vere in ten Na t ionen ; 2) I n t e r n a t i o n a l e V e r 
e i n b a r u n g e n ; 3) Wei te ren twick lung u n d Kodi f iz ie rung des 
Völkerrechts; 4) Durchführung d e r a l lgemeinen Rechtsauf
g a b e n u n d Verbesse rung spezia l i s ier ter Rechtsbere iche ; 
5) Fo r t s ch re i t ende H a r m o n i s i e r u n g u n d Vere inhe i t l i chung des 
Rechts für d e n in t e rna t iona l en Hande l . Die Organ i sa t ion des 
J u s t i t i a r i a t s en tspr ich t diesen Aufgaben u n d P r o g r a m m e n . 
A n d e r Spi tze s teh t de r J u s t i t i a r (Legal Counsel) , derze i t P r o 
fessor E r i k S u y aus Belgien. E r u n t e r s t e h t als U n t e r g e n e r a l 
sekretär für Rechtsange legenhe i ten ( U n d e r - S e c r e t a r y - G e n e -
r a l for Lega l Affairs) u n m i t t e l b a r d e m UN-Generalsekretär. 
I n se ine r Tätigkeit als dessen Rech t sbe ra t e r u n d Le i t e r des 
J u s t i t i a r i a t s w i r d er von e inem e igenen Stabsbüro (Office of 
t h e Lega l Counsel) unterstützt. I h m u n t e r s t e h e n u n m i t t e l b a r 
d ie fo lgenden Abte i lungen u n d E inhe i t en , d e r e n Aufgaben 
u n d Z u s a m m e n s e t z u n g noch ausführlich beschr ieben w e r d e n : 
d ie Kodi f ika t ionsab te i lung (Codification Division), v o r n e h m 
lich für Völkerrecht zuständig; die Al lgemeine Rech t sab te i lung 
(Gene ra l Lega l Division), e ine >hauseigene Anwal t skanz le i< ; 
d i e Ver t r ags sek t ion (Trea ty Section), H in te r l egungss t e l l e u n d 
R e g i s t r a t u r für in t e rna t iona le Übereinkünfte; die Sek t ion 
für da s Recht des i n t e rna t iona l en H a n d e l s ( In t e rna t iona l 
T r a d e L a w Branch) , Sek re t a r i a t von U N C I T R A L u n d vor de r 
Reorgan i sa t i on eine Un te r ab t e i l ung de r A l lgeme inen R e c h t s 
a b t e i l u n g ; da s Sek re t a r i a t des UN-Verwa l tungsge r i ch t s , zwecks 
W a h r u n g d e r no twend igen Unabhängigkeit n u r rech t locker 
angeg l ieder t . 

2. Büro des Justitiars 
I m Z u g e d e r Neugl iederung w u r d e das Büro des J u s t i t i a r s 
pe r sone l l verstärkt u n d mi t zusätzlichen Aufgaben b e t r a u t . 
So s ind je tz t außer dem J u s t i t i a r n e u n J u r i s t e n u n d zehn 
Angehörige des a l lgemeinen Diens tes h i e r tätig. Die H a u p t 
a u f g a b e des Büros (Direktor : J o h n Scott) b e s t e h t da r in , den 
J u s t i t i a r be i de r Erfüllung se iner vielfältigen Pfl ichten zu u n 
terstützen. Das betriff t vo r a l l em die zah l re ichen Rech t san f ra 
gen u n d Auskunf t sve r l angen , die d i r e k t v o m Generalsekretär, 
v o n a n d e r e n P e r s o n e n i m S e k r e t a r i a t ode r sons t igen U N - O r 
ganen , von Mitg l ieds taa ten , a n d e r e n Organ i sa t i onen oder 
auch v o n P r i v a t p e r s o n e n k o m m e n . Frei l ich w e r d e n vie le F r a 
gen, j e nach erforder l icher Exper t i se , in Z u s a m m e n a r b e i t mi t 
a n d e r e n E inhe i t en des Ju s t i t i a r i a t s ode r vollständig von d i e 
sen bea rbe i t e t . Die unterstützende Beratungstätigkeit des Büros 
ers t r eck t sich auch auf S i tzungen u n d Konfe renzen sowie d ie 
V e r t r e t u n g des Generalsekretärs in gericht l ichen u n d 
schiedsgericht l ichen Ver fahren . Dabe i soll da s Büro dafür sor 
gen, daß die versch iedenen U N - O r g a n e in Rech t sange legen
he i t en e ine e inhei t l iche Lin ie verfolgen. Die zwei te Hi l fs funk
t ion des Büros bez ieh t sich auf die V e r w a l t u n g u n d Le i tung 
des Jus t i t i a r i a t s , die Koord in i e rung d e r Tätigkeiten d e r e inze l 
n e n Jus t i t i a r i a t s e inhe i t en , d ie V e r b i n d u n g m i t a n d e r e n 
H a u p t a b t e i l u n g e n des S e k r e t a r i a t s sowie m i t S e k r e t a r i a t s e i n -

Dr. Ulrich Sahm löste kürzlich Dr. Per Fischer als Ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei dem Büro der Vereinten Nationen und bei den anderen internationalen Organisationen in Genf ab. Dr. Sahm, 1917 In Bochum geboren, trat 1951 in den Auswärtigen Dienst ein; von 1972 bis 1977 vertrat er die Bundesrepublik als Botschafter in der Sowjetunion und seit April 1977 in der Türkei. 

hei ten , De lega t ionen u n d a n d e r e n Organ i sa t i onen in a l le r 
Wel t . Die K o o r d i n i e r u n g d e r R e c h t s b e t r e u u n g für U N D P , 
U N I C E F u n d U N I T A R ist in d e r Funk t i onsbesch re ibung e i 
gens erwähnt, wei l dies e ine Folge de r jüngsten R e o r g a n i 
sa t ion ist. Ebenfa l l s n e u ist die Zuständigkeit des Büros für 
folgende d re i Sachgebie te , die zuvor von de r A l lgeme inen 
Rech tsab te i lung bea rbe i t e t w u r d e n : 1) P r iv i l eg ien u n d I m m u 
nitäten d e r Organ i sa t ion selbst , i h r e r Bed iens t e t en u n d B e 
r a t e r sowie d e r V e r t r e t e r de r Mi tg l ieds taa ten , w i e sie e t w a in 
den A r t i k e l n 104 u n d 105 d e r U N - C h a r t a , in Übereinkommen 
über die P r iv i l eg ien u n d Immunitäten d e r Vere in t en N a 
t ionen u n d in versch iedenen A m t s s i t z - A b k o m m e n geregel t 
s ind; 2) Rech t sp rob leme (einschließlich te r r i t o r i a l e r u n d t e r 
minologischer F ragen) bezüglich fr iedenss ichernder Maßnah
m e n ; 3) V e r f a h r e n s - u n d Geschäftsordnungen (für U N - O r g a n e 
u n d -Konfe renzen) , die das Büro en twer fen , von Zei t zu Zei t 
überprüfen u n d auf Anf r age i n t e r p r e t i e r e n soll. Schließlich ist 
in d e r Funk t i onsbesch re ibung gesagt , daß das Büro m i t d e m 
I n t e r n a t i o n a l e n Gerichtshof V e r b i n d u n g h a l t e n u n d b e s t i m m 
te Aufgaben durchführen soll, die i m S t a t u t des Ger ichtshofes 
dem Generalsekretär aufer leg t sind. Das schließt die A n f e r t i 
g u n g recht l icher S t e l l u n g n a h m e n u n d das V e r s e n d e n v o n 
Mi t t e i lungen über Ger i ch t sve r f ah ren ein, n icht jedoch H a u s 
ha l t s f ragen . Nicht erwähnt ist e ine w e i t e r e Aufgabe , die a b e r 
in d e r P r a x i s b e d e u t s a m u n d z e i t r a u b e n d i s t : E in g u t e r J u 
s t i t i a r w i r d n ich t e r s t tätig, w e n n e ine recht l iche S t e l l u n g 
n a h m e von i h m v e r l a n g t w i rd . V ie lmehr verfolgt e r a u f m e r k 
s a m die Vorgänge in d e n versch iedenen O r g a n e n u n d d ie 
a l lgemeinen pol i t ischen En twick lungen , u m b e i m Auf tauchen 
eines Rech t sprob lems , das d a n n oft dr ingl ich u n d polit isch b r i 
s a n t ist, be s t ens vo rbe re i t e t zu sein. 

3. Vertragssektion 
Die Ver t r ags sek t ion beschäftigt seit de r Neug l i ede rung sechs 
Angehörige des höheren Diens tes u n d 18 Mi t a rbe i t e r des a l l -
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gemeinen Diens tes (Lei ter : Ph i l i ppe Gibla in) . Sie g l ieder t sich 
in dre i Gruppen , auf welche die dre i H a u p t a u f g a b e n d e r 
Sek t ion aufgetei l t s ind: A u f b e w a h r u n g , Reg i s t r i e rung u n d 
Veröffentlichung. Die e r s t e Aufgabe bez ieh t sich auf die vie len 
m u l t i l a t e r a l e n Verträge, für die de r Generalsekretär als D e 
pos i ta r (Hinter legungsste l le) fungier t . Die Ver t r agssek t ion 
h a t die Or ig ina le d ieser Verträge au fzubewahren , d ie e in 
ze lnen Hinterlegungsvorgänge in e inem Regis te r fes tzuha l ten 
u n d den Mi tg l i eds taa ten sowie i n t e r n a t i o n a l e n Organ i sa t i o 
n e n mi tzu te i len . Sie veröffentlicht jährlich den B a n d »Mul
t i l a t e r a l Trea t i e s in respec t of wh ich t h e S e c r e t a r y - G e n e r a l 
pe r fo rms depos i t a ry functions<, aus d e m der jewei l ige S t a n d 
de r Zeichnungen, Rat i f iz ie rungen, Bei t r i t t e , Kündigungen 
u n d ähnlicher Vorgänge ersichtl ich ist. Auf G r u n d d e r h i e r 
mi t g e s a m m e l t e n E r f a h r u n g e n ist die Ver t r ags sek t ion auch 
berufen , Rech t sgu tach ten über de ra r t i ge F r a g e n des Völker
ver t r ags rech t s zu ers te l len u n d ein H a n d b u c h über Schluß
b e s t i m m u n g e n he rauszugeben . Die be iden a n d e r e n Haup tau f 
g a b e n de r Ver t r agssek t ion e rgeben sich aus Ar t ike l 102 de r 
U N - C h a r t a (»Alle Verträge u n d sonst igen i n t e r n a t i o n a l e n 
Übereinkünfte, die e in Mitgl ied de r Vere in t en Na t ionen nach 
d e m I n k r a f t t r e t e n d ieser C h a r t a schließt, w e r d e n so b a l d w ie 
möglich b e i m S e k r e t a r i a t r eg i s t r i e r t u n d von i h m veröffent
licht«). Regis t r i e r t w e r d e n die Verträge selbst sowie a l le d a 
mi t zusammenhängenden Einzelvorgänge. Derzei t s ind in 
e inem J a h r m e h r als 2000 Reg i s t r i e rungen durchzuführen. U m 
diese Da tenf lu t bewältigen zu können, h a t die G e n e r a l v e r 
s a m m l u n g 1974 die Anschaffung eines C o m p u t e r s genehmig t . 
Inzwischen ist d e r ge samte B e s t a n d d e r seit 1946 reg i s t r i e r t en 
E inze lda ten gespeichert , d e r C o m p u t e r d a m i t voll v e r w e n 
dungsfähig (auch für die B e a n t w o r t u n g de r zah l re ichen A n 
f ragen e t w a über Ze ichnungen oder Rat i f iz ierungen) . Le ider 
k a n n d e r C o m p u t e r nicht be i de r a n d e r e n A u f g a b e helfen, 
mi t d e r e n Durchführung die Ver t r ags sek t ion a r g i m Rück
s t a n d is t : d ie Veröffentlichung d e r »Treaty Series<. Z u d e n 
Vorbe re i t ungsa rbe i t en gehören e t w a die Ver i f iz ierung des V e r 
t r agswor t l au t e s , häufig die Übersetzung in e ine a n d e r e S p r a 
che, auch die Er s t e l l ung eines Index . Für die nähere Zukunf t 
ist noch ke ine wesent l iche V e r r i n g e r u n g des Rückstandes von 
derze i t m e h r als 200 Bänden zu e r w a r t e n . Als b e s o n d e r e Auf
gabe ist de r Ver t r agssek t ion noch die B e h a n d l u n g von F r a g e n 
übertragen, die mi t den Vol lmachten de r Ständigen V e r t r e t e r 
be i den Vere in t en Na t ionen oder d e r Deleg ie r ten e inze lner 
U N - O r g a n e zusammenhängen. Die Ver t r agssek t ion le is te t d a 
h e r auch S e k r e t a r i a t s d i e n s t e für den Mandatsprüfungsaus
schuß der G e n e r a l v e r s a m m l u n g . 

4. Sektion für das Recht des internationalen Handels 
Die Sek t ion für das Recht des i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s bef in 
det sich als einzige E inhe i t des J u s t i t i a r i a t s n icht (mehr) i m 
H a u p t q u a r t i e r de r Ve re in t en N a t i o n e n in N e w York . Auf 
Vorschlag des Generalsekretärs u n d nach e iner Entschließung 
der G e n e r a l v e r s a m m l u n g zu r »Auslastung der Büroräume... 
im Wiene r Donauparkzentrum«4 w u r d e sie i m S e p t e m b e r d i e 
ses J a h r e s nach Wien ver legt . E ine de r kos tenre ichen Fo lgen 
dieser Ve r l egung ist, daß für die Sek t ion e ine e igene Büche
rei au fgebau t wi rd . Außer d e m Le i t e r dieser Sektionsbüche
rei s ind in d e r Sek t ion (Lei ter : Wil lem Vis) zehn J u r i s t e n u n d 
s ieben Mi t a rbe i t e r des a l lgemeinen Diens tes tätig. Die Sek t ion 
ist, w i e schon de r N a m e andeu te t , die a m stärksten spezia l i 
s ie r te E inhe i t des Jus t i t i a r i a t s . I h r Spezia lgebie t ist das m a 
ter ie l le Recht für d e n i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l (nicht e t w a das 
Handelskol l i s ionsrecht , w ie de r oft b e n u t z t e N a m e »Sektion 
für in t e rna t iona le s Handelsrecht« v e r m u t e n lassen könnte). 
Bezüglich dieser b e s o n d e r e n M a t e r i e s ind de r Sek t ion v e r 
schiedene Aufgaben übertragen. L a u t Funk t i onsbesch re ibung 
hilft sie Organen , E inhe i t en u n d Konfe renzen de r Vere in t en 
Na t ionen in F r a g e n dieses Sachgebie tes u n d unterstützt V o r 
h a b e n de r technischen Z u s a m m e n a r b e i t auf d iesem Sektor . 
We i t e rh in soll sie In fo rma t ionen über das Recht des i n t e r n a 

t iona len H a n d e l s u n d über einschlägige Arbe i t en a n d e r e r i n 
t e r n a t i o n a l e r Organ i sa t i onen s a m m e l n u n d veröffentlichen. 
Sie gibt e ine handels recht l iche T e x t s a m m l u n g u n d das U N C I -
T R A L - J a h r b u c h h e r a u s . Vielleicht könnte sich die Sek t ion 
d iesem In fo rma t ionsau f t r ag noch stärker w i d m e n u n d b e i 
spielsweise in e inem »International T r a d e L a w Reporter« 
die sehr v e r s t r e u t e n Nachr ich ten u n d oft sogar unveröffent
lichten Vorgänge in d iesem ständig e x p a n d i e r e n d e n Rech t sbe 
reich de r in t e re s s i e r t en Öffentlichkeit zugänglich machen . 
Die be i w e i t e m wicht igs te Aufgabe , d ie n a h e z u die g e s a m t e 
Ene rg i e u n d Zeit de r Sek t ion in A n s p r u c h n i m m t , ist i h r e 
F u n k t i o n als S e k r e t a r i a t für U N C I T R A L u n d d ie U n t e r o r 
g a n e d ieser Kommiss ion . D a E n t s t e h u n g , Z u s a m m e n s e t z u n g 
u n d Arbe i t von U N C I T R A L in d ieser Zeitschrif t schon a u s 
führlich darges te l l t wurden 5 , se ien h ie r n u r k u r z die H a u p t 
a rbe i t sgeb ie te angeführt. Bere i t s abgeschlossen ist die Arbe i t 
a n e iner Sch iedsger ich t sordnung (1976 verabschiede t ) u n d 
e inem Übereinkommen z u m Seefracht recht (»Hamburger R e 
geln« von 1978). Auf d e m A r b e i t s p r o g r a m m s t ehen noch 
folgende Sachgebie te : Mode l lk lause ln für i n t e r n a t i o n a l e H a n 
delsverträge (z. B. >Force-majeure<, Ver t r agss t r a fe , Schutz g e 
gen Wechse lku r s schwankungen ) ; i n t e r n a t i o n a l e Wechsel u n d 
Schecks; Rechnungse inhe i t en in i n t e r n a t i o n a l e n Übereinkom
m e n ; Prozeßrecht für i n t e r n a t i o n a l e Hande l ssch iedsger ich t s 
b a r k e i t ; P r o d u k t h a f t u n g ; T r a n s p o r t r e c h t ; Kred i t s i che rhe i t en ; 
recht l iche A s p e k t e d e r E r r i c h t u n g e iner n e u e n i n t e r n a t i o n a 
len Wir t schaf t so rdnung . I n d iesen Rechtsbere ichen w i r d j e 
wei ls gründlich un te r such t , ob u n d in welcher F o r m e ine 
Vere inhe i t l i chung oder Ang le i chung de r n a t i o n a l e n Rech te 
wünschenswert u n d durchführbar ist. E r s t nach solchen P r o 
j e k t s t u d i e n k o m m t es, nach En t sche idung de r Kommiss ion , 
zu r V o r b e r e i t u n g von Entwürfen für Übereinkommen, M o 
dellgesetze, auch Rege ln oder Klause ln , die in Verträge auf
g e n o m m e n w e r d e n können. Das S e k r e t a r i a t unterstützt die 
Tätigkeit de r Kommiss ion , i h r e r A r b e i t s - u n d S t u d i e n g r u p p e n 
durch en t sp rechende Ber ich te über na t i ona l e Gese tze u n d 
Rechtsprechung , durch P r a x i s a n a l y s e n u n d Textentwürfe. 
Außerdem verfolgt die Sek t ion d ie A r b e i t e n a n d e r e r O r g a 
n isa t ionen , d a m i t die Kommiss ion i h r e n w e i t e r e n A u f t r a g e r 
led igen k a n n , nämlich die K o o r d i n i e r u n g d e r w e l t w e i t e n u n d 
reg iona len B e s t r e b u n g e n zu r Vere inhe i t l i chung des H a n d e l s 
rechts . Es b le ib t zu hoffen, daß die K o o r d i n a t i o n in d e r Z u 
kunf t noch stärker b e t r i e b e n w i r d als b isher , ebenso die Auf
gabe de r A u s b i l d u n g u n d U n t e r r i c h t u n g , d ie g e r a d e für j u n 
ge J u r i s t e n aus den Entwicklungsländern wicht ig ist. 

5. Allgemeine Rechtsabteilung 
Die Al lgemeine Rech t sab te i lung n i m m t i m wesen t l i chen d ie 
Aufgaben eines »House Counsel« w a h r . Sie berät a n d e r e A b 
te i lungen des S e k r e t a r i a t s u n d U N - O r g a n e in a l lgeme inen 
Rechtsange legenhe i ten , klärt Zweife l über die A u s l e g u n g i n 
t e r n e r U N - R e g e l n u n d a n d e r e r Rech t snormen , hilft be i d e r 
A u s a r b e i t u n g n e u e r Rech t s t ex te u n d e inze lner Verträge. Sie 
t r i t t für d e n Generalsekretär (als Diens the r rn ) vo r d e m U N -
Verwa l tungsge r i ch t u n d für die Organ i sa t ion d e r V e r e i n t e n 
N a t i o n e n vo r n a t i o n a l e n Ger ich ten u n d auch vo r Sch iedsge
r i ch ten auf. Anges ichts dieses Auf t rages ist es verständlich, 
daß die F u n k t i o n d e r Al lgemeinen Rech t sab te i lung n ich t 
nach b e s t i m m t e n Rechtsgebie ten begrenz t ist. P r a k t i s c h b e 
s teh t e ine A r t Auffang-Zuständigkeit: die A b t e i l u n g b e h a n 
del t al le Rechtsange legenhe i ten , d ie nicht genere l l oder i m 
Einzelfal l e ine r a n d e r e n E inhe i t des J u s t i t i a r i a t s z u g e w i e 
sen sind. Das b u n t e S p e k t r u m de r an fa l l enden Aufgaben 
reicht be ispie lsweise v o m E n t w e r f e n de r S a t z u n g für e ine 
n e u e Sondero rgan i sa t ion über das A u s h a n d e l n e ines V e r 
t r ages für den B a u eines Dienstgebäudes ode r e t w a e ine P e n 
s ions-S t re i t igke i t bis z u m u rhebe r r ech t l i chen S t re i t über die 
B e n u t z u n g des U N - E m b l e m s auf e inem Spielzeug. Sei t d e r 
Reorgan i sa t ion b e t r e u t d ie A b t e i l u n g auch U N D P , U N I C E F 
u n d U N I T A R in d e r e n Rech t sange legenhe i t en . Außerdem b e -
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rät sie d ie Reg iona lkommiss ionen u n d a n d e r e U N - O r g a n e 
in a l ler Wel t . Schließlich arbe i t e t sie als S e k r e t a r i a t für b e 
s t i m m t e Ausschüsse (z. B. den Unterausschuß Recht des W e l t 
r aumausschusses ) . Die gesamten Aufgaben w e r d e n v o n 19 
J u r i s t e n u n d 12 Angehörigen des a l lgemeinen Diens tes 
durchgeführt. A n de r Spi tze de r Al lgemeinen Rech t sab te i lung 
s t e h t > traditionsgemäß < ein Di rek tor aus d e n Vere in ig t en 
S t a a t e n (derzei t : F r a u Alice Weil). 
6. Kodifikationsabteilung 
Die Kodi f ika t ionsab te i lung wird, ebenfal ls > t r ad i t i onsge 
mäß <, v o n e inem Di rek to r aus der Sowje tun ion gele i te t (der 
zei t : Va l en t i n Romanow) . Sie beschäftigt 15 J u r i s t e n u n d s ie
b e n M i t a r b e i t e r des a l lgemeinen Diens tes u n d a rbe i t e t als S e 
k r e t a r i a t für die Völkerrechtskommission, für d e n Sechs ten 
Ausschuß (Rechtsausschuß) u n d einige Sonderausschüsse der 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g . Die Abte i lung b e h a n d e l t danach b e i 
sp ie l sweise folgende T h e m e n : Rech t sg rund lagen e iner n e u e n 
i n t e r n a t i o n a l e n Wir tschaf tsordnung, S taa tennachfo lge , Meis t 
begünstigungsklausel, Geise lnahme, S t a a t e n v e r a n t w o r t l i c h 
ke i t für völkerrechtswidrige Hand lungen , Übereinkommen 
zwischen S t a a t e n u n d in t e rna t iona len Organ i sa t ionen , völker
recht l iche Gefährdungshaftung, Staatenimmunität, R e c h t s 
s t e l lung des diplomat ischen Kur i e r s . Für diese u n d a n d e r e 
P r o b l e m e , die z u m A r b e i t s p r o g r a m m de r b e t r e u t e n O r g a n e 
gehören, b e t r e i b t die Kodi f ika t ionsabte i lung die n o t w e n d i g e 
Forschung , e rs te l l t d ie gewünschte D o k u m e n t a t i o n u n d b e 
re i t e t E m p f e h l u n g e n wie Entwürfe vor, e t w a für i n t e r n a t i o 
n a l e Übereinkommen oder Entschließungen. Außerdem h a t 
die A b t e i l u n g In fo rma t ions - u n d Ausb i l dungsau fgaben zu e r 
füllen. So bea rbe i t e t sie eine S a m m l u n g i n t e r n a t i o n a l e r 
Schiedssprüche, eine Gese tzgebungsre ihe , das Jur i s t i sche 
J a h r b u c h de r Vere in ten Nat ionen u n d das J a h r b u c h d e r Völ
ke r rech t skommiss ion . Sie organis ie r t auch das > H i l f s p r o g r a m m 
der V e r e i n t e n Na t ionen für Lehre , S tud ium, V e r b r e i t u n g u n d 
besse res Verständnis des Völkerrechts <; nach d iesem P r o g r a m m 
e r h a l t e n jedes J a h r e twa 15 j u n g e J u r i s t e n aus E n t w i c k 
lungsländern St ipend ien u n d e t w a 25 a n d e r e T e i l n e h m e r r e 
g iona le r S e m i n a r e Reisezuschüsse. 
7. Sekretariat des Verwaltungsgerichts 
Mit j e e inem Mi ta rbe i t e r des höheren u n d des a l lgemeinen 
Diens te s ist das Sek re t a r i a t des UN-Verwa l tungsge r i ch t s die 

k le ins te E inhe i t des S e k r e t a r i a t s . Auf G r u n d se iner b e s o n 
d e r e n F u n k t i o n ist es auch n u r sehr beschränkt als B e s t a n d 
teil des J u s t i t i a r i a t s aufzufassen. So u n t e r s t e h t de r E x e k u t i v 
sekretär (derzei t : J e a n H a r d y ) in sachlicher Hins icht a u s 
schließlich d e m Verwa l tungsger i ch t , das über a r b e i t s - u n d 
dienst recht l iche K l a g e n von U N - B e d i e n s t e t e n zu en tsche iden 
ha t . Lediglich außerhalb dieser Tätigkeit darf e r m i t e in 
ze lnen S o n d e r a u f g a b e n b e t r a u t w e r d e n , die m i t se iner primä
r e n V e r a n t w o r t u n g v e r e i n b a r sind. 
8. Atmosphäre 
Eine nüchtern-allgemeine Funk t ionsbesch re ibung des J u s t i t i a 
r i a t s k a n n n u r in Ansätzen die i n t e r e s s a n t e B a n d b r e i t e de r 
täglichen Aufgaben e r k e n n e n lassen, w i e sie selbst für eine 
Rech tsab te i lung dieser Größe nicht häufig sein dürfte. Die 
darges te l l t e Vielfalt de r Tätigkeiten spiegel t sich natürlich in 
den versch iedenen C h a r a k t e r t y p e n d e r Bed iens t e t en w i d e r : 
M a n trifft den tiefschürfenden Forscher ebenso w ie d e n w i r 
b e l n d e n A n w a l t u n d d e n gewissenhaf ten Fo rma l i s t en . E in 
zusätzlicher Reiz ist es, daß es mi t Kol legen aus d e n ve r sch ie 
dens t en Ländern u n d Rech t s sys temen z u s a m m e n z u a r b e i t e n 
gi l t ; a n g e n e h m ist auch da s g u t e Arbe i t sk l ima u n d das N i 
v e a u de r Fachdiskuss ionen . Anges ichts des h o h e n Ansehens , 
welches das J u s t i t i a r i a t in vie len Ländern genießt, ist es v i e l 
leicht ke in Zufall , daß frühere Mi t a rbe i t e r in i h r e n H e i m a t 
s t aa t en inzwischen Jus t i zmin i s t e r , obers te Richter , a n e r 
k a n n t e Wissenschaf t ler oder führende Anwälte g e w o r d e n 
sind. Es b le ib t zu hoffen, daß d e m J u s t i t i a r i a t s te ts auch die 
Unabhängigkeit von s taa t l icher Einflußnahme e r h a l t e n bleibt , 
die es zu r Bewältigung seiner Aufgaben b rauch t . 

Anmerkungen 
1 Bei den Angaben im Text über Personalstärken sind die Neugliederungsmaßnahmen voll berücksichtigt, auch wenn einige der Stellen erst im Haushalt 1980/1981 vorgesehen sind. Zur Gliederung des UN-Personals in höheren und allgemeinen Dienst vgl. J. Klee, Das Personalwesen der Vereinten Nationen, VN 3/1978 S.86. 
2 Organization Manual, A description of the functions and organization of The Office of Legal Affairs, UN-Doc. ST/SGB/Organiza-tion, Section H/Rev.l v. 28.6.1979. 
3 Hauptorgane der Vereinten Nationen sind danach die Generalversammlung, der Sicherheitsrat, der Wirtschafts- und Sozialrat, der Treuhandrat, der Internationale Gerichtshof und das Sekretariat. 
4 UN-Doc. A/Res/31/194 V. 22.12.1976. 5 R. Herber, Die Diplomatische Konferenz der Vereinten Nationen über das Seefrachtrecht in Hamburg, VN 1/1978 S.19ff.(22—24). 

Aktive Mitarbeit in den Vereinten Nationen -
ein Schwerpunkt unserer Außenpolitik 
Rede des Bundesaußenministers vor der 34. UN-Generalversammlung (27. September 1979) 

i 
Krise des wirtschaftlichen Wachstums und der Entwicklung, Krise 
in Nahost, im südlichen Afrika, in Indochina — so lauten Schlüssel
themen der internationalen Politik und gerade auch der Politik 
in den Vereinten Nationen. Von einer >tiefsitzenden Angst< spricht 
Generalsekretär Waldheim in seinem Bericht. In solcher Zeit ist es 
wichtiger denn je, den Blick über den Tag hinaus auf die 
Grundströmung der Geschichte zu richten. Diese Grundströmung 
wurde vor 200 Jah ren durch die Verkündung der bürgerlichen 
Freiheiten und durch die industrielle Revolution in eine neue 
Richtung gelenkt. Bis dahin erschienen für die große Mehrheit 
der Menschen Unterdrückung und Armut ein unabänderliches 
Schicksal. Nun aber öffnete sich eine Zukunft, die a l l e n Men
schen die Hoffnung gab, eines Tages frei von Knechtschaft und 
frei von Not zu sein. Und seither ist die Welt — trotz aller Krisen 
und Rückschläge, trotz schrecklicher Kriege und unmenschlicher 
Verbrechen — auf dieses Ziel zugegangen. 

HANS-DIETRICH G E N S C H E R 

Die Entwicklung zur Freihei t beschleunigte sich dramatisch in 
unserer Zeit: 
> Die Menschenrechte wurden zur universalen Idee. 
> Die un te r Kolonialherrschaft stehenden Völker setzten ihr 

Recht auf Selbstbestimmung durch und errangen ihre Unab
hängigkeit. 

> Der Industrialisierungsprozeß erfaßte die Länder der Dri t ten 
Welt. Trotz der Bevölkerungsexplosion wuchs in den sechziger 
J ah ren das Pro-Kopf-Einkommen dieser Länder um jährlich 
3,4 Prozent. 

Aber immer noch hungern Menschen in vielen Teilen der Welt, im
mer noch besteht Unterdrückung, sind die Probleme der wir t 
schaftlichen und sozialen Entwicklung nicht gelöst, ist der Welt
frieden nicht gesichert. 
Ja, wir müssen uns heute neuen Herausforderungen stellen: 
— Wachstum und Entwicklung haben sich verlangsamt, die Rü

stungsspirale aber dreht sich schneller. 
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— Die eben erst errungene Unabhängigkeit der Drit ten Welt wird 
von neuem Vorherrschaftsstreben bedroht. 

— Verletzungen selbst der elementarsten Menschenrechte zei
gen, wie fern wir noch von weltweiter Verwirklichung der Wür
de der Menschen sind. 

Wird die Menschheit den Weg zum Frieden, zur Freiheit von Not 
und Unterdrückung weitergehen oder nicht? Die Entscheidung liegt 
in u n s e r e r Hand. Die Grenzen des Fortschritts, an die wir ge
stoßen sind, sind nicht unüberwindbare Grenzen der Natur. Es 
sind soziale und politische Grenzen, die wir uns selbst auferle
gen. Denn immer noch begegnen wir den Herausforderungen un
serer Zeit mit den Denk- und Verhal tensmustern der Vergangen
heit. Umdenken ist dringlicher denn je. Dies gilt auch für die 
internationale Polit ik: 
Frieden ist nicht länger allein Sache der großen Mächte und 
wirtschaftliche Stabilität nicht länger Aufgabe allein der einzelnen 
Staaten. Die Sicherung des Friedens erfordert heute vielmehr die 
Mitarbeit aller Staaten. Wachstum für jedes einzelne Land ist nur 
mehr erreichbar, wenn auch die anderen Länder Wachstum er
zielen. 
Diese neue Realität der weltweiten Interdependenz fordert von uns 
ein neues Denken und Handeln. Die Macht der Fakten zwingt die 
Staaten auf den Weg der weltweiten Zusammenarbei t auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung. Multi laterale Diplomatie und 
internationale Organisationen dringen vor. In ihrem Zentrum ste
hen die V e r e i n t e n N a t i o n e n . Sie haben eine unentbehr 
liche Rolle gespielt bei der friedlichen Entkolonisierung, der Ent
schärfung von Konflikten, der Beschleunigung der Entwicklung. 
Sie haben die Zukunftsfragen der Menschheit in den Blick ge
rückt und Bahnen für neue Dimensionen internationaler Zusam
menarbei t geöffnet. Ihre Aufgabe bleibt es, die Gegensätze in 
unserer Welt durch Kooperation und Interessenausgleich zu über
winden. 
Wer den Fortschritt der Welt will, muß die Leistungsfähigkeit der 
Vereinten Nationen stärken. Neue und mehr Aufgaben verlangen 
es, die Arbeitsmethoden zu straffen. Dem Wuchern immer neuer 
Gremien muß Einhalt geboten werden. Die Erfüllung der weltwei
ten Aufgaben der Vereinten Nationen erfordert aber auch, das 
Prinzip der Universalität unversehr t zu erhalten. Eine Politik des 
Ausschlusses würde die Vereinten Nationen in ihrem Kern tref
fen und ihrer Fähigkeit zu weltweiter Kooperation die Grundlage 
entziehen. Für die Bundesrepublik Deutschland ist aktive, ver 
antwortungsbewußte Mitarbeit in den Vereinten Nationen ein 
Schwerpunkt der Außenpolitik. Wir bekennen uns zu den Prinzipien 
der Charta. Wir sehen in ihnen Wegweiser in eine Zukunft der 
Menschheit frei von Not und Knechtschaft. 

II 
Herr Präsident, Fortschritt braucht F r i e d e n . Die Politik meines 
Landes ist Friedenspolitik, und das Fundament dieser Politik ist 
unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft und im 
Nordatlantischen Bündnis. Der irische Außenminister hat die 
außenpolitischen Positionen des Europa der Neun vorgetragen. 
1. 
Zentral für die Bewahrung des Weltfriedens ist die Sicherung des 
Friedens zwischen O s t und W e s t . Ost und West haben verschie
dene Wertvorstellungen und, daraus hervorgehend, verschiedene 
politische Ziele. Wir können diesen grundsätzlichen Gegensatz 
nicht aus der Welt schaffen. Wir müssen jedoch die Form, in der es 
ausgetragen wird, mäßigen und über den Gegensatz der Systeme 
hinweg die notwendige Zusammenarbei t in unserer in terde-
pendenten Welt ermöglichen. 
Voraussetzung für die Sicherung des Friedens bleibt das Gleich
gewicht der Kräfte. Es ist die Grundlage für die Entspannungs
politik. Die Bundesrepublik Deutschland hat zur Entspannung von 
Anfang an mit an vorderster Stelle beigetragen. Wir tun dies wei 
terhin, zusammen mit unseren Par tne rn im Nordatlantischen Bünd
nis und in der Europäischen Gemeinschaft. Für uns ist Entspan
nungspolitik langfristig angelegte Politik und nicht Schönwetter
episode. Das macht unsere Politik für alle berechenbar. Niemand 
hat Anlaß, die Eindeutigkeit unserer Politik in Zweifel zu ziehen. 
Wir entwickeln unsere Beziehungen zur Sowjetunion und den an
deren Staaten des Warschauer Pakts stetig fort. Wir wirken ebenso 
aktiv mit an dem auf die Schlußakte von Helsinki gegründeten 
mult i lateralen Entspannungsprozeß in Europa. Alle Unterzeich
ner der Schlußakte sollten die Ehrlichkeit ihres Willens zur Ent
spannung durch die konsequente Verwirklichung der in Helsinki 
eingegangenen Verpflichtungen unter Beweis stellen. 
Von besonderer Bedeutung für die Entspannung ist das Verhält
nis zwischen der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d und 
der D D R , denn die Grenze zwischen Ost und West teilt Deutsch
land. Kein Volk kann mehr Interessen an Entspannung haben 
als das deutsche. Wir wollen die Zusammenarbei t mit der DDR 
kontinuierlich weiterentwickeln. Wir wollen die Möglichkeiten er
weitern, daß die Deutschen auf beiden Seiten zueinander kommen 
können. Entspannung muß für die Menschen bei der Verwirkl i 

chung ihrer Rechte und in ihrem täglichen Leben erkennbar und 
greifbar sein. Das deutsche Volk ist gegen seinen Willen getrennt . 
Aber die Geschichte ha t damit nicht das letzte Wort gesprochen. Es 
bleibt erklärtes Ziel unserer Politik, auf einen Zustand des F r i e 
dens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier 
Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt . Die Weichen der 
geschichtlichen Entwicklung sind gestellt: auf Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts, auf friedliche Überwindung des Tren
nenden und nicht auf seine Vertiefung und Betonierung. 
Symbol der Entspannung in Europa ist die Stadt, die in den J a h 
ren des kal ten Krieges so oft Schauplatz gefährlicher, auf die 
ganze Welt ausstrahlender Spannungen gewesen ist — B e r l i n . 
Das Viermächte-Abkommen über Berlin von 1971 ha t entschei
dend beigetragen, diese Spannungen abzubauen. Seine str ikte 
Einhaltung und volle Anwendung bleibt zentrale Voraussetzung 
für den Fortgang der Entspannung. 
2. 
Entspannung ist untei lbar. Sie muß sich bewähren a u c h in 
den Beziehungen von Ost und West zu den Ländern der Dri t ten 
Welt. Es gilt das Recht der Entwicklungsländer auf Selbstbestim
mung und auf eigene Wege zu respektieren. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist gegen jede Vorherrschaft — sei sie militärisch, 
politisch, wirtschaftlich oder ideologisch. Wir wollen niemand 
unsere Staats- und Gesellschaftsordnung aufdrängen. Wir wollen 
vielmehr eine Weltordnung, in der alle Staaten ihre Lebensformen 
in freier Selbstbestimmung gestalten. Gleichberechtigter Pa r tne r 
schaft gehört die Zukunft. 
Von großer Bedeutung für die Behauptung der Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung ihrer Mitgliedstaaten und damit für die 
weltweite Stabilität ist die B e w e g u n g d e r U n g e b u n d e 
n e n . Sie wird freilich ihre Aufgabe nur dann erfüllen können, 
wenn sie nicht rückwärts schaut, sondern die Gefahren erkennt , 
die h e u t e der Unabhängigkeit und Ungebundenheit drohen. 
Präsident Nyerere ha t in seiner Rede auf der Gipfelkonferenz 
der Ungebundenen in Havanna gesagt: 
»Die Bewegung der Ungebundenen muß sich selbst treu bleiben. Sie 
muß eine Gruppe von Ländern bleiben, die stolz sind auf ihre Unab
hängigkeit, die für Gerechtigkeit und Gleichheit zwischen den Men
schen und den Nationen einstehen, und die es ablehnen, sich mit 
irgendeinem Machtblock oder irgendeiner Großmacht zu verbünden.« 
Wenn die Bewegung der Ungebundenen dieser Einsicht folgt, bleibt 
sie eine s tarke Kraft für Frieden, Stabilität und Fortschritt in der 
Welt. Wer die Bewegung der Ungebundenen zum sogenannten na
türlichen Verbündeten des sozialistischen Lagers machen will, 
führt sie in neue Abhängigkeit, lähmt sie und entzieht ihr schließ
lich die Grundlage ihres Handelns. 
Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen heißt auch 
Achtung der kul turel len Identität, Achtung des Rechts jeder Na
tion auf ihren eigenen Weg. Wir stimmen den Ländern der Dri t ten 
Welt zu, die Modernisierung nicht als blinde Nachahmung fremder 
Modelle verstehen, sondern als Verwirklichung des eigenen Cha
rakters un te r den Bedingungen unserer Zeit. Die Menschheit 
braucht die Vielfalt der Kulturen, sollen ihre schöpferischen Ener
gien nicht versiegen. Wir t re ten ein für einen freien Austausch der 
Ideen und Informationen in gegenseitiger Achtung und Toleranz. 
Wir müssen diesen Austausch fördern und zugleich die Fähigkeit 
der Drit ten Welt entwickeln, an ihm gleichgewichtig teilzunehmen. 
3. 
Sicherung des Friedens verlangt, K o n f l i k t e durch Verhand
lungen und gerechten Interessenausgleich zu lösen. Ich greife 
hier die drei Konflikte heraus, die Schwerpunkte der Debatte der 
Generalversammlung sind: die Konflikte im Nahen Osten, im süd
lichen Afrika und in Indochina. 
Im N a h e n O s t e n ist der Fr ieden ungeachtet aller Anst ren
gungen nach wie vor nicht erreicht. Der Ver t rag zwischen Ägyp
ten und Israel hat nach dreißig J a h r e n unüberwindlich scheinen
der Feindschaft Hoffnungen auf eine umfassende Friedensrege
lung geweckt. Aber wir wissen, daß noch ein schwieriger Weg be 
vorsteht und daß noch viele ernste Hindernisse überwunden w e r 
den müssen, bevor die Entschließungen des Sicherheitsrats 242 und 
338 umfassend und überall verwirklicht werden. 
Auch die tragische Entwicklung im L i b a n o n bleibt Anlaß zu 
ernster Besorgnis. Die Bemühungen der verfassungsmäßigen Or
gane des Libanon um die Unabhängigkeit, Souveränität und te r 
ri toriale Integrität ihres Landes verdienen unser al ler Unterstüt
zung. 
Der Nahe Osten ist eine Region, die seit jeher auf vielfache Weise 
mit Europa eng verbunden ist. Der Frieden dieser Region ist un 
ser Frieden und umgekehrt . Zusammen mit unseren Pa r tne rn in 
der Europäischen Gemeinschaft haben wir mehrfach, insbeson
dere in der grundlegenden Erklärung des Europäischen Rates 
vom 29. Jun i 1977, die Grundsätze für einen umfassenden, ge
rechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten dargelegt. Der 
irische Außenminister hat sie vorgestern im Namen der Neun be
kräftigt und erläutert. Mehr und mehr setzt sich in der Weltöffent
lichkeit die Erkenntnis durch, daß es ohne Einbeziehung des pa-
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lästinensischen Volkes in eine umfassende Lösung keinen dauer
haften Frieden in der Region geben wird. 
Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Recht Israels unan
tastbar, ebenso wie die anderen Staaten der Region in aner 
kannten und sicheren Grenzen zu leben. Die Anerkennung dieses 
Rechts ebenso wie des Rechts des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung durch alle Beteiligten ist für eine umfassende, 
gerechte und dauerhafte Friedensregelung notwendig. Wir haben 
die Forderung nach Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts 
für das palästinensische Volk schon in der Palästina-Debatte 
1974 in dieser Versammlung erhoben. 
Im südlichen A f r i k a kann nur die Überwindung des Rest
kolonialismus und der Apartheid den Frieden für Namibia und 
Simbabwe und in der Republik Südafrika bringen. In Namibia und 
Simbabwe zeigen sich neue Ansätze für den friedlichen Über
gang in die Unabhängigkeit. Wir nehmen aktiv teil an der Nami
bia-Ini t iat ive der fünf westlichen Staaten. Wir begrüßen die neuen 
britischen Initiativen zu einer einvernehmlichen Lösung der Sim
babwe-Frage . Und wir hoffen, daß die Bemühungen aller an den 
Londoner Verhandlungen Beteiligten den Menschen in Simbab
we endlich den ersehnten Frieden bringen mögen. Diese Bemü
hungen sollten von keiner Seite gestört werden. J e früher die 
Republik Südafrika sich entschließt, die für die gänzliche Uber
windung der Rassenschranken notwendigen Schritte zu tun, um 
so eher wird es möglich sein, ein friedliches Zusammenleben der 
Menschen aller Hautfarben zu erreichen. 
Die Situation in I n d o c h i n a gefährdet Frieden und Stabili
tät Südostasiens, sie kann zu einer Bedrohung des Weltfriedens 
werden . 
In K a m b o d s c h a kann der Frieden nur auf der Basis der 
Unabhängigkeit des Landes wiederhergestell t werden. Dieses 
schwer geprüfte Volk braucht eine Regierung, die seinen Willen 
ausdrückt und von allen Staaten der Region anerkannt wird. We
der das mörderische Pol-Pot-Regime noch das von fremden Trup
pen eingesetzte Heng-Samrin-Regime erfüllen diese Vorausset
zung. Die hungernden und verhungernden Menschen Kambod
schas können jedoch nicht warten, bis eine politische Lösung ge
funden ist. Sie brauchen sofortige Hilfe. Die Konfliktparteien 
müssen zulassen, daß diese Hilfe die Menschen in allen Teilen 
Kambodschas erreicht. Es darf keine Zeit mehr ver loren werden, 
denn hier geht es buchstäblich um das Überleben eines Volkes. 
Vor eine humanitäre Herausforderung stellt uns auch das Elend 
der Flüchtlinge a u s V i e t n a m . Hunder t tausende ver 
zweifelter Menschen haben ihre Heimat verlassen. Der Begriff 
>Bootsmenschen< wurde zu einem neuen Schreckenswort in den 
Sprachen der Völker. Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt 
sich an der Hilfe für die vietnamesischen Flüchtlinge nach Kräf
ten. Obwohl wir ein dicht besiedeltes Land sind, bieten wir vielen 
von ihnen eine neue Heimat. Wir unterstützen ebenso die P r o 
gramme des Hohen Flüchtlingskommissars zugunsten der Flücht
linge in Südostasien. Auch hier gilt es jedoch, über die humani 
täre Hilfe hinaus zum Kern des Problems vorzudringen: Die 

Freiheit, den eigenen Staat zu verlassen, ist ein Menschenrecht. 
Aber es ist genauso ein Menschenrecht, in seiner Heimat blei
ben zu können. 
4. 
Her r Präsident, in weiten Regionen herrschen noch Hunger und 
Not, gleichzeitig aber gibt die Welt gegenwärtig mehr als 400 Mil
l iarden Dollar im J a h r für militärische Zwecke aus. Die Staatenge
meinschaft ist zu äußersten Anstrengungen aufgerufen, die Rü
stungsspirale anzuhalten. Sie gefährdet den Frieden, sie 
hemmt die Entwicklung, und sie beeinträchtigt die Fähigkeit, Ent
wicklungshilfe zu leisten. 
Die Bundesrepublik Deutschland begrüßt deshalb, daß die Ver
einten Nationen mit den Beschlüssen der letzten Sondertagung 
der Generalversammlung ihre Bemühungen um Abrüstung 
verstärkt haben. In einer Welt, in der das Vorherrschaftsstreben 
noch nicht überwunden ist, muß jeder Staat unvermeidlich das für 
seine Sicherheit Erforderliche tun. Das westliche Bündnis ist 
dazu entschlossen, aber es tut nicht mehr, als zur Verteidigung 
der Bündnispartner notwendig ist. Die Bundesrepublik Deutsch
land ist kein Atomwaffenstaat und will es nicht werden. Niemand 
darf die Sicherheitsinteressen des anderen geringschätzen. Des
halb ist es für die Sicherung des Weltfriedens notwendig, daß die 
Staaten Sicherheit nicht in militärischer Überlegenheit suchen, son
dern durch G l e i c h g e w i c h t . Überlegenheit schafft Unsicher
heit. Wir wollen, zusammen mit unseren Pa r tne rn im westlichen 
Verteidigungsbündnis, Gleichgewicht, und dies auf niedrigerem Ni
veau der Rüstungen. Diesen Zielen dienen in Europa die MBFR-
Verhandlungen in Wien. Sie sollen bei den Landstreitkräften bei
der Seiten in Mitteleuropa eine ungefähre Parität herstellen. Die 
Teilnehmer der Verhandlungen sollten jetzt prüfen, welche Ver
einbarungen auf der Grundlage gesicherter Daten in absehbarer 
Zeit möglich sind. 
Vom Gedanken der Parität ist auch das S A L T I i - A b k o m 
m e n geleitet. Die Bundesrepublik Deutschland begrüßt seinen 
Abschluß und hofft, daß es bald in Kraft t re ten kann. Das Ab
kommen ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilität. Es ist darüber hin
aus wichtig für Fortschrit te in anderen Bereichen der Rüstungs
kontrolle und Abrüstung. Es ist wesentlich auch für den For t 
gang der Entspannung. Im Rahmen des künftigen SALT III muß 
es auch zu Verhandlungen über die strategischen Mittelstrecken
raketen in Europa kommen. Rüstungskontrolle und Abrüstung 
brauchen gegenseitiges Vertrauen. 
In Europa sieht die Schlußakte von Helsinki v e r t r a u e n s b i l 
d e n d e Maßnahmen vor. Es muß eine wichtige Aufgabe des 
Madrider Folgetreffens 1980 sein, diese zu festigen und wei ter 
zuentwickeln. Auch deshalb t r i t t die Bundesrepublik Deutschland 
dafür ein, das Treffen auf politischer Ebene abzuhalten. Wir 
unterstützen die Init iat ive Frankreichs für eine Konferenz über 
Abrüstung in ganz Europa, die sich in der ersten Phase auf den 
Abschluß von Vereinbarungen zur Stärkung des Vertrauens kon
zentrieren soll. Vertrauensbildende Maßnahmen könnten auch in 

Anfang September hielten die blockfreien Staaten in Havanna ihr sechstes Gipfeltreffen ab; fünf Tagungen waren vorausgegangen: Belgrad 1961, Kairo 1963, Lusaka 1970, Algier 1973 und Colombo 1976. Ungeachtet der großen Unterschiede in der politischen Grundhaltung der einzelnen Staaten und der Meinungsunterschiede, die gerade in letzter Zeit deutlich wurden, kommt der Bewegung der Ungebundenen große Bedeutung im Rahmen der Vereinten Nationen zu. Auch den wirtschaftspolitischen Debatten der Weltorganisation gaben sie wesentliche Impulse (vgl. K. P. Sauvant zu den Ursprüngen des Programms der neuen Weltwirtschaftsordnung, VN 2/1979 S.49ff.). 
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anderen Regionen zu Stabilität und größerer Vorhersehbarkei t 
militärischen und politischen Verhaltens beitragen. Wir haben des
halb zusammen mit anderen Staaten eine Resolution vorge
schlagen, die Impulse für solche Maßnahmen gibt. Auf ihr auf
bauend gilt es, in dieser Generalversammlung weitere For t 
schritte zu erreichen. 

I I I 
Im Nord-Süd-Dialog haben die drei großen Konferenzen 
dieses Jah res : UNCTAD V, die Weltkonferenz über Agrarreform 
und ländliche Entwicklung und die Weltwissenschafts- und Techno
logiekonferenz, Fortschritte gebracht und neue Bereiche für die 
weitergehenden Verhandlungen geöffnet. Es ist jedoch deutlich, 
daß beide Seiten die Chance des Nord-Süd-Dialogs bisher nicht 
wirklich nutzen. Die Entwicklungsländer haben einen globalen 
Dialog im UN-Rahmen vorgeschlagen. Wir werden alles tun, damit 
dieser Dialog so s t ruktur ier t wird, daß sich in überschaubarer 
Zeit konkrete Ergebnisse erzielen lassen. Alle Beteiligten müs
sen in neuem Geiste verhandeln und sich endgültig von der 
Vorstellung lösen, im Nord-Süd-Dialog gehe es um Gewinn der 
einen und Verlust der anderen Seite. Unser gemeinsames Ziel 
ist es, beschleunigte Entwicklung in den Entwicklungsländern und 
stabiles Wachstum in den Industrieländern wieder möglich zu ma
chen. Dazu aber ist nötig, daß Industr ie- und Entwicklungsländer 
gemeinsam definieren, welche Politik jede Seite einschlagen muß, 
um dieses Ziel zu verwirklichen. 
E r s t e n s : Eine Schlüsselfrage ist die E n e r g i e . Der amer i 
kanische Außenminister hat dies zu Recht betont. Die Herausfor
derung, vor der wir alle stehen, ist, die Welt aus dem Zeitalter des 
Öls ohne Bruch in ein Zeitalter e rneuerbarer Energien überzu
führen. Dies kann nur in engster, vom Geist gemeinsamer Verant 
wortung getragener Zusammenarbei t gelingen. Die Bundesrepu
blik Deutschland unterstützt deshalb die Idee eines weltweiten, 
langfristig angelegten Energiedialogs. Vor den schwierigsten 
Problemen stehen die ölimportierenden Entwicklungsländer, de
ren ölbedarf sehr viel schneller steigt als der der Industrielän
der. Sie müssen mit aller Kraft ihre eigenen Energiequellen ent
wickeln. Die Bundesrepublik Deutschland wird dazu verstärkt 
Hilfe geben. Der für 1981 geplanten Konferenz über neue und 
erneuerbare Energiequellen messen wir große Bedeutung zu. 
Z w e i t e n s : Zur Beschleunigung der Entwicklung müssen die 
E x p o r t e d e r Entwicklungsländer gesteigert wer 
den. Die Industrieländer müssen deshalb dem Druck der p ro -
tektionistischen Kräfte widerstehen und ihre Märkte für wachsen
de Exporte und insbesondere wachsende Fer t igwarenexporte der 
Entwicklungsländer offenhalten und weiter öffnen. Dies gilt auch 
für die kommunistischen Industrieländer. Sie nehmen bisher we 
nig mehr als drei Prozent der Exporte der Dri t ten Welt auf, wäh
rend die industriellen Demokrat ien fast drei Viertel aufnehmen. 
Die Bundesrepublik Deutschland t r i t t ein für Marktöffnung. Sie be 
kennt sich zu dem Ziel, die überkommene Handelss t ruktur zu 
überwinden, unter der die Entwicklungsländer vor allem Rohstoffe, 
die Industrieländer Fer t igwaren liefern. 
D r i t t e n s : Beschleunigung der Entwicklung erfordert Steige
rung des K a p i t a l t r a n s f e r s . Für die Entwicklungsländer mit 
niedrigem Einkommen ist vor allem Steigerung der öffentlichen 
H i l f e nötig. Die Bundesrepublik Deutschland wird die Zuwachs
rate ihrer Hilfe in den nächsten Jah ren jeweils doppelt so schnell 
erhöhen wie die Gesamtausgaben des Haushalts . Für die Ent 
wicklungsländer mit mit t lerem Einkommen steht der p r i v a t e 
K a p i t a l t r a n s f e r im Vordergrund. Sie decken schon heute 
über zwei Drit tel ihres externen Finanzierungsbedarfs aus pr iva
ten Quellen. Eine wichtige Rolle im privaten Kapital transfer spie
len die pr ivaten Direktinvestitionen. Um sie zu fördern, müssen 
zwei Voraussetzungen gewährleistet werden: die Entwicklungs
länder müssen die Sicherheit haben, daß sich diese Investit ionen 
organisch in ihre Entwicklung einordnen und daß mit ihnen keine 
Versuche politischer Einflußnahme verbunden werden. Die In
vestoren andererseits brauchen Rechtssicherheit. 
V i e r t e n s : Von großer Bedeutung ist ein fairer Interessenaus
gleich in der S e e r e c h t s k o n f e r e n z , der es uns erlaubt, 
die großen wirtschaftlichen Möglichkeiten der Meere für Ent 
wicklung und Wachstum zu nutzen. Es geht hier um die Nutzung 
von zwei Drit teln der Erdoberfläche. Eine alle Interessen gerecht 
berücksichtigende Regelung ist vor allem auch für den Tiefsee
bergbau erforderlich. Sie muß allen Staaten und Unternehmen 
Zugang zu den Rohstoffen des Meeresbodens geben und Rechts
sicherheit schaffen, ohne die die notwendigen langfristigen und 
hohen Investit ionen nicht möglich sind. 
Fünftens : Her r Präsident, so unentbehrlich es ist, daß Indu
str ie- und Entwicklungsländer in gemeinsamer Verantwortung die 
weltwirtschaftlichen Bedingungen für beschleunigte Entwicklung 
und stabiles Wachstum herstellen, so müssen wir uns alle doch be 
wußt bleiben, daß deshalb die Bedeutung der n a t i o n a l e n 
W i r t s c h a f t s - u n d E n t w i c k l u n g s p o l i t i k e n keines
wegs geringer wird. Die Industrieländer müssen die 
Inflation un te r Kontrolle bringen. Sie müssen Energie einsparen. 

Sie müssen mit allen Rohstoffen haushal ten und die Verschwen
dung überwinden. Und sie müssen den von der Weltwirtschaft und 
vom technologischen Fortschritt ausgehenden St rukturwandel be 
wältigen. 
Das alles macht schmerzhafte Anpassungsprozesse nötig. Um
stellungen sind ebenso von den Ländern der D r i t t e n W e l t 
gefordert. Neue Entwicklungsstrategien sind notwendig, damit die 
Massen der Armen in den Entwicklungsprozeß einbezogen wer 
den. Auch in den Entwicklungsländern muß eine Teilung von 
Wirtschaft und Gesellschaft in einen modernen prosperierenden 
Sektor und einen traditionell stagnierenden Sektor verhinder t 
werden. Es geht um Entwicklungsstrategien, die Wachstum nicht 
nu r durch kapitalintensive Investitionen erreichen wollen, sondern 
auch und in viel stärkerem Umfang als bisher durch Mobilisierung 
der Arbeitskraft der Menschen. Die Aufgabe ist, den Millionen 
der Unterbeschäftigten und Arbeitslosen die Fähigkeit und Mög
lichkeit zu produkt iver Beschäftigung und zur Selbstverwirkl i
chung zu geben. Eine solche Strategie erfordert in den meisten 
Entwicklungsländern den Aufbau einer leistungsfähigen Land
wirtschaft. Eine schnell wachsende Landwirtschaft wird dabei 
durch die von ihr ausgehende Nachfrage nach Düngemitteln, 
landwirtschaftlichen Geräten und Massenkonsumgütern zugleich 
zum Antriebsmotor für die Industrialisierung werden. An die Stelle 
industrieller Enklaven muß eine Industrial isierung treten, die in 
die Gesamtwirtschaft des jeweiligen Entwicklungslandes in te
grier t ist. Sie muß zugleich die Exportfähigkeit der Entwicklungs
länder auf brei ter Grundlage verbessern. Nur die Entwicklung der 
Landwirtschaft kann die drohende Ernährungskrise in der Dri t ten 
Welt abwenden und die Abhängigkeit der Dri t ten Welt von Nah
rungsmittel importen überwinden. Nur sie kann das Arbeitslosen
problem in t ragbaren Grenzen halten. Und schließlich: nur eine 
Strategie, die Wachstum und soziale Gerechtigkeit sichert, kann 
verhindern, daß die Entwicklung in soziale Unruhe und inneres 
Chaos abgleitet. 

IV 
Herr Präsident, ein akutes Problem ist die beunruhigende Zu
nahme von Hinrichtungen in der Welt, viele von ihnen mit politi
schem Hintergrund. Die T o d e s s t r a f e sollte eingegrenzt und 
letztlich abgeschafft werden, so wie dies in meinem Land nach 
bi t teren geschichtlichen Erfahrungen schon vor mehr als dreißig 
Jahren geschehen ist. Die nächste Generalversammlung sollte die 
Frage der Todesstrafe mit Vorrang behandeln. 

V 
Her r Präsident, vor dreißig Jah ren hat die Generalversammlung 
die Allgemeine Erklärung der M e n s c h e n r e c h t e als den 
gemeinsamen Maßstab des Fortschrit ts für alle Nationen< 
verkündet. Dieser Maßstab macht, wie kein anderer, deutlich, wie 
weit wir noch von unserem Ziel entfernt sind. Noch immer sind 
die Menschenrechte nicht weltweit verwirklicht — weder die bür
gerlichen und politischen Rechte, noch die sozialen, wirtschaft
lichen und kulturel len Rechte. Wir haben in den Vereinten Natio
nen V e r f a h r e n und I n s t i t u t i o n e n geschaffen, mit de
ren Hilfe wir die Verwirklichung der Menschenrechte aktiv fördern 
können. Diese Verfahren sind noch schwach. Aber sie haben 
zusammen mit dem moralischen Druck der Weltöffentlichkeit doch 
schon viele Staaten veranlaßt, Verbesserungen durchzuführen. 
Wir müssen die UN-Insti tutionen zum Schutz der Menschenrechte 
stärken und ausbauen. Auch wenn heute noch bei vielen Beden
ken gegen die Schaffung eines Menschenrechtsgerichtshofes der 
Vereinten Nationen bestehen, so bin ich überzeugt: langfristig 
wird sich überall die Einsicht durchsetzen, daß ein solcher Ge
richtshof allein der Sicherung der Menschenrechte dienen soll, 
und daß er nicht gegen irgendein Land gerichtet ist. 
Eine Herausforderung für uns alle ist der i n t e r n a t i o n a l e 
T e r r o r i s m u s . Nur durch gemeinsames Handeln werden wir 
ihn überwinden. Zu den unentbehrl ichen Instrumenten zum Schutz 
der Menschenrechte gehören wirksame Maßnahmen gegen die 
G e i s e l n a h m e . Aus dieser Erwägung habe ich vor drei J a h 
ren von dieser Stelle eine Konvention gegen Geiselnahme vor
geschlagen. Dieser Vorschlag fand die Unterstützung der Gene
ralversammlung, wir alle haben jetzt die Genugtuung, daß der mit 
der Ausarbeitung der Konvention beauftragte Ad-hoc-Ausschuß 
seinen Entwurf fertiggestellt hat. Ich hoffe, daß die Generalver
sammlung ihn verabschiedet. 
Herr Präsident, die Zukunft der Welt entsteht im Bewußtsein der 
Menschen, und dieses Bewußtsein ist heute geprägt von der Idee 
der unveräußerlichen Rechte der Menschen und des Selbstbe
stimmungsrechts der Nationen. Der Wille der Menschen und der 
Wille der Nationen, diese Rechte durchzusetzen, sind die b e 
st immenden Kräfte unserer Zeit. Es ist nicht möglich, sie aufzu
halten — auch nicht mit Gewalt. In dieser Gewißheit gilt es, 
beharrlich und mit friedlichen Mitteln für die weltweite Durch
setzung der Menschenrechte und des Selbstbestimmungsrechts 
zu arbeiten. Alle Menschen sollen frei von Angst, Hunger und 
Not in Frieden leben können. 
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Allgemeines 
34. Generalversammlung: Papst Johannes Paul II. 
über Weltfrieden und Menschenrechte (S3) 

Vierzehn Jahre nach dem Besuch Papst 
Pauls VI. bei den Vereinten Nationen sprach 
am 2. Oktober 1979 zum zweiten Male ein 
Oberhaupt der katholischen Kirche vor der 
Generalversammlung. Wie sein Vorgänger 
legte auch Johannes Paul II. das Schwer
gewicht seiner Rede auf das Problem des 
Weltfriedens, das er in engen Zusammen
hang mit der Frage der Menschenrechte 
brachte (Text der gehaltenen Rede: UN-
Doc. A/34/PV.17, etwas ausführlichere Ver
sion: A/34/566). 
Mit dem mahnenden Hinweis auf Auschwitz 
begründete der Papst seine Forderung, 
daß Konzentrationslager sowie die verschie
denen Formen der Folter und Unterdrük-
kung endgültig abgeschafft werden müß
ten. Diese Erscheinungen seien um so ver
werflicher, wenn sie unter dem Vorwand 
der öffentlichen Sicherheit oder zur Auf
rechterhaltung eines Scheinfriedens aufträ
ten. Den Friedensappell seines Vorgängers 
aufnehmend, brachte der Papst seine Hoff
nung auf einen Frieden im Nahen Osten 
zum Ausdruck. In diesem Zusammenhang 
hob er besonders die Bedeutung der Palä
stinenser-Frage und der politischen Unab
hängigkeit und territorialen Integrität des 
Libanon hervor. Für Jerusalem empfahl er 
ein Sonderstatut mit internationalen Garan
tien. Anschließend ging der Papst auf das 
alarmierende Wettrüsten ein: dieses berge 
die Gefahr, daß ein furchtbarer Mechanis
mus der allgemeinen Vernichtung in Gang 
gesetzt werde. Deshalb verdienten Anstren
gungen zur Begrenzung des Rüstungswett
laufs Beifall. Hohe Bedeutung habe die in
ternationale Zusammenarbeit auf dem Ge
biet der Entwicklungspolitik, die der Gefahr 
eines Krieges vorbeugen könne. Daneben 
sei es entscheidend, die Ursachen von 
Kriegen zu erkennen und ihrer Herr zu wer
den. Die Wurzel jedes Krieges ist nach Auf
fassung des Papstes Unrecht, Ungerech
tigkeit in verschiedenen Formen. Diese Un
gerechtigkeit verletze zunächst die Men
schenrechte, zerstöre dann die organische 
Einheit der sozialen Ordnung, um zuletzt 
das gesamte System der internationalen 
Beziehungen in Mitleidenschaft zu ziehen. 
Um die Art dieser friedensbedrohenden 
Ungerechtigkeiten zu ergründen, stellte 
Johannes Paul II. einige Betrachtungen 
über die Natur des Menschen an. Dieser 
lebe gleichzeitig in einer Welt der materiel
len und der spirituellen Werte. Aus der 
Sphäre materieller Werte allein sei kein 
Schlüssel zum Frieden Zugewinnen, wie die 
Analyse der modernen Zivilisation ergebe. 
Die Entwicklung der letzten hundert Jahre 
habe einseitig dem materiellen Fortschritt 
gedient, die geistige Dimension des Men
schen aber vernachlässigt. Materielle Güter 
führten zwangsläufig zu Spannungen zwi
schen Besitzenden und Nicht-Besitzenden. 
Diese könnten durch den Fortschritt zwar 
gemildert, aber nicht gelöst werden. Verbin

dend und einheitsstiftend seien dagegen die 
geistigen Werte, da diese unerschöpflich 
seien und sich bei ihnen das Problem der 
Verteilung nicht stelle. 
Gefährlich für den Frieden sind, so der 
Papst, Bedrohungen sowohl der materiel
len als auch der geistigen Sphäre. In der 
modernen Welt existieren zwei Hauptbe
drohungen. Die erste betrifft das Gebiet 
der materiellen Güter. Deren Verteilung 
ist häufig ungerecht: E s bestehen ökono
mische Spannungen zwischen exzessiv 
Reichen und Bedürftigen — innerhalb von 
Staaten und auf internationaler Ebene. 
Notwendig ist eine systematische Vermin
derung dieser Ungleichheiten, um eine 
Friedensbedrohung auszuschließen. Die 
zweite Bedrohung des Menschen in sei 
nen unveräußerlichen Rechten liegt im gei
stigen Bereich. In der Entwicklung der 
Kultur ist über Jahrhunderte hinweg um 
die Gewährleistung fundamentaler Frei
heitsrechte gekämpft worden. Dennoch 
sind diese Rechte nach wie vor bedroht; 
gegen ihre Verletzung besteht häufig kein 
wirksamer Rechtsschutz. Selbst dort, wo 
es formale Freiheitsgarantien gibt, haben 
sich oft gesellschaftliche Strukturen her
ausgebildet, die die praktische Ausübung 
dieser Grundrechte mit einer Degradierung 
zum Bürger zweiter oder dritter Klasse 
verbinden. Aber nur ein Schutz der Frei
heitsrechte in ihrer Gesamtheit kann den 
Frieden wirklich sichern. 
Der Papst führte speziell zur Frage der Re
ligionsfreiheit aus, daß diese effektiv nur 
gewährleistet sei , wenn der einzelne sein 
Bekenntnis auch nach außen hin manife
stieren könne. Respekt für die menschliche 
Würde verlange es darüber hinaus, daß 
religiöse Institutionen in Fragen, die die 
gesetzliche Ausgestaltung der Religions
freiheit betreffen, gehört würden. — Am 
Schluß seiner Rede ging Johannes Paul II. 
auf das Jahr des Kindes ein. Er warf die 
Frage auf, ob es vertretbar sei , kommen
den Generationen den Rüstungswettlauf 
als Erbschaft zu hinterlassen. Der Papst 
sprach den feierlichen Wunsch aus, daß es 
den Kindern aller Nationen erspart blei
ben möge, die Verdrängung der menschli
chen Dimension des Friedens durch neue 
Formen des Imperialismus zu erleben. K S 

Politik und Sicherheit 
»Besonders grausame Waffenc Konferenz wird 
1980 fortgesetzt — China dabei (54) 
(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1978 S.166f. fort.) 
Splittergeschosse aus Kunststoff, die durch 
Röntgenstrahlen im Körper nicht entdeckt 
werden können, Brandbomben (Napalm), 
Minen mit Zeitzündern, getarnte Spreng
körper (»booby traps< oder >Tölpelfallen<) 
und andere heimtückische Waffen, die 
»unnötige Leiden verursachen oder unter
schiedslos« Zivilbevölkerung und Kom
battanten treffen, sind seit 1978 Gegen
stand der Bemühungen der Vereinten 
Nationen um ein Verbot. Nach zwei vor

bereitenden Runden fand in Genf vom 
10. bis 28. September 1979 die >Konfe-
renz der Vereinten Nationen über das 
Verbot oder die Einschränkung des Ein
satzes bestimmter konventioneller Waffen, 
bei denen man davon ausgehen kann, daß 
sie unnötige Leiden verursachen oder un
terschiedslos wirken<, statt. An dieser Kon
ferenz, die auf die Resolution 32/152 der 
Generalversammlung vom 19. Dezember 
1977 zurückgeht, nahmen 81 UN-Mitglied
staaten teil. Auf dem Wege zu wirksamen 
Anwendungsverboten und -beschränkun-
gen konnten sich die Teilnehmerstaaten 
freilich noch nicht auf völkerrechtliche Ab
kommen einigen. Dennoch gelang es ih
nen, auf drei Feldern Fortschritte zu erzie
len. 
In einem Protokollentwurf über Landminen 
wurde definiert, was unter Tölpelfallen zu 
verstehen ist; verboten werden sollen etwa 
Sprengkörper mit Berührungszündern, de
nen die Form von Kinderspielzeug, Haus
haltsgegenständen, Hygieneartikeln oder 
religiösen Objekten gegeben wurde. An
sätze für eine Übereinstimmung gab es 
hinsichtlich verstärkter Forschung über die 
Verwundungseigenschaften kleinkalibriger 
Munition. Die Staaten werden aufgefordert, 
sich bei der Entwicklung entsprechender 
Waffen Zurückhaltung aufzuerlegen. Stu
dien, die von Experten der Ballistik und 
der Wundchirurgie angefordert werden, 
sollen helfen, die Wirkungen besser als 
bisher kennenzulernen. Schweden wird 
1980 oder 1981 hierzu ein internationales 
Symposium veranstalten. Am umstritten
sten war der Entwurf der Neutralen und 
Blockfreien (Schweden, Mexiko, Österreich, 
Ägypten und Jugoslawien) über ein Teil
verbot von Brandwaffen, namentlich Na
palm. Insbesondere die Großmächte zeig
ten erhebliche Zurückhaltung. Unter dem 
Vorsitz des DDR-Vertreters Felber wurde in 
einer Arbeitsgruppe ein Entwurf für ein 
Protokoll über Einsatzbeschränkungen für 
Brandwaffen fertiggestellt. Hier konnte 
man keine Einigung darüber erzielen, 
welche Arten von Brandwaffen unter An
wendungsbeschränkungen fallen sollen. 
Nicht uninteressant, daß China, das an
sonsten in der Abrüstungsdiplomatie noch 
eine Politik des leeren Stuhls betreibt, an 
dieser Konferenz teilnahm, und zwar »in 
einem Geist aktiver Teilnahme«, wie der 
chinesische Delegationsleiter An Zhiyuan 
erklärte. — Die Konferenz soll (vorbehalt
lich der Zustimmung der 34. Generalver
sammlung) am 15. September 1980 erneut 
zusammentreten. WB 

Wirtschaft und Entwicklung 
Weltwissenschaftskonferenz: Stärkung der techno
logischen Kapazität der Entwicklungsländer als 
Ziel (55) 
(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1977 S.54f. fort; vgl. auch 
V. Hauff, Priorität: Stärkung des Innova
tionssystems der Entwicklungsländer, VN 
4/1978 S.109ff.) 

UN-Konferenzen zu wirtschaftlichen Fra
gen pflegen die Tradition, institutionelle 
und finanzielle Maßnahmen ins Auge zu 
fassen. Die Konferenz der Vereinten Na
tionen über Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung (20. August bis 
1. September 1979 in Wien) hat keine Aus-
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nähme gemacht. Zu den wesentlichen 
Punkten des von ihr verabschiedeten Ak
tionsprogramms gehören die Einrichtung 
eines neuen Ausschusses sowie die Schaf
fung eines aus freiwilligen Beiträgen zu 
speisenden Sonderfonds. 
I. Der Gedanke, diese Konferenz abzuhal
ten, war im Rahmen des Wirtschafts- und 
Sozialrats ( E C O S O C ) aufgekommen (vgl. 
E/Res/1897 (LVII) vom 1. August 1974) und 
geht unmittelbar auf die 7. Sondertagung 
der Generalversammlung (über Entwick
lung und internationale wirtschaftliche Zu
sammenarbeit) zurück. In deren Abschluß
resolution hatte es u. a. geheißen (A/Res/ 
3362(S-VII) vom 16. September 1975): 
»1978 oder 1979 sollte eine Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung 
mit folgenden Hauptzielen abgehalten wer
den: Stärkung der technologischen Kapa
zität der Entwicklungsländer, damit sie se l 
ber in die Lage versetzt werden, Wissen
schaft und Technik für ihre Entwicklung 
einzusetzen; Verabschiedung wirksamer 
Maßnahmen zur Nutzung des wissenschaft
lichen und technologischen Potentials bei 
der Lösung von Entwicklungsproblemen 
regionaler und globaler Bedeutung, beson
ders zugunsten der Entwicklungsländer; 
Bereitstellung eines Instrumentariums der 
Zusammenarbeit für die Entwicklungslän
der bei der Nutzung von Wissenschaft und 
Technik zur Lösung sozio-ökonomischer 
Probleme, die nicht im Alleingang bewäl
tigt werden können, entsprechend den na
tionalen Prior i täten. . .« 
Mit Resolution 31/184 vom 21. Dezember 
1976 faßte die Generalversammlung den 
Beschluß, die Konferenz für 1979 einzube
rufen. Der ECOSOC-Ausschuß für Wissen
schaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung fungierte als Vorbereitungs
ausschuß und stand als solcher allen Staa
ten zur Mitwirkung offen. An der Konfe
renz selbst nahmen 141 Staaten teil. 
II. Das (nach der inzwischen ebenfalls tra
ditionellen Nachtsitzung) verabschiedete 
Aktionsprogramm nimmt zu drei Fragen
komplexen Stellung. 

A. Ausbau der wissenschaftlichen und 
technologischen Kapazitäten der Entwick
lungsländer: Die Entwicklungsländer soll
ten eine nationale Technologiepolitik for
mulieren, die das gesamte Spektrum von 
Technologien (von einfachsten wie von 
fortgeschrittensten) umfassen würde, und 
sie sollten Gremien für die Festlegung und 
Durchführung wissenschaftlicher und tech
nologischer Programme einrichten. Ihre 
nationalen Rechtsordnungen sollten Re
geln für den Transfer, den Erwerb und die 
Entwicklung von Technologien enthalten. 
Zum Arbeitskräftepotential heißt es , die 
Entwicklungsländer sollten Vorkehrungen 
für die Ausbildung von Fachkräften tref
fen, die eine engere Verbindung zwischen 
Forschung und Entwicklung einerseits und 
Produktion und Vermarktung andererseits 
herstellen könnten. Wichtig seien konti
nuierliche Aus- und Weiterbildung, die Ent
wicklung eines Reservoirs einheimischer 
Führungskräfte und eine gründliche Unter
suchung des >brain-drain<-Problems. Die 
entwickelten Staaten müßten die Bemühun
gen der Entwicklungsländer um die Schaf
fung von Eigenkapazitäten unterstützen, 

und zwar durch die Förderung von For
schungsvorhaben, die im größtmöglichen 
Umfang in Entwicklungsländern durchge
führt werden sollten, durch Übermittlung 
von Forschungs- und Entwicklungsergeb
nissen, durch erhebliche Verstärkung der 
Ausgaben und Anstrengungen zur Lösung 
vorrangiger Probleme der Entwicklungslän
der sowie durch gemeinsame Forschungs
vorhaben. Die entwickelten Staaten soll
ten auch bei der Entwicklung des Arbeits
kräftepotentials der Entwicklungsländer 
mitwirken, namentlich durch die Gewäh
rung von Stipendien für Studienaufenthal
te im Ausland und durch die Veranstaltung 
von Ausbildungskursen in den Entwick
lungsländern. In den entwickelten Staaten 
sollte es wissenschaftliche und technolo
gische Informationssysteme geben, die die 
Verfügbarkeit und Verbreitung von Infor
mationen über Technologiequellen, Be
zugsbedingungen und Kosten sicherstellen 
und dieserart Bewertungsvergleiche er
möglichen würden. 

B. Neuordnung der internationalen Bezie
hungen: Auch in diesem Abschnitt spielt 
die Information eine wesentliche Rolle. Die 
entwickelten Staaten sollen diejenigen In
formationsquellen, die inländischen Benut
zern zur Verfügung stehen, auch den Ent
wicklungsländern zugänglich machen. All
gemein sollte möglichst freier Zugang zu 
vorhandenen Informationen über Techno
logien und Lieferbedingungen gewährt 
werden. Daneben sei ein internationales 
Informationsnetz zu schaffen, dessen Auf
gabe darin bestünde, vor allem Entwick
lungsländern möglichst umfangreiche In
formationen über die Entwicklung von Wis
senschaft und Technologie sowie über na
tionale Kapazitäten und Programme, Kapi
talquellen und Patentdokumente zu ertei
len und dadurch die Technologieauswahl 
zu erleichtern. Organisatorisch wären zu 
diesem Zweck nationale Informations-Sam
melstellen einzurichten; in einer weltwei
ten Zentralstelle unter UN-Schirmherrschaft 
sollen Informationen über die nationalen 
Institutionen erhältlich sein. Über diesen 
Teil des Aktionsprogramms hatte es einige 
Meinungsverschiedenheiten gegeben, da 
die Mehrheit der Industriestaaten schon 
wegen ihrer nationalen Rechtsordungen 
Betriebsgeheimnisse geschützt wissen 
wollte, während die Entwicklungsländer 
beispielsweise auch an Auskünften zur 
Kostenstruktur interessiert waren. — Fest
gehalten sei , daß die Entwicklungsländer 
in Abschnitt B mehrfach zur Zusammenar
beit in verschiedenen Bereichen aufgefor
dert werden. Was den Technologietransfer 
und die transnationalen Unternehmen an
betrifft, so ist es der Konferenz nicht ge
lungen, sich auf einen allseits annehmba
ren Text zu verständigen, so daß diese 
Fragen an die Generalversammlung wei
terverwiesen wurden. 
C . Ausbau der Rolle der Vereinten Natio
nen; Erhöhung der Finanzierungsmittel: Im 
Vordergrund stehen hier Aussagen zu in
stitutionellen und finanziellen Verbesserun
gen. Der Generalversammlung wird emp
fohlen, einen Zwischenstaatlichen Aus
schuß für Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung einzusetzen, 
der an die Stelle des bestehenden, 54 
Mitglieder umfassenden E C O S O C - G r e 

miums treten soll. Die neue Einrichtung 
würde allen Staaten offenstehen. Sie hätte 
vor allem die Aufgabe, die Generalver
sammlung bei der Ausarbeitung von Richt
linien zur Harmonisierung der Maßnah
men der verschiedenen UN-Gremien auf 
dem Gebiet von Wissenschaft und Techno
logie zu unterstützen und so zur Schaffung 
der neuen Weltwirtschaftsordnung beizu
tragen. Der Ausschuß würde außerdem 
Prioritäten setzen, konkrete Pläne ausar
beiten und Überwachungsfunktionen wahr
nehmen. Die Verantwortung für die Koor
dination der Aufgaben trüge auf der Sekre
tariatsebene der Generaldirektor der Ver
einten Nationen für Entwicklung und inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Der Generalversammlung wird des weite
ren empfohlen, ein Finanzierungssystem 
für Wissenschaft und Technologie im Dien
ste der Entwicklung zu schaffen. Die Mit
tel würden zur Stärkung der wissenschaft
lichen und technologischen Eigenkapazität 
der Entwicklungsländer und insbesondere 
zur Durchführung des Aktionsprogramms 
eingesetzt werden. Einzelheiten sollen in 
dem Zwischenstaatlichen Ausschuß sowie 
in einer von der Generalversammlung ein
zusetzenden Expertengruppe erörtert wer
den. Als Überbrückungsmaßnahme ist die 
Einrichtung eines Interims-Fonds vorge
sehen, zu dem freiwillige Beiträge von min
destens 250 Mill US-Dollar geleistet wer
den sollen und den das UN-Entwicklungs
programm (UNDP) verwaltet. NJP 

Transnationale Unternehmen: Anti-Bestechungs-
Abkommen — Ausschuß erfüllt Mandat (56) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S.68f. fort.) 
I. Der als Nachfolger der Zwischenstaatli
chen Ad-hoc-Arbeitsgruppe für das Pro
blem korrupter Praktiken vom Wirtschafts
und Sozialrat ( E C O S O C ) 1978 eingesetzte 
Ausschuß für ein Internationales Abkom
men über unzulässige Zahlungen (illicit 
payments) hielt seine zweite und vorerst 
letzte Tagung vom 7.—18. Mai 1979 in New 
York ab. Mit der Verabschiedung eines 
Gesamtberichts über die zwei Ausschuß
tagungen, der auch einen noch unvollstän
digen Vertragsentwurf enthält, zur Vorlage 
an den E C O S O C sowie an die Kommis
sion für transnationale Unternehmen konn
te er sein Mandat zumindest formell er
füllen (UN-Doc. E/1979/104 vom 25. Mai 
1979). Das vom E C O S O C festgelegte Quo
rum für formelle Ausschußsitzungen (also 
die Anwesenheit der Vertreter von minde
stens vier Staaten aus jeder interessierten 
geographischen Region) konnte wegen der 
geringen Beteiligung der Entwicklungslän
der allerdings nur auf vier Ausschußsitzun
gen erreicht werden, so daß die Beratun
gen im übrigen in acht informellen Aus
schußsitzungen und zahlreichen Koordi
nierungstreffen der Ländergruppen statt
fanden. An den Sitzungen nahmen zeit
weise Vertreter von insgesamt 47 Staaten 
(davon 15 OECD-Staaten) sowie Beobach
ter der UNIDO, U N E S C O und der Inter
nationalen Handelskammer teil; die ost
europäischen Staaten waren wie schon bei 
der früheren Ad-hoc-Arbeitsgruppe nicht 
vertreten (zu den Gründen s . UN-Doc. E / 
5838/1976, Para.43). 
II. Ebenso wie auf der ersten konnten auch 
auf der zweiten Ausschußtagung durch in-
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tensive Kleinarbeit und auch durch die im 
Vergleich mit ihren früheren Verhandlungs
positionen flexibler gewordene Verhand
lungsführung der Vereinigten Staaten wei
tere Einigungsfortschritte erreicht werden. 
Die Gruppe der 77 ließ allerdings wenige 
Tage vor Konferenzende durch ihren Ver
treter erklären, daß für die Entwicklungs
länder die Arbeiten am Verhaltenskodex 
für transnationale Unternehmen (TNU) 
»höchste Priorität« behalten und eine di
plomatische Vertragskonferenz sowie ein 
späteres Inkrafttreten dieses Abkommens 
nur gleichzeitig mit dem Fertigstellen und 
»Inkrafttreten« des Verhaltenskodex für 
TNU annehmbar sei . Im Gegensatz zu den 
übrigen westlichen Staaten, die auch im 
Hinblick auf die verzögernde Haltung eini
ger Entwicklungsländer das amerikanische 
Petitum einer Einberufung der Vertrags
konferenz durch den E C O S O C für die erste 
Jahreshälfte 1980 unterstützten, sprachen 
sich die Entwicklungsländer für weitere 
vorbereitende Ausschußtagungen aus und 
betonten, daß das Abkommen sich nicht 
auf die Kriminalisierung der Bestechung 
von Amtsträgern bei internationalen Han
delsgeschäften, Buchführungspflichten so 
wie Pflichten zur Strafverfolgung, Rechts
hilfe, Auslieferung und Streitbeilegung be
schränken dürfe (so das Verhandlungsziel 
der EG-Staaten) , sondern auch Regelungen 
außerhalb des strafrechtlichen Bereichs für 
Zahlungen an »rechtswidrige Minderheits
regime im Südlichen Afrika« und Rechts
hilfe in Verwaltungsverfahren enthalten 
sollte. Obereinstimmung bestand jedoch, 
daß der von den marktwirtschaftlichen 
Staaten strikt abgelehnte Art.7 zu Süd
afrika sowie andere politische Fragen erst 
auf der diplomatischen Vertragskonferenz 
näher erörtert werden sollen. 
Der Beratungsstand zu den einzelnen Ver
tragsbestimmungen läßt sich wie folgt zu
sammenfassen: 

Art.1: Neben redaktionellen Änderungen 
des in Abs.1 enthaltenen Bestechungstat
bestandes, dessen Ausweitung auf Vor-
bereitungs- und Teilnahmehandlungen 
(conspiracy) verhindert werden konnte, 
wurde auf Initiative der USA folgender 
Abs.2 neu eingefügt, über dessen Bedeu
tung und Auswirkungen auf andere Ver
tragsartikel grundlegende Meinungsver
schiedenheiten entstanden: »Ebenso ver
pflichtet sich jeder Vertragsstaat, die in 
Paragraph 1(a) dieses Artikels genannten 
Akte durch angemessene Kriminalstrafen 
in seinem nationalen Recht strafbar zu 
machen, wenn sie durch eine juristische 
Person begangen wurden, oder, im Falle 
eines Staates, der keine strafrechtliche 
Haftung juristischer Personen kennt, ge
mäß seinem nationalen Recht angemesse
ne Maßnahmen mit vergleichbaren ab
schreckenden Wirkungen zu treffen.« Meh
rere Industriestaaten, deren Landesrecht 
die strafrechtliche Haftung juristischer Per
sonen nicht kennt, konnten diesem Abs.2 
nur deshalb zustimmen, weil nach ihrer 
Auslegung »angemessene Maßnahmen« 
nicht Strafen oder Geldbußen gegen die 
juristische Person sein müssen, sondern 
Strafen gegen die handelnde natürliche 
Person genügen (in der Bundesrepublik 
Deutschland sind Geldbußen gegen juri
stische Personen möglich). Zusätzlich ga

ben sechs Delegationen (darunter die deut
sche) eine im Abschlußbericht vermerkte 
formelle Erklärung ab, »daß Paragraph 2 
.von Artikel 1 nicht dahingehend interpre
tiert werden kann, als habe er die Aus
dehnung des Anwendungsbereichs der 
strafrechtlichen Vorschriften dieses Ab
kommens auf außerstrafrechtliche Gebiete 
zur Folge; eine solche Interpretation würde 
den schon erreichten Kompromiß unmittel
bar gefährden«. 
Art.2 (Definitionen): Bei der Definition der 
>Amtsträger< wurde die von mehreren 
Staaten für unverzichtbar gehaltene E in
beziehung von Parlamentariern wegen der 
im deutschen und englischen Recht be
stehenden Straflosigkeit der Parlamenta
rierbestechung von der deutschen und bri
tischen Delegation mit dem formellen Vor
behalt verbunden, »daß sie nicht in der 
Lage sein würden, sich zu einer gesetzli
chen Regelung in diesem Bereich zu ver
pflichten«. Auf die von mehreren Delega
tionen gewünschte Einbeziehung der in
ternationalen Beamten wurde wegen noch 
ungeklärter Rechtsfragen (z. B. Verfol
gungsimmunität) und zwecks Konsultation 
mit internationalen Organisationen zu
nächst noch verzichtet. Angestellte sind in 
den Amtsträgerbegriff aufgrund deutscher 
und französischer Initiative nur bei Wahr
nehmung öffentlicher Aufgaben (performing 
a public function) einbezogen. 
Bei der Definition der »international com
mercial t ransact ion entschied man sich 
zwar für eine weitgefaßte, auch private 
Handelsgeschäfte einbeziehende Tatbe
standsfassung; eine Ausweitung des Straf
tatbestandes (Art.1) oder der Buchführungs
pflichten (Art.6) auf ausschließlich private 
Rechtsgeschäfte ist hiermit jedoch nicht 
verbunden, weil Voraussetzung für die 
Strafbarkeit stets Zahlungen an Amtsträ
ger und Voraussetzung der Buchführungs
pflichten stets Verhandlungen mit Amts
trägern im Zusammenhang mit internatio
nalen Handelsgeschäften sind. 
Art.3 beschränkt sich weiterhin darauf, daß 
die Vertragsstaaten alle durchführbaren 
Maßnahmen zur Verhinderung der in Art.1 
genannten Bestechungsdelikte ergreifen. 
Art.4 (Jurisdiktion aufgrund Territorialitäts
und eingeschränktem Personalitätsprinzip) 
und Art.5 (Verpflichtung zur Strafverfol
gung) blieben im wesentlichen unverändert, 
so daß die Strafverfolgung nach dem je
weiligen Landesrecht erfolgt und in einem 
späteren Vertrags-Zustimmungsgesetz so 
mit eine dem strafprozessualen Opportu
nitätsprinzip anderer Staaten (etwa Frank
reichs, Großbritanniens) entsprechende 
Einschränkung eines nationalen Legalitäts
prinzips bei der Strafverfolgung möglich ist 
(beispielsweise zwecks Berücksichtigung 
der Strafverfolgung im Staat des bestoche
nen Amtsträgers). 

Die in Art.6 geregelten Buchführungspflich
ten für Vermittlungsgelderzahlungen konn
ten aufgrund deutscher Initiative auf juri
stische Personen beschränkt und auf ein 
realistischeres Maß reduziert werden (z. B. 
keine Buchführungspflichten mehr betref
fend Staatsangehörigkeit eines Mittelsman
nes und Adresse des Amtsträgers). 
Die Erörterung von Art.7 (Verbot von Steu
er- und sonstigen Zahlungen an »illegale 
Minderheitsregime im Südlichen Afrika«) 

wurde im Ausschuß bewußt vermieden und 
auf die spätere Vertragskonferenz verscho
ben; ob dieser nach Ansicht der westlichen 
Staaten für die Vertragsmaterie sachfremde 
sowie über das Völkerrecht (z. B. Territo
rialitätsprinzip) und die UN-Resolutionen 
zu Südafrika hinausgehende Artikel auf 
einer Vertragskonferenz durch eine Sperr
minorität verhindert werden kann oder in
folge des Beharrens einiger afrikanischer 
Staaten auf Art.7 (und dem entsprechend 
weitgefaßten Titel des Abkommens über 
»illicit payments<) zur offenen Konfronta
tion führen wird, läßt sich noch nicht ab
sehen. 
Art.8 (Anfechtbarkeit und Schadensersatz 
bei durch Bestechung zustandegekomme
nen Verträgen): der noch von einigen Ent
wicklungsländern befürwortete Artikel steht 
im Text weiterhin in Klammern, da er von 
den meisten Staaten wegen seiner über 
die Vertragsmaterie hinausgehenden zivil
rechtlichen Problematik und der in den 
nationalen Rechtssystemen unterschiedli
chen Regelungen von Anfechtbarkeit und 
Schadensersatz abgelehnt wird. 
Art.9 (Informationsaustausch über die 
Durchführung des Abkommens): durch 
Textänderung wurde klargestellt, daß die 
Vertragsstaaten den UN-Generalsekretär 
nur alle zwei Jahre über die zur Durch
führung des Abkommens getroffenen Maß
nahmen zu informieren brauchen. 
Art.10 (Rechtshilfe): Die auch im Hinblick 
auf das amerikanische »Foreign Corrupt 
Practices Act« vom Dezember 1977 vor
getragene Forderung der USA nach erheb
licher Ausweitung der Rechtshilfepflichten 
setzte sich nicht durch. Sämtliche Rechts-
hiIfepflichten stehen unter dem Vorbehalt 
des nationalen Rechts (as far as permitted 
under their national laws). Gemäß Abs.5 
darf die Vertraulichkeit der gelieferten In
formationen nur mit Zustimmung des er
suchten Staates aufgehoben werden oder 
soweit e s für die Verfahrensdurchführung 
erforderlich ist; die letzte Alternative be
zieht sich nach einem Interpretationsvor
behalt mehrerer Staaten (auch der Bun
desrepublik Deutschland) nur auf Gerichts
verfahren und nicht auch außergerichtliche 
Verfahren. 

Art.11: Hinsichtlich der auf der Basis ent
sprechender Vorschriften in den Luftrechts
übereinkommen von Den Haag (16. Dezem
ber 1970) und Montreal (23. September 
1971) geregelten Pflichten zur Auslieferung 
haben mehrere Staaten (auch die Bundes
republik) formelle Erklärungen abgegeben, 
daß für sie eine Pflicht zur Auslieferung 
nur bei Delikten gemäß Art. 1 annehmbar 
ist und nicht auch bei Vergehen gemäß 
Art.6 oder 7 (die Einbeziehung von Art.7 
wurde auch hier von einigen afrikanischen 
Staaten gefordert). 
Die Schlußklauseln wurden vom Ausschuß 
noch nicht abschließend beraten und sol 
len wegen ihrer inhaltlichen Abhängigkeit 
vom endgültigen Vertragstext erst auf der 
diplomatischen Vertragskonferenz festge
legt werden. Für Art.12 (Streitbeilegung) 
liegen ein Vorschlag zur Übernahme der 
entsprechenden Vorschrift in der Diploma
tenschutz-Konvention von New York 
(14. Dezember 1973) sowie ein französi
scher Textvorschlag für ein Schiedsver
fahren vor, wobei mehrere Staaten sich für 
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eine Kombination der verschiedenen Streit
beilegungsmodalitäten aussprechen. Für 
die Regelung des Inkrafttretens wurden 
mehrere Alternativen vorgeschlagen, die 
das Inkrafttreten von der Hinterlegung 
einer bestimmten Mindestzahl von Ratifi
kationsurkunden (Bundesrepublik Deutsch
land: mehr als die 24 OECD-Staaten) oder 
zusätzlich von geographisch angemessener 
Beteiligung (Großbritannien), von einem 
Mindestprozentsatz des auf die Vertrags
staaten entfallenden Welthandelsanteils 
(Niederlande) oder vom gleichzeitigen In
krafttreten des TNU-Kodex abhängig ma
chen wollen (letztere Forderung der Gruppe 
der 77 wurde von den marktwirtschaftli
chen Staaten abgelehnt mit Ausnahme 
Schwedens und der Niederlande, die eine 
derartige Verknüpfung zu akzeptieren be
reit sind). Für die übrigen Schlußklauseln 
(etwa: Möglichkeit von Vorbehalten) liegen 
verschiedene Textentwürfe des UN-Sekre
tariats vor. 
III. Auf der zweiten regulären Tagung des 
E C O S O C in diesem Jahr konnte im Juli 
in Genf wegen der von den Entwicklungs
ländern geforderten Koppelung zwischen 
dem Abkommen über unzulässige Zahlun
gen und dem Verhaltenskodex für TNU 
keine Einigung über die Einberufung einer 
diplomatischen Vertragskonferenz erzielt 
werden, so daß der E C O S O C am 2. August 
1979 die ihm vorliegenden drei Resolu
tionsentwürfe der Gruppe der 77, Schwe
dens und der Vereinigten Staaten der 34. 
Generalversammlung vorzulegen beschloß. 
Im Resolutionsentwurf der Entwicklungs
länder werden zwei weitere, jeweils zwei
wöchige Tagungen des Ausschusses für 
ein Abkommen über unzulässige Zahlun
gen vorgeschlagen sowie die Einberufung 
einer UN-Verhandlungskonferenz für das 
letzte Quartal 1980 mit dem Ziel, »ein Ab
kommen abzuschließen auf der Grundlage 
der Arbeit der Zwischenstaatlichen Arbeits
gruppe für einen Verhaltenskodex sowie 
der Arbeit des Ausschusses für ein inter
nationales Abkommen über unzulässige 
Zahlungen«; außerdem wird die Aufnahme 
einer Erklärung in das Abkommen über 
unzulässige Zahlungen gefordert, wonach 
dieses nur gleichzeitig mit der »Annahme« 
des Verhaltenskodex für TNU »operativ« 
werden könne. Dieser erneute Versuch, 
insbesondere das (auch im Hinblick auf 
das Präsidentenwahljahr 1980 und die von 
der US-Industrie behaupteten internationa
len Wettbewerbsnachteile infolge des >For
eign Corrupt Practices Act< zu erklärende) 
amerikanische Interesse an einer schnel
len Einberufung einer Vertragskonferenz 
für die von den Entwicklungsländern ge
wünschte Beschleunigung und rechtliche 
Aufwertung des TNU-Verhaltenskodex aus
zunutzen, zeigte insofern einen Teilerfolg, 
als auch der amerikanische Resolutions
entwurf die in ihm für das zweite Quartal 
1980 vorgesehene Einberufung einer UN-
Vertragskonferenz zum Abkommen über 
unzulässige Zahlungen dadurch für die 
Entwicklungsländer annehmbar zu machen 
versucht, daß er zugleich die »Annahme« 
des TNU-Verhaltenskodex durch eine für 
das letzte Quartal 1980 einzuberufende 
UN-Konferenz vorschlägt und damit erst
mals ein bislang wesentliches Verhand-
lungsziel der OECD-Staaten, nämlich die 

Annahme des TNU-Verhaltenskodex ledig
lich in Form einer ECOSOC-Resolut ion, in 
Frage stellt. 
Mit diesem Resolutionsentwurf der USA 
dürfte auch der zeitweilige amerikanische 
Gedanke einer eventuellen Vertragskonfe
renz außerhalb der UNO aufgegeben sein, 
der wegen der voraussehbaren Nichtteil-
nahme der Entwicklungsländer und der 
rechtlichen sowie politischen Nachteile 
einer auf OECD-Staaten begrenzten Kon
vention (z. B. Ineffizienz der Korruptions
bekämpfung ohne Beteiligung und Rechts
hilfe seitens der Entwicklungsländer) auch 
bei einigen OECD-Staaten auf Ablehnung 
gestoßen war. Ob die in den OECD-Richt
linien für multinationale Unternehmen vom 
21. Juni 1976 enthaltenen Bestimmungen 
(»Unternehmen sollten . . . keinem Staats
bediensteten oder Inhaber eines öffentli
chen Amts mittelbar oder unmittelbar Be
stechungsgelder zahlen oder sonstige un
zulässige Zuwendungen machen, ebenso
wenig wie dies von ihnen verlangt oder 
erwartet werden sollte«) und die in dem 
am 29. November 1977 vom Rat der Inter
nationalen Handelskammer angenomme
nen Bericht über >Extortion and Bribery in 
Business Transactions< empfohlenen Ver
haltensregeln in den nächsten Jahren durch 
ein UN-Abkommen über unzulässige Zah
lungen ergänzt werden, bleibt wegen der 
von den Entwicklungsländern hergestellten 
Koppelung mit dem Verhaltenskodex für 
TNU noch ungewiß. E U P 

Transnationale Unternehmen: Aufbau eines um
fassenden Informationssystems — Bilanzlerungs
und Publizitätsregeln — Forschungsprogramm (57) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag von K. Tapiola, Die >Multis<: 
ein Thema für die Vereinten Nationen, 
VN 5/1978 S.151ff., an.) 

Der Aufbau des umfassenden Informations
systems (comprehensive information sy
stem) durch das UN-Zentrum für transna
tionale Unternehmen, die Tätigkeit der 
Ende 1977 gegründeten Verbindungsstellen 
des Zentrums bei den UN-Regionalkom
missionen (joint units) und die vom 
E C O S O C im Mai 1979 eingesetzte Sach
verständigengruppe zu Bilanzierung«- und 
Publikationsregeln standen im Vorder
grund der Erörterungen der fünften T a 
gung der Kommission der Vereinten Na
tionen für transnationale Unternehmen 
(TNU), die vom 14.—25. Mai in New York 
und vom 16.—17. Juli in Genf zusammen
trat. Weitere Themen waren die Program
me des Zentrums im Bereich von For
schung und technischer Zusammenarbeit, 
der Diskussionsstand in der Arbeitsgruppe 
für einen Verhaltenskodex für TNU (vgl. 
VN 4/1979 S.143f.) sowie die Zusammen
arbeit von TNU mit der südafrikanischen 
Regierung. 
Umfassendes Informationssystem: Das Zen
trum baut derzeit ein Informationssystem 
auf mit Daten über (1) TNU betreffende 
politische Richtlinien, Gesetze und Verwal
tungsvorschriften (neuerdings Schwerpunkt
bereich, in Kürze soll eine 53 Staaten um
fassende Obersicht erscheinen); (2) Ver
träge und Abkommen zwischen TNU und 
Gastländern (bisher wurden 400 Verträge 
gespeichert, davon einige Musterverträge); 
(3) Detailinformationen über einzelne TNU 

(Erstellung von Gesellschaftsprofilen); (4) 
Industrien; (5) Trends in den Aktivitäten 
der TNU; (6) Bibliographie über weitere 
Informationsträger. Das Informationssystem 
wird für sämtliche Programme des Zen
trums benutzt, insbesondere bei techni
scher Zusammenarbeit und Forschung, 
später möglicherweise auch für die Über
wachung der Einhaltung des Verhaltens
kodex (noch streitig). E s beansprucht etwa 
ein Drittel der regulären Mittel des Zen
trums. Die Kommission wertete es deshalb 
einstimmig als das Herzstück der Aktivitä
ten des Zentrums. 
Die Informationen stammen primär aus di
versen öffentlichen Quellen (Geschäftsbe
richten, Medien etc.) sowie von Regie
rungen, zwischenstaatlichen Organisatio
nen, Verbänden (einschließlich der G e 
werkschaften) und Unternehmen. Im Be
richtsjahr (Mai 1978 bis Mai 1979) wurden 
erstmals Computer eingesetzt, vor allem 
zur Erarbeitung von Unternehmensprofilen. 
Hierdurch wurde das Datenspektrum er
heblich erweitert. Gleichwohl stehen Samm
lung und Verbreitung der Daten noch im 
unkontrollierten Ermessen des Zentrums. 
Insbesondere erhalten TNU grundsätzlich 
keine Gelegenheit, die über sie gespei
cherten Daten zu überprüfen. Im Mittel
punkt der Diskussion stand deshalb die 
von den Industrieländern geschlossen vor
getragene Forderung nach genauen Richt
linien für Auswahl, Vergleichbarkeit, Veri
fizierung, Aktualisierung und Verbreitung 
der Daten. Vor allem sollten TNU über sie 
gespeicherte Daten vor Weitergabe ein
sehen und gegebenenfalls berichtigen dür
fen, zumal die Aufbereitung der Daten 
durch Computer ihnen Authentizitätsan
schein verleihe (Wortführer: Bundesrepu
blik Deutschland, Großbritannien, Schweiz, 
Niederlande). Die Sowjetunion und die 
DDR lehnten diese Forderung ab: hierdurch 
würden TNU über souveräne Staaten ge
stellt. Die Entwicklungsländer zeigten 
grundsätzlich Verständnis, bemühten sich 
aber, dem Zentrum einen möglichst weiten 
Ermessensspielraum zu erhalten. Nach An
sicht aller Delegationen ist das Informa
tionssystem außer für den internen G e 
brauch des Zentrums vornehmlich zur Be
antwortung von Regierungsanfragen be
stimmt. Einige Delegationen, vor allem 
Schweden, wollten den Benutzerkreis zu
dem auf Verbände einschließlich der G e 
werkschaften und Forschungsinstitute er
weitert wissen. 
Die Industrieländer konnten Fortschritte 
im Sinne ihrer Forderungen erzielen. Im 
einstimmig angenommenen Aktionspro
gramm des Berichtes wird dem Zentrum 
aufgegeben, »zu gewährleisten, daß die ge
speicherten Informationen genau, zuver
lässig, sachgerecht und vergleichbar sind 
und hierzu Verfahrensrichtlinien zu er
lassen«. Hierüber soll das Zentrum der 
Kommission 1980 Einzelheiten berichten. 
Schließlich soll es ein Handbuch über die 
Arbeitsweise des Informationssystems vor
legen. 

^International Accounting Standardsc Mit 
Resolution E/Res/1979/44 vom Mai 1979 
setzte der E C O S O C eine 34köpfige Ad-
hoc-Arbeitsgruppe von Sachverständigen 
für internationale Bilanzierungs- und Pu
blizitätsregeln ein. Nach zwei je vierzehn-
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tägigen Tagungen soll sie der Kommisison 
im Mai 1980 weitere Schritte empfehlen 
»auf dem Gebiete internationaler Bilan-
zierungs- und Publizitätsregeln im Zustän
digkeitsbereich der Kommission, insbeson
dere im Hinblick auf das umfassende In
formationssystem und den Verhaltensko
dex«. Im Rahmen dieses generalklausel-
artigen Mandats soll die Arbeitsgruppe für 
den Verhaltenskodex der Sachverständi
gengruppe genaue Aufgaben zuweisen. 
Technische Zusammenarbeit: Um die Posi
tion der Gastländer gegenüber TNU zu 
stärken, wie die Kommission 1976 in Lima 
beschlossen hatte, berät das Zentrum Re
gierungen bei der gesetzlichen Regelung 
von privaten Direktinvestitionen (insbeson
dere Investitionsanreize und -hemmnisse, 
Zugang ausländischer Investoren zu loka
len Kapitalmärkten, Problem der konzern
internen Verrechnungspreise, Technologie
transfer, Beteiligungs- und Kontrollfragen 
bei >joint ventures<). Zudem bildet es Teil
nehmer aus Entwicklungsländern in Ver
tragstechnik aus und berät Entwicklungs
länder bei Vertragsverhandlungen mit TNU 
(ohne sich allerdings selbst in die Ver
handlungen einzuschalten). Finanziert wird 
das Programm ausschließlich aus freiwilli
gen Beiträgen. Mehr und mehr werden die 
Projekte von eigenen Mitarbeitern des Zen
trums ausgeführt, derzeit zu 60 Prozent. 
Die 40 Prozent freien Mitarbeiter stammen 
mehrheitlich aus der Dritten Welt. Die Ent
wicklungsländer empfahlen, den Einsatz 
von Experten aus ihren Reihen konsequent 
zu fördern und wandten sich gegen den 
Vorschlag der Vereinigten Staaten und der 
Niederlande, auch Experten aus Industrie
ländern mit eigener Erfahrung in TNU zu 
gewinnen. Entwicklungsländer und Zen
trum bewerteten die bisher geleistete Ar
beit positiv und empfahlen eine Aufstok-
kung der freiwilligen Beiträge — allerdings 
nicht für einzelne Projekte, sondern für 
das Programm als Ganzes. 
Forschungsprogramm: Der Kommission la
gen vier Studien des Zentrums vor. 

• t ransnat iona l Corporations in world 
development: a re-examination — high
lights of the main issues< (UN-Doc. E/C.10/ 
52; Neubearbeitung der bereits 1978 vor
gelegten Studie); 
• >Social, political and legal impacts of 
T N C — some methodological issues< (UN-
Doc. E/C.10/55; empfiehlt »beschreibende 
Fallstudien«); 
• t ransnat iona l Corporations and the 
pharmaceutical industry< (UN-Publ. 
E.79.II.A.3; Folgerung: Die meisten Ent
wicklungsländer verließen sich weitgehend 
auf die umfassenderen Überwachungsme
chanismen der Heimatstaaten der Phar-
makonzeme); 
• t ransnat iona l Corporations in Advertis
ing* (UN-Publ. E.79.II.A.2; Folgerung: Die 
zumeist US-amerikanischen Werbefirmen 
transferierten als Wegbereiter transnationa
ler Unternehmen die Nachfragestruktur der 
Industrieländer in die Entwicklungsländer 
zu deren Nachteil). 
Das Zentrum hatte die Kommission an der 
Abfassung der Studien nicht beteiligt, die 
beiden Sektorstudien sogar bereits veröf
fentlicht. Die Industrieländer forderten des
halb, die Entwürfe künftig vor Veröffent
lichung in der Kommission sowie mit den 

betroffenen Regierungen, Verbänden und 
auch transnationalen Unternehmen zu er
örtern, um so Wahrheitsgehalt und Aus
gewogenheit der Aussagen sicherzustellen. 
Für die entsprechend den politischen Posi
tionen der Gruppen kritisierten Studien (In
dustrieländer: einseitige Negativkataloge; 
Entwicklungsländer: lückenhaft; Ostblock
staaten: ungerechtfertigte Berücksichtigung 
von Aktivitäten in ihren Ländern) zeichnet 
allein das Zentrum verantwortlich. 
Weitere Sektorstudien in Arbeit befassen 
sich mit der Bedeutung von TNU für das 
transnationale Bankgeschäft, die Ernäh
rungsindustrie, den Tourismus, das Ver
sicherungsgeschäft und das Consultingwe
sen. Schließlich werden vier intersektorale 
Fragenkreise untersucht: Verbindung trans
nationaler Unternehmen mit heimischen 
Unternehmen und Beeinflussung des Wett
bewerbs, Zahlungsbilanzfragen, Beziehun
gen zwischen den Sozialpartnern, Maßnah
men zur Verbesserung der Verhandlungs
position von Entwicklungsländern. 
Südafrika: Die Entwicklungsländer stellten 
wie 1978 eine Südafrika-Resolution zur Ab
stimmung, die zur Einstellung jeglicher Zu
sammenarbeit mit den rassistischen Min
derheitsregimes im Südlichen Afrika auf
fordert und den Generalsekretär ersucht, 
durch Öffentlichkeitsarbeit in den Heimat
staaten der TNU für eine Boykottpolitik 
zu werben. Die Annahme erfolgte mit 31 
Stimmen (alle Entwicklungs- und Ostblock
länder) bei 6 Gegenstimmen (Vereinigte 
Staaten, Großbritannien, Frankreich, 
Schweiz, Kanada, Bundesrepublik Deutsch
land) und 4 Enthaltungen (Italien, Nieder
lande Japan, Schweden). USA und E G -
Länder erklärten, daß sie zwar das Ziel 
der Abschaffung der Apartheid unterstütz
ten, den Weg über eine Wirtschaftsblok-
kade aber für ungeeignet hielten. Schwe
den wies auf sein im Juni verabschiedetes 
Antikollaborationsgesetz hin, das schwedi
schen Unternehmen neue Direktinvestitio
nen in Südafrika verbietet. 
Verhaltenskodex für TNU: Die Kommission 
erkannte den Arbeiten an einem Verhal
tenskodex wiederum höchste Priorität zu 
und begrüßte die erreichten Fortschritte. 
Auf Drängen der Entwicklungsländer (ins
besondere Indiens) und trotz der Warnung 
der Vereinigten Staaten und Großbritan
niens vor einer zeitlichen Festlegung be
auftragte sie die zuständige Arbeitsgruppe, 
auf ihren nächsten drei Tagungen (voraus
sichtlich im Januar, Februar und März 1980) 
einen abgestimmten Text auszuarbeiten 
und der 6. Tagung der Kommission vor
zulegen. 

Wertung und Ausblick: Entsprechend ihrem 
bereits üblichen Entscheidungsstil verab
schiedete die Kommission wiederum im 
Konsens weitgefaßte Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen auf der Bas is des klein
sten gemeinsamen Nenners, die dem Zen
trum erheblichen Ermessensspielraum ver
schaffen. Nach Meinung westlicher Beob
achter wird dieser nicht stets entsprechend 
dem Integrationsauftrag der Vereinten Na
tionen genutzt (mangelnde Transparenz 
des Informationssystems, zunehmende Be
vorzugung von Experten aus Entwicklungs
ländern bei Aktivitäten der technischen Zu
sammenarbeit, Unausgewogenheit man
cher Studien). 

Das Thema >transnationale Unternehmern, 
insbesondere der Verhaltenskodex für TNU, 
wird auch weiterhin eine erhebliche Rolle 
bei fast allen anstehenden internationalen 
Beratungen im wirtschaftlichen und sozia
len Bereich des Systems der Vereinten Na
tionen (so auf der III. Generalkonferenz 
der UNIDO oder im Zusammenhang mit 
der Strategie für die dritte Entwicklungs
dekade) spielen. Vo 

Verschiedenes 
St. Lucia: 152. Mitglied der UNO (58) 

Wie der 151. UN-Mitgliedstaat ist auch der 
152. aus dem kolonialen Streubesitz Groß
britanniens in der Karibik hervorgegangen: 
das neue UN-Mitglied Saint Lucia hat 
Sprachen, Religion, ethnische Zusammen
setzung und Insellage mit dem am 18. De
zember 1978 in die Weltorganisation aufge
nommenen Dominica (vgl. VN 1/1979 S.32) 
gemein. Wie dieses gehört es jetzt als Staat 
des >insularen Amerika< der lateinamerika
nischen Regionalgruppe an, die knapp ein 
Fünftel der UN-Mitgliedstaaten umfaßt. 
Wie im Falle Dominicas war der Besitz der 
südlich von Martinique gelegenen Insel 
— deren Ureinwohner, die Kariben, noch 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
britischen Siedlungsversuchen erfolgreich 
trotzten — lange zwischen Franzosen und 
Briten umstritten; 1803 wurde St. Lucia 
durch Großbritannien besetzt und 1814 
endgültig von Frankreich abgetreten. Nach 
mehr als einem Jahrzehnt interner Selbst
verwaltung erhielt der Kleinstaat am 
22. Februar 1979 die Unabhängigkeit als 
konstitutionelle Monarchie, deren Ober
haupt die (durch einen einheimischen G e 
neralgouverneur vertretene) englische Kö
nigin ist. Premierminister ist Allan Louisy 
von der >St. Lucia Labour Party< (SLP) , 
der nach seinem Wahlsieg Mitte des Jahres 
John Compton von der >United Workers' 
Party< (UWP) ablöste. 

Die Bevölkerung, die hauptsächlich aus 
von Europäern im 17. und 18. Jahrhundert 
als Sklaven nach Westindien verschleppten 
Afrikanern hervorgegangen ist, wurde 
1975 auf 111 800 Einwohner geschätzt, von 
denen 54 vH weniger als 20 Jahre und nur 
4 vH mehr als 65 Jahre alt waren. Die 
Ausfuhren des neuen Staates bestehen 
zu 80 vH aus Bananen; angesichts der 
schon >traditionell< passiven Handelsbi
lanz hofft man auf noch steigende Ein
nahmen aus dem Tourismus und auf wei
tere Entwicklungshilfe. Hauptstadt des 616 
Quadratkilometer großen Commonwealth
staates, der auch der Bewegung der Block
freien (als Beobachter) angehört, ist C a 
stries. Außenminister George Odium er
klärte bei der am 18. September 1979 
durch Akklamation erfolgten Aufnahme St. 
Lucias in die Weltorganisation die Unter
stützung seines Landes für die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an das mittel
amerikanische Belize (vgl. auch VN 5/1979 
S.187) und die noch mit Großbritannien 
assoziierten Gebiete der Karibik; das be
nachbarte St. Vincent hoffte er sogar noch 
in diesem Jahr in der Weltorganisation be
grüßen zu können. Red 

Beitrag 54: Dr. Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 56: 
Dr. Ernst-Ulrich Petersmann, Bonn (EUP); 55: Nor
bert J . Prill, Bonn (NJP); 53: Klaus Schröder, 
Bonn (KS); 57: Jürgen Voss, Bonn (Vo); 58: Redak
tion (Red). 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Probleme des Alterns, Jahr der Jugend 

Probleme des Alterns 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Weltversammlung über die älte
ren Menschen. — Resolution 33/52 vom 
14. Dezember 1978 

Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung der Erklärung über 

Fortschritt und Entwicklung im Sozial
bereich und der Betonung, die darin 
auf Würde und Wert der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Rechte al ter 
Menschen gelegt wird, 

— un te r Hinweis auf ihre Resolution 
3137(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 
über die Frage der älteren Menschen 
sowie der darin enthal tenen Empfeh
lung bezüglich der Notwendigkeit, gut 
durchdachte Poli t iken und Programme 
für al ternde Menschen auszuarbeiten, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
32/132 vom 16. Dezember 1977 über 
das Internat ionale J a h r und die Welt
versammlung zur Frage des Alterns, 

— in Kenntnisnahme des Berichts des 
Generalsekretärs über die Probleme der 
älteren und alten Menschen, 

— in Anerkennung der Notwendigkeit, 
weltweite Aufmerksamkeit auf die e rn
sten Probleme eines wachsenden Teils 
der Weltbevölkerung zu lenken, 

1. beschließt in Konsultation mit den Mit
gliedstaaten, Sonderorganisationen und 
interessierten Organisationen 1982 eine 
Weltversammlung über die älteren Men
schen als Forum zu veranstal ten, auf 
dem ein internationales Aktionspro
gramm zur Gewährleistung der wi r t 
schaftlichen und sozialen Sicherheit äl
terer Menschen sowie für Möglichkeiten 
für einen Beitrag zur nationalen Ent 
wicklung in die Wege geleitet werden 
soll; 

2. beschließt, die Frage der Durchführbar
keit eines internat ionalen Jahres der 
älteren Menschen zu einem späteren 
Zeitpunkt zu prüfen und dabei den im 
Beschluß des Wirtschafts- und Sozial
ra ts 1978/47 vom 1. August 1978 erbe
tenen Bericht des Generalsekretärs ge
bührend zu berücksichtigen; 

3. ersucht den Generalsekretär, in Konsul
tationen mit den Mitgliedstaaten, Son
derorganisationen und den interessier
ten Organisationen einen Programm
entwurf für die Weltversammlung über 
die älteren Menschen auszuarbeiten und 
ihn auf dem Weg über den Wirtschafts
und Sozialrat der Generalversammlung 
auf ihrer fünfunddreißigsten Tagung 
vorzulegen sowie Empfehlungen zu der 
Organisation und den Zielen dieser 
Weltversammlung abzugeben; 

4. empfiehlt den Mitgliedstaaten, bei der 
Ausarbeitung ihrer Stel lungnahmen zu 
dem Programmentwurf auch der Einstu
fung und Untersuchung der Probleme 
der älteren Menschen in ih re r Gesell
schaft Beachtung zu schenken; 

5. beschließt, in die vorläufige Tagesord
nung ihrer fünfunddreißigsten Tagung 
den Punkt »Probleme der älteren und 
alten Menschen« aufzunehmen, un te r 
dem der Bericht des Generalsekretärs 
bezüglich der Weltversammlung über 
die älteren Menschen behandelt wird. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
st immung angenommen. 

Jahr der Jugend 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Internationales J a h r der Jugend. 
— Resolution 33/7 vom 3. November 
1978 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis darauf, daß sowohl die 

Generalversammlung als auch der Wir t 
schafts- und Sozialrat seit 1965 zahlrei
che Resolutionen über die Lage, die Be
dürfnisse und die Bestrebungen der J u 
gend verabschiedet haben, 

— unter Hinweis ferner auf ihre Reso
lution 32/134 vom 16. Dezember 1977, 
mit de r sie beschloß, auf ih re r dreiund
dreißigsten Tagung den Gedanken der 
Verkündung eines Internat ionalen J ah r s 
der Jugend gebührend zu behandeln, 

— in Anerkennung der grundlegenden Be
deutung einer direkten Beteiligung der 
Jugend an de r Gestal tung der Zukunft 
de r Menschheit, 

— überzeugt von der Notwendigkeit, den 
legitimen Bedürfnissen und Bestrebun
gen der Jugend gerecht zu werden und 
ihre aktive Mitarbeit in allen Bereichen 
des nationalen Lebens sicherzustellen, 

— in Anbetracht der Notwendigkeit, die 
Ideale des Friedens, de r Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreihei
ten, de r menschlichen Solidarität und 
der Verbundenheit mit den Zielen des 
Fortschritts und der Entwicklung un te r 
der Jugend zu verbrei ten, 

— überzeugt von der dr ingenden Notwen
digkeit, d ie Energie, den Enthusiasmus 
und die schöpferischen Fähigkeiten der 
Jugend für den nationalen Aufbau, den 
Kampf für nationale Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung im Sinne der 
Charta der Vereinten Nationen sowie 
gegen Fremdherrschaft und fremde Be
setzung, für den wirtschaftlichen, sozia
len und kulturel len Fortschritt der Völ
ker, die Verwirklichung der neuen in 
ternat ionalen Wirtschaftsordnung, die 
Erhal tung des Weltfriedens und die För
derung de r internat ionalen Zusammen
arbeit und Verständigung nutzbar zu 
machen, 

— in der Erkenntnis , daß die Bemühun
gen aller Staaten bei d e r Durchfüh
rung von spezifischen Jugendprogram
men zusammengefaßt werden müssen, 

— in Kenntnis der großen Vielfalt de r der 
Generalversammlung und dem Wirt 
schafts- und Sozialrat vorgelegten Vor
schläge, d ie darauf abzielen, die Kom
munikationsmöglichkeiten der Vereinten 
Nationen mit der Jugend und mit J u 
gendorganisationen zu verbessern und 
für eine aktive Beteiligung junger Men
schen an allen Entwicklungsstufen auf 
lokaler, nat ionaler und internat ionaler 
Ebene zu sorgen, 

— in de r Aufassung, daß es unbedingt 
wünschenswert ist, die Bemühungen der 
Vereinten Nationen um die Situation, 
die Bedürfnisse und die Bestrebungen 
der Jugend zusammenzufassen und in 
konkrete, praktische und erfolgreiche 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele 
umzusetzen, 

— in Feststellung der Bedeutung laufen

der und künftiger Aktivitäten der Ver
einten Nationen, die darauf abzielen, 
mehr Möglichkeiten für die Einbezie
hung der Jugend in die Entwicklungs
aktivitäten zu schaffen und ein Urteil 
über die Bedürfnisse und Bestrebungen 
de r Jugend zu ermöglichen, 

— davon überzeugt, daß ein Internat iona
les J a h r de r Jugend einen nützlichen 
Beitrag zur Mobilisierung de r auf loka
ler, nationaler, regionaler und in ter 
nat ionaler Ebene unternommenen Be 
mühungen zur Förderung der besten 
Erziehungs-, Berufs- und Lebensbedin
gungen für junge Menschen leisten 
könnte, um so ihre akt ive Mitarbeit an 
de r Gesamtentwicklung der Gesellschaft 
zu gewährleisten und die Ausarbei tung 
neuer nat ionaler und lokaler Polit iken 
und Programme gemäß den Erfahrun
gen der einzelnen Länder zu fördern, 

— in Kenntnis der Notwendigkeit , die bei 
früheren internat ionalen Jah ren gewon
nenen Erfahrungen zur Festlegung ein
heitlicher Kri ter ien und Verfahren für 
die Organisation und Bewertung in ter
nationaler J a h r e heranzuziehen, damit 
eine möglichst große Wirkung und ein 
möglichst großer praktischer Erfolg sol
cher J a h r e gewährleistet sind, 

1. beschließt, ein internationales J a h r der 
Jugend zu verkünden und auf ihrer 
vierunddreißigsten Tagung den günstig
sten Zeitpunkt sowie d ie Mittel für 
seine Durchführung festzulegen; 

2. beschließt ferner, bei der Prüfung die
ser Frage den Bericht des Generalsek
retärs aufgrund von Beschluß 1978/47 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 1. Au
gust 1978 voll zu berücksichtigen; 

3. n immt Kenntnis von den Berichten des 
Generalsekretärs über das »Internatio
nale J a h r de r Jugend« u n d über die 
»Bisherigen Dokumente und Programm
aktivitäten der Vereinten Nationen im 
Bereich de r Jugendfragen«; 

4. bit tet erneut alle Staaten, ihre Ansich
ten zum Internat ionalen J a h r der J u 
gend mitzuteilen, wei tere Vorschläge 
dazu zu unterbre i ten und dem General 
sekretär ihre diesbezüglichen Vorschlä
ge und Bemerkungen bis spätestens 
1. Ju l i 1979 zu übermittein; 

5. ersucht den Generalsekretär, auf der 
Grundlage der bisherigen und künfti
gen Auffassungen und Vorschläge, ein
schließlich der auf de r zweiunddreißig
sten und dreiunddreißigsten Tagung 
der Generalversammlung vorgetragenen 
Auffassungen und Vorschläge, einen 
umfassenden Bericht auszuarbeiten, der 
die Meinung der Staaten zu den ve r 
schiedenen praktischen Aspekten der 
Durchfuhrung des Internat ionalen J a h r s 
der Jugend analytisch darstel l t ; 

6. beschließt, den P u n k t »Internationales 
J a h r der Jugend« in die vorläufige 
Tagesordnung ih re r vierunddreißigsten 
Tagung aufzunehmen und ihn mit höch
stem Vorrang zu behandeln und dabei 
auch auf die endgültige Festlegung des 
günstigsten Zeitpunkts zu achten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
st immung angenommen. 

222 Vereinte Nationen 6/79 



Jahresinhaltsverzeichnis 1979 
Um den Zugang zu den in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN enthaltenen Informationen zu erleichtern, enthält der 
Jahrgang 1979 erstmals ein Jahresinhaltsverzeichnis; eine detailliertere Erschließung früherer Jahrgänge ermöglichen die 
Sonderhefte >Register 1962—1973< (Bonn 1976) und ^Register 1974—1978< (in Vorbereitung). Das Jahresinhaltsverzeichnis ordnet 
die Beiträge — notwendigerweise grob — nach Themenkreisen, die den Schwerpunkten der Arbeit der Weltorganisation 
entsprechen. Den Beiträgen des Artikelteils folgen die Beiträge des Teils >Aus dem Bereich der Vereinten Nationen^, für die 
vor der Seitenzahl halbfett jeweils die laufende Nummer des Beitrags angegeben ist. Danach sind die zum jeweiligen Themen
komplex gehörigen Dokumente der Vereinten Nationen (meist Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversamm
lung) aufgeführt. Die separate Aufstellung der UN-Gremien, deren Zusammensetzung in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, 
und das Autorenregister ergänzen die Übersicht über den Jahrgang. 
Um das Auffinden der Beiträge in den einzelnen Heften des Jahrgangs zu erleichtern, seien hier die Seitenzahlen der Hefte 
1—6 angegeben — Seiten 1—40: VN 1/1979; Seiten 41—76: VN 2/1979; Seiten 77—112: VN 3/1979; Seiten 113—152: VN 4/1979; 
Seiten 153—188: VN 5/1979; Seiten 189—224: VN 6/1979. 

Allgemeines und Grundsatzfragen 
Perspekt iven deutscher UN-Polit ik (Genscher) 1 
Die Rolle der Vereinten Nationen in der Weltpolitik (Wald
heim) 41 
Die Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen. 
Chancen und Grenzen unserer Mitwirkung (von Wechmar) 113 
Unsicherheit und Enttäuschung kennzeichnen die internat io
nale Atmosphäre. Bericht des Generalsekretärs über die Ar
beit der Organisation für die 34.Generalversammlung (Wald
heim) 172 
Aktive Mitarbeit in den Vereinten Nationen — ein Schwer
punkt unserer Außenpolitik. Rede des Bundesaußenministers 
vor der 34.UN-Generalversammlung (Genscher) 213 
Verlauf der 33.Generalversammlung (11,61), Abstimmungs
verhal ten der beiden deutschen Staaten auf der 33.General-
versammlung (12,61), Der Papst vor der UNO (53,217) 
Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabeti
scher Ordnung mit Beitri t tsdaten sowie nach Erdteilen, 
Gebietsgröße und Bevölkerungszahl (Tabellen) 38 

Politik und Sicherheit 
Das Konzept vertrauensbildender Maßnahmen. Ursprung — 
Erste Verwirklichung — Perspektiven (Citron/Ehni) 6 
UN-Friedenst ruppen: Erfolgszwang und Bewährung (Fleck) 99 
Die Zukunft der Resolution 242 (Lord Caradon) 153 
Abrüstung und Entwicklung. Ihr Zusammenhang in der Sicht 
der Vereinten Nationen (Wiesebach) 155 
Sicherung des Friedens — Ausbau der Zusammenarbeit . 
Erklärung des Bundeskanzlers zur UN-Abrüstungswoche 1979 
(Schmidt) 157 
Kamputschea (1,27), Rückblick auf die Amtsperiode der 
Bundesrepubl ik Deutschland im Sicherheitsrat (13,62), Nahost: 
UNIFIL (14,63; 37,137), Abrüstung und Entwicklung (15,63), 
Konflikt China-Vietnam (28,103), Südafrika (29,103), Namibia 
(36,137), Abrüstungsausschuß (47,181), Indischer Ozean (48,182), 
Besonders grausame Waffen (54,217) 

A/Res/33/91B Abrüstung 34 
A/Kes/33/114 Friedenssicherung 34 
S/13027 Kamputschea 35 
S/Res/437 Rhodesien 35 
S/Res/440 Zypern 35 
S/Res/443 Zypern 35 
S/Res/434 Nahost 74 
S/12958 Nahost 74 
S/Res/444 Nahost 75 
S/13043 Nahost 75 
S/Res/446 Nahost 75 
S/13162 Südostasien 110 
S/Res/441 Nahost 110 
A/Res/33/71D Abrüstungswoche 110 
A/Res/33/73 Friedenserziehung 110 
S/13226 Südafrika 147 
S/Res/435 Namibia 147 
S/Res/439 Namibia 148 
S/Res/447 Namibia 148 
A/Res/33/206 Namibia 149 
S/Res/445 Rhodesien 150 
S/Res/448 Rhodesien 150 

S/Res/449 Nahost 150 
S/Res/450 Nahost 151 
S/Res/452 Nahost 151 
S/Res/451 Zypern 151 
S/Res/242 Nahost 155 
S/13272 Nahost 185 
A/Res/33/76 Nicaragua 186 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Restkolonialismus und Südliches Afrika (16,64), West-Sahara 
(17,65; 38,138) 

A/Res/33/31 West-Sahara 186 
A/Res/33/36 Belize 187 

Wirtschaft und Entwicklung 
Die neue wirtschaftspolitische Spitze der Vereinten Nationen. 
Der Generaldirektor für Entwicklung und internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbei t (von Ruckteschell) 11 
Von der politischen zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit? Die 
Ursprünge des Programms der Neuen Weltwirtschaftsord
nung (Sauvant) 49 
Ost-West-Zusammenarbeit als Programm. Die Genfer Wir t 
schaftskommission (ECE) vor neuen Aufgaben (von Groll) . . 120 
Wachsende Armut . Vor dem Ende der zweiten Entwicklungs
dekade (Schade) 158 
Die neue internationale Wirtschaftsordnung — eine schwin
dende Vision? (Graham) 162 
Neue internationale Wirtschaftsordnung und neue internat io
nale Arbeitsteilung — ein unaufhebbarer Widerspruch? (Zie-
bura) 167 
Neue Inst rumente der internat ionalen Industr ie-Kooperat ion 
(Wälde) 189 
Technische Zusammenarbei t zwischen den Entwicklungslän
dern (2,28), Transnationale Unternehmen: Verhaltenskodex 
(3,29; 19,67; 41,143), UNCTAD V (18,67; 39,139), Transnationale 
Unternehmen: Anti-Bestechungs-Abkommen (20,68; 56,218), 
Weizen-Übereinkunft (21,69), Kodex für Linienkonferenzen 
(22,69), UNIDO (30,104), Plenarausschuß für Wirtschaftsfragen 
(31,106), Weltagrarkonferenz (40,140), Weltwissenschaftskonfe
renz (55,217), Kommission für transnat ionale Unternehmen 
(57,220) 

A/Res/33/4 Kernenergie 36 

Sozialfragen, Kultur und Menschenrechte 
Die Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland (Vo
gel) 17 
Aspekte des internat ionalen Menschenrechtsschutzes (Partsch) 21 
Die abendländische Perspektive — Maßstab oder Variante 
der Weltgeschichte (Wendt) 53 
Das Internat ionale J a h r des Kindes. Hintergründe — Ziele — 
Aktivitäten (Beermann) 77 
Der schöne Schein der >Kinderkindheit<. Zur Soziologie der 
Altersrolle des Kindes (Boneberg) 84 
Menschenrechte: Möglichkeiten und Grenzen der Vereinten 
Nationen (van Boven) 95 
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70 J ah re internationale Suchtstoffkontrolle. Neueste Entwick
lungen unter der Ägide der Vereinten Nationen (Noll) . . . . 129 
UNESCO-Mediendeklaration (4,30), Menschenrechtsausschuß 
(5,31), Chile (23,69; 50,183), Menschenrechtskommission (24,70), 
Anti-Apartheid-Konvention (25,71), Indochina-Flüchtlinge 
(42,144), Vertragsstaaten der Menschenrechtspakte (43,145), 
Europäisches Regionalbüro der WHO (49,182) 

UNESCO-Res. 
4/9.3/2 Mediendeklaration 36 
A/Res/33/105 Menschenrechte 187 
A/Res/33/52 Probleme des Alterns 222 
A/Res/33/7 Jahr der Jugend 222 

Unterzeichnungen und Ratifikationen von Übereinkommen 
zum Schutze der Menschenrechte (Tabelle) 23 

Rechtsfragen 
Verstärkung der Kinderrechte im J a h r des Kindes. Uber 
die Problematik einer UN-Kinderkonvention (Stöcker) . . . . 90 
Zwanzig J ah re danach. Die Genfer Seerechtskonferenzen im 
kritischen Rückblick (Rehden) 195 
Einstimmigkeit und Konsensverfahren. Zur Notwendigkeit 
und Entwicklung des konsensualen Abstimmungsverfahrens 
in der Generalversammlung (Brinkmann) 201 
Zur Rechtsverbindlichkeit von Willensakten der General
versammlung. Die Bestimmung des Rechtscharakters unter 
Verwendung von Artikel 38 des IGH-Statuts (Heidenstecker) 205 

Das Just i t iar iat der Vereinten Nationen. Aufgaben und Glie
derung nach der jüngsten Reorganisation (Herrmann) . . . . 
Humanitäres Kriegsvölkerrecht (6,31), Konvention gegen den 
Umweltkrieg (7,31), IGH (8,31), Konvention gegen Geisel
nahme (26,72), Weltraum (32,106; 44,146), Charta-Revision 
(33,107), Internat ionaler Terrorismus (34,107), Internationales 
Handelsrecht (45,147), Vertragsrechtskonvention (46,147), See
rechtskonferenz (51,183) 

A/Res/33/19 Geiselnahme 

210 

34 
A/Res/1386 (XIV) Rechte des Kindes 79 

Verschiedenes 
Die Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg in den Ant
arktischen Klub (von Welck) 46 
Die Internat ionale Fernmelde-Union (Hausmann) 57 
Wien — der dr i t te Sitz der UNO (Schleicher) 125 
Aufnahme von Dominica (9,32), Terminologiefragen IV (10,32), 
Deutsche personelle Beteiligung (27,73), Welt-Klima-Konfe
renz (35,108), Weltweite Funkverwaltungskonferenz (52,184), 
Aufnahme von St. Lucia (58,221) 

S/Res/442 UN-Mitgliedschaft 110 
S/Res/453 UN-Mitgliedschaft 187 

Literaturhinweis 
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nen und der Sonderorganisationen (Wolfrum) 75 
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Periodicals from 
United Nations 
UN CHRONICLE 
UN Chronicle is an illustrated quarterly covering the full range of activities of the United Nations. There are articles on various aspects 
of the work of the United Nations in all parts of the world. The notes include announcements of international meetings, book reviews 
and selected documentations. 

Quarterly. English, French and Spanish editions. $ 11.00 

MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 
Statistics from 170 countries on more than 60 subjects such as population, food, trade, production, finance and national income. 
Monthly. Bilingual (E/F). $ 84.00 
BULLETIN ON NARCOTICS 
Current information on traffic in narcotics. 
Quarterly. English, French and Spanish editions. $ 12.00 

STATISTICAL INDICATORS OF SHORT TERM ECONOMIC CHANGES IN ECE COUNTRIES 
Statistics from 32 participating countries on the main indicators of the economic situation in Europe and the United States of America. 
Monthly. English. $ 21.00 

POPULATION AND VITAL STATISTICS REPORT 
Latest Census returns; statistics on birth, death and infant mortality for all countries. 

Quarterly. English. $ 12.00 

OBJECTIVE: JUSTICE 
Series of articles on the crucial implications of apartheid, racial discrimination and colonialism. 

Quarterly. English. $ 4.00 

MONTHLY BIBLIOGRAPHY - PART I 
A subject compilation of newly acquired Books. Official Documents and Periodicals - Geneva. (Formerly 'Monthly List of Books' 
catalogued in the Library of the United Nations - Geneva.) 

Monthly. Bilingual (E/F). $14.00 

MONTHLY LIST OF SELECTED ARTICLES 
A list of selected articles on political, legal, economic, financial and other questions of the day as prepared in Geneva. 
Monthly. Bilingual (E/F). $14.00 
UNITED NATIONS DOCUMENT INDEX - UNDEX 
Lists, describes and indexes by subject all of the unrestricted documents and publications of the UN and the International Court of Justice. 
Monthly. English. $ 96.00 

CURRENT BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION 
Enables libraries to provide bibliographical information and in addition contains listings of selected specialized agencies publications. 
Bimonthly. Bilingual (E/F). $ 24.00 

— Surface mailing charges included in subscription rates. 
— Air-Mail rates quoted upon request. 
— Back issues supplied when available. 
— All prices listed are for annual subscription and are subject to change without notice. 

UNITED NATIONS PUBLICATIONS UNITED NATIONS PUBLICATIONS 
Room A-3315 Palais des Nations 
New York. N. Y. 10017 1211 Geneva 10, Switzerland 

Available at the equivalent in local currencies through: 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306, 6000 Frankfurt/Main 70; 
Eiwert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln. 

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

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



Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 

BHW-Baugeld-Milliaiden tragen 
zum neuen Aufschwung bei! 

Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. Allein in den sechs letzten 
Jahren konnte das BHW Baugeld in Höhe von 
nahezu 32 Milliarden Mark an seine Kunden aus
zahlen und wir sind sicher, daß auch 1979 wieder 
Milliarden ausgezahlt werden. Das sind Gelder, 
die direkt in die Bauwirtschaft und die vielen 
Zulieferbetriebe fließen. Gelder, die dazu bei
tragen, daß der Aufschwung in unserem Lande für 
alle Wirklichkeit wird. 

So hilft die Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst vielen Wirtschaftszweigen und 
den dort tätigen Arbeitnehmern ihre Zukunft 
sicherer zu machen. Darauf sind wir stolz und 
darüber freuen wir uns. 

BHW Gemeinnützige Bausparkasse 
für den öffentlichen Dienst GmbH 
3250 Hamern 

BHW: Wir geben Geld das in die Wirtschaft fließt! 
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