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Gleichberechtigung weltweit längst nicht erreicht 
Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
und andere frauenpolitische Initiativen der Vereinten Nationen I R E N E M A I E R 

Der Wandel frauenpolitischer Zielsetzungen 
bei den Vereinten Nationen 
Die Ve re in t en N a t i o n e n h a b e n sich seit i h r e r Gründung für 
die Gle ichberecht igung d e r F r a u auf a l len Lebensgeb ie t en 
eingesetzt . Fre i l ich h a b e n diese Bemühungen, obwohl sie 
die Hälfte d e r Weltbevölkerung bet ref fen , n i e das poli t ische 
Gewich t e rha l t en , welches d a u e r n d e n schweren Menschen 
rech t sve r l e t zungen w i e d e r R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g ode r de r 
A p a r t h e i d be igemessen w u r d e u n d wi rd . Die rechtl iche u n d 
soziale Un te rp r iv i l eg i e rung de r F r a u wi rd , d a es dabe i n icht 
u m die Vorher r schaf t über Völker d u r c h a n d e r e S t a a t e n ode r 
d ie Unterdrückung von M i n d e r h e i t e n du rch Reg ie rungen , 
sonde rn ganz a l lgemein u m die Vorher r scha f t des M a n n e s in 
fast a l len Gesel lschaf ten geht , v o n d e n H e r r s c h e n d e n w e i t h i n 
nicht a ls e in poli t isches P r o b l e m empfunden . So b l ieb d e r 
K a m p f gegen die D i s k r i m i n i e r u n g de r F r a u auch auf de r 
E b e n e de r Ve re in t en N a t i o n e n in e r s t e r L in ie den h i e r w i e 
überall unterrepräsentierten F r a u e n überlassen. Die 1946 
er r i ch te te K o m m i s s i o n für d ie Rechtss te l lung d e r F r a u 1 
(kurz F r a u e n r e c h t s k o m m i s s i o n genann t ) , w i e d ie Menschen 
rech t skommiss ion e in ständiges N e b e n o r g a n des Wir t scha f t s 
u n d Soz ia l ra t s d e r Ve re in t en Na t ionen , b l ieb b is h e u t e da s 
G r e m i u m , von d e m i m wesen t l i chen d ie In i t i a t i ven z u r 
Durchse tzung d e r Gle ichberecht igung d e r F r a u ausgehen . 
Während in d e n e r s t en J a h r z e h n t e n d ie Schaffung v o n 
R e c h t s i n s t r u m e n t e n z u r w e l t w e i t e n Durchse tzung d e r 
Gle ichberecht igung de r F r a u i m V o r d e r g r u n d d e r Bemühun
gen de r F r a u e n r e c h t s k o m m i s s i o n s tand , rückten seit d e n 
siebziger J a h r e n m e h r u n d m e h r en twicklungspol i t i sche F r a 
gen, v e r b u n d e n m i t de r E r a r b e i t u n g pol i t ischer S t r a t eg i en 
z u r Abschaffung d e r D i s k r i m i n i e r u n g de r F r a u u n d z u r V e r 
b e s s e r u n g i h r e r tatsächlichen Lage , in d e n V o r d e r g r u n d . Dies 
en t spr ich t d e r a l lgeme inen E n t w i c k l u n g be i d e n Vere in t en 
Nat ionen , w o m i t d e r Verselbständigung d e r früheren K o l o 
n ia lgeb ie te poli t ische B e d e u t u n g u n d wir tschaf t l iche P r o b l e 
m e d e r S t a a t e n de r Dr i t t en Wel t in d e n V o r d e r g r u n d gerückt 
sind. Das w a c h s e n d e Selbstbewußtsein dieser Völker u n d 
S t a a t e n schlägt sich auch be i den Aktivitäten d e r V e r e i n t e n 
Na t ionen z u g u n s t e n d e r F r a u in e iner Po l i t i s i e rung d e r 
T h e m e n u n d in d e r Verknüpfung d e r F r a u e n p r o b l e m e m i t 
a l lgemein-pol i t i schen F r a g e n (e twa n e u e Wel twi r t scha f t so rd 
n u n g ode r K a m p f u m Se lbs tbes t immung) n ieder . G e r a d e d ie 
polit isch a k t i v e n F r a u e n de r D r i t t e n Wel t h a b e n längst e r 
k a n n t , daß F r a u e n f r a g e n nicht isol ier t von d e r a l lgemeinen 
Pol i t ik du rch auf sich ges te l l te F r a u e n k o m m i s s i o n e n zu lö
sen sind, u n d daß For t sch r i t t e n u r durch Einflußnahme auf 
die na t i ona l e u n d i n t e r n a t i o n a l e Wir t schaf t s - u n d Sozia lpol i 
t ik, auf A g r a r r e f o r m u n d Indus t r i a l i s i e rung u n d auf das 
B i l d u n g s - u n d G e s u n d h e i t s w e s e n — u m n u r diese zu n e n n e n 
— erzie l t w e r d e n können. 
Diese En twick lung is t deut l ich ab le sba r in d e n wesen t l i chen 
Aktivitäten de r Ve re in t en N a t i o n e n auf d e m Gebie te de r 
F r a u e n p o l i t i k in den le tz ten 35 J a h r e n . I n d e n e r s t en be iden 
J a h r z e h n t e n konzen t r i e r t e sich d ie Tätigkeit d e r F r a u e n 
rech t skommiss ion auf die A n e r k e n n u n g d e r Gle ichberecht i 
g u n g d e r F r a u durch A u f n a h m e dieses G r u n d s a t z e s in die 
Al lgeme ine Erklärung der Menschenrech te v o m 10. D e z e m b e r 
1948, die be iden Menschenrech t spak te d e r Ve re in t en N a t i o n e n 
v o m 19. D e z e m b e r 19662 u n d in e ine Re ihe von E inze lkonven 
t ionen d e r Ve re in t en Na t ionen u n d i h r e r Sonde ro rgan i s a t i o 
nen3 , i n d e n e n es u m die Durchse tzung de r Gle ichberecht igung 
auf e inze lnen Geb ie ten ging. N e b e n d e r Schaffung dieser 

Rech tsverpf l i ch tungen h a b e n d ie Ve re in t en N a t i o n e n a b e r 
auch versucht , du rch zahl re iche S tud ien , Reso lu t ionen u n d 
E m p f e h l u n g e n 4 d ie Mi tg l i eds t aa t en zu ve ran la s sen , d i e 
'Gleichberecht igung d e r F r a u in i h r e n n a t i o n a l e n R e c h t s 
o r d n u n g e n zu v e r a n k e r n u n d durch poli t ische Maßnahmen 
tatsächlich zu ve rwi rk l i chen . 
Mi t d e r V o r b e r e i t u n g u n d P r o k l a m a t i o n des J a h r e s 1975 a ls 
I n t e r n a t i o n a l e s J a h r d e r F r a u 5 w u r d e e in n e u e r Abschn i t t in 
d e n Aktivitäten d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n auf f rauenpol i t i schem 
Geb ie t e ingelei te t , in d e m poli t ische A k t i o n e n u n d Maßnah
m e n d e n e indeu t igen V o r r a n g e rha l t en . Die anläßlich des 
I n t e r n a t i o n a l e n J a h r e s d e r F r a u 1975 nach Mex iko e i n b e r u 
fene Wel tkonfe renz ve rabsch iede te e inen Wel tak t ionsp lan 6 , 
d e r a ls e in R a h m e n p l a n d ie Maßnahmen enth ie l t , d ie v o n 
d e n Mi tg l i eds t aa t en auf n a t i o n a l e r Ebene , a b e r auch v o n 
reg iona len Organ i s a t i onen sowie den Vere in t en N a t i o n e n u n d 
i h r e n Sonde ro rgan i s a t i onen auf i h r e n j ewei l igen A r b e i t s 
geb ie ten während d e r v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r V e r 
e in t en N a t i o n e n fes tge legten F r a u e n - D e k a d e , d. h . v o n 1976 
bis 1985, ve rwi rk l i ch t w e r d e n sollen. Dieser W e l t a k t i o n s p l a n 
b a u t z w a r auf d e n R e c h t s i n s t r u m e n t e n d e r Vere in t en N a 
t ionen u n d i h r e r Sonde ro rgan i sa t ionen 7 über d e n S t a t u s 
d e r F r a u auf u n d h a t i h r e Ve rwi rk l i chung z u m Ziel, doch 
h a n d e l t es sich dabe i u m die F o r m u l i e r u n g k o n k r e t e r po l i t i 
scher Ziele u n d d ie P l a n u n g i h r e r s tu fenwei sen Durchfüh
r u n g . De r W e l t a k t i o n s p l a n s ieht vor , daß se ine Maßnahmen 
in auf die jewei l ige S i tua t ion zugeschn i t t enen Einzelplänen 
auf n a t i o n a l e r E b e n e umgese t z t u n d durch d ie Ve re in t en 
Na t ionen mi t d e r e n E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m u n d m i t b e s o n 
d e r e n Förderungsmaßnahmen auf i n t e r n a t i o n a l e r ode r r e 
gionaler E b e n e koord in i e r t w e r d e n . Über die k o n k r e t e n Maß
n a h m e n u n d d ie erz ie l ten E rgebn i s se is t d e n Vere in t en N a 
t ionen zu ber ichten . Auf de r a m E n d e d e r e r s t en Hälfte d e r 
D e k a d e v o r g e s e h e n e n zwe i t en Wel t f r auenkonfe renz , d ie v o m 
14. b is 30. J u l i 1980 i n K o p e n h a g e n s ta t t f inde t , sollen e i n e 
Überprüfung u n d B e w e r t u n g des b is d a h i n Er re i ch ten v o r g e 
n o m m e n , w e i t e r e Maßnahmen beschlossen u n d n e u e S c h w e r 
p u n k t e für die zwei te Dekadenhälfte gesetz t w e r d e n . Bei d e r 
Vorbe re i t ung d e r K o p e n h a g e n e r We l t f r auenkonfe renz w u r d e 
d ie E i n b e r u f u n g e ine r d r i t t e n Konfe renz u n d d ie Verkün-
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d u n g e ine r zwe i t en F r a u e n - D e k a d e (1985—1995) erörtert, da 
of fenkundig ist, daß die se inerzei t ges teckten Zie le bis 1985 
nicht e r re ich t w e r d e n können. 

Das Übereinkommen zur Beseit igung jeder Form 
v o n Diskriminierung der Frau vom 18. Dezember 1979 
Z u den Maßnahmen d e r Ve re in t en Nat ionen , d i e während d e r 
F r a u e n - D e k a d e ve rwi rk l i ch t w e r d e n sollen, gehört auch die 
Verabsch iedung eines n e u e n i n t e r n a t i o n a l e n Übereinkom
m e n s z u r Bese i t igung j e d e r F o r m von D i s k r i m i n i e r u n g d e r 
F r a u , d ie Rat i f iz ie rung dieses Übereinkommens durch mög
lichst v ie le Mi tg l i eds t aa t en d e r Ve re in t en N a t i o n e n u n d se ine 
Ink ra f t s e t zung noch i n n e r h a l b des D e k a d e n z e i t r a u m s . 
Diese Konven t ion , d ie ursprünglich als e ine Kodi f iz ie rung 
de r G r u n d - u n d Menschenrech te d e r F r a u u n d i h r e r Z u s a m 
menfas sung in e inem einzigen völkerrechtlichen V e r t r a g s i n 
s t r u m e n t gedacht w a r , spiegel t be sonde r s deut l ich d ie e i n 
gangs skizzier te En twick lung de r f rauenpol i t i schen Aktivitä
t e n d e r Ve re in t en N a t i o n e n wide r . Die Akzen tve r sch i ebung 
v o m Recht l ichen h i n z u m Pol i t i schen zeigt sich vo r a l l em in 
d e r Präambel, d ie d ie Förderung d e r Gle ichberecht igung d e r 
F r a u m i t d e r E r r i c h t u n g d e r n e u e n Wel twi r t scha f t so rdnung , 
d e r Bese i t igung d e r A p a r t h e i d , des Kolonia l i smus , d e r 
Fremdhe r r scha f t , a b e r auch 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 s - u n d Abrüstungspolitik u n d d e r V e r u r t e i l u n g d e r 
Aggress ion u n d ausländischer Bese tzung u n d Ver le t zung de r 
t e r r i t o r i a l en U n v e r s e h r t h e i t verknüpft. Auch d ie K o n v e n t i o n 
selbst ist zu e iner A r t völkerrechtlichem Übereinkommen 
über poli t ische Maßnahmen der K o n v e n t i o n s s t a a t e n zu r H e r 
beiführung d e r De- fac to -Gle ichberech t igung v o n M a n n u n d 
F r a u ge ra t en . Während die Al lgemeine Erklärung d e r M e n 
schenrechte , d e r I n t e r n a t i o n a l e P a k t über bürgerliche u n d 
poli t ische Rechte , da s Übereinkommen über die pol i t ischen 
Rechte d e r F r a u u n d das Übereinkommen über die S t a a t s 
angehörigkeit v e r h e i r a t e t e r F r a u e n echte Rechte d e r F r a u e n 
en tha l t en , auf d ie diese sich b e r u f e n können u n d die d e r 
S t a a t zu gewährleisten bzw. a n z u e r k e n n e n sich verpf l ichte t 
— w a s in F o r m u l i e r u n g e n w ie »Frauen s ind be i a l len W a h 
l en . . . stimmberechtigt« ode r »Jeder V e r t r a g s s t a a t e r k e n n t 
an, daß ...« oder »Die V e r t r a g s s t a a t e n verpf l ichten sich, die 
Gle ichberecht igung v o n M a n n u n d F r a u bei d e r Ausübung 
al ler i n d iesem P a k t fes tgelegten Rech te sicherzustellen«8 
z u m A u s d r u c k k o m m t —, s te l l t da s n e u e Übereinkommen l e 
diglich da rauf ab , daß die V e r t r a g s s t a a t e n »alle gee igne ten 
Maßnahmen treffen«, u m auf d e n in den e inze lnen A r t i k e l n 
angesprochenen Geb ie ten die D i s k r i m i n i e r u n g d e r F r a u zu 
besei t igen. Insofe rn is t d ie K o n v e n t i o n von Nüchternheit 
geprägt, a b e r t ro tz a l le r Pe r f ek t ion in d e r Aufzählung der für 
die Gle ichberecht igung von M a n n u n d F r a u r e l e v a n t e n G e 
b ie te schwächer als d ie b e s t e h e n d e n menschenrecht l ichen I n 
s t r u m e n t e u n d Sonde rkonven t i onen . S ie geh t v o n d e r Kluf t 
aus , die zwischen d e m s t a t u i e r t e n Recht u n d d e r Wirk l ichke i t 
bes teh t , begründet a b e r lediglich e ine Rechtspfl icht de r S t a a 
t e n z u m pol i t ischen H a n d e l n . 

Die Entstehung des Übereinkommens 
Wie die me i s t en a n d e r e n K o n v e n t i o n e n d e r Ve re in t en N a t i o 
n e n geh t auch dieses U b e r e i n k o m m e n auf e ine D e k l a r a t i o n 
zurück, nämlich auf die a m 7. N o v e m b e r 19679 von de r G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g e in s t immig a n g e n o m m e n e >Erklärung über 
die Bese i t igung de r D i s k r i m i n i e r u n g d e r Frau<, die die M i t 
g l i eds taa ten — w i e dies be i a l len Reso lu t ionen de r Fa l l is t — 
n u r politisch, n icht a b e r recht l ich b inde t . I m Z u s a m m e n h a n g 
mi t d e r Durchführung dieser Erklärung u n d de r Vorbe re i t ung 
des I n t e r n a t i o n a l e n J a h r e s d e r F r a u h a t die F r a u e n r e c h t s 
kommiss ion 1972 auf i h r e r 24. T a g u n g vorgeschlagen1 0 , d ie 
Auffassung d e r Mi tg l i eds taa ten über ein neues Rech t s ins t ru 
m e n t zu r Bese i t igung de r D i sk r imin i e rung de r F r a u e inzu

ho len u n d e ine A r b e i t s g r u p p e zu r V o r b e r e i t u n g e ines E n t 
w u r f s e inzusetzen. Diese Arbe i t sg ruppe is t i m J a n u a r 1974 
z u s a m m e n g e t r e t e n . Auf d e r G r u n d l a g e d e r S t e l l u n g n a h m e n 
de r R e g i e r u n g e n u n d des von de r A r b e i t s g r u p p e e r s t e l l t en 
Berichts1 1 h a t d ie F rauen rech t skommiss ion s o d a n n a m 24. J a 
n u a r 1974 beschlossen1 2 , d e n E n t w u r f e iner u m f a s s e n d e n K o n 
ven t ion zu e r a r b e i t e n u n d diesen noch während i h r e r 25. T a 
g u n g i m F e b r u a r 1974 verabschiede t . I m J u n i 1974 h a t d e r 
UN-Generalsekretär die R e g i e r u n g e n aufgeforder t , sich zu 
d e m E n t w u r f bis z u m 30. J u n i 1975 zu äußern. N a c h d e m diese 
Äußerungen vorlagen1 3 , h a t d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g d ie 
F r a u e n r e c h t s k o m m i s s i o n aufgeforder t , d e n E n t w u r f de r K o n 
ven t ion 1976 fer t igzuste l len, u m i h r I n k r a f t t r e t e n in d e r e r 
s ten Hälfte d e r F r a u e n - D e k a d e , a lso noch vor 1980, zu e r 
möglichen14. Die F r a u e n r e c h t s k o m m i s s i o n schloß in i h r e r 
26., i m D e z e m b e r 1976 w i e d e r a u f g e n o m m e n e n T a g u n g d ie 
A r b e i t e n a m E n t w u r f ab . A m 12. Mai 1977 beschloß d e r 
Wir t schaf t s - u n d Sozialrat1 5 , d e n Entwurf 1 6 d e n R e g i e r u n 
gen z u r e r n e u t e n S t e l l u n g n a h m e , d ie bis z u m 15. J u l i 1977 a b 
zugeben w a r , zuzule i ten . S o d a n n w u r d e d e r E n t w u r f m i t d e n 
zahl re ichen S t e l l u n g n a h m e n u n d Alternativvorschlägen der 
Reg ie rungen , d e r UN-Sonde ro rgan i s a t i onen u n d d e r n i ch t 
s taa t l ichen Organ i sa t ionen d e m 3. Hauptausschuß der G e n e 
r a l v e r s a m m l u n g überwiesen, d e r i h n in d e r 32., 33. u n d 34. 
S i tzungsper iode , also v o m H e r b s t 1977 bis D e z e m b e r 1979 b e 
r a t e n u n d a m 7. Dezember 1979 mi t 113 gegen e ine S t i m m e 
bei 13 E n t h a l t u n g e n a n g e n o m m e n hat17 . 
De r E n t w u r f w a r in E inze lhe i ten b is zule tz t u m s t r i t t e n , w a s 
te i lweise auf d e m W i d e r s t a n d e inze lner no rda f r ikan i sche r 
S t a a t e n gegen d ie d e n F r a u e n d a r i n zuges t andenen Rechte , 
te i lweise a b e r auch auf d e n k o n t r o v e r s e n pol i t ischen B e z u g 
n a h m e n de r Präambel b e r u h t e . E in A n t r a g Mexikos , da s für 
die W e i t e r b e r a t u n g auf d e r 35. G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m 
H e r b s t 1980 e in t ra t , w a s wahrsche in l ich die V e r t a g u n g d e r 
K o n v e n t i o n auf u n b e s t i m m t e Zei t oder g a r i h r Schei te rn b e 
d e u t e t hätte, w u r d e abge lehn t . Die G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t 
d a n n a m 18. D e z e m b e r 1979 die K o n v e n t i o n mi t 130 S t i m m e n 
o h n e G e g e n s t i m m e n bei 10 E n t h a l t u n g e n a n g e n o m m e n u n d 
d e n S t a a t e n d ie ba ld ige Rat i f iz ierung empfohlen1 8 . Mit e i n e r 
Entschließung v o m 14. März 1980 h a t sich auch das E u r o 
päische P a r l a m e n t für die ba ld ige Rat i f iz ierung durch d i e 
Mi tg l i eds taa ten de r Europäischen Gemeinschaf t u n d i h r e 
Ze ichnung auf d e r b e v o r s t e h e n d e n Wel t f rauenkonfe renz i n 
K o p e n h a g e n ausgesprochen. 

Der Inhalt des Übereinkommens 
Zweck des Übereinkommens ist die Bese i t igung j e d e r 
F o r m v o n D i sk r imin i e rung de r F r a u . De r Ti te l de r K o n 
ven t ion is t n icht d e r >Erklärung über die Bese i t igung d e r 
D i sk r imin i e rung d e r Frau< v o m 7. N o v e m b e r 1967 e n t n o m 
men , sonde rn l e h n t sich an den jen igen des I n t e r n a t i o n a l e n 
Übereinkommens z u r Bese i t igung j e d e r F o r m von R a s s e n 
d i sk r imin i e rung v o m 7. März 1966 an . 
I n d e r Defini t ion des D i sk r imin i e rungs t a tbe s t andes des A r t . l , 
d ie wesent l ich de ta i l l i e r te r als d ie de r Erklärung v o n 1967, 
a b e r auch recht umständlich ist, w i r d versucht , j e d e u n m i t 
t e l b a r e oder m i t t e l b a r e Unte rsche idung , Ausschließung ode r 
Beschränkung a u f g r u n d des Geschlechts, we lche d ie Gle ich
be rech t igung von M a n n u n d F r a u beeinträchtigt, zu er fassen , 
unabhängig davon, ob bewußt d i sk r imin i e r t w i r d ode r ob dies 
e ine bloß unbeabs ich t ig te Folge e ine r U n t e r s c h e i d u n g ist. 
Die Defini t ion ist dem A r t . l des I n t e r n a t i o n a l e n Überein
k o m m e n s z u r Bese i t igung j e d e r F o r m v o n R a s s e n d i s k r i m i 
nierung1 9 , d e m A r t . l des Übereinkommens gegen Di sk r imi 
n i e r u n g i m Unter r ich t swesen 2 0 u n d d e m Übereinkommen 
Nr. 111 d e r I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n über die 
D i sk r imin i e rung in Beschäftigung u n d Beruf21 angeglichen, 
m i t d e r e n A n w e n d u n g s b e r e i c h sich d ie Konven t ion te i l 
weise überschneidet. A r t i k e l 4 läßt Sondermaßnahmen zu-

74 Vereinte Nationen 3/80 



g u n s t e n d e r He r s t e l l ung gleicher tatsächlicher L e b e n s b e d i n 
g u n g e n de r F r a u ausdrücklich zu. Dies ist im Hinbl ick auf die 
seh r fo rmale Auf fassung d e r Ant id i sk r imin ie rungsvorschr i f -
t e n be ispie lsweise in der Rech t sp rechung d e r Vere in ig ten 
Staaten2 2 , die auch j e d e B e v o r z u g u n g verb ie te t , zu r K l a r 
s te l lung sachgerecht . 
De r aus den A r t i k e l n 1 bis 6 b e s t e h e n d e Teil I de r Konven t ion 
h a t die a l lgemeine , möglichst lückenlose Beschre ibung des 
D i s k r i m i n i e r u n g s t a t b e s t a n d e s u n d de r Rechtspfl icht de r V e r 
t r a g s s t a a t e n z u m Gegens tand . Al l e rd ings begründet die K o n 
ven t ion ke ine Ind iv idua l rech te de r F r a u , s o n d e r n setzt diese 
vo raus . Sie enthält lediglich S taa tenverp f l i ch tungen . Le tz t 
lich ve rb le ib t den S t a a t e n ein r e l a t iv w e i t e r E r m e s s e n s - u n d 
Beur t e i l ungssp i e l r aum bei d e r B e s t i m m u n g , w a s i m k o n k r e 
t e n Fal l als »geeignete Maßnahme« zu ge l ten ha t , die de r 
S t a a t t ref fen muß, u m die D i s k r i m i n i e r u n g zu besei t igen. 
W a s > geeignet < ist, hängt wesent l ich von den tatsächlichen 
u n d ver fassungsrecht l ichen Verhältnissen eines S taa tes , abe r 
auch von se inen wir tschaf t l ichen u n d sozialen Möglichkeiten 
ab. Da de r in Teil V des U b e r e i n k o m m e n s vo rgesehene K o n 
t ro l lmechan i smus schwach ist u n d d e r Vollzug der übernom
m e n e n Verpf l ich tungen gegenüber den K o n v e n t i o n s s t a a t e n 
nicht zwangswe i se durchgese tz t w e r d e n kann , w i r d m a n nicht 
zu h o h e E r w a r t u n g e n in die W i r k u n g de r K o n v e n t i o n se tzen 
dürfen. O h n e die E igen in i t i a t ive u n d die posi t ive M i t w i r k u n g 
de r na t i ona l en Reg ie rungen u n d P a r l a m e n t e u n d den Druck 
de r öffentlichen M e i n u n g s ind i h r e Ziele nicht zu er re ichen. 
Auch s ind pol i t ischen u n d gesetzgeber ischen Maßnahmen der 
s taa t l ichen G e w a l t enge Grenzen gesetzt , w e n n es d a r u m 
geht , e inen W a n d e l de r sozialen u n d ku l t u r e l l en V e r h a l t e n s 
m u s t e r in i h r e r Gesellschaft herbeizuführen u n d Vorur te i l e 
über die Ro l l enve r t e i lung von M a n n u n d F r a u zu bese i 
t igen. 
In den A r t i k e l n 7 bis 16 w i r d aufgelis tet , auf welchen E i n 
zelgebie ten u n d bei welchen F ragen , te i lweise auch durch 
welche Mi t te l die Bese i t igung de r D i s k r i m i n i e r u n g de r F r a u 
zu erfolgen ha t . I n Teil I I (Art.7 u n d 8) geh t es u m die po l i 
t ischen Rechte de r F r a u , also das ak t i ve u n d pass ive W a h l 
recht auf a l len Ebenen , den Z u g a n g zu öffentlichen Ämtern 
u n d das Staatsangehörigkeitsrecht. 

I n d e n a n g e s t r e b t e n Zie len geh t d ie K o n v e n t i o n z u m Teil 
e rhebl ich über die in den Menschen rech t spak ten u n d in d e n 
U b e r e i n k o m m e n über die pol i t ischen Rechte d e r F r a u bzw. 
über die Staatsangehörigkeit v e r h e i r a t e t e r F r a u e n e n t h a l t e 
n e n G a r a n t i e n h inaus . Teil I I I (Art.10 bis 14) beschre ib t d ie 
S taa tenpf l i ch ten zu r He r s t e l l ung d e r Gle ichberecht igung auf 
d e m Gebie t d e r a l lgemeinen u n d d e r Be ru f sausb i ldung im 
Arbe i t s - , B e r u f s - u n d Wir tschaf t s leben u n d im Sozialbereich 
mi t s eh r ins e inzelne g e h e n d e n Vorschrif ten, während Teil IV 
(Art.15 u n d 16) d e r Gle ichberecht igung auf p r i v a t - , i n s b e 
sonde re fami l ienrecht l ichem Gebie t g e w i d m e t ist. 
Auch in diesen Bere ichen überschneidet sich die K o n v e n 
t ion mi t be re i t s in d e n Menschenrech t spak ten u n d in s p e 
ziel len K o n v e n t i o n e n de r Vere in t en Na t ionen e n t h a l t e n e n G a 
ran t i en . Tei lweise w e r d e n ganz speziel le F r a g e n a u f g e n o m 
men, die in d ieser F o r m b i she r lediglich in nicht r e ch t sve r 
b indl ichen Dek la r a t i onen u n d Reso lu t ionen angesprochen 
w o r d e n sind, w ie e t w a das Recht auf F a m i l i e n p l a n u n g (Art.16 
Abs.le)2 3 , das a b e r bere i t s aus Art .23, 17, 18 u n d 19 des I n 
t e r n a t i o n a l e n P a k t e s über bürgerliche u n d poli t ische Rechte 
abzule i ten ist. 
Die Überwachung der Durchführung der K o n v e n t i o n ist 
e inem Ausschuß übertragen, der aus zunächst 18, später 
(wenn die Zah l d e r V e r t r a g s s t a a t e n 35 er re icht hat) aus 23 
unabhängigen sachverständigen Persönlichkeiten bes teh t , die 
von de r Konfe renz de r Mi tg l i eds taa ten auf v ie r J a h r e g e 
wählt w e r d e n (Art.17). Sechs M o n a t e nach d e m I n k r a f t t r e t e n 
de r K o n v e n t i o n — sie t r i t t 30 T a g e nach d e r H in t e r l egung 
de r 20. R a t i f i k a t i o n s u r k u n d e in K r a f t (Art . 27) — ist d ieser 
Ausschuß zu wählen. I h m obliegt d ie Prüfung der gemäß 
Art . 18 von d e n Mi tg l i eds taa ten vo rzu legenden Ber ich te über 
die Durchführung der K o n v e n t i o n u n d die dabe i e rz ie l ten 
For t schr i t t e . De r Ausschuß k a n n jährlich für höchstens zwei 
Wochen zur Prüfung der S t aa t enbe r i ch t e z u s a m m e n t r e t e n 
(Art.20). Da nach d e n E r f a h r u n g e n des Menschen rech t saus 
schusses u n d des Rassend iskr imin ie rungsausschusses 2 4 d iese 
Zei t für eine e rns tha f t e u n d sachgerechte Prüfung der S t a a 
tenber ich te , w ie sie in Art.21 vo rgesehen ist, n icht ausreicht , 
s ind Zweifel a n de r W i r k s a m k e i t dieses K o n t r o l l i n s t r u m e n t s 
angebrach t . M a n hätte h ie r bessser d a r a n ge tan , es dem A u s 
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schuß u n d d e m Generalsekretär d e r Vere in t en N a t i o n e n zu 
überlassen, nach d e n k o n k r e t e n sachlichen Bedürfnissen u n d 
Möglichkeiten jewei ls festzulegen, w ie häufig u n d w ie l ange 
d e r Ausschuß jewei l s t ag t . Es ist ungewöhnlich, daß die A u s 
übung d e r Kon t ro l l au fgaben eines Überwachungsorgans 
durch e ine Konvent ionsvorschr i f t se lbs t eingeschränkt wi rd . 
Daß Budge tges i ch t spunk te g e r a d e bei e i nem die Gle ichbe
rech t igung de r F r a u be t r e f f enden Übereinkommen d e n V o r 
r a n g e rha l t en , wir f t e in beze ichnendes Licht auf die A d m i 
n i s t r a t ion de r Vere in t en Nat ionen , d ie d iese B e s t i m m u n g 
durchgese tz t ha t . 
D a d ie von d e r K o n v e n t i o n erfaßten S a c h v e r h a l t e be re i t s in 
a n d e r e n R e c h t s i n s t r u m e n t e n d e r Ve re in t en Na t ionen u n d 
i h r e r Sonde ro rgan i sa t i onen m i n d e s t e n s te i lweise geregel t 
s ind, s tel l t sich die F r a g e des Verhältnisses der K o n v e n t i o n 
zu diesen I n s t r u m e n t e n . Grundsätzlich b le iben al le völker
recht l ichen Verträge in Kra f t u n d für den jewei l igen V e r 
t r a g s s t a a t w e i t e r h i n rechtsverbindl ich , so lange er e ine solche 
K o n v e n t i o n nicht r e c h t s w i r k s a m gekündigt ha t . Die Ra t i f i 
z ie rung de r K o n v e n t i o n ändert somit a n d e r We i t e rge l t ung 
d e r v o r h a n d e n e n u n d von e inem K o n v e n t i o n s s t a a t a n 
g e n o m m e n e n V e r t r a g s i n s t r u m e n t e nichts . Ar t i ke l 23 de r K o n 
ven t ion s te l l t k lar , daß B e s t i m m u n g e n in Rechtsvorschr i f ten 
eines Ver t r ags s t aa t e s oder in a n d e r e n für diesen S t a a t ge l t en 
d e n i n t e r n a t i o n a l e n Übereinkommen, die für die Herbeifüh
r u n g de r Gle ichberecht igung von M a n n u n d F r a u besser g e 
e ignet sind, unberührt b le iben . Das bedeu te t , daß der n e u e n 
K o n v e n t i o n Rege lungen vorgehen , die i h r e m U m f a n g oder 
d e r Intensität i h r e r R e c h t s w i r k u n g nach für die Gle ichbe
rech t igung de r F r a u günstiger sind. Obwoh l die K o n v e n t i o n 
seh r de ta i l l ie r te , j a ge radezu perfekt ionis t i sche Rege lungen 
d e r e inze lnen S a c h v e r h a l t e enthält u n d dabe i auch die n e u 
es ten Rech t sen twick lungen a u f n i m m t (wie be ispie lsweise 
bei d e r Staatsangehörigkeit d e r K i n d e r aus gemisch tna t io 
n a l e n Ehen) , b le ib t i h r e recht l iche S t r ingenz , da sie n u r auf 
d ie Verpf l ich tung z u m pol i t ischen u n d gesetzgeber ischen H a n 
deln ger ichte t ist, h i n t e r d e n i m I n t e r n a t i o n a l e n P a k t über 
bürgerliche u n d poli t ische Rechte u n d in d e n oben g e n a n n 
t e n Einze lkonvent ionen 2 5 e n t h a l t e n e n G a r a n t i e n zurück. Es 
erscheint d a h e r nicht empfeh lenswer t , d iese in K r a f t be f ind 
l ichen Konven t ionen , be ispie lsweise da s Übereinkommen 
über die pol i t ischen Rechte d e r F r a u , nach d e m I n k r a f t t r e 
t e n de r n e u e n K o n v e n t i o n als obsolet zu b e h a n d e l n u n d zu 
kündigen. 
Al le rd ings soll te m a n sich a l lgemein — nicht n u r be i F r a u e n 
f ragen — G e d a n k e n über die s te igende N o r m e n f l u t im i n t e r 
na t i ona l en Bere ich machen , we i l D o p p e l - u n d P a r a l l e l r e g e 
l u n g e n zu V e r w i r r u n g u n d Aus legungsschwie r igke i t en u n d 
zur Schwächung d e r G a r a n t i e n führen können. Die e igen t l i 
che P r o b l e m a t i k des N e b e n e i n a n d e r b e s t e h e n s d e r ve r sch iede 
n e n R e c h t s i n s t r u m e n t e l iegt in d e r K o n k u r r e n z i h r e r K o n 
t ro l lmechan i smen . Die me i s t en d ieser K o n v e n t i o n e n schre i 
b e n e ine Berichtspf l icht de r S t a a t e n vor . Durch d ie n e u e 
K o n v e n t i o n w i r d e ine we i t e r e Pfl icht zu r w i e d e r h o l t e n B e 
r i c h t e r s t a t t u n g begründet, w a s d e n A r b e i t s a u f w a n d d e r R e 
g ie rungen , a b e r auch d e n de r Ve re in t en Na t ionen erhebl ich 
v e r m e h r t , o h n e daß d a m i t auch schon ein For t schr i t t in d e r 
Sache e r re ich t ist . Die Ube r schne idung d e r Zuständigkeiten 
der ve r sch iedenen Ausschüsse, die für die Prüfung der S t a a 
tenber ich te zuständig sind, is t e in we i t e res P r o b l e m . D a n e b e n 
de r n e u e n K o n v e n t i o n über d e n S t a n d d e r Gle ichberecht i 
g u n g d e r F r a u nach den be iden Menschenrech t spak ten auch 
d e m Menschenrechtsausschuß u n d de r Arbe i t sg ruppe des 
Wir t schaf t s - u n d Sozia l ra t s zu be r ich ten ist, u n d diese F r a 
gen f e rne r d e n G e g e n s t a n d von Berichtspf l ichten aus a n d e 
r e n Übereinkommen u n d Reso lu t ionen z. B . gegenüber d e n 
O r g a n e n d e r I n t e r n a t i o n a l e n Arbe i t so rgan i sa t ion bi lden, s ind 
abweichende B e u r t e i l u n g e n u n d E m p f e h l u n g e n zu d e n s e l 
b e n Sachve rha l t en nicht auszuschließen. W e n n sich auch 
Zweifel darüber aufdrängen, ob al le diese G r e m i e n die B e 

se i t igung de r D i sk r imin i e rung de r F r a u so e r n s t n e h m e n 
w i e e in n u r a l le in dafür zuständiger Kontrollausschuß, so e r 
scheint es doch d r i n g e n d angezeigt , e ine S t ra f fung d e r B e 
r ichtspf l ichten u n d e ine Koord in i e rung i h r e r Zuständigkeiten 
u n d Tätigkeiten v o r z u n e h m e n . 
Für die B u n d e s r e p u b l i k Deutschland, die zu d e n S t a a t e n in 
de r Wel t zählt, d ie m i t d e n höchsten S t a n d recht l icher u n d 
tatsächlicher Gleichhei t von M a n n u n d F r a u aufweisen, w i r f t 
d ie K o n v e n t i o n ke ine b e s o n d e r e n P r o b l e m e auf. Gesetzesän
d e r u n g e n zur Bese i t igung v o n d ie F r a u e n d i sk r im in i e r enden 
Vorschr i f ten e rsche inen nicht erforder l ich. Pol i t ische Maß
n a h m e n de r un te rsch ied l ichs ten A r t m i t d e m Ziel de r Bese i 
t i gung d e r noch v o r h a n d e n e n tatsächlichen Ungleichhei t — 
beispie lsweise hinsicht l ich des gleichen L o h n e s für g le ichwer 
t ige Arbe i t , g le icher B e d i n g u n g e n des beruf l ichen Aufs t iegs 
u . ä. — s ind auch bei u n s erforderl ich, a b e r von Reg i e rung 
u n d P a r l a m e n t als Verpf l ich tung akzep t i e r t . Die K o n v e n t i o n 
ist d a h e r v o r a l l em für die jen igen S t a a t e n u n d Gesellschaften 
v o n B e d e u t u n g , in d e n e n die Gle ichberecht igung aus Grün
d e n d e r U n t e r e n t w i c k l u n g oder d e r We l t anschauung nicht 
ode r n u r unzu re i chend a n e r k a n n t u n d ve rwi rk l i ch t ist. G e r a d e 
für d iese S t a a t e n k a n n a b e r die seh r ehrgeiz ige Zielsetzung 
d e r K o n v e n t i o n m i t i h r e r per fek t ion is t i schen Er fassung 
a l ler e rdenk l i chen Diskriminierungstatbestände ein H i n d e r 
n is für i h r e Rat i f iz ie rung sein, wei l diese S t a a t e n k a u m in d e r 
L a g e sind, in a n g e m e s s e n e r Zei t d ie geforder ten Änderungen 
auf a l len Geb ie t en in Angrif f zu n e h m e n — es sei denn , 
i h r e n Verpf l i ch tungen würde nicht die erforder l iche E r n s t 
haf t igke i t be igemessen , sonde rn als bloße politische P r o g r a m 
m a t i k be t r ach te t . Ve rmut l i ch dürfte die eigentl iche B e d e u 
t u n g d e r K o n v e n t i o n nicht in i h r e m Rech t scharak te r l iegen, 
sonde rn in d e r F o r m u l i e r u n g k o n k r e t e r Gle ichberech t igungs
tatbestände als e inem Ausd ruck des in t e rna t iona len po l i t i 
schen Konsenses . Auf d ie Unterstützung durch die i n t e r n a 
t iona le öffentliche M e i n u n g s ind a b e r die F r a u e n in den S t a a 
ten , in d e n e n i h n e n d ie Gle ichberecht igung noch w e i t g e h e n d 
ve r sag t ist, be sonde r s angewiesen . 

Regelungsbedürftige Probleme 
B e s o n d e r e A n s t r e n g u n g e n sol l ten den folgenden F r a g e n g e 
w i d m e t w e r d e n : 
> Schutz inhaftierter Frauen 

Die Menschenrech tskommiss ion de r Vere in ten N a t i o n e n 
u n d i h r e U n t e r k o m m i s s i o n zu r Verhütung von D i s k r i m i 
n i e r u n g u n d für Minderhe i t enschu tz befassen sich sei t 
g e r a u m e r Zei t m i t de r Verabsch iedung e iner K o n v e n 
t ion gegen Fo l t e r u n d m i t de r En twick lung von M i n d e s t 
grundsätzen für die B e h a n d l u n g von Gefangenen2 6 . D a 
g e r a d e inhaf t i e r t e F r a u e n besonde ren Gefährdungen a u s 
gesetzt , a b e r auch die Bed ingungen des Strafvol lzugs a n 
F r a u e n auch in d e n I n d u s t r i e s t a a t e n we i t aus ungünstiger 
s ind als für Männer, ist die F rauen rech t skommiss ion auf
geforder t worden , Grundsätze für die B e h a n d l u n g w e i b 
l icher Gefangener zu e ra rbe i t en . Die deutsche Delegier te , 
F r a u Inge Donnepp , Jus t i zmin i s t e r des L a n d e s N o r d r h e i n -
Westfalen, h a t sich dieses Anl iegens , da s b i she r n ich t recht 
v o r a n g e k o m m e n ist, a n g e n o m m e n . 

> Individualbeschwerdeverfahren 
Für d ie Bese i t igung d e r D i s k r i m i n i e r u n g v o n F r a u e n s ind 
d ie V e r f a h r e n zu r i n t e r n a t i o n a l e n B e h a n d l u n g v o n B e 
schwerden von E inze lpe r sonen v o n b e s o n d e r e r Bedeu tung . 
Die E r f a h r u n g l eh r t z w a r auch h ier , daß die F r a u e n , w e n n 
es u m i h r e spezifischen Rechte geht , n icht in ausre ichen
d e m Maße von d iesen Rech t sbehe l fen u n d Kontrollmög
lichkei ten auch G e b r a u c h machen . Die F r a u e n r e c h t s k o m 
mission, i n sbesonde re i h r e wes t l i chen Delegier ten, v e r s u 
chen d a h e r seit e ine r R e i h e v o n J a h r e n , de ra r t ige Einze l 
be schwerden in e inem e igenen Kont ro l lve r fahren zu prü-

76 Vereinte Nationen 3/80 



fen27. Auf i h r e r diesjährigen 28.Tagung h a t d ie K o m m i s 
sion auf A n t r a g de r B u n d e s r e p u b l i k Deutschland , d e r V e r 
e in ig ten S t aa t en , G h a n a s u n d Niger ias n u n m e h r beschlos
sen28, d e n Generalsekretär u m die E inse tzung e iner A d -
h o c - G r u p p e von E x p e r t e n zu r B e h a n d l u n g von Mi t t e i lun 
gen über d e n S t a t u s d e r F r a u zu ersuchen. Diese In i t i a t ive 
ve rd i en t j e d e Unterstützung, d e n n sie würde es ermögli
chen, k o n k r e t e n Fällen der D i s k r i m i n i e r u n g von F r a u e n in 
den Mi tg l i eds taa ten nachzugehen u n d m i t den Reg ie rungen 
dieser S t a a t e n u m Lösungen für i h r e Bese i t igung zu r i n 
gen. H ie r w ie bei a l len Aktivitäten für die Bese i t igung 
d e r D i s k r i m i n i e r u n g d e r F r a u gilt, daß ih r W e r t letztl ich 
d a r a n zu m e s s e n ist , welche Veränderungen tatsächlich 
für d ie F r a u e n , auch w e n n es n u r e inzelne sind, dabe i e r 
reicht w e r d e n . 

Anmerkungen 
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung der Verfasserin wieder. 
1 Zur Stellung und Entwicklung der Kommission vgl. United Nations Action in the Field of Human Rights, UN-Publ.E.74.XIV.2, S.144ff. 2 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (BGBl 1973 II 1534ff. und VN 1/1974 S.16ff.) und Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (BGBl 1973 II 1570ff. und VN 1/1974 S.21ff.). 3 U. a. Ubereinkommen über die politischen Rechte der Frau vom 31. März 1953 (BGBl 1969 II 1930ff.), Ubereinkommen über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen vom 20. Februar 1957 (BGBl 1973 II 1250ff. und VN 6/1968 S.207), ferner die Ubereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation Nr. 100, 111 und 103 u.v.a.m., gesammelt und in deutscher Sprache abgedruckt in: Irene Maier, Gleichberechtigung der Frau in Recht und Politik der Vereinten Nationen. Übereinkommen, Erklärungen, Empfehlungen und Resolutionen, Opladen 1975. 4 Vgl. Anm. 3, ferner: Nationality of married women, UN-Doc. E/CN. 6/254/Rev.l von 1968; Constitutions, Electoral Laws and other legal instruments relating to the political rights of women, UN-Doc.A/ 
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Das Internationale Ubereinkommen gegen Geiselnahme 
Erfolg einer deutschen Initiative 

I. Die Terrorismus-Debatte und die Initiative von 1976 
Spektakuläre G e i s e l n a h m e n haben , a u s g e h e n d von L a t e i n 
amer ika , sei t Mi t t e d e r sechziger J a h r e d e r Weltöffentlichkeit 
i m m e r dras t i scher vo r A u g e n geführt, daß e ine i n t e rna t i ona l e 
Z u s a m m e n a r b e i t d e r S t a a t e n zu r Bekämpfung u n d V e r h i n d e 
r u n g solcher da s Leben , die F re ihe i t u n d d ie Sicherhei t i h r e r 
Opfer b e d r o h e n d e n G e w a l t a k t e unerläßlich ist. Die m e n 
schenrecht l iche P r o b l e m a t i k i m Z u s a m m e n h a n g m i t Geise l 
n a h m e n w i r d durch d ie Zwänge verstärkt, u n t e r die sich d ie 
zumeis t a ls A d r e s s a t e n v o n F o r d e r u n g e n versch iedens te r A r t 
be t rof fenen S t a a t e n be i d e n V e r h a n d l u n g e n u m die F r e i 
l a s sung von Geise ln geste l l t sehen. S p a n n u n g e n in d e n i n 
t e r n a t i o n a l e n Bez iehungen , d ie in e x t r e m e n Fällen zu e iner 
Gefährdung des F r i edens führen, können sich aus d e n i n t e r 
na t i ona l en Verwick lungen aus Anlaß solcher G e w a l t a k t e , 
z. B . a u f g r u n d de r Staatsangehörigkeit de r Täter u n d Opfer, 
hinsichtl ich des u n t e r Druck gese tz ten S taa tes , be i e iner sich 
auf d e n Te r r i t o r i en m e h r e r e r S t a a t e n absp ie l enden G e w a l t t a t 
oder du rch die F luch t de r Täter, e rgeben . Die h e u t e w e l t 
we i t e Dimens ion des P r o b l e m s ist zunächst d a r i n offenbar 
geworden , daß Ge i se lnahmen ke in reg iona l oder auf b e s o n 
de re Kr i sengeb ie t e beschränktes Phänomen gebl ieben sind, 
s o n d e r n j e d e n S t a a t bed rohen . Nicht zu unterschätzen ist z u 
d e m d ie w e l t w e i t e B e d e u t u n g de r m o d e r n e n Massenmedien , 
d ie d e r a r t i g e n G e w a l t t a t e n e ine besonde re Publizität sichern 
u n d d a m i t d ie m i t i h n e n bezweckte W i r k u n g erhöhen können. 
Die b e s o n d e r e Gefährlichkeit dieser Verb rechen b e r u h t nicht 
zuletzt darauf , daß sich S t a a t e n du rch den auf sie ausgeüb
t e n Druck in i h r e r Würde u n d Souveränität ver le tz t fühlen 
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u n d dadu rch d ie Gefah r u n k a l k u l i e r b a r e r R e a k t i o n e n wächst. 
Die G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n h a t sich 
d e r Aufgabe gestel l t , e in völkerrechtliches I n s t r u m e n t a r i u m 
z u r V e r h i n d e r u n g u n d Bekämpfung von G e i s e l n a h m e n zu e n t 
wickeln. Das Ergebn i s d ieser Bemühungen h a t sie in i h r e r 
Resolu t ion 34/146 a m 17. D e z e m b e r 1979 a ls Internationales 
Übereinkommen gegen Geiselnahme d e n S t a a t e n z u r U n t e r 
ze ichnung vorgelegt1 . Die K o n v e n t i o n is t i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e n Bemühungen d e r Ve re in t en Na t ionen u m w i r k s a m e 
Maßnahmen gegen d e n T e r r o r i s m u s zu sehen2 . U n t e r d e m E i n 
d ruck d e r G e i s e l n a h m e bei d e n Olympischen Spie len in Mün
chen h a t t e d e r Generalsekretär solche Maßnahmen angereg t , 
die in e inem m i t d iesem T h e m a befaßten Ausschuß se i ther 
mi t wechse lnder Intensität d i sku t i e r t w e r d e n . E in von d e n 
Vere in ig ten S t a a t e n be re i t s 1972 vorge leg te r E n t w u r f für e ine 
u m f a s s e n d e K o n v e n t i o n gegen T e r r o r i s m u s ist in den D i s k u s 
s ionen des Ausschusses zu d e n F r a g e n de r Defini t ion des 
i n t e r n a t i o n a l e n T e r r o r i s m u s sowie de r Gründe, d ie zu t e r r o 
r is t i schen G e w a l t a k t e n führen, steckengebl ieben3 . E ine D e 
fini t ion e rwies sich u n t e r a n d e r e m dadu rch als unmöglich, 
daß die Beur t e i l ung s taa t l icher Be te i l igung oder U r h e b e r 
schaft a n T e r r o r - u n d G e w a l t a k t e n versch iedens te r F o r m 
(> S t a a t s t e r r o r i s m u s <) zu sehr differiert4 . Die U n t e r s u c h u n g 
de r Ursachen des T e r r o r i s m u s führt vol lends in d ie Tiefen 
a l ler Übel u n d Ungerech t igke i t en d ieser Wel t u n d ist d a m i t 
z w a r e ine im Pr inz ip nützliche, a b e r in de r P r a x i s k a u m b e 
fr iedigend zu erfüllende Vorausse t zung für d ie A u s a r b e i t u n g 
e iner d e m i n t e r n a t i o n a l e n S t ra f rech t zugehörigen K o n v e n 
t ion. Die zweife lsohne für al le u m eine Rege lung bemühten 
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Bete i l ig ten f ru s t r i e r ende E r f a h r u n g bei de r B e h a n d l u n g des 
G e n e r a l t h e m a s des i n t e r n a t i o n a l e n T e r r o r i s m u s führte die 
B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land dazu, in den Ve re in t en N a t i o n e n 
1976 ein s epa ra t e s Übereinkommen gegen G e i s e l n a h m e n a n 
zuregen 5 . I h r e Delegat ion leg te e inen K o n v e n t i o n s e n t w u r f 
v o r u n d förderte beständig d e n F o r t g a n g d e r V e r h a n d l u n g e n . 
Die A b t r e n n u n g dieser K o n v e n t i o n von d e r v e r f a h r e n e n T e r 
r o r i s m u s - D e b a t t e , die sich m i t d e r i m m e r w i e d e r dras t i sch 
durch n e u e Ge i s e lnahmen u n t e r s t r i c h e n e n b e s o n d e r e n V e r 
werf l ichkei t d ieser G e w a l t a k t e u n d de r Dr ingl ichkei t i h r e r 
Rege lung begründen ließ, w a r sicherlich d e r Schlüssel zu 
i h r e m erfolgreichen Abschluß. 
Bei d e r A u s a r b e i t u n g des U b e r e i n k o m m e n s h a b e n sich die 
S t a a t e n von d e m G e d a n k e n le i ten lassen, daß Ge i se lnahmen 
in bewaf fne ten Konf l ik ten a u f g r u n d des Genfe r Rechts v e r 
bo ten s ind u n d d a h e r e in ausdrückliches u n d m i t S a n k t i o n e n 
durchse tzba res Verbo t auch i m F r i e d e n d r i n g e n d n o t w e n d i g 
ist. Die K o n v e n t i o n b e r u h t auf d e m P r i n z i p de r Abschreckung, 
i n d e m die G e i s e l n a h m e in a l len S t a a t e n u n t e r S t r a f e zu 
s te l len ist u n d d e m Täter in de r ganzen Wel t d a m i t B e s t r a 
fung oder zumindes t Aus l i e fe rung d r o h e n soll. Präventive 
Maßnahmen d e r e inzelnen S t a a t e n u n d Koopera t ionspf l ich ten 
sollen mi thel fen , diese G e w a l t a k t e im K e i m zu ers t icken. Die 
Lösung der jewei l igen Geiselaffäre ble ib t d e m be t rof fenen 
Te r r i t o r i a l s t aa t überlassen, wobei das Ziel selbstverständlich 
die Er l e i ch te rung des Loses d e r Geise ln u n d i h r e F re i l a s sung 
ist. 

II. Definition und Anwendungsbereich 
1. Probleme einer Definition 
Angesichts d e r n e g a t i v e n E r f a h r u n g e n bei d e n Diskuss ionen 
u m eine T e r r o r i s m u s - K o n v e n t i o n h i n g viel d a v o n ab , die D e 
f ini t ion de r G e i s e l n a h m e so eng zu fassen, daß d e m S t a a t s 
t e r r o r i s m u s v e r w a n d t e P r o b l e m e nicht au f tauchen konn t en . 
Das K o n z e p t d e r >Geiselnahme< bo t jedoch A n h a l t s p u n k t e 
für we i t r e i chende I n t e r p r e t a t i o n s v e r s u c h e al le in schon aus 
d e r Tatsache , daß dieser Begriff i m Ver lauf de r Geschichte 
für die ve r sch iedens ten Tatbestände gebrauch t w o r d e n ist. 
Während Geise ln früher zur S icherung völkerrechtlicher 
Rechtsverhältnisse, so in sbesonde re bei Friedensverträgen — 
in E u r o p a zule tz t 1748 i m V e r t r a g von Aachen zwischen 
F r a n k r e i c h u n d d e n Seemächten —, freiwil l ig d e n V e r t r a g s 
p a r t n e r n überstellt w u r d e n , d i en t en sie in späterer Zeit v o r 
nehml ich in Kr iegsze i ten a ls S icherungsmi t te l , e t w a u m A n 
griffe de r Bevölkerung auf e ine O k k u p a t i o n s a r m e e zu u n t e r 
b i n d e n ( sogenannte Gefah ren - , P f a n d - oder Verge l tungsge i 
seln)6 . Dieser R e p r e s s a l i e n g e d a n k e d e r G e i s e l n a h m e ist i n 
jüngster Zeit in die pol i t i schen n ich tkr ieger i schen A u s e i n 
a n d e r s e t z u n g e n übernommen worden , a l le rd ings m i t de r A b 
w a n d l u n g , daß es j e t z t n icht d ie S t a a t s m a c h t ist, d ie sich 
mi t t e l s Geise ln gegen Angr i f fe schützen will , sonde rn daß 
G r u p p e n , die d ie s taa t l iche Macht he raus fo rde rn , dieses M i t 
te l gegen e ine b e h a u p t e t e Unterdrückung sei tens des S t aa t e s 
einsetzen7 . G e r a d e i m Hinbl ick auf die Aktivitäten solcher 
G r u p p e n w u r d e n nachdrücklich Versuche u n t e r n o m m e n , in 
ein Verbo t auch >Massengeiselnahmen< e inzubeziehen, w o m i t 
die Unterdrückung v o n Völkern u n d Volks te i len im Z u s a m 
m e n h a n g m i t Kolon ia l i smus oder O k k u p a t i o n erfaßt w e r d e n 
sollte8 . A k t e des W i d e r s t a n d e s gegen solche >Massengeisel-
nahmen< sol l ten dadu rch in a n d e r e m Licht erscheinen. E ine 
wesen t l i che Einschränkung des Verbo ts w a r ande re r se i t s 
du rch die Einführung des Begriffs d e r >unschuldigen< Geisel 
beabsicht igt . Durch die d a m i t e r re ich te S t r a fba rke i t d e r T a t 
j e nach d e r b e s o n d e r e n Eigenschaft des Opfers wol l t en d ie 
Befürworter dieser K lause l G e i s e l n a h m e n v o m Verbo t a u s 
g e n o m m e n sehen, d ie sich e t w a gegen Repräsentanten von 
als kolonialist isch, imper ia l i s t i sch oder rassis t isch eingestuf
t e n Reg imes (man dachte a n Smi th , Vors te r oder auch M i t 
g l ieder ausländischer Geheimdiens te ) ger ichte t hätten. Die 

m i t d ieser V a r i a n t e de r Vikt imologie eingeführte S u b j e k t i v i 
tät hätte die Defini t ion von v o r n h e r e i n u n b r a u c h b a r g e 
macht . M a n e in ig te sich schließlich — nach de r Kompromißlö
sung z u m T h e m a Bef re iungsbewegungen , d ie noch d a r z u s t e l 
l en is t — auf e ine e h e r s t rafrecht l ichen S t a n d a r d s e n t s p r e 
chende Defini t ion, d ie auf Individualfälle gemünzt ist u n d 
ke ine Dif fe renz ierung zwischen k r imine l l en oder pol i t i schen 
Mot iven enthält. A r t . 13 enthält in d iesem Z u s a m m e n h a n g 
das Er fordern i s , daß die G e i s e l n a h m e e inen i n t e r n a t i o n a l e n 
Bezug aufweisen muß, u m von d e r K o n v e n t i o n erfaßt zu w e r 
den. 
2. Das Verhältnis zu anderen Konventionen 
Z u den Erfolgen des Völkerrechts gehören im Z u s a m m e n h a n g 
mi t de r Fes t se t zung v o n unschu ld igen Menschen die Rege ln 
gegen P i r a t e r i e u n d Sk l avenhande l 9 . Speziel l auf d e m Gebie t 
de r Bekämpfung des T e r r o r i s m u s k o n n t e d ie T e r r o r i s m u s -
K o n v e n t i o n von 193710 z w a r nicht in Kra f t t r e t en , a b e r e ine 
Re ihe von auf i h r e n G r u n d k o n z e p t e n a u f b a u e n d e n Spez ia l -
konven t ionen s ind h e u t e v o n e ine r w a c h s e n d e n Anzah l von 
S t a a t e n ra t i f iz ier t worden 1 1 . Auch w e n n einige dieser K o n 
ven t ionen te i lweise A s p e k t e d e r G e i s e l n a h m e m i t erfassen, 
so s ind doch hinsicht l ich d e r geschützten P e r s o n e n sowie des 
Rege lungsgegens t andes u n d (im Fa l l e d e r Europäischen T e r 
ro r i smuskonven t ion ) des Kre i ses d e r möglichen Mitg l ieds taa
t e n Lücken gebl ieben, d ie dieses U b e r e i n k o m m e n ausfüllen 
soll, o h n e die früheren Rege lungen zu beeinträchtigen. So r e 
geln die Menschenrech t s ins t rumen te 1 2 n u r das Verha l t en von 
S taa t en , während die Genfe r A b k o m m e n z u m Schutze d e r 
Opfer des Kr ieges von 1949 sowie d ie sie ergänzenden P r o 
tokol le von 197713 n u r i m herkömmlichen Kr ieg gel ten u n d 
ke in Aus l i e fe rungsgebo t e n t h a l t e n . Die i m R a h m e n der I n 
t e r n a t i o n a l e n Z iv i l lu f t f ah r t -Organ i sa t ion ICAO ausgea rbe i 
t e t e n K o n v e n t i o n e n von Tokio, Den H a a g u n d Montreal 1 4 b e 
fassen sich n u r m i t G e w a l t a k t e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m 
i n t e r n a t i o n a l e n kommerz i e l l en Luf tve rkehr , während d ie 
N e w Y o r k e r D ip loma tenschu t z -Konven t ion von 197315 n u r 
d e n do r t aufgezählten P e r s o n e n k r e i s vor Angriffen schützen 
soll. G e i s e l n a h m e n zu L a n d e oder auf dem Wasser sowie so l 
che, d ie a n d e r e als die in de r N e w Yorker Konven t ion g e 
schützten P e r s o n e n betreffen, w e r d e n durch dieses n e u e Über
e i n k o m m e n erfaßt. Hinsichtl ich de r bere i ts gerege l ten T a t 
bestände k a n n sich i m Einzelfal l e ine Verbesse rung des S c h u t 
zes dadu rch e rgeben , daß die jewei l igen V e r t r a g s p a r t e i e n 
nicht ident isch s ind oder sich eine w i r k s a m e r e Bes t r a fung d e r 
Täter bei A n w e n d u n g d e r n e u e n Konven t ion ergibt . Die 
Parallelität d e r A b k o m m e n k a n n a l lerd ings auch zu K o n 
f l ik ten führen, die gegebenenfa l l s jewei ls b i l a t e ra l zu b e r e i n i 
gen wären. 

3. Das Problem der Befreiungsbewegungen 
Als H a u p t p r o b l e m s te l l te sich sehr ba ld die F r a g e h e r a u s , ob 
even tue l l e Ge i s e lnahmen durch Bef re iungsbewegungen v o n 
d e m A n w e n d u n g s b e r e i c h de r K o n v e n t i o n a u s g e n o m m e n 
w e r d e n sollen. Die Diskussion w a r zunächst von gegense i t igen 
Befürchtungen gelähmt. Die von d e n Ländern des Os tens 
unterstützten S t a a t e n de r Dr i t t en Wel t befürchteten, die 
K o n v e n t i o n würde i m Zuge de r Bekämpfung des T e r r o r i s 
m u s auch d e n von i h n e n unterstützten u n d als l eg i t im e i n g e 
schätzten K a m p f von Bef re iungsbewegungen 1 6 k r i m i n a l i s i e 
r e n u n d d a m i t beeinträchtigen. Die wes t l i chen S t a a t e n w o l l 
t e n angesichts de r zahlre ichen von d e n ve r sch i edens t en G r u p 
p i e rungen ausgeführten G e i s e l n a h m e n auch A k t e von Bef re i 
u n g s b e w e g u n g e n in die K o n v e n t i o n e ingeschlossen sehen, da 
n u r e ine lückenlose Er fa s sung dieses De l ik t s o h n e A n s e h u n g 
des Täterkreises oder e t w a de r d a m i t ver fo lg ten Mot ive die 
G a r a n t i e i h r e r W i r k s a m k e i t sei. Sie s a h e n sich w ie bei den 
Diskuss ionen u m die Zusa tzp ro toko l l e z u m Genfer Recht 
(Zus. Prot.)1 7 w i e d e r m i t d e r I d e e des gerech ten Krieges k o n 
f ront ie r t u n d a r g u m e n t i e r t e n dagegen m i t dem Pr inzip , daß 
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der Zweck schließlich — en tgegen Macchiavel l i — nicht die 
Mi t te l he i l igen könne. Es w u r d e auch grundsätzlich Über
e i n s t i m m u n g darüber erzielt , daß n i e m a n d freie W a h l i m 
Einsa tz se iner Mi t te l h a b e . I n s b e s o n d e r e sozialist ische S t a a t e n 
e r m a h n t e n d ie Be f r e iungsbewegungen wiederho l t , daß G e i 
s e l n a h m e ohneh in ein un taug l iches Mi t te l für i h r e Zwecke 
sei, d a es a l le in auf die Mobi l i s ie rung de r Massen a n k o m m e 
u n d solche A k t e e h e r i h r e m A n s e h e n schädlich seien. Diese 
Ans ich t w u r d e auch von d e m als Beobach te r a n d e n V e r h a n d 
lungen t e i l n e h m e n d e n V e r t r e t e r d e r P L O getei l t . Dennoch 
b le ib t d ie Ta t sache bes tehen , daß in d e n k lass ischen >Leit-
fäden< für Bef re iungsbewegungen 1 8 d ie G e i s e l n a h m e u n t e r 
d e n gee igne ten Mi t t e ln aufgeführt ist u n d sich die P r a x i s of
fensichtl ich auch d a r a n hält. Als Beispiele un te rsch ied l ichs te r 
A r t sei n u r auf die Affäre u m M a d a m e C laus t r e i m Tschad, 
d ie G e i s e l n a h m e von sechs französischen En twick lungshe l 
f e rn in M a u r e t a n i e n , d e n Überfall auf e inen B u s auf de r 
Straße von Hai fa nach Tel A v i v oder Ere ignisse in Mi t t e l 
a m e r i k a ve rwiesen . E ine H e r a u s n a h m e solcher u n d ähnlicher 
G e i s e l n a h m e n aus d e r K o n v e n t i o n erschien den wes t l i chen 
Ländern als u n t r a g b a r , da die A b g r e n z u n g zu >normalen< 
te r ro r i s t i schen A k t e n , die e inbezogen b le iben soll ten, sich 
al le in an letzt l ich sub j ek t iven K r i t e r i e n o r i en t i e ren würde. 
Der Kompromiß, m i t d e m dieses als unlösbar a n g e s e h e n e 
P r o b l e m e iner d ie K o n v e n t i o n überhaupt ermöglichenden 
Lösung zugeführt w u r d e , f indet sich in i h r e m Art.12. De r 
zunächst e t w a s v e r w i r r e n d e Ar t ike l besag t i m w e s e n t l i 
chen, daß solche Ge i s e lnahmen von dieser K o n v e n t i o n a u s g e 
n o m m e n sind, d ie von Be f r e iungsbewegungen gegen K o l o 
n ia lher rschaf t , f r e m d e Bese tzung ode r rass is t i sche Reg imes 
i m Z u s a m m e n h a n g mi t i h r e m bewaf fne t en K a m p f z u r 
Durchse tzung ih re s Se lbs tbes t immungsrech t s 1 9 v o r g e n o m 
m e n w e r d e n . Die Grenz l in ie zwischen d e n u n t e r d ie K o n 
ven t ion fa l l enden G e w a l t a k t e n — e t w a von te r ro r i s t i schen 
K a m p f g r u p p e n in W e s t e u r o p a oder gewöhnlichen kr imine l l en 
A k t e n — u n d von d e r K o n v e n t i o n a u s g e n o m m e n e n Geise l 
n a h m e n von Bef re iungsbewegungen m a r k i e r t das humanitäre 
Völkerrecht der Genfe r K o n v e n t i o n e n : Sofern i m k o n k r e t e n 
Fa l l die G e i s e l n a h m e Genfe r Recht un te r l i eg t , w i r d sie a l 
lein nach d iesem Recht beur te i l t . 
Das nega t ive E rgebn i s d e r A u s k l a m m e r u n g gewisse r A r t e n 
von G e i s e l n a h m e n w i r d zunächst dadu rch re la t iv ie r t , daß 
auch nach Genfe r Recht j ede G e i s e l n a h m e v e r b o t e n ist. Das 
u n t e r d e m E indruck de r i m Z w e i t e n Wel tk r i eg er fo lg ten m a s 
senweisen u n d b r u t a l e n Geise lnahmen 2 0 kodif iz ier te Genfe r 
Recht ve rb i e t e t in Art .34 d e r IV. Genfe r K o n v e n t i o n jegl iche 
Ge i se lnahme . Nach Genfe r Recht s ind n u r d ie A r t u n d de r 
G r a d d e r Schwere des Aktes , n icht a b e r i rgendwelche M o 
t ive für seine A n w e n d u n g maßgebend; d e n n al le iniges Ziel 
is t de r Schutz von Pe r sonen , die nicht a k t i v in d ie Fe indse l ig 
ke i t en verwicke l t s ind. Gemäß Art.147, 146 de r IV. Genfe r 
K o n v e n t i o n s ind al le V e r t r a g s p a r t e i e n verpfl ichtet , da s F e s t 
n e h m e n v o n Geise ln u n t e r S t r a f e u n d d ie Täter vor Ger icht 
zu s te l len. E in Täter k a n n auch ausgel iefer t w e r d e n . Diese 
Rechts lage ist durch das 1. Zus . P ro t , von 1977 in Art.75(2 c) 
u n d 85 bestätigt u n d bekräftigt w o r d e n . A r t . l Absa t z 4 des 
1. Zus . Prot . , auf d e n Art .12 d e r Ge i s e lnahmekonven t i on v e r 
weist , e r w e i t e r t den A n w e n d u n g s b e r e i c h des Genfer Rechts 
auf b e s t i m m t e Bef re iungsbewegungen , die das P ro toko l l u n d 
d ie K o n v e n t i o n e n gemäß Ar t . 96(3) des 1. Zus .Pro t . durch 
e insei t ige Erklärung auf i h r e n K a m p f iür a n w e n d b a r erklä
r e n können. A b e r auch b e v o r das 1. Zus . P ro t , in Kra f t t r a t , 
s t a n d e n A k t i o n e n v o n Be f r e iungsbewegungen in K a m p f h a n d 
lungen , d ie nach d e n Genfe r K o n v e n t i o n e n nicht als i n t e r n a 
t iona le bewaf fne te Konf l ik te a n e r k a n n t w u r d e n , u n t e r d e n 
Beschränkungen des g e m e i n s a m e n Ar t .3 de r Konven t ionen , 
d e r auch für die von i h m erfaßten Konf l ik te j e d e Geise l 
n a h m e ve rb i e t e t u n d je tz t durch das 2. Zus . P ro t , insowei t in 
Art.4(2) bestätigt wi rd . 
Auf d e n e r s t e n Blick erscheint also die Einschränkung des 

Art .12 d e r G e i s e l n a h m e k o n v e n t i o n hinsicht l ich von Bef re i 
u n g s b e w e g u n g e n unschädlich zu sein; d e n n e n t w e d e r fa l len 
G e i s e l n a h m e n u n t e r da s Verbo t d e r n e u e n K o n v e n t i o n o d e r 
u n t e r das Verbo t des Genfe r Rech t s : V e r b o t e n s ind sie also 
zu j e d e r Zei t u n d u n t e r a l len Umständen. W o l iegt a b e r 
d a n n das P r o b l e m ? Die Br i sanz des K o m p r o m i s s e s w i r d 
k la re r , w e n n m a n sich vergegenwärtigt, daß auch d e r für d i e 
F a s s u n g des Art .12 z e n t r a l e A r t . l Abs.4 des 1. Zus . P ro t , e i n e r 
d e r z e n t r a l e n S t r e i t p u n k t e de r V e r h a n d l u n g e n zur Re fo rm 
des Genfe r Rechts gewesen ist21. Anges ich ts d e r Tatsache , daß 
> tradit ionelle< K r i e g e h e u t e z u n e h m e n d von bewaf fne t en 
Konf l ik ten un te rsch ied l ichs te r A r t e r se tz t w o r d e n sind, w a r 
pr inz ip ie l l e ine A u s d e h n u n g d e r Genfe r K o n v e n t i o n e n auf 
solche Konf l ik t e wünschenswert; die F r a g e w a r nu r , w o d ie 
G r e n z e zu z iehen sein würde. Die S t a a t e n d e r D r i t t e n Wel t 
se tz ten d ie F o r m u l i e r u n g des A r t . l Abs.4 1. Zus . P ro t , durch2 2 
u n d verknüpften d a m i t d ie En t sche idung über die A n w e n 
d u n g des P ro toko l l s m i t d e n K r i t e r i e n Kolonialherrschaft«, 
>Fremdbesetzung< u n d >rassistisches Regime«. Die wes t l i che 
Opposi t ion gegen diese F o r m e l b e r u h t darauf , daß d a m i t 
d e h n b a r e u n d w e i t g e h e n d auf Mot iva t ionen abs t e l l ende B e 
griffe als A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n b e n u t z t werden 2 3 . G e r a d e d a s 
Genfe r Recht , da s d e n s t r e i t e n d e n P a r t e i e n j a auch gewisse 
Vor te i le — i m Gegensa tz e t w a zu k r imine l l en Gewalttätern — 
einräumt, b e r u h t a b e r pr inz ip ie l l auf ob jek t iven Kr i t e r i en , 
d ie in A r t . l Abs.4 des 1. Zus . P ro t , verwässert w e r d e n . De r 
Hinweis , daß die d re i g e n a n n t e n K a t e g o r i e n von Konf l ik ten 
sich h e u t e be i d e m sich abze ichnenden Abschluß d e r E n t k o l o -
n i s i e rungsphase w e i t g e h e n d auf e inige w e n i g e K o n f l i k t h e r d e 
loka l i s ie ren lassen, k a n n nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
n e u e u n d w e i t e r g e h e n d e I n t e r p r e t a t i o n e n u n s c h w e r vo r s t e l l 
b a r sind24 . Die e igent l iche Gefah r l iegt a b e r da r in , daß u n t e r 
H inwe i s auf d ie von d e n Be f r e iungsbewegungen als gerecht 
e m p f u n d e n e n S i t ua t i onen militärische G e w a l t u n t e r d e m 
Schutz des Genfe r Rechts zu r Durchse t zung des — a l lgemein 
a n e r k a n n t e n — Se lbs tbes t immungs rech t s e ingesetz t w i rd , w o 
nach ob jek t iven K r i t e r i e n d e r E insa tz solcher G e w a l t n u r e t 
w a als Ve r t e id igung gegen e inen Angrif f zu rech t fe r t igen 
wäre. Durch diese A u f w e r t u n g u n d P r iv i l eg i e rung de r B e 
f re iungsbewegungen 2 5 wächst somit letzt l ich d ie G e f a h r e iner 
z u n e h m e n d e n Auflösung des t r ad i t i one l l en G e w a l t - u n d I n 
te rven t ionsverbo ts 2 6 . Dies erklärt auch, w a r u m v o n d e n S t a a 
t e n d e r D r i t t e n Wel t u n d des Ostblocks e r s t d i e ausdrückliche 
A u f n a h m e des Tex te s v o n A r t . l Abs.4 1. Zus . P ro t , a ls Bas i s 
für e inen Kompromiß a n g e s e h e n w u r d e , w o doch auch al le in 
d e r H inwe i s auf d iesen A r t i k e l schon zu e ine r E i n g r e n z u n g 
des A n w e n d u n g s b e r e i c h s d e r K o n v e n t i o n geführt hätte. Z u 
s a m m e n m i t d e m in d e r Präambel e n t h a l t e n e n Hinwe i s auf 
die Gle ichberecht igung u n d S e l b s t b e s t i m m u n g d e r Völker 
(und d e r auch dor t er folgten V e r w e i s u n g auf die > Erklärung 
über freundschaf t l iche Beziehungen«27) w i r d e ine ausdrück
liche A u f w e r t u n g d e r Be f r e iungsbewegungen beabs icht ig t . 
Auch w e n n dies angesichts de r d re i g e n a n n t e n K a t e g o r i e n 
h e u t e als unbedenk l i ch oder sogar wünschenswert ersche inen 
mag , l iegt die e igent l iche G e f a h r in de r D e h n b a r k e i t d e r l e t z t 
lich auf Mot iva t ionen abs t e l l enden Kr i te r ien 2 8 . Überspitzt 
formul ie r t , n i m m t Art .12 somit n icht n u r G e i s e l n a h m e n 
durch Be f r e iungsbewegungen v o n d e r K o n v e n t i o n aus , s o n 
d e r n bestärkt sie auch du rch i h r e A u f w e r t u n g in i h r e m b e 
waf fne ten Kampf . D a m i t w e r d e n a l le rd ings ke ine Ge i se l 
n a h m e n du rch Be f r e iungsbewegungen e r l aub t , d ie j a auch 
nach Genfe r Recht v e r b o t e n sind. Insowei t b e s t e h t für B e 
f r e iungsbewegungen e ine S i tua t ion , d ie sie e b e n doch n ich t 
aus a l len Verpf l i ch tungen entläßt: U m aus d e r K o n v e n t i o n 
h e r a u s z u k o m m e n , muß auf sie nach Art .12 das Genfe r Recht 
i m k o n k r e t e n Fa l l a n w e n d b a r sein. D a s is t n u r möglich, w e n n 
sie d ie e insei t ige Erklärung des Art.96(3) 1. Zus . P ro t , abgeben , 
w o m i t sie d a n n a b e r auch die g e s a m t e n humanitären V e r 
pf l ich tungen übernommen h a b e n . I n s g e s a m t is t d e n Bef re i 
u n g s b e w e g u n g e n a l l e rd ings sicherlich d ie A n w e n d b a r k e i t d e r 
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humanitären Rege ln des Genfer Rechts , das sie auf e ine 
E b e n e mi t i h r e m s taa t l ichen Gegne r stel l t — u n d d a m i t po l i 
tisch R a u m für das >Aug' u m A u g e <-Argument läßt — bei 
w e i t e m l ieber als die Gle ichs te l lung m i t Te r ro r i s t en . Für die 
wes t l ichen S t a a t e n w a r ke in besseres E rgebn i s e r r e i chba r ; 
sie w a r e n d ie Geise ln i h r e r e igenen G e i s e l n a h m e k o n v e n t i o n : 
Wol l ten sie d ie Konven t ion , so führte d e r Weg al le in über 
die V e r l a g e r u n g des Verbo ts von Ge i s e lnahmen du rch B e 
f r e iungsbewegungen in das Genfe r Recht . 
Z u s a m m e n f a s s e n d k a n n festgestel l t w e r d e n , daß die F r a g e 
des A n w e n d u n g s b e r e i c h s de r K o n v e n t i o n i m Einzelfal l zu 
schwier igen I n t e r p r e t a t i o n s p r o b l e m e n Anlaß geben k a n n . 
N e h m e n w i r d e n Fa l l de r Ge i se lnahme de r Re i senden e ines 
Zuges in Ho l l and durch e ine G r u p p e von Südmolukkern: Sol l 
t en sich ke ine Ausländer im Z u g bef inden, h a n d e l t e es sich 
u m e ine r e in holländische Angelegenhe i t . Dies wäre a l le rd ings 
d a n n even tue l l a n d e r s zu b e w e r t e n , w e n n einige de r M o l u k -
k e r nicht holländische Staatsangehörige sind, S t aa t en lose e twa, 
oder sie sich auf das Genfer Recht m i t de r Begründung b e 
rufen, sie s te l l ten e ine Be f re iungsbewegung da r . Kompl iz ie r t 
würde d e r Fa l l zudem, w e n n sich e t w a ein D ip loma t in e inem 
Abte i l be funden hätte. Al lgemein e rgeben sich zusätzliche 
Schwier igke i ten möglicherweise da raus , daß die Sowje tun ion 
da rau f g e d r u n g e n ha t , in d ie Präambel e inen Hinwe i s auf
z u n e h m e n , de r G e i s e l n a h m e n als Äußerungen des i n t e r n a 
t iona len T e r r o r i s m u s qual if iz ier t . H i e r a u s könnten sich i m 
Einzelfal l P r o b l e m e be i d e r A n w e n d u n g des U b e r e i n k o m 
m e n s e rgeben , da d a m i t auf e inen rechtl ich noch nicht def i 
n i e r t e n u n d w o h l auch w e g e n seines e m i n e n t poli t ischen 
C h a r a k t e r s schwer de f in ie rba ren Begriff in e iner s t ra f rech t 
l ichen K o n v e n t i o n Bezug g e n o m m e n w o r d e n ist. 

III. Der Regelungsmechanismus des Übereinkommens 
1. Beendigung der Geiselnahme 
Die R e t t u n g von Menschen leben h a t be i a l len Überlegungen 
der s taa t l ichen S te l len i m Z u s a m m e n h a n g mi t Ge i s e lnahmen 
d e n obe r s t en R a n g e i n z u n e h m e n . Dieses P r i n z i p folgt aus 
de r menschenrecht l ichen, in d e r Präambel abges icher ten Zie l 

se tzung d e r K o n v e n t i o n u n d is t in Ar t .3 k o n k r e t v e r a n k e r t . 
De r S taa t , auf dessen T e r r i t o r i u m e ine G e i s e l n a h m e s t a t t 
f indet , en tsche ide t nach e igenem E r m e s s e n über i h m gee ig 
n e t e r sche inende Maßnahmen zur Bef re iung d e r Geiseln. 
Tro tz des in Art .8 fes tgelegten G r u n d s a t z e s , Täter e n t w e d e r 
auszul ie fe rn ode r a b e r S t r a fve r f ah ren gegen sie e inzule i ten 
(aut dedere aut judicare), k a n n er nötigenfalls auch die G e i 
s e l n e h m e r unbehe l l ig t aus re i sen lassen, da Ar t .3 u n d Art .8 
als g le ichwer t ig anzusehen sind. Dies k a n n jedoch n u r d ie 
se l tene A u s n a h m e sein, da sonst das Ziel d e r K o n v e n t i o n i n s 
g e s a m t v e r h i n d e r t würde, wei l die Täter be i en t sp rechende r 
V e r h a n d l u n g s t a k t i k ke in Ris iko e ing ingen . E in D r i t t s t a a t 
wäre a l l e rd ings nicht durch die Maßnahmen g e b u n d e n u n d 
könnte seinersei ts e in V e r f a h r e n e in le i ten . E in M a n g e l de r 
K o n v e n t i o n muß wohl da r in gesehen w e r d e n , daß ke ine 
Pfl icht z u r gegensei t igen K o n s u l t a t i o n u n d Koope ra t i on d e r 
V e r t r a g s p a r t n e r be i de r Lösung d e r Affäre v e r a n k e r t w u r 
de29. Von de r Ge i se lnahme be t ro f fene D r i t t s t a a t e n können 
al le rd ings beispie lsweise technische Hilfe le is ten. 
P rob lema t i s ch w a r in diesem Z u s a m m e n h a n g insbesondere 
d ie F r a g e d e r humanitären I n t e r v e n t i o n . D a s En tebbe-Be i sp ie l 
m i t d e r Ve ru r t e i l ung I s rae l s du rch zah l re iche S t a a t e n w a r ein 
Ind iz für die Empfindl ichkei t gegenüber diesem im Völker
recht h e u t e nicht u n b e s t r i t t e n a n e r k a n n t e n Inst i tut3 0 . Art.14 
läßt diese F r a g e mi t d e m e infachen Bezug auf Pr inz ip ien 
de r U N - C h a r t a we i t e r offen. Es soll m i t d ieser Rege lung v e r 
h i n d e r t we rden , daß eine G e i s e l n a h m e a ls Recht fer t igung für 
eine In t e rven t ion u n t e r B e r u f u n g auf d iese Konven t ion h e r 
angezogen wi rd . 
E in Vorschlag Syr iens , d ie Zuständigkeit e ines i n t e r n a t i o n a 
len O r g a n s zur Übernahme d e r a l le in igen V e r a n t w o r t u n g für 
in t e rna t iona l e konze r t i e r t e A k t i o n e n zur Befre iung de r G e i 
seln u n d de r G a r a n t i e e ines fa i ren V e r f a h r e n s zu begründen, 
w u r d e nicht au fgenommen . E i n e solche we i tgehende Zustän
digkeit , die e iner i n t e r n a t i o n a l e n St rafger ich tsbarke i t n a h e 
k o m m t , ist sicher i l lusorisch u n d auch wegen der Sachnähe 
des Ta to r t s t aa t e s n ich t p r a k t i k a b e l . Z u erwägen wäre a l l e r 
d ings in d iesem Z u s a m m e n h a n g , ob m a n nicht i n t e r n a t i o n a 
len Menschenrech t so rgan i sa t ionen ein In i t ia t ivrecht einräumen 
sollte. De r Erfolg d e r Bemühungen der In t e r amer ikan i s chen 
Menschenrech t skommiss ion kürzlich bei der Lösung der G e i 
selaffäre v o n Bogota spr ich t für die Effektivität solcher O r 
ganisa t ionen . 

2. Zusammenarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen 
Art .4 des Übereinkommens31 verpf l ichtet die V e r t r a g s s t a a t e n 
zu r Z u s a m m e n a r b e i t be i d e r Verhütung von Ge i se lnahmen . 
I m Gegensa tz zu Vorläufern in a n d e r e n Konven t ionen i s t 
auf Vorschlag J u g o s l a w i e n s auch die Überwachung u n d e in 
Verbo t v o n Organ i sa t ionen , die A k t e von G e i s e l n a h m e för
d e r n oder begehen , vorgesehen . E ine Pflicht zu r Ang le i chung 
na t iona le r Gese tze wi rd , z u r Ve rme idung ve r fas sungs rech t l i 
cher P r o b l e m e be i unterschiedl ichen Rechtssys temen, d a d u r c h 
re la t iv ie r t , daß n u r »durchführbare« (»practicable«) Maß
n a h m e n zu t re f fen sind. Während J u g o s l a w i e n sicher g e r n e 
e ine Pfl icht z u m Verbo t von Ex i lo rgan i sa t ionen aus Art .4 
abge le i te t hätte, dachte M a r o k k o g a r a n ein Verbo t v o n 
Flüchtlingslagern u n t e r militärischer B e w a c h u n g . Die Nähe 
eine r solchen Vorschrif t zu r F r a g e de r U r s a c h e n v o n Geise l 
n a h m e n ist u n v e r k e n n b a r . 
3. Schaffung nationaler Strafhoheit 
Das P r o b l e m des Art .5, d e r d ie A u s s c h a l t u n g s t raff re ien 
Raums 3 2 beabsicht igt , l iegt da r in , daß die erwünschte lücken
lose S t ra fhohe i t zu möglichen Kol l i s ionen u n d in de r P r a x i s 
d a m i t w i e d e r zu Effektivitätsverlust führen k a n n . Art .5 v e r 
pfl ichtet die a m mei s t en be t ro f fenen Mi tg l i eds taa ten z u r 
Schaffung von zwingende r S t ra fhohe i t , u n d z w a r e r s t ens 
nach d e m Territorialitätsprinzip (Begehungsor t ) , zwei tens s o 
we i t de r S t a a t A d r e s s a t von F o r d e r u n g e n ist sowie d r i t t ens 
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nach d e m a k t i v e n ( = Täter) u n d pass iven ( = Geisel) P e r s o n a 
litätsprinzip. Hätte das Übereinkommen, w i e es vo rgesehen 
w a r , auch d ie Mi tg l i eds taa ten i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o 
nen , d i e erpreßt w e r d e n , z u r A u s d e h n u n g i h r e r S t ra fhohe i t 
verpfl ichtet , so wäre dies auf die A n e r k e n n u n g des U n i v e r s a 
litätsprinzips h inausge laufen , w a s in d iesem Z u s a m m e n h a n g 
a b e r als zu w e i t g e h e n d angesehen w u r d e . Z u r A u s d e h n u n g 
d e r S t ra fhohe i t bezüglich des S taa tes , d e m die Geisel a n g e 
hört, ist n u r e ine E m p f e h l u n g en tha l t en , da das pass ive P e r 
sonalitätsprinzip nicht a l lgemein a n e r k a n n t ist u n d von e in i 
gen S t a a t e n w e g e n d e r d a m i t möglicherweise v e r b u n d e n e n 
w e i t e n A u s d e h n u n g u n d Überschneidung auch nicht g e 
wünscht wi rd . 
E in e w e l t w e i t e S t ra fver fo lgung soll im übrigen d a m i t a b g e 
sichert w e r d e n , daß gemäß Art.5(2) auch d ie S t ra fhohe i t für 
den Fa l l begründet wird , daß die G e i s e l n a h m e in e inem de r 
Mi tg l i eds t aa t en b e g a n g e n w u r d e , d e r Täter sich i m I n l a n d b e 
f indet u n d de r A u f e n t h a l t s s t a a t d ie Aus l i e fe rung v e r w e i 
ger t . Dabe i geh t aus d e m T e x t n ich t ganz k l a r he rvor , ob h i e r 
zu e ine Verpf l ich tung bes teh t . Die ursprüngliche a n g l o - a m e -
r ikan i sche Zurückhaltung bei d e r e x t r a t e r r i t o r i a l e n A u s 
übung v o n S t ra fhohe i t scheint inzwischen, jedenfa l l s für d i e 
sen Bereich, aufgegeben w o r d e n zu sein, die Sowje tun ion h i n 
gegen scheint aus Souveränitätsgesichtspunkten in dieser 
Hins icht B e d e n k e n zu h a b e n . E ine möglichst u n i v e r s a l e 
S t r a fhohe i t l iegt auch nicht i m m e r i m In t e re s se e ine r effek
t i ven S t ra fver fo lgung , w e n n e t w a ein S t a a t S t r a fgewa l t a u s 
üben k a n n , de r e ine n u r seh r ge r inge Bez iehung z u m V e r 
b rechen h a t u n d das V e r f a h r e n d a r u n t e r aus ve r sch iedens ten 
Gründen leidet . 
E ine R a n g o r d n u n g bei de r S t r a fhohe i t ist de r K o n v e n t i o n 
nicht zu e n t n e h m e n u n d entspräche auch nicht den u n t e r 
schiedlichen Prioritätsvorstellungen. A n e r s t e r Ste l le w u r d e 
a l le rd ings zumeis t d e r S t a a t des Begehungso r t e s g e n a n n t ; b e 
kann t l i ch se tzen sich v ie le G e i s e l n a h m e n jedoch auf d e m 
Gebie t m e h r e r e r S t a a t e n fort, so daß d a m i t auch ke ine k l a r e 
R a n g o r d n u n g e r r e i chba r ist . De r Einzelfal l is t auch zu v e r 
schieden, u m e ine >Nähe< des S t a a t e s z u m Verb rechen a l lge 
m e i n def in ieren zu können. Ande re r s e i t s is t n icht zu v e r k e n 
nen , daß durch e ine solche R a n g o r d n u n g de r Versuchung , l i e 
b e r a n d e r e S t a a t e n m i t möglicherweise be i d e r S t ra fve r fo l 
g u n g gewisser Täter e n t s t e h e n d e n P r o b l e m e n zu be las ten , 
e n t g e g e n g e w i r k t w e r d e n könnte. 

4. Vorbereitung und Durchführung von Verfahren 
A u f b a u e n d auf d e m Vorbi ld u n d den E r f a h r u n g e n de r K o n 
ven t i onen von D e n Haag , M o n t r e a l u n d N e w York3 3 enthält 
die K o n v e n t i o n e ine R e i h e von Deta i lvorschr i f ten z u r V o r b e 
r e i t u n g u n d Durchführung eines Straf- oder Aus l i e fe rungs 
ve r f ah rens . So s ind die Mi tg l i eds t aa t en zu r F e s t n a h m e des 
Täters, zu e iner vorläufigen U n t e r s u c h u n g u n d z u r U n t e r 
r i ch tung in t e re s s i e r t e r S t a a t e n über das Ergebn i s d e r vorläu
figen U n t e r s u c h u n g oder e ines Prozesses verpf l ichtet . Rech t s 
s taa t l iche G a r a n t i e n sollen nach n a t i o n a l e m Recht e inge 
h a l t e n w e r d e n (Art.8(2)), a b e r es w i r d z u m i n d e s t dadu rch 
ein gewisser M i n d e s t s t a n d a r d err ichte t , daß der Zweck g e 
wisse r Ver fahrensvorschr i f ten , d ie d e m Beschuld ig ten d ip lo 
ma t i schen Schutz ermöglichen sollen, gesichert sein muß 
(Art.6(4)). 
Wicht ig ist auch d ie Vorschrif t in Art.6(5), die d e m I n t e r n a t i o 
n a l e n K o m i t e e v o m R o t e n K r e u z ( IKRK) ein Besuchsrecht 
einräumt34. H i e r m i t w i r d d e r i n t e r n a t i o n a l e C h a r a k t e r d e r 
gerege l ten Ma te r i e un t e r s t r i chen ; die E inscha l tung speziell des 
I K R K is t jedoch insowei t ve rwunder l i ch , als Art .12 g e r a d e 
e ine R e i h e von po ten t ie l l en Anwendungsfällen d e r K o n v e n 
t ion en tz ieh t u n d d e m Genfe r Recht zuweis t . Es hieße diese 
B e s t i m m u n g übermäßig zu s t rapaz ie ren , wol l t e m a n d a r a u s 
able i ten , daß möglicherweise die Ausschlußwirkung des 
Art .12 nicht so u m f a s s e n d ist, w i e es oben a n g e n o m m e n w u r 
de. So begrüßenswert diese E r w e i t e r u n g des In i t i a t iv rech t s 

des I K R K ist, so s e h r wäre auch h i e r e ine Besuchsberech t i 
g u n g für a n e r k a n n t e Menschenrech t so rgan i sa t ionen zu begrü
ßen gewesen . 
5. Pflicht zu Auslieferung oder Strafverfolgung 
Die Effektivität de r K o n v e n t i o n hängt en t sche idend d a v o n ab , 
ob das be re i t s erwähnte P r i n z i p des >aut d e d e r e a u t judicare« 
lückenlos durchgeführt wi rd . D e n n d ie Aus l i e fe rung gil t a l s 
besonde r s w i r k s a m e s Mit te l , e ine Bes t r a fung in j e d e m Fa l l 
zu er re ichen. Gewohnhe i t s rech t l i ch b e s t e h t ke ine Pfl icht z u r 
Ausl ieferung3 5 , e ine solche müßte v i e l m e h r ve r t r ag l i ch v e r 
a n k e r t sein. H ie rbe i is t be sonde r s d a r a u f zu achten, ob das 
möglicherweise ver t rag l i ch v e r e i n b a r t e P r i n z i p u n b e d i n g t e r 
Aus l i e fe rung auch für poli t isch m o t i v i e r t e Täter gi l t ; d e n n 
überwiegend ist e ine Ausl ieferungspf l icht g e r a d e bei solchen 
Tätern eingeschränkt36, o h n e daß ande re r se i t s d ieser G r u n d 
satz völkergewohnheitsrechtlich v e r a n k e r t wäre. Es b e s t e h t 
a l l e rd ings auch e ine Tendenz , d iese A u s n a h m e von d e r A u s 
l ie fe rungsverpf l ich tung bei gewissen Verb rechen w i e d e r u m 
einzuschränken37. 
Die K o n v e n t i o n erklärt in A b s a t z 4 de r Präambel das P r i n 
zip >aut d e d e r e a u t judicare< o h n e j e d e Einschränkung für 
a n w e n d b a r u n d wiede rho l t es in Ar t .8 ausdrücklich. »Ohne 
i rgende ine Ausnahme« ist gemäß Art .8 jedoch n u r die St raf 
ver fo lgung bei Nich taus l i e fe rung durchzuführen, wobe i d i e 
En t sche idung diesbezüglich »in d e r gleichen Weise w i e i m 
Fa l l e ine r gemeinrech t l i chen Straftat« zu fällen ist38. E i n e 
ausdrückliche u n d au toma t i s che En tpo l i t i s i e rung d e r T a t 
für Zwecke d e r Aus l ie fe rung , w ie sie e t w a d ie Europäische 
T e r r o r i s m u s k o n v e n t i o n in A r t . l u n d 2 vor s i eh t u n d die zu 
e iner Aus l i e fe rung ungeach t e t i h r e r Mot ive führen würde, 
k a n n in Ar t .8 nicht gesehen w e r d e n . 
Nach Art . lO(l) u n t e r l i e g t e ine G e i s e l n a h m e pr inz ip ie l l d e r 
Aus l ie fe rung , jedoch n u r i m R a h m e n b e s t e h e n d e r ode r e v e n 
tue l l e r n e u e r Auslieferungsverträge, in d ie e ine G e i s e l n a h m e 
als d e r Aus l i e fe rung u n t e r l i e g e n d e T a t für e inbezogen gi l t 
oder e inzubez iehen ist. Auch i m übrigen er le ich te r t Art .10 in 
j e d e r Weise d ie Aus l ie fe rung , i n d e m u. a. i n Abs.2 d ie K o n 
ven t ion in E r m a n g e l u n g e ines Aus l i e f e rungsve r t r ages a ls 
ver t r ag l i che G r u n d l a g e für die Aus l i e fe rung angesehen w e r 
d e n k a n n . I n Art .10 Abs.2 u n d 3 ist jedoch ausdrücklich 
fes tgehal ten , daß die Aus l i e fe rung i m e inze lnen d e n »im 
Recht des e r such ten S t a a t e s v o r g e s e h e n e n Bedingungen« u n 
terl iegt3 9 . D a m i t s ind d ie nach n a t i o n a l e m Rech t v o r g e s e h e 
n e n A u s n a h m e n v o n d e r Aus l i e fe rung poli t isch m o t i v i e r t e r 
Täter, die e t w a in P o r t u g a l u n d I t a l i en Ve r f a s sungs rang h a 
ben , w e i t e r h i n möglich. Es is t u n t e r d e n gegenwärtigen p o l i 
t i schen B e d i n g u n g e n k a u m e ine bes se re R e g e l u n g zu erhof
fen; d e n n es e rsche in t n ich t vors te l lba r , daß beisp ie l sweise 
a rab i sche S t a a t e n e ine K o n v e n t i o n un te rze ichnen , d ie s i e 
z u r Aus l i e fe rung e ines Palästinensers nach I s r ae l verpf l ich ten 
würde. 
Eine w e i t e r e Möglichkeit, e in Aus l i e fe rungse r suchen zu v e r 
weigern , b i e t e t Art .9 , de r auf Vorsehlag J o r d a n i e n s in d ie 
K o n v e n t i o n a u f g e n o m m e n w u r d e . Diese u . a. aus d e m E u 
ropäischen Auslieferungsübereinkommen (Art.3(2)) u n d auch 
de r Europäischen T e r r o r i s m u s k o n v e n t i o n (Art.5) b e k a n n t e 
Vorschrif t b e i n h a l t e t e ine A u s n a h m e n icht w e g e n d e r p o l i 
t i schen Mot ive des Täters be i d e r Tat , s o n d e r n w e g e n e i n e r 
möglichen pol i t ischen Verfolgung, d e r d e r Täter ausgese tz t 
sein könnte, w e n n e r ausgel ie fer t w i rd . Die Vorschrif t soll 
d e m Täter e in rechtss taa t l ich ges icher tes V e r f a h r e n u n d ef
fek t iven d ip lomat i schen Schutz gewährleisten. Beides sehen 
a rab i sche S t a a t e n offensichtlich i m Fa l l e d e r Aus l i e f e rung 
palästinensischer Täter a n I s r ae l n icht als gesicher t an . 
E ine b e s o n d e r e u n d b i s l ang u n b e k a n n t e Einschränkung d e r 
Aus l i e fe rung enthält Art .9 Absa tz l(b)(ii). Diese Vorschri f t 
betr i f f t den Fal l , daß ein S t a a t gegenüber se inen S t a a t s a n g e 
hörigen oder von i h m b e t r e u t e n S t aa t en losen Schutz rech te in 
e inem a n d e r e n S taa t , in d e m d e r Täter inha f t i e r t ist , n ich t 
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ausüben kann , da er im Haf t s t aa t ke ine V e r b i n d u n g mi t d e r 
inhaf t i e r t en P e r s o n a u f n e h m e n k a n n . Die w i e d e r u m auf die 
Verhältnisse im N a h e n Os ten zurückgehende Rege lung würde 
in d iesem Fa l l n icht n u r den zu r Ausübung von Schutzrechten 
befugten s o n d e r n auch j e d e n a n d e r e n S taa t , d e r e in Aus l ie fe 
rungse r suchen erhält, a n e iner Aus l i e fe rung h i n d e r n u n d muß 
w o h l in sbesonde re i m Verhältnis zu I s rae l beach te t w e r d e n . 
Bei d e r Beur te i lung , ob poli t ische Verfo lgung in e inem a n 
d e r e n S t a a t d r o h t oder e in V e r f a h r e n do r t aus d e n aufgezähl
t e n Gründen beeinträchtigt sein würde, muß der u m Aus l i e 
f e rung e rsuch te S t a a t a l l e rd ings »ernstliche Gründe« a n 
führen können, w e n n er die Aus l i e fe rung v e r w e i g e r n wil l . Die 
Sowje tun ion u n d i h r e engs ten Verbündeten sehen in d ieser 
B e s t i m m u n g e ine Gefah r de r Aushöhlung des P r inz ips d e r 
s icheren Bes t r a fung des Täters u n d h a b e n in d e r e inzigen A b 
s t i m m u n g , d ie s e p a r a t über e inen A r t i k e l d e r K o n v e n t i o n i m 
P l e n u m der G e n e r a l v e r s a m m l u n g s ta t t fand , gegen Art .9 g e 
st immt4 0 . 
Die F rage , welches d e r gee igne ts te S t a a t zu r Durchführung 
einer S t ra fver fo lgung i m e inze lnen Fa l l ist, läßt sich a l lge 
me in nicht b e a n t w o r t e n . Tro tz i h r e r gemäß d e r K o n v e n t i o n 
e r r i ch te t en S t r a fgewa l t dürfte dennoch m a n c h e r S taa t , i n 
d e m sich de r Täter lediglich nach d e r T a t aufhält, n u r seh r u n 
g e rn be re i t sein, e in S t r a f v e r f a h r e n beispie lsweise nach Art .8 
durchzuführen, w e n n ke in Aus l i e fe rungse rsuchen bei i h m 
e ingegangen ist . Die N i e d e r l a n d e h a t t e n en t sp rechend v o r 
geschlagen, daß die Verpf l ich tung zur S t ra fver fo lgung in d i e 
sem Fa l l n u r d a n n gilt, w e n n d e r A u f e n t h a l t s s t a a t e in Aus l i e 
fe rungse rsuchen b e k o m m e n u n d abge lehn t h a t . Beze ichnend 
für die P r o b l e m e k l e ine re r S t a a t e n ist de r Vorschlag v o n 
Ba rbados , de r UN-Generalsekretär solle u m die B e n e n n u n g 
eines S t aa t e s gebe ten w e r d e n können, der be re i t sei, da s 
S t r a f v e r f a h r e n durchzuführen u n d ein en t sp rechendes A u s 
l ie fe rungsersuchen zu s te l len. Die Abu-Daud-Affäre41 h a t es 
n u r zu deut l ich gezeigt, daß nicht n u r k le ine S t a a t e n befürch
ten, im Fa l l e v o n Prozessen se i tens te r ror i s t i scher G r u p p e n 
Repres sa l i en ausgese tz t zu w e r d e n . Bei k le inen S t a a t e n 
k o m m t h inzu, daß sie häufig auch g a r n icht in d e r Lage sein 
we rden , die nötige Sicherhei t e ines Prozesses zu g a r a n t i e r e n . 
E ine u n b e d i n g t e Pflicht z u r Bes t r a fung (im Gegensa tz zu r E i n 
l e i tung eines S t ra fve r fahrens ) be s t eh t im übrigen auch u n t e r 
d e m in Art .8 v e r a n k e r t e n G r u n d s a t z nicht. Z w a r b e s t i m m t 
Art .2, daß die G e i s e l n a h m e in a l len Mi tg l i eds taa ten m i t »an
gemessenen Strafen« u n t e r S t r a f a n d r o h u n g zu s te l len ist42. 
Al lein das na t iona l e Recht entscheidet jedoch über den A u s 
gang des S t r a fve r f ah rens , wobe i e ine E ins te l lung des V e r f a h 
r e n s genauso möglich ist w i e e ine S t r a fmi lde rung oder das 
A b s e h e n von S t r a fe überhaupt. Die Entsche idungsf re ihe i t des 
S t aa t e s s t eh t a l l e rd ings u n t e r d e m völkerrechtlichen V o r b e 
ha l t e ine r En t sche idung u n t e r Berücksichtigung al ler Umstän
de u n d nach T r e u u n d Glauben . 

6. Fragen der Asylgewährung 
In sbesonde re die l a t e inamer ikan i schen S t a a t e n wol l t en s i 
chergeste l l t sehen, daß das in L a t e i n a m e r i k a t r ad i t ione l l v e r 
a n k e r t e P r i nz ip d e r Gewährung te r r i t o r i a l en Asyls4 3 durch 
die K o n v e n t i o n nicht beeinträchtigt wi rd . Auch w e n n es 
schwerfällt, angesichts de r oben da rges te l l t en Möglichkeiten 
der V e r w e i g e r u n g d e r Aus l i e fe rung e ine Beeinträchtigung des 
Asyl rechts festzustel len, so is t in Art .15 d iesem Wunsch 
(wenn auch nicht z u r vol len Zuf r iedenhe i t a l le r S taa ten) doch 
Rechnung g e t r a g e n worden 4 4 . Z u m i n d e s t s ind d a m i t a b e r 
B e s t i m m u n g e n aus Asylverträgen unbeeinträchtigt gebl ieben, 
die be i e ine r Asylgewährung eine S t ra fver fo lgung in dem 
das Asyl gewährenden S t a a t nicht zulassen. 

IV. Bewertung des Übereinkommens 
Nach d e m S t a n d v o m 7. Mai 1980 ist d ie K o n v e n t i o n von 18 
S t a a t e n un te rze ichne t worden , u n t e r d e n e n sich noch ke in 

a rab isches L a n d befindet4 5 ; zum I n k r a f t t r e t e n w e r d e n 22 
Rat i f ika t ionen oder Be i t r i t t e benötigt. Es is t zu früh, je tz t 
Schlüsse auf e ine Effektivität des Übereinkommens zu z ie 
hen . Die v o r s t e h e n d e Un te r suchung h a t gezeigt, daß u n t e r 
den heu t igen pol i t ischen Realitäten ke ine K o n v e n t i o n d e n k 
b a r ist, d ie i m S i n n e des Wel t rech tspr inz ips a l le G e i s e l n a h m e n 
a u s n a h m s l o s e iner Bes t r a fung zuführen wi rd . Es b e s t e h t ke in 
Anlaß zu d e r Hoffnung, daß diese n e u e K o n v e n t i o n w i r k s a 
m e r sein w i r d als e t w a die im R a h m e n d e r I C A O v e r h a n 
de l ten A b k o m m e n z u r S icherung des i n t e r n a t i o n a l e n F l u g 
v e r k e h r s . Dennoch enthält die K o n v e n t i o n d o r t w o u n d so 
wei t sie a n w e n d b a r ist, e in gutes recht l iches I n s t r u m e n t a 
r i u m z u r Verhütung u n d Bes t ra fung von G e i s e l n a h m e n , auch 
w e n n sie a u f g r u n d de r unterschiedl ichen recht l ichen, ideolo
gischen u n d pol i t ischen W e r t s y s t e m e d ieser Wel t e in e r h e b 
liches Maß a n Flexibilität aufweist . Wie bei d e n me i s t en 
K o m p r o m i s s e n w i r d es k a u m einen S t a a t geben , de r u n e i n 
geschränkt m i t d e r Konven t ion zuf r ieden ist46; a b e r die T a t 
sache, daß sie i m Konsensve r f ah ren ve rabsch iede t w u r d e , ist 
schon ein gu tes Zeichen. Seine größte B e d e u t u n g w i r d das 
Übereinkommen zweife lsohne im poli t ischen, mora l i schen 
u n d humanitären Bereich da r in haben , daß es u n w i d e r s p r o 
chen d ie G e i s e l n a h m e als Mit te l in d e r i n t e r n a t i o n a l e n A u s 
e i n a n d e r s e t z u n g ve ru r t e i l t ha t . Dies b i lde t e ine gu te Basis 
für die koope ra t ive Lösung künftiger Fälle. Die V e r h a n d l u n g s 
de lega t ion de r B u n d e s r e p u b l i k v e r d i e n t A n e r k e n n u n g für 
die geschickte Verwi rk l i chung e ine r l o b e n s w e r t e n In i t ia t ive . 
D a s E rgebn i s spr icht nicht gegen s ie : Auch Dip lomat ie ist die 
K u n s t des Möglichen. 
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Entwicklungsländer-Industrialisierung bleibt dringlich 
Denkpause nach dem Scheitern von UNIDO III 

Mit dem Jahr 1981 wird die dritte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen beginnen. In ihr hoffen die Länder der 
Dritten Welt der Lösung ihrer immer größer werdenden 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme näher zu kommen1. 
Dazu soll vor allem die grundlegende Neuordnung der Welt
wirtschaft in allen ökonomisch und politisch relevanten Be
reichen beitragen — Thema auch der UN-Sondergeneral
versammlung, die für den 25. August bis zum 5. September 
dieses Jahres vorgesehen ist. In der breiten Öffentlichkeit wur
den bisher vor allem die zwischen Industrie- und Entwick
lungsländern besonders kontroversen Fragen der Preisfixie
rung und der Regulierung von Rohstoffmärkten diskutiert. 
Darüber hinaus gibt es umfangreiche Auseinandersetzungen 
darüber, welche Sektoren im Zuge des angestrebten Wachs
tums vorrangig zu fördern sind und welche Maßnahmenkom
plexe dabei Priorität erhalten sollen. 

D I E T R I C H K E B S C H U L L 

Industrialisierung nach wie vor unerläßlich 
Dies h a t z u r Folge, daß die ländliche E n t w i c k l u n g sowie d ie 
Deckung d e r Grundbedürfnisse stärker in d e n V o r d e r g r u n d 
des In te res ses gerückt w u r d e n . Doch b e d e u t e n be ide Vors t e l 
l u n g e n ke ineswegs , daß d a m i t d ie l ange Zei t im V o r d e r g r u n d 
d e r Entwicklungsbemühungen s t e h e n d e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g s 
ziele zurückgedrängt w o r d e n wären. D e n n Indus t r i a l i s i e rung 
spiel t sowohl i m Konzep t d e r n e u e n Wel tw i r t s cha f t so rdnung 
als auch in Strategieansätzen wie E n t w i c k l u n g ländlicher 
Gebiete< u n d > Grundbedürfnisdeckung< eine z e n t r a l e Rolle. 
Aussch laggebend dafür is t sicherlich z u m Teil noch i m m e r d ie 
unkr i t i s che Ref lekt ion d e r S t r u k t u r e n d e r re ichen Länder, 
bei d e r Re ich tum u n d wir tschaf t l icher For t sch r i t t m i t I n d u 
s t r i a l i s i e rung gleichgesetzt w e r d e n , u n d d ie desha lb auf e ine 
s imple Imi t a t i on d e r Industrieländer abziel t . Wesent l ich grö-
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ßere B e d e u t u n g k o m m t jedoch d e n Überlegungen zu, d ie in 
e iner Indus t r i a l i s i e rung möglichst vie ler Länder d e r Dr i t t en 
Wel t d e n en t sche idenden Hebe l zu r Überwindung wir t schaf t 
l icher Schwier igke i ten u n d z u r E in le i tung e ines langfr i s t igen 
Wachs tumsprozesses aus e igener Kra f t sehen. 
Bei d e m a n h a l t e n d h o h e n Bevölkerungswachstum, d e n gleich
zei t igen a r b e i t s s p a r e n d e n Produktivitätsfortschritten in d e r 
Landwi r t scha f t u n d de r ge r ingen Absorptionsfähigkeit des 
Diens t l e i s tungssek tors k a n n das P rob l em, Arbeitsplätze für 
die schon h e u t e Arbe i t s losen u n d Unterbeschäftigten sowie 
für d ie H e r a n w a c h s e n d e n zu schaffen, n u r durch e inen Auf-
u n d A u s b a u des Indus t r i e sek to r s gelöst w e r d e n . Niedr ige r 
Beschäftigungsgrad, ger inges E i n k o m m e n s n i v e a u u n d die 
V e r e l e n d u n g e ines i m m e r größeren Teils de r Bevölkerung 
lassen sich al le in d a n n w i r k s a m bekämpfen, w e n n es gelingt , 
i n t e r n a t i o n a l wettbewerbsfähige P r o d u k t i o n e n im v e r a r b e i 
t e n d e n Sek to r au fzubauen . Dies gil t für die A g g l o m e r a t i o n s 
zen t r en de r Städte ebenso w ie für ländliche Regionen . De r 
Aufbau e iner primär auf W e i t e r v e r a r b e i t u n g ausger ich te ten 
I n d u s t r i e h a t außerdem d e n Vortei l , die für die M e h r z a h l de r 
Entwicklungsländer typische Abhängigkeit v o m Rohstoffbe-1 
reich zu r eduz ie ren . Die auf diese Weise e i n t r e t e n d e Auffä
cherung de r g e s a m t e n Wi r t scha f t s s t ruk tu r ist d ie Vorausse t 
zung für die ge r inge re Anfälligkeit de r Volkswir tschaf t gegen
über Störungen j e d e r Ar t . Dies gilt speziell für die V e r m i n 
d e r u n g d e r A u s w i r k u n g e n d e r z u m Teil exzess iven Rohstoff
p re i s schwankungen , d e n e n vor a l l em die ärmeren E n t w i c k 
lungsländer nach w i e vo r ohnmächtig ausgel iefer t s ind. Die 
Divers i f iz ierung d e r P r o d u k t p a l e t t e ist gleichzeit ig auch n o t 
wendig , u m e ine aus d e m längerfristigen Verfa l l d e r R o h 
stoffpreise r e su l t i e r ende Versch lech te rung d e r A u s t a u s c h p o 
si t ion (Terms of Trade) gegenüber d e n E r z e u g e r n von I n d u 
striegütern aufzuha l t en . 
Da Indus t r i a l i s i e rung die Wertschöpfung i m L a n d e s te iger t , 
trägt sie in de r Regel ( insbesondere be i d e r W e i t e r v e r a r b e -
t u n g von he imischen Rohstoffen) zu e iner Erhöhung u n d S t a 
b i l i s ie rung d e r Ausfuhrerlöse bei . Außerdem ist s ie geeignet , 
e inen Teil d e r b i she r i m p o r t i e r t e n Güter durch e igene P r o 
d u k t i o n e n zu erse tzen. D a m i t fließen d e m L a n d zum e inen 
über v e r m e h r t e Industriegüterexporte zusätzliche Devisen zu, 
z u m a n d e r e n w e r d e n E i n s p a r u n g e n auf d e r Impor t s e i t e mög
lich. Dies spiegel t z w a r n u r e ine g robe T e n d e n z wider , d ie i m 
Einzelfal l j ewei l s g e n a u e r zu überprüfen ist, da es d u r c h 
aus möglich ist, daß e t w a kurzf r i s t ig v e r m e h r t e I m p o r t e e r 
forderl ich sind, u m I n d u s t r i e n überhaupt ers t au fbauen zu 
können; doch spr icht v ie les dafür, daß auf längere Sicht 
größere Devisenbeträge z u r F i n a n z i e r u n g des E n t w i c k l u n g s 
prozesses z u r Verfügung s tehen . 

Enttäuschende Ergebnisse und ihre Ursachen 
Vor d e m H i n t e r g r u n d d ieser Überlegung ist es n icht v e r w u n 
derlich, daß die Entwicklungsländer n a h e z u a u s n a h m s l o s auf 
die I n d u s t r i a l i s i e r u n g s k a r t e setzen. B i she r w a r a b e r n u r e ine 
k le ine Zah l v o n i h n e n erfolgreich. Tro tz umfangre i che r n a t i o 
na l u n d i n t e r n a t i o n a l unterstützter Förderungsprogramme 
stieg d e r Ante i l d e r D r i t t e n Wel t a n de r g e s a m t e n I n d u s t r i e 
p r o d u k t i o n zwischen 1960 u n d 1977 n u r von 6,9 v H auf 
8,6 vH. D a m i t e r re ich ten die r u n d 120 Entwicklungsländer 
insgesamt k n a p p d e n Ante i l d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land 
(8,85 vH) oder J a p a n s (9,14 vH). Die P r o d u k t i o n de r V e r 
e in ig ten S t a a t e n beträgt m e h r als da s Vierfache (36,9 vH) 
d e r Entwicklungsländererzeugung2. Außerdem k o m m e n die 
Früchte d e r Indus t r i a l i s i e rung fast ausschließlich d e n zehn 
a m we i t e s t en for tgeschr i t t enen Entwicklungsländern (Schwel
lenländer) zugu te . Dabe i entfällt e t w a d ie Hälfte d e r P r o 
duk t ion auf d ie europäischen Schwel l ens t aa t en Span ien , P o r 
tugal , Gr i echen land u n d J u g o s l a w i e n u n d e in gu tes Dr i t te l 
auf Bras i l i en u n d Mexiko . Den Res t te i len sich Hongkong , 
S ingapur , T a i w a n u n d Süd-Korea. Wie s t a r k die Pos i t ion 

d ieser S t a a t e n gegenüber d e n übrigen Entwicklungsländern 
ist, w i r d a u s d e r Ta t sache deutl ich, daß auf sie m e h r als 
dre i Vier te l des indus t r i e l l en P roduk t i onszuwachse s d e r D r i t 
t e n Wel t i m Z e i t r a u m v o n 1965 bis 1975 entf ie len . Bei d e r 
A u s f u h r erz ie len sie ähnlich h o h e Ante i l e w i e in d e r P r o d u k 
t ion. Insofe rn ist für die überwiegende M e h r z a h l de r E n t 
wicklungsländer festzustel len, daß für sie v o n e ine r F i n a n z i e 
r u n g ih res W a c h s t u m s du rch zusätzliche Erlöse a u s I n d u s t r i e 
güterexporten noch ke ine R e d e sein k a n n . 
Aussch laggebend für dieses b i she r auf b r e i t e r F r o n t enttäu
schende E rgebn i s s ind e ine Fülle von F a k t e n . Gene re l l zeigt 
sich i m m e r w i e d e r d e r Circulus vi t iosus, be i d e m die U n t e r 
en twick lung für die ge r inge A u s n u t z u n g v o n W a c h s t u m s 
möglichkeiten v e r a n t w o r t l i c h zu m a c h e n ist . So fehlen e t w a 
in d e n m e i s t e n Ländern die für j ede erfolgre iche I n d u s t r i a l i 
s i e rung n o t w e n d i g e n Vorausse tzungen für kostengünstige 
T r a n s p o r t e a u f g r u n d eines wen ig a u s g e b a u t e n V e r k e h r s b e 
reichs. Dies gil t in gleicher Weise für die E n e r g i e v e r s o r g u n g 
oder das Nachr ich tenwesen . Hinzu k o m m t d e r e k l a t a n t e M a n 
gel a n K a p i t a l z u r A u s n u t z u n g von Investitionsmöglichkeiten 
bzw. d ie für k l e ine u n d mi t t l e r e U n t e r n e h m e n nicht t r a g b a r e n 
Zinskos ten . A u s l a n d s k a p i t a l in F o r m v o n P r iva t i nves t i t i onen 
oder En twick lungsh i l fe b e w i r k t e in d e n m e i s t e n Ländern n u r 
p u n k t u e l l e For t schr i t t e . P r i v a t i n v e s t o r e n b l i eben außerdem 
w e g e n d e r ge r ingen Größe d e r inländischen Märkte u n d g r o 
ßer Erschwern i s se be im E x p o r t zurückhaltend. Ergänzt w i r d 
dies me i s t durch die ger inge Qual i f ika t ion bei M a n a g e m e n t 
u n d Arbeitskräften sowie durch e inen M a n g e l a n K n o w - h o w 
bei En twick lung , Beschaffung u n d E insa t z gee igne ter Tech
nologien. 
N e b e n d iesen primär in d e r S i tua t ion des En twick lungs landes 
l i egenden F a k t o r e n h e m m t e d ie Außenhandelspolitik a n d e r e r 
S t a a t e n e ine Indus t r i a l i s i e rung in großem Umfang . Hier s ind 
vor a l l em die sogenann ten nichttarifären Hande l sh inde rn i s se 
d e r Industrieländer zu n e n n e n , d ie e t w a in F o r m freiwill iger 
Ausfuhrselbstbeschränkung d e r Entwicklungsländer bei b i l l i 
gen W a r e n bes t ehen oder du rch w e l t w e i t e P roduk t ions - , I m 
p o r t - u n d E x p o r t r e g u l i e r u n g e n w i e i m M e h r f a s e r a b k o m m e n 
das A u s n u t z e n von M a r k t c h a n c e n du rch Entwicklungsländer 
v e r h i n d e r n . Die B e d e u t u n g d ieser Maßnahmen h a t in d e n 
le tz ten J a h r e n erhebl ich z u g e n o m m e n . D e n n angesichts d e r 
w a c h s e n d e n Arbei t s los igke i t in i h r e n e igenen Volkswir tschaf
t e n st ieg auch in d e n mark twi r t scha f t l i ch or ien t ie r ten I n d u 
s t r i e s t aa t en die Neigung , sich gegen zu wettbewerbsfähige 
K o n k u r r e n z von außen u n d d a m i t mögliche Beschäftigungs
u n d S t r u k t u r p r o b l e m e auf d iese Weise zu schützen, e r h e b 
lich an . 
So berecht ig t K r i t i k a n d ieser Po l i t ik aus wel twir tschaf t l icher 
u n d entwicklungspol i t i scher Sicht auch sein mag , sie sol l te 
dennoch nicht dazu führen, die Industrialisierungsfehlschläge 
d e r Dr i t t en Wel t e insei t ig d e n I n d u s t r i e s t a a t e n anzu las ten . 
Wei taus en t sche idender s ind d ie i n t e r n e n Engpässe u n d Män
gel in d e n Entwicklungsländern. Sie s ind ursächlich dafür, daß 
häufig P r o d u k t e he rges te l l t we rden , die auch bei völlig u n 
g e h e m m t e r E in fuh r w e g e n zu h o h e r Pre ise , zu ge r inger Q u a 
lität oder u n z u r e i c h e n d e r Des igns nicht abgesetz t w e r d e n kön
nen. Speziel l für Inves t i t i ons - u n d Anlagegüter, die v o n E n t 
wicklungsländern möglicherweise angebo ten w e r d e n könnten, 
e rgeben sich außerdem P r o b l e m e in d e n Z a h l u n g s k o n d i t i o 
n e n u n d be i G a r a n t i e - u n d Serv ice le i s tungen . A u f g r u n d 
ih res K a p i t a l m a n g e l s s ind die U n t e r n e h m e n aus d e n j u n g e n 
S t a a t e n zumeis t n u r sehr begrenz t in d e r Lage , auf d iesen 
S e k t o r e n überhaupt mi t zu k o n k u r r i e r e n . Dies gil t speziell 
für k l e ine u n d mi t t l e r e F i r m e n . Für sie s t e h e n z w a r in e in i 
gen Ländern staat l iche F i n a n z i e r u n g s - u n d Vers i che rungs 
o rgan i sa t ionen z u r Verfügung, doch k o n z e n t r i e r e n diese E i n 
r i ch tungen i h r e Arbe i t zumeis t ausschließlich auf die wen igen 
Großunternehmen des Landes , be i d e n e n das Risiko von V e r 
lus t en vergle ichsweise ger ing ist. 
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Die in d iesem Fa l l z u m A u s d r u c k k o m m e n d e n Mängel s t a a t 
l icher Ausfuhrunterstützung w e r d e n zusätzlich durch die B e 
h i n d e r u n g des f re ien W a r e n v e r k e h r s zwischen den E n t w i c k 
lungsländern verstärkt. G e r a d e w e g e n des qua l i t a t i v n i e d r i 
gen S t a n d a r d s v ie le r W a r e n u n d d e r Schwier igkei t , sich in 
e inem L a n d m i t s eh r g e r i n g e m E i n k o m m e n auf die Wünsche 
u n d Präferenzen übersättigter K o n s u m e n t e n in e inem re ichen 
I n d u s t r i e s t a a t e inzuste l len, wären a n d e r e Entwicklungslän
d e r für sich indus t r i a l i s i e r ende Länder als Absatzmärkte prä
dest in ier t . B i she r schei te rn d ie Ausfuhrbemühungen jedoch 
me i s t a n h o h e n Zöllen, q u a n t i t a t i v e n Einfuhrbeschränkungen 
u n d Währungsschwierigkeiten. Versuche, solche H inde rn i s se 
durch reg iona le Z u s a m m e n a r b e i t zwischen Entwicklungslän
d e r n abzubauen , zeigen (nach v ie len Fehlschlägen) zwischen 
den fo r tgeschr i t t ene ren Ländern L a t e i n a m e r i k a s u n d Süd
ostas iens e r s t e Erfolge. Zwischen d e n ärmeren Ländern, die 
sich in sbesonde re in Afr ika u n d Mi t te las ien konzen t r i e ren , 
b l i eben en t sp rechende In i t i a t i ven zumeis t in den Anfängen 
stecken. Dabe i t r i u m p h i e r t e n poli t ische U n v e r e i n b a r k e i t e n a l l 
geme in über die u n t e r ökonomischen A s p e k t e n als n o t w e n d i g 
e r k a n n t e n T e n d e n z e n z u r Z u s a m m e n a r b e i t . 

Das Lima-Ziel — eine Utopie 
Die auf d iese Weise zu erklärende wachsende D i sk repanz 
zwischen I n d u s t r i e - u n d Entwicklungsländern führt — d u r c h 
aus erklärlich — zu zahl re ichen Plänen, wie Indus t r i a l i s i e rung 
dennoch zu bewerks t e l l i gen sei. Dabe i s t eh t die M a x i m i e r u n g 
de r Vor te i le für die D r i t t e Wel t i m V o r d e r g r u n d , u m sie in 
die L a g e zu verse tzen, i h r e P r o b l e m e aus e igener K r a f t zu lö
sen. Die w a c h s e n d e n Unte r sch iede zwischen d e n E n t w i c k 
lungsländern w e r d e n d a d u r c h he run te rgesp ie l t , daß durch die 
Aus r i ch tung d e r wir tschaf tspol i t i schen F o r d e r u n g e n an die 
I n d u s t r i e s t a a t e n e ine Al l ianz herges te l l t w i rd . 
Den b e d e u t e n d s t e n A n s a t z für die künftige Indus t r i a l i s i e rung 
de r D r i t t e n Wel t b ie te t in d iesem Z u s a m m e n h a n g das P r o 
g r a m m d e r Organ i sa t ion d e r Ve re in t en N a t i o n e n für i n d u 
str ie l le En twick lung (UNIDO). Sie leg te 1975 auf i h r e r z w e i 
t e n Gene ra lkon fe renz in L ima 3 fest, daß der Ante i l d e r E n t 
wicklungsländer a n d e r W e l t i n d u s t r i e p r o d u k t i o n bis zum 
J a h r 2000 auf 25 P r o z e n t ans te igen soll te. Die von de r K o n f e 
r e n z mehrhe i t l i ch a n g e n o m m e n e > Erklärung über indus t r i e l l e 
Z u s a m m e n a r b e i t u n d En twick lung < w u r d e von d e n Vere in ig 
t en S t a a t e n abge lehnt , während sich die B u n d e s r e p u b l i k 

Deutsch land , Belgien, J a p a n , Großbritannien u n d I s rae l d e r 
S t i m m e en th ie l t en . Ungeach te t d ieser Widerstände w u r d e das 
U N I D O - S e k r e t a r i a t beauf t r ag t , bis z u r nächsten Konfe renz 
u n t e r E inbez i ehung a l le r r e l e v a n t e n S t a a t e n e ine g e m e i n s a m e 
S tud i e auszuarbe i t en , d ie sich mi t d e n Möglichkeiten zur R e a 
l i s i e rung des 25-Prozen t -Z ie l s beschäftigte. Die F rage , ob d i e 
ses Ziel überhaupt sinnvol l sei, w u r d e von den E n t w i c k l u n g s 
ländern nicht m e h r gestel l t . Sie s ehen d e n Beschluß von L i m a 
offensichtlich als verb ind l ich an . I m Hinbl ick darauf , daß jede 
Pol i t ik r ea l i s i e rba r sein muß, wir f t a b e r g e r a d e das L i m a -
Ziel große P r o b l e m e auf. D e n n bei se iner Fes t l egung s t a n 
den nicht ökonomisch nachvo l l z i ehbare K a l k u l a t i o n e n u n d 
Überlegungen P a t e , sonde rn einzig u n d al le in pol i t ische 
Wunschvors t e l lungen . Daß w e d e r T r e n d e x t r a p o l a t i o n e n noch 
a n d e r e B e r e c h n u n g e n z u g r u n d e lagen, bewei s t schon de r V e r 
lauf de r I ndus t r i a l i s i e rung v o n 1960 b is 1977. W e n n sich d ie 
En twick lung dieses Z e i t r a u m s for tse tzen würde, wäre ein A n 
stieg auf e t w a 13 vH—14 v H wahrschein l ich . Außerdem 
sagt das 25-Prozen t -Z ie l n ichts für d ie e inze lnen E n t w i c k 
lungsländer aus . D e n n es g ib t w e d e r H inwe i se auf d ie An te i l e 
e inze lner Länder oder Ländergruppen noch auf d ie a n g e s t r e b 
t e En twick lung in d e n wicht igs ten Indus t r i e sek to ren . Ob b e i 
spie lsweise die Länder Afr ikas , d ie b i she r e inen Ante i l an de r 
g e s a m t e n W e l t i n d u s t r i e p r o d u k t i o n v o n w e n i g e r als 1 v H h a 
ben, stärker gefördert w e r d e n sollen, läßt sich aus dem L i m a -
Ziel nicht able i ten . 
Wie s t a r k Wunschvor s t e l l ungen gegenüber ra t i ona l en Über
legungen d ie O b e r h a n d g e w a n n e n , w i r d vo l lends deutl ich, 
w e n n m a n d ie wir tschaf t l ichen Bez iehungen u n d K o n s e q u e n 
zen d ieser Vorgabe ana lys ie r t . Das U N I D O - S e k r e t a r i a t selbst 
h a t B e r e c h n u n g e n darüber anges te l l t , we lcher I n v e s t i t i o n s 
u n d F inanz i e rungsbeda r f i m J a h r 2000 erforder l ich wäre. D a 
nach müßte 
— das Inves t i t i onsvo lumen in d e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 

auf 450—500 M r d US-Dol l a r (zu P r e i s e n von 1975) ges t e i 
ger t w e r d e n , 

— d e r Ante i l d e r Indus t r i e inves t i t i onen a m g e s a m t e n I n v e 
s t i t ionsvo lumen von 18 v H auf 22—25 v H erhöht w e r 
den, 

— der ausländische Nettokapitalzufluß für al le S e k t o r e n auf 
750 M r d Dol lar (zu P r e i s e n von 1975) ans te igen , w o v o n z w i 
schen 100 u n d 200 M r d Dol lar in d e r I n d u s t r i e zu i nves t i e 
r e n wären, 

— der U m f a n g d e r ausländischen p r i v a t e n D i r ek t inves t i t i o -
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n e n gegenüber d e m heu t igen S t a n d verzehnfach t w e r d e n 
(pro J a h r ) . 

Außerdem wäre es no twend ig , d e n Ante i l de r E n t w i c k l u n g s 
länder auf 65 v H de r I n d u s t r i e w a r e n e x p o r t e de r en twicke l 
t e n Länder zu s te igern . 
Daß diese Z ie lvors te l lungen aus de r heu t igen Sicht a u s g e 
sprochen unrea l i s t i sch sind, beda r f im G r u n d e ke ine r w e i t e 
r e n Erörterung. D e n n es s ind w e d e r die Vorausse t zungen für 
die anv i s i e r t e P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g gegeben, noch s ind auch 
n u r annähernd die B e d i n g u n g e n für die F i n a n z i e r u n g du rch 
E n t w i c k l u n g s - u n d Industrieländer erfüllt. Dies w i r d auch 
aus d e n Überlegungen i n t e r n a t i o n a l e r Organ i sa t ionen zu den 
langfr i s t igen En twick lungen deut l ich: Nach d e n von d e n V e r 
e in ten Na t ionen durchgeführten K a l k u l a t i o n e n ließe sich das 
L ima-Z ie l erre ichen, w e n n d ie indus t r i e l l e P r o d u k t i o n in 
den Entwicklungsländern in d e n achtziger J a h r e n u m 9,4 v H 
p ro J a h r u n d in den neunz ige r J a h r e n u m 11 v H p ro J a h r 
zunähme. Zugleich müßte der Indus t r i a l i s i e rungsan te i l a m 
Bru t to soz i a lp roduk t auf 30 v H in d e n achtziger J a h r e n u n d 
auf 40 v H in den neunz ige r J a h r e n ges te iger t werden 4 . So l 
che En twick lungen h a t es z w a r in e inze lnen Ländern i n n e r 
ha lb d e r le tz ten zwanz ig J a h r e in Ausnahmefällen u n d für 
kürzere Pe r ioden gegeben 5 ; sie für die G e s a m t h e i t a l ler E n t 
wicklungsländer un t e r s t e l l en zu wol len, e rschein t a l l e rd ings 
utopisch. E r r e i c h b a r würde das L ima-Z ie l auch u n t e r d iesen 
n a h e z u e x t r e m e n Voraus se t zungen n u r dann , w e n n zugleich 
das W a c h s t u m in d e n Industrieländern erhebl ich abnähme. 
Dies würde jedoch nach Ansicht d e r W e l t b a n k schon auf 
m i t t l e r e Sicht a u f g r u n d d e r b e s t e h e n d e n Verf lech tungen z w i 
schen a l len S t a a t e n zu Wachstumseinbußen in d e n E n t w i c k 
lungsländern führen, da die Industrieländer die wicht igs ten 
Absatzmärkte für die n e u e P r o d u k t i o n da r s t e l l en sollen. I n 
sofern spr icht vieles für die V e r m u t u n g de r We l tbank , daß die 
von d e n Entwicklungsländern a n g e s t r e b t e S t e ige rung i m 
erwünschten Ausmaß z u m i n d e s t in d e n achtziger J a h r e n nicht 
e in t r e t en wi rd . Z u e inem ähnlich pess imis t i schen Ausbl ick 
k o m m t auch d ie I n t e r f u t u r e s - G r u p p e d e r die m a r k t w i r t 
schaftlich verfaßten Industrieländer v e r e i n e n d e n O r g a n i s a 
t ion für wir tschaf t l iche Z u s a m m e n a r b e i t u n d En twick lung 
(OECD)«. 
Die Vorschläge d e r U N I D O für die Ve rwi rk l i chung des L i m a -
Ziels sol l ten desha lb von v o r n h e r e i n nicht a n d e m ursprüng
lich h o h e n Ansp ruch gemessen w e r d e n . Es scheint s innvol ler , 
lediglich danach zu fragen, ob sie überhaupt geeignet sind, 
e ine Besch leunigung de r I n d u s t r i e p r o d u k t i o n gegenüber d e n 
be iden v e r g a n g e n e n J a h r z e h n t e n zu ermöglichen u n d ob sie 
r ea l i s i e rba r s ind. Dabe i geh t es vo r a l lem u m die F rage , i n 
wiewe i t die Industrieländer a u f g r u n d i h r e r Wir t schaf t so rd
n u n g zu Zugeständnissen a n die Entwicklungsländer be re i t 
s ind. 
Pragmatischer Ansatz der UNIDO 
Das U N I D O - S e k r e t a r i a t m a c h t mi t se iner A u s a r b e i t u n g , die 
als H a u p t g r u n d l a g e für die V e r h a n d l u n g e n während der d r i t 
t e n Gene ra lkonfe renz (Neu Delhi , 21. J a n u a r bis 9. F e b r u a r 
1980) d i enen sollte, e ine k l a r e Einschätzung des M a c h b a r e n 
deut l ich. Sie verz ich te t de sha lb auf d ie üblichen Kl i scheean
griffe gegenüber d e n Industrieländern. Sie w e r d e n w e d e r de r 
A u s b e u t u n g noch des Kolon ia l i smus bezichtigt . Auch auslän
dische Di rek t inves t i t i onen w e r d e n seh r di f ferenzier t u n d im 
G r u n d e pos i t iv gesehen . U m den Aufbau von I n d u s t r i e n in 
Entwicklungsländern zu beschleunigen, sol l ten P r o d u k t i o n e n 
in d e n I n d u s t r i e s t a a t e n nicht m i t p lanwir t schaf t l i chen Mi t te ln 
eingeschränkt, st i l lgelegt oder ve r l age r t w e r d e n . S t a t t d e s 
sen soll m i t Hilfe m a r k t k o n f o r m e r Anre i z sys t eme versuch t 
we rden , sie in a n d e r e n Ländern anzus iedeln , w o sie günsti
gere W e t t b e w e r b s b e d i n g u n g e n vorf inden. Z u r Er l e i ch te rung 
dieses Prozesses ist e ine in t ens iv ie r t e Fo r t s e t zung de r bere i t s 
e t ab l i e r t en Konsu l t a t i onen zwischen U n t e r n e h m e n u n d R e 
g i e r u n g s v e r t r e t e r n aus I n d u s t r i e - u n d Entwicklungsländern 

z u r S t e ige rung de r P r o d u k t i o n in d e r Dr i t t en Wel t vo rgese 
hen . 
Dami t , daß das S e k r e t a r i a t in d iesem Z u s a m m e n h a n g ke ine 
Beschlüsse fordert , die für die Reg ie rungen d e r m a r k t w i r t 
schaft l ichen Länder verb indl ich sind, sonde rn sich mi t dem 
in fo rma t iven C h a r a k t e r de r Gespräche begnügt, spr ich t es 
sich deut l ich gegen p lanwir t schaf t l iche u n d di r ig is t i sche Maß
n a h m e n zur Ve rwi rk l i chung des L ima-Zie l s aus . Inso fe rn 
hält es d e n Industrieländern die Tür für V e r h a n d l u n g e n offen. 
Ähnlich konz i l i an t ist auch d ie vo rgesehene S t r a t e g i e z u r I n 
dus t r i a l i s i e rung . Die S tud i e des S e k r e t a r i a t s verz ich te t h i e r 
von v o r n h e r e i n auf d ie i m akademischen Bere ich übliche 
E m p f e h l u n g e iner Patentlösung nach d e m M u s t e r E x p o r t 
s te igerung, a b e r Impor t subs t i tu t ion<. S t a t t d e s s e n spr ich t m a n 
sich vor d e m H i n t e r g r u n d de r b e s t e h e n d e n Abhängigkeiten 
zwischen Nord u n d Süd für eine Doppe l s t r a t eg ie aus . Sie 
forder t für die künftige Indus t r i a l i s i e rung sowohl d ie I n t e n 
s iv ie rung d e r Wir t schaf t sbez iehungen zwischen d e n I n d u 
s t r i e - u n d Entwicklungsländern als auch verstärkte E igen 
a n s t r e n g u n g e n d e r Entwicklungsländer. 
Diese m i t d e n Sch lagwor ten > ko l lek t ive Eigenständigkeit < 
(collective self-re l iance) oder >endogene Indus t r ia l i s ie rung< 
bezeichnete S t r a t eg ie w i r d fälschlicherweise häufig mi t e iner 
A b k o p p e l u n g d e r Entwicklungsländer von d e r Wel twir t schaf t 
gleichgesetzt . Sie zielt jedoch im G r u n d e auf das Gegente i l ab . 
D e n n i h r e H a u p t a u f g a b e bestünde dar in , d ie Z u s a m m e n a r 
be i t zwischen d e n Entwicklungsländern zu stärken, u m so 
i h r e E i n b i n d u n g in die wel twir t schaf t l ichen Bez iehungen zu 
er le ich tern . Die Z u s a m m e n a r b e i t zwischen den Ländern der 
D r i t t e n Wel t is t e ine wesent l iche Vorausse tzung , u m die I n 
dus t r i a l i s i e rungsh inde rn i s se zu überwinden, die gerade in 
k le ine ren Entwicklungsländern bes t ehen . D e n n wegen de r 
ge r ingen Größe ih re r he imischen Märkte u n d de r fehlenden 
K a u f k r a f t ist e ine N u t z u n g d e r Vor te i l e d e r M a s s e n p r o d u k 
t ion für sie in de r Regel n icht möglich. Sie abe r wäre die 
wicht igs te Vorbed ingung für i n t e r n a t i o n a l wettbewerbsfähige 
P r o d u k t i o n e n . 
Wirtschaft l iche Z u s a m m e n a r b e i t zwischen den En twick lungs 
ländern ist desha lb unerläßlich. Sie soll te von Seiten de r I n 
dustrieländer nicht n u r to le r ie r t , s o n d e r n ak t i v unterstützt 
w e r d e n . D e n n auf diese Weise w e r d e n auch für sie langfr is t ig 
wicht ige Absatzmärkte entwickel t . Dies gil t selbst dann, w e n n 
sich die n e u e n Zusammenschlüsse zeitlich befr is te t durch Zöl
le u n d a n d e r e Maßnahmen nach außen abschi rmen müssen, 
u m i h r e p r o d u k t i v e n Kräfte i m I n n e r e n e r s t e inmal u n g e 
stört en twicke ln zu können. Eine solche F o r m der Z u s a m 
m e n a r b e i t entspräche in v ie len P u n k t e n de r von Fr iedr ich Lis t 
im 19. J a h r h u n d e r t p r o p a g i e r t e n S t r a t eg ie de r En twick lung 
für die europäischen Länder. Diese Konzept ion weis t v ie le 
M e r k m a l e de r I n t e g r a t i o n in d e n Industrieländern auf. I h r e 
Aus r i ch tung wide r sp r i ch t auch ke ineswegs d e n west l ichen 
F re ihande l svor s t e l lungen , w e n n d e r Schutz nach außen z u m 
A b b a u i n t e r n e r H e m m n i s s e genu tz t w i r d u n d die Vorausse t 
zung für eine spätere Öffnung gegenüber den Weltmärkten 
bildet . 
Hauptmaßnahmen zur künftigen Industrialisierung 
Daß die U N I D O selbs t i h r e n Vorschlag für ein tragfähiges 
Konzep t ans ieh t , w i r d dadu rch un te rs t r i chen , daß al le v o n 
ih r zu r I ndus t r i a l i s i e rung vorgeschlagenen Maßnahmenkom
plexe s te ts d a r a u f h i n u n t e r s u c h t w e r d e n , we lche Schr i t t e in 
we lchem d e r Entwicklungsländer durchgeführt w e r d e n müs
sen, u m i h r e W i r k s a m k e i t i n sgesamt zu erhöhen. Als Schlüs
selbereiche w e r d e n dabe i die Bere iche F inanz ie rung , U n 
t e r n e h m e n s z u s a m m e n a r b e i t , Technologie t ransfe r u n d Außen
h a n d e l angesehen . Für sie w e r d e n acht Hauptmaßnahmen g e 
forder t , d e r e n Durchführung für e ine erfolgreiche I n d u s t r i a 
l i s ie rung als unerläßlich angesehen w i r d u n d die desha lb s o 
for t in die T a t umgese tz t w e r d e n sollen. Sie umfassen i m 
e inze lnen : 
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> die E in r i ch tung e iner i n t e r n a t i o n a l e n A g e n t u r zu r I n d u 
s t r i e f inanz ie rung m i t Mi t te ln de r Entwicklungsländer zur 
Er le ich te rung des H a n d e l s zwischen d e n Ländern d e r D r i t 
t en Wel t ; 

> die Schaffung e ines g lobalen Fonds zu r S t imu l i e rung der 
Indus t r i a l i s i e rung . E r soll e in G r u n d k a p i t a l von 100 Mrd 
Dol lar erre ichen, das in d e r H a u p t s a c h e über d e n K a p i t a l 
m a r k t zu beschaffen wäre. Als A u s l e i h v o l u m e n s ind 15 
M r d Dol lar p r o J a h r vorgesehen . Diese Mit te l sol l ten w e i t 
gehend zu Vorzugszinsen für u m f a s s e n d e P r o g r a m m e v e r 
geben w e r d e n . Der g lobale Fonds würde d a m i t die größte 
Entwick lungs f inanz ie rungsorgan i sa t ion d e r Wel t ; 

> die Gründung einer Kommiss ion für in t e rna t iona l e s W i r t 
schaf ts- bzw. Indus t r i e -En twick lungs rech t ; 

> d ie E t a b l i e r u n g e ines S y s t e m s zur Schl ichtung indus t r i e l 
le r S t re i t igke i t en ; 

> die E r r i c h t u n g eines i n t e r n a t i o n a l e n Z e n t r u m s für i n d u 
s t r ie l le Technologien, das d ie Entwicklungsländer zu gün
st igeren Bed ingungen ve r so rg t u n d berät; 

> ein we i t e res Z e n t r u m für die g e m e i n s a m e Akquis i t ion 
gee igne ter Technologien; 

> d ie Schaffung e iner z e n t r a l e n E in r i ch tung für die Prüfung 
i n t e r n a t i o n a l e r P a t e n t e ; 

> die Rea l i s i e rung des Ziels, d e n Entwicklungsländern im 
J a h r 2000 e inen Ante i l von 30 P r o z e n t a m Weltaußenhan
del zu s ichern. 

Zusätzlich zu diesen Vorschlägen w u r d e n n e u n E m p f e h l u n g e n 
für unterstützende P r o g r a m m e gegeben u n d e ine Re ihe f l an
k i e r e n d e r Maßnahmen angereg t . 
Gemessen a n den sons t igen F o r d e r u n g e n u n d A k t i o n s p r o 
g r a m m e n d e r Dr i t t en Wel t muß d e r U N I D O - A n s a t z 7 a ls 
du rchaus m o d e r a t angesehen w e r d e n . Für den Wes ten e r 
scheint vo r a l l em das Außenhandelsziel u n a n n e h m b a r . D e n n 
Vorausse t zung dafür wären dir igis t ische Eingriffe in d ie Wel t 
wir tschaf t , d ie zwangsläufig zu e iner Änderung der b e s t e h e n 
d e n i n t e r n e n Wi r t scha f t so rdnung führen müßten u n d l e t z t 
lich mi t großer Wahrsche in l ichke i t Wachstumseinbußen in 
al len Ländern z u r Fo lge hätten. Darüber h i n a u s zeichnete 
sich von v o r n h e r e i n W i d e r s t a n d gegen d e n g loba len F o n d s 
ab . Dies ist zunächst auf die A b n e i g u n g gegen d ie F o n d s -
Gründungsmanie zurückzuführen, die i h r e n Niederschlag in 
d e r E t a b l i e r u n g e iner i m m e r größeren Zahl unübersichtlicher 
Ins t i t u t ionen mi t a d m i n i s t r a t i v e n Wasserköpfen findet, o h n e 
daß ein be sonde re r en twicklungspol i t i scher Effekt e r k e n n b a r 
wäre. Den Fondsanhängern w i r d vorgeha l t en , daß sie d e n 
Mange l an K a p i t a l a l lgemein überschätzen. D e n n für ökono
misch gesunde P r o j e k t e seien s te ts Mit te l v o r h a n d e n . Daß 
dies nicht unr ich t ig ist, w i r d aus de r Ta t sache k lar , daß die 
me i s t en Fonds nicht in aus re i chende r Zah l f inanz ie rba re P r o 
j e k t e f inden. E ine F inanz i e rungse in r i ch tung in de r Größen
o r d n u n g des g lobalen Fonds müßte desha lb n e u e F o r m e n 
d e r Mi t t e lve rgabe einführen, die sehr s t a r k in d ie R ich tung 
e iner Budgetunterstützung in d e n Entwicklungsländern g in 
ge. U m dabe i die Ref inanz ie rung zu sichern, wären abe r auch 
in d iesem Fa l l e in t ens ive Prüfungen erforder l ich. Nach w e l 
chen K r i t e r i e n sie erfolgen sollen, b le ib t a b e r ebenso u n g e 
klärt wie die F r a g e de r F inanz ie rung , de r Z ins subven t ionen 
u n d i h r e r Träger oder de r V e r w a l t u n g . 
Abgesehen von Handelsz ie l u n d g loba lem Fonds enthält die 
Vorschlagsl is te des U N I D O - S e k r e t a r i a t s jedoch a u s n a h m s l o s 
P u n k t e , be i denen e ine Annäherung durchaus möglich e r 
scheint . Sie hätte du rchaus e ine g u t e Basis für i n t e r n a t i o n a l e 
V e r h a n d l u n g e n b ie ten können. Dabe i be s t ehen a l le rd ings e r 
hebl iche Zweifel da ran , ob die ve rb l e ibenden vo rgesehenen 
Maßnahmen geeignet wären, eine s i ch tba re Besch leun igung 
d e r I ndus t r i a l i s i e rung e inzulei ten. Es dürfte nicht übertrieben 
pessimist isch sein, w e n n m a r d ie Schaffung e in iger k le ine r 
In s t i t u t i onen u n d die Ve rbes se rung de r recht l ichen R a h m e n 
b e d i n g u n g e n al lenfal ls als n o t w e n d i g e B e d i n g u n g e n ans ieht . 

Sie e rsche inen abe r keinesfa l ls als ausre ichend, u m das 
25-Prozen t -Z ie l zu er re ichen. Dies gil t auch bei A u s b a u des 
Konsu l t a t i onssys t ems . D e n n die für das L ima-Z ie l n o t w e n d i g e 
Verzehnfachung de r p r i v a t e n Aus lands inves t i t i onen ist schon 
angesichts de r vielfältigen Inves t i t i onsh inde rn i s se in d e n E n t 
wicklungsländern u n d de r häufig w e n i g kons i s t en t en Pol i t ik 
auf d iesem Gebie t utopisch. 
Mißerfolg bei UNIDO III durch überzogene Forderungen 
Bei d e r d r i t t e n U N I D O - G e n e r a l k o n f e r e n z sol l ten diese V o r 
schläge u n d das w e i t e r e Vorgehen d i sku t i e r t w e r d e n . Dazu 
k a m es jedoch nicht. D e n n d e r we l twe i t be re i t s a b g e s t i m m t e 
U N I D O - T e x t w u r d e k u r z vo r V e r h a n d l u n g s b e g i n n i m D e 
zember 1979 g r u n d l e g e n d verändert. Be im Treffen d e r A u 
ßenminister der G r u p p e de r 77 — des V e r h a n d l u n g s z u s a m 
menschlusses de r Entwicklungsländer — in d e r kuban i schen 
H a u p t s t a d t H a v a n n a g e w a n n e n noch e i n m a l die pol i t ischen 
>Hardliner< d ie O b e r h a n d , die den Nord-Süd-Dialog a ls 
F o r t s e t z u n g des i n t e r n a t i o n a l e n K l a s s e n k a m p f e s m i t n e u e n 
Mi t te ln ansehen . S ie a rbe i t e t en Vorschläge aus , d ie i m w e 
sent l ichen als Kompensa t i ons l e i s t ungen de r Industrieländer 
für i h r e kolonial is t ische u n d ausbeu te r i sche Pol i t ik zu i n t e r 
p r e t i e r e n sind. 
K e r n p u n k t e d e r Havanna-Entschließung sind F o r d e r u n g e n 
nach m e h r p lanwir t schaf t l i chem Dir ig i smus u n d größeren f i 
nanz ie l l en Le i s tungen d e r Industrieländer. So sol l ten b e i 
spie lsweise die K o n s u l t a t i o n e n auf Reg i e rungsebene d u r c h 
geführt w e r d e n u n d verb ind l i chen C h a r a k t e r e rha l t en , d a 
mi t s taa t l iche P l a n e r künftig darüber entscheiden, a n w e l 
chen S t a n d o r t e n in de r Wel t I n d u s t r i e n au fgebau t oder s t i l l 
gelegt w e r d e n . Gleichzeit ig soll te das L ima-Z ie l in b i n d e n d e 
Wirtschaftspläne für b e s t i m m t e Regionen, Länder u n d S e k 
to r en aufgesp l i t t e r t w e r d e n . D a m i t hätte e ine W e l t p l a 
nungsbehörde darüber zu en tsche iden gehab t , 
— welche I n d u s t r i e n in Z u k u n f t in we lchem L a n d e inzur i ch 

t en wären, 
— welches L a n d I n d u s t r i e n zu v e r l a g e r n hätte, 
— welche P r o d u k t i o n s - u n d Absa t zbez i ehungen zu b e s t e h e n 

hätten u n d 
— welche W a c h s t u m s r a t e n angemessen seien. 
Zusätzlich soll te da s V o l u m e n des ohneh in überdimensionier
ten g lobalen F o n d s verdre i fach t w e r d e n , wobe i die F i n a n z i e 
r u n g in e r s t e r L in ie du rch d i r e k t e E i n z a h l u n g e n de r I n d u s t r i e 
länder erfolgen soll te. F ide l Cas t ro , derzei t Sprecher d e r 
Blockfreien, fo rde r t e darüber h i n a u s e ine Erhöhung des öf
fent l ichen Ressou rcen t r ans f e r s in den achtz iger J a h r e n u m 
300 M r d Dol lar (in P r e i s e n von 1977). 
Als dieses P a p i e r i n Neu Delhi von se l ten d e r E n t w i c k 
lungsländer a ls i h r e V e r h a n d l u n g s g r u n d l a g e e ingebrach t 
w u r d e , b l ieb den wes t l ichen I n d u s t r i e s t a a t e n nichts als d i e 
s t r ik t e A b l e h n u n g . Dies geschah vor a l l em w e g e n de r d i r ig i 
s t ischen A u s r i c h t u n g u n d de r Unmöglichkeit, die zusätzlichen 
Finanz l a s t en zu übernehmen. Selbs t w e n n d ie A u f b r i n g u n g 
d e r Mit te l möglich wäre, w a s in d e r B u n d e s r e p u b l i k m e h r 
als e ine Verzehnfachung d e r Mi t te l für wir tschaf t l iche Z u s a m 
m e n a r b e i t er forder l ich m a c h e n würde, hätten e n t w i c k l u n g s 
pol i t ische Überlegungen gegen d ie auf d iese Weise z w a n g s 
läufig e i n t r e t e n d e vollständige Absorp t ion a l ler Hi l f sge lder 
durch den Indus t r i e s ek to r gesprochen. D e n n a n d e r e n B e r e i 
chen d e r En twick lungspo l i t ik hätten in d iesem Fa l l ke ine M i t 
tel m e h r z u r Verfügung ges tanden . Zu d e n wir t schaf t l ichen 
Überlegungen k a m hinzu, daß die und i f fe renz ie r t en po l i t i 
schen Anschu ld igungen auch j e d e n aus außenpolitischen Grün
d e n a n z u s t r e b e n d e n Kompromiß v o n v o r n h e r e i n unmöglich 
mach ten . D a auch d e r Ostblock die wir t schaf t l ichen F o r d e 
r u n g e n in A n b e t r a c h t se iner ge r ingen e igenen Leistungsfähig
kei t a b l e h n e n mußte, w a r das Sche i te rn d e r Konfe renz m i t 
d e r Vor lage des H a v a n n a - P a p i e r s v o r p r o g r a m m i e r t . 
U N I D O I I I e n d e t e desha lb in abso lu t e r Une in igke i t — u n g e 
achte t d e r Tatsache , daß z u m Schluß Erklärung u n d A k -

Vereinte Nationen 3/80 87 



t i onsp lan von N e u Delhi«8 ve rabsch iede t w u r d e n . Da sich d ie 
Industrieländer d e n h i e r a n sie ger ich te ten F o r d e r u n g e n w i 
derse tzen , w i r d dieses P r o g r a m m folgenlos b le iben. Dies is t 
z w a r das e r s t e Mal , daß sich e ine Wir t schaf t skonferenz p r a k 
tisch ergebnis los auflösen mußte. Dennoch w u r d e n in Neu 
Delhi sicherlich nicht die Indus t r i a l i s i e rungsvor s t e l l ungen de r 
Entwicklungsländer zu G r a b e ge t ragen . V i e l m e h r ist e ine B e 
s innungspause e inge t re ten , b e v o r d ie Vorschläge i m größe
r e n R a h m e n d e r k o m m e n d e n S o n d e r g e n e r a l v e r s a m m l u n g de r 
Vere in t en N a t i o n e n z u r Diskuss ion ges te l l t w e r d e n . W e n n 
diese P a u s e genu tz t wi rd , u m die überzogenen M a x i m a l p r o 
g r a m m e auf das M a c h b a r e zurückzuschrauben u n d sie in die 
b e s t e h e n d e n wel twir t schaf t l ichen Zusammenhänge e i n z u b e -
ziehen, s t a t t e inem ineff izienten P l a n u n g s d i r i g i s m u s das Wor t 
zu r eden , k a n n N e u Delh i auch als n e u e r A n f a n g g e w e r t e t 
w e r d e n . D e r U N I D O - K a t a l o g enthält e ine h in re i chende Zah l 
von s innvol len Vorschlägen. Sie sol l ten e r n e u t ana lys ie r t w e r 
den, auch w e n n sie lediglich besche idene For t sch r i t t e s t a t t 
überwältigender Erfolge ve rsprechen . 

Anmerkungen 
1 Siehe hierzu auch die Beiträge in VN 5/1979: K. F. Schade, Wachsende Armut. Vor dem Ende der zweiten Entwicklungsdekade; A. Graham, Die neue internationale Wirtschaftsordnung — eine schwin-

Vom 5. bis 9. Mai 1980 trat in Paris der ^Zwischenstaatliche 
Ausschuß für die Förderung der Rückführung1 von Kultur
besitz in sein Ursprungsland bzw. im Falle unerlaubter An
eignung seiner Rückgabe1« der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 
zum ersten Male zusammen, der auf der 20. UNESCO-
Generalkonferenz im Oktober 1978 ins Leben gerufen wor
den war. Die Diskussion um die Rückgabe von Kulturgut an 
die Ursprungsländer wird schon seit Jahren geführt. Sie hat 
zwar nicht die gleiche Brisanz wie jene um eine >neue Welt
informationsordnung <, findet aber dennoch große Beachtung, 
da es hier um die Rückforderung von Kulturgut geht, das 
sich häufig schon seit sehr langer Zeit in europäischen und 
nordamerikanischen Museen befindet und als Eigentum der 
neuen Besitzer angesehen wird. 

Rückgabe-Diskussion seit 1973 
Bei d e r Diskuss ion u m Rückgabe oder Res t i tu t ion v o n K u l 
t u r g u t w i r d i m a l lgemeinen un te r sch ieden , ob es das U r 
s p r u n g s l a n d in V e r b i n d u n g m i t kr ieger i schen A u s e i n a n d e r 
se t zungen ve r l a s sen ha t , während d e r Kolonia lze i t oder u n 
te r d e n b e s o n d e r e n Bed ingungen dieser Epoche, oder durch 
i l legalen Expor t . Von d e m UNESCO-Ausschuß w e r d e n n u r 
de r zwei te u n d de r d r i t t e P u n k t behande l t . Die Diskuss ion 
u m die Rückgabe von K u l t u r g u t nach militärischen A u s e i n 
a n d e r s e t z u n g e n oder Bese tzungen w i r d schon seit s eh r l ange r 
Zei t geführt u n d en t sp rechende F o r d e r u n g e n w u r d e n v e r 
schiedentl ich du rch Verträge geregel t . Es gibt zahl re iche B e i 
spiele dafür aus d e m A l t e r t u m , de r Zei t d e r napoleonischen 
Kr i ege oder v o m E n d e des E r s t e n Wel tkr iegs 2 . Zu e inem 
gewissen E n d e k a m die Diskuss ion mi t d e r Deklaration von 
London v o m 5. J a n u a r 1943, in de r sich die 18 Un te rze i chne r 
s t aa t en da s Recht vo rbeha l t en , die W e g n a h m e v o n K u l t u r 
gut i m Z u s a m m e n h a n g m i t kr ieger i schen A u s e i n a n d e r s e t z u n 
gen als n ichtgeschehen zu be t rach ten , w a s die Pfl icht auf 
Rückgabe miteinschließt. Hie r muß auch auf die Haager Kün

dende Vision?; G. Ziebura, Neue internationale Wirtschaftsordnung und neue internationale Arbeitsteilung — ein unaufhebbarer Widerspruch? 
2 UN-Doc.ID/237 vom Oktober 1979: Industry 2000 — New Perspectives, S.3ff.; OECD, The Impact of the Newly Industrializing Countries on Promotion and Trade in Manufactures, Paris 1979, S.18; K. W. Menck/A. Naini/A. Nottelmann, Elemente einer internationalen Strategie für die dritte Entwicklungsdekade, Hamburg 1980. 
3 Zu UNIDO II (12.—27.3.1975) siehe die Beiträge von Kurth und Timmler in VN 1/1975 und 3/1975. 
4 Vgl. UN-DOC.E/AC.54/L.100 mit Add.l v. 23.2.1979 (Prospective Growth Rates and International Resource Transfer Implications); UN-Doc. E/AC.54/19 mit Add.l—4 v. 23.2.1979 (Elements in an International Development Strategy for the 1980s); zu der hier angewandten Szenario-Methode vgl. W. Leontief et al.. Die Zukunft der Weltwirtschaft, Stuttgart 1977. 
5 Vgl. Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1979, Washington 1979, S. 18ff. 
6 Vgl. OECD-Interfutures, Facing the Future — Mastering the Probable and Managing the Unpredictable, Paris 1979, S.289ff. 7 Vgl. auch die ausführliche Darstellung bei T. W. Wälde, Neue Instrumente der internationalen Industrie-Kooperation, VN 6/1979 S. 189ff. 8 Dieses Dokument, das bis auf geringfügige redaktionelle Änderungen textgleich mit dem der Ministerkonferenz der Gruppe der 77 von Havanna vom 21. Dezember 1979 ist, wurde mit 83 Stimmen gegen 22 der marktwirtschaftlich verfaßten Industrieländer bei einer Enthaltung (Vatikan) angenommen. Die >sozialistischen< Industrieländer stimmten in der Schlußabstimmung zwar zu, machten aber entschieden ihre Vorbehalte insbesondere zum Fonds und zum Thema Ressourcentransfer geltend. Reserviert zum Fonds äußerten sich auch Kuwait und Saudi-Arabien; letzteres hatte sich an der Abstimmung nicht beteiligt. 

die Ursprungsländer H E R B E R T G A N S L M A Y R 

vention zum Schutze der Kulturgüter im Falle eines bewaff
neten Konfliktes v o m 14. Mai 1954 h ingewiesen werden . 
Neue A s p e k t e k a m e n nach d e m Z w e i t e n Wel tk r i eg mi t d e r 
Unabhängigkeit de r ehema l igen Ko lon ien in die Diskuss ion 
u m die Rückgabe von K u l t u r g u t . Zusätzlich zur poli t ischen 
Eigenständigkeit w u r d e auch geforder t , d ie A u s w i r k u n g e n des 
Kolon ia l i smus auf k u l t u r e l l e m Gebie t abzubauen . In de r E r 
klärung d e r Vere in t en N a t i o n e n über die Gewährung der U n 
abhängigkeit an kolonia le Länder u n d Völker von 1960 
(VN 4/1962 S.117) w i r d von d e m Recht e ines j e d e n Volkes g e 
sprochen, frei se ine wir tschaf t l iche, soziale u n d ku l tu re l l e 
En twick lung zu b e s t i m m e n . 1969 v e r l a n g t e das K u l t u r m a n i 
fest d e r 1. Pana f r ikan i schen Kul tu r fe s t sp ie l e in Algier d ie 
Rückgabe von K u l t u r g u t a n die Ursprungsländer, u n d auf 
de r 4. Gipfe lkonferenz d e r Blockfreien in Algier im S e p t e m 
b e r 1973 w i r d v o n d e m Recht d ieser Länder gesprochen, 
i h r e Identität zu b e w a h r e n u n d ih r ku l tu re l l e s E rbe zurück
zugewinnen . 
Den eigent l ichen Anstoß z u r augenbl ickl ichen Diskussion u m 
die Rückgabe von K u l t u r g u t u n d ind i r ek t somit auch z u r 
Gründung des UNESCO-Ausschusses g a b de r Präsident v o n 
Zaire , G e n e r a l M o b u t u Sese Seko, auf d e m 3. Kongreß des 
I n t e r n a t i o n a l e n K u n s t k r i t i k e r v e r b a n d e s v o m 14. bis 17. S e p 
t e m b e r 1973 in K i n s h a s a . E r fo rde r t e die Rückgabe al ler K u l 
turgüter, die während der belgischen Kolonialzei t das L a n d 
ver lassen h a b e n . Noch i m gleichen J a h r b rach te Za i r e d ie A n 
ge legenhei t v o r d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g de r Ve re in t en N a t i o 
nen, die d a n n a m 18. D e z e m b e r 1973 i h r e Reso lu t ion 3187 
(XXVIII) ve rabsch iede te . I n i h r w i r d die schnel le Rückfüh
r u n g von Kunstgegenständen, Denkmälern, Museumsstücken, 
Handschr i f t en u n d D o k u m e n t e n geforder t , u n d z w a r ohne 
Gegenle i s tung , da dies n u r e ine Entschädigung für a n g e 
t a n e n Schaden dars te l le . Außerdem w u r d e auf d ie besonde re 
Verpf l ich tung de r Länder hingewiesen , die Z u g a n g zu so l 
chen w e r t v o l l e n Ob jek t en a ls Folge ko lon ia le r oder f r emder 
Bese tzung h a t t e n . 
Die UNESCO, d ie a ls die zuständige Organ i sa t ion von d e r 
U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g beau f t r ag t w u r d e , sich dieses P r o -

Wem gehört die Benin-Maske? 
Die Forderung nach Rückgabe von Kulturgut an 
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b l e m s a n z u n e h m e n , h a t dies seh r rasch g e t a n u n d auf i h r e r 
18. Gene ra lkonfe renz i m O k t o b e r / N o v e m b e r 1974 e ine E n t 
schließung verabschiede t , d ie in e t w a m i t d e r de r U N O über
e ins t immt (Resolut ion 3.428). Al le rd ings h a t sie e inen geson
d e r t e n Ar t ike l au fgenommen , in d e m d e r G e n e r a l d i r e k t o r de r 
U N E S C O aufgeforder t w i rd , 
»zu diesem Vorhaben der Rückerstattung dadurch beizutragen, 
daß er die dafür am besten geeigneten Methoden in allgemein 
gültigen Begriffen definiert, einschließlich des Austauschs auf der 
Basis von langfristigen Leihgaben, und durch Förderung bilate
raler Abmachungen, die diesem Zweck dienen«3. 
N a c h d e m die 3 0 . U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g das P r o b l e m noch
m a l s b e h a n d e l t u n d in i h r e r Reso lu t ion 3391 (VN 3/1976 S.93) 
e inen Sachverständigenausschuß d e r U N E S C O erwähnt h a t 
te, ber ief d e r U N E S C O - G e n e r a l d i r e k t o r d iesen für den Ze i t 
r a u m v o m 27. März bis 2. Apr i l 1976 nach Vened ig ein. Die 
E x p e r t e n k o n f e r e n z h a t t e d e n Auf t rag , en t sp rechend den v o r 
a n g e g a n g e n e n Reso lu t ionen d e r U N O u n d d e r UNESCO die 
a m bes ten gee igne ten Wege zu f inden, d ie d e r Sache de r Rück
g a b e oder Res t i tu t ion von K u l t u r g u t dienlich sein könnten. 
N e b e n e iner Z u s a m m e n f a s s u n g u n d A n a l y s e d e r ve r sch ieden
s ten Aspek t e u n d P r o b l e m e in d iesem Z u s a m m e n h a n g schlug 
d ie Konfe renz k o n k r e t e Schr i t t e vo r — so die Schaffung 
e ines i n t e r n a t i o n a l e n G r e m i u m s , das Wege u n d Möglichkei
t e n ausf indig m a c h e n sollte, b i l a t e r a l e V e r h a n d l u n g e n im 
Hinbl ick auf Rückgabe oder Rückerstattung von K u l t u r g u t zu 
ermöglichen, d e n G e n e r a l d i r e k t o r de r U N E S C O be i d e m g e 
s a m t e n F r a g e n k o m p l e x u n d in Einzelfällen zu b e r a t e n u n d 
In fo rma t ionen z u r Verfügung zu stel len. Die Diskuss ion u n d 
Defini t ion de r H a u p t t h e m e n g e b i e t e w u r d e h i e r i n Venedig 
geleistet , später jedoch in w e i t e r e n Diskuss ionen vert ief t , die 
sich v o r a l l em n iedersch lugen in d e m P a p i e r des A d - h o c - K o -
mi tees des I n t e r n a t i o n a l e n M u s e u m s r a t s ( In t e rna t iona l C o u n 
cil of Museums , ICOM) zur Rückerstattung bzw. Rückgabe von 
K u l t u r g u t i m A u g u s t 19774 u n d i m Schlußbericht des 2. 
U N E S C O - E x p e r t e n t r e f f e n s zu d iesem F r a g e n k o m p l e x i n D a 
k a r i m März 19785. 
Bevor jedoch die P r o b l e m a t i k we i t e rve r fo lg t w u r d e , beschäf
t ig te sich d e r ICOM u n d vor a l l em e ine se iner U n t e r g r u p p e n , 
das I n t e r n a t i o n a l e K o m i t e e für Völkerkunde-Museen ( In te r 
na t i ona l Commi t t ee for M u s e u m s of E t h n o g r a p h y , ICME) m i t 
technischen A s p e k t e n u n d m u s e u m s b e z o g e n e n F r a g e n . Auf 
de r 11. Gene ra lkonfe renz des ICOM i m Mai 1977 k a m es zu 
m e h r e r e n Entschließungen in d ieser F rage , d ie n e b e n tech
nischen auch e th ische P r o b l e m e a n s p r a c h e n sowie d ie E inse t 
zung des oben schon erwähnten A d - h o c - K o m i t e e s besch los 
sen8 . I n se inen Aktivitäten w u r d e d e r ICOM durch e ine Gruß
adresse des G e n e r a l d i r e k t o r s d e r U N E S C O anläßlich der 
11. Gene ra lkonfe renz bestärkt, in der dieser a n a l le M u s e u m s 
l eu te appel l ie r te , »jenen e n t e r b t e n Ländern zu helfen, reprä
sen ta t ive S a m m l u n g e n ih res k u l t u r e l l e n E r b e s z u s a m m e n z u 
stel len, u n d b i l a t e r a l e V e r h a n d l u n g e n auf Reg ie rungsebene 
über diese F r a g e n zu erleichtern«7. Das A d - h o c - K o m i t e e des 
ICOM n a h m sofort se ine A r b e i t auf u n d leg te i m A u g u s t 1977 
ein umfassendes P a p i e r vor , da s versuch te , a l le A s p e k t e i m 
Z u s a m m e n h a n g mi t d e r Rückgabe v o n K u l t u r g u t d a r z u s t e l 
len. Diese > S tud i e über die Grundsätze, Bed ingungen u n d 
Wege z u r Rückerstattung oder Rückgabe von K u l t u r g u t im 
Hinbl ick auf die Wiederbeschaf fung u n d Z u s a m m e n s t e l l u n g 
z e r s t r e u t e n K u l t u r e r b e s < w u r d e d ie A r b e i t s g r u n d l a g e des 2. 
Expe r t en t r e f f ens de r U N E S C O v o m 20. bis 23. März 1978 in 
D a k a r . 
Dieses n e u e UNESCO-Sachverständigentreffen w u r d e ermög
licht du rch Resolut ion 4.128 de r 19. Gene ra lkonfe renz de r 
U N E S C O in Nai rob i z u r Schaffung eines zwischens taa t l ichen 
G r e m i u m s , 
»das mit der Aufgabe bet raut wird, Mittel und Wege zu fin
den zur Erleichterung bilateraler Verhandlungen über die Rück
erstat tung oder Rückgabe von Kul turgut an solche Länder, die 
diese Güter infolge kolonialer oder fremder Besetzung verloren 
haben, und zu diesem Zwecke einen Ausschuß von Fachleuten zu 

Eine der fünf überhaupt erhalten gebliebenen elfenbeinernen Masken aus dem westafrikanischen Königreich Benin; keine von ihnen befindet sich heute im Ursprungsland oder auf dem Ursprungskontinent. Dieses Exemplar wurde nach der britischen >Strafexpedition< von 1897 ins Britische Museum in London verbracht. Achtzig Jahre später war die Benin-Maske Symbol des Zweiten Weltfestivals schwarzer und afrikanischer Kunst und Kultur in Lagos. Nigeria erhebt seit längerer Zeit Anspruch auf Rückführung. 

bilden, dessen Aufgabe es sein wird, den Aufgabenbereich, das 
Vorgehen und die Arbeitsweise eines solchen Ausschusses festzu
legen«. 
Die E x p e r t e n d i sku t i e r t en a n h a n d des P a p i e r s des A d - h o c -
Komi tees des ICOM nochmals die H a u p t f r a g e n im Z u s a m 
m e n h a n g mi t de r Rückgabe von K u l t u r g u t u n d leg ten e inen 
S a t z u n g s e n t w u r f für d e n Z w i s c h e n s t a a t l i c h e n Ausschuß für 
die Rückerstattung oder Rückgabe von Ku l tu rbes i t z in die U r 
sprungsländer < vor, de r sowohl se ine Aufgaben w ie se ine A r 
be i t b e s t i m m e n soll te. 
Dieses G r e m i u m w u r d e auf de r 20. Gene ra lkonfe renz d e r 
U N E S C O in P a r i s im Ok tobe r 1978 ins L e b e n gerufen, wobe i 
es e inen n e u e n N a m e n e rh ie l t : Zwischenstaatlicher Ausschuß 
für die Förderung der Rückführung1 von Kulturbesitz in sein 
Ursprungsland bzw. im Falle unerlaubter Aneignung seiner 
Rückgabe1 ( I n t e r g o v e r n m e n t a l C o m m i t t e e for P r o m o t i n g t h e 
R e t u r n of Cu l tu r a l P r o p e r t y to i ts Coun t r i e s of Or ig in or i ts 
Res t i tu t ion in Case of Il l icit Appropr i a t ion ) . H ie r spiegel t sich 
e in Kompromiß wide r . F r a n k r e i c h u n d die B u n d e s r e p u b l i k 
Deu t sch land h a t t e n in e inem Entschließungsentwurf u n t e r 
a n d e r e m den Wegfal l des Begriffs d e r Res t i tu t ion geforder t . 
U m ihn doch noch zu r e t t en , w u r d e > res t i tu t ion < n u r noch 
für Fälle von i l legalem E x p o r t v e r w e n d e t u n d >return< für 
Fälle, in d e n e n K u l t u r g u t anläßlich kolonia le r oder f r e m d e r 
Bese tzung ve r lus t iggegangen w a r . D a m i t k a m es zu e ine r 
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e n g e n V e r b i n d u n g von zwei unterschiedl ich ge lage r t en K o m 
plexen , die b i she r g e t r e n n t w o r d e n w a r e n . Das n e u e G r e 
m i u m h a t n u r e ine b e r a t e n d e F u n k t i o n ; se ine Diens te s t e 
h e n d e n Mi tg l i eds taa ten u n d d e n assozi ier ten Mi tg l i ede rn 
de r U N E S C O z u r Verfügung. Z u se inen Aufgaben gehört es, 
nach Wegen u n d Möglichkeiten zu suchen, b i l a t e r a l e V e r 
h a n d l u n g e n zu er le ichtern , m u l t i - u n d b i l a t e r a l e Z u s a m m e n 
a rbe i t sowie Öffentlichkeitskampagnen i m Hinbl ick auf Rück
g a b e u n d Rückerstattung zu fördern u n d e ine Re ihe von 
technischen u n d profess ionel len Maßnahmen (wie d ie E r s t e l 
l u n g von I n v e n t a r e n von K u l t u r g u t u n d den Aufbau m u s e a 
le r I n f r a s t r u k t u r ) zu unterstützen. Der Ausschuß bes t eh t aus 
20 Mi tg l i edern u n d setzt sich derze i t aus V e r t r e t e r n folgen
d e r S t a a t e n z u s a m m e n : Ägypten, Äthiopien, Belgien, Bol i 
vien, Dänemark, Frankre i ch , Jugos lawien , Kongo, K u b a , L i 
banon , Malays ia , Maur i t i u s , Mexiko , Niger ia , Pak i s t an , P e r u , 
Senegal , Sowje tun ion , S p a n i e n u n d Tha i l and . 
Auf se iner e r s t en T a g u n g im Mai dieses J a h r e s d i sku t i e r t e 
e r nochmals die H a u p t t h e m e n k o m p l e x e im Z u s a m m e n h a n g 
mi t Rückgabe u n d Res t i tu t ion von K u l t u r g u t , wie dies schon 
in Venedig u n d in D a k a r de r Fa l l gewesen w a r . Es lassen sich 
in e iner solchen Diskuss ion v ie r T h e m e n k o m p l e x e a b g r e n 
zen : E i n m a l die F rage , w a s ist >Kulturel les Eigentum«, u n d 
w ie s teh t es in Bez iehung z u m >Kulturel len Erbe« u n d de r 
Identität e ines Volkes? E in zwei te r K o m p l e x betr i f f t die zei t 
liche Beschränkung von Rückgabeforderungen. Eine wicht ige 
Rol le spie len d r i t t e n s jur i s t i sche F r a g e n , u n d v i e r t ens gibt 
es e ine Re ihe von technischen P r o b l e m e n , die häufig als 
Hauptgründe für e ine a b l e h n e n d e H a l t u n g ge l t end gemach t 
w e r d e n . 

Kulturelles Eigentum und Rückgabe 
Z u m e r s t en K o m p l e x : Ku l tu re l l e s E i g e n t u m w i r d von den 
E x p e r t e n i m Schlußbericht von Vened ig def in ier t als 
»Beweise der schöpferischen Kraft von Völkern und als Zeug
nisse ihrer Geschichte« (Ziffer 19), 
u n d u n t e r Ziffer 20 heißt es w e i t e r : 
»Der am leichtesten faßbare Teil dieses Kul turerbes besteht 
aus Objekten, die Ausdruck menschlicher Kreativität sind, oder 
aus Stücken, die von der Evolution der Natur Zeugnis ablegen, 
und die nach der Meinung der kompetenten Körperschaften eines 
jeden Staates von historischem, künstlerischem, wissenschaftli
chem oder technischem Wert und Interesse sind, insbesondere 
Stücke der folgenden Kategorien: 
a) ethnologisch interessante Stücke und ihre Dokumentat ion; 
b) Werke der Kunst und Ornament ik; 
c) Archive und Dokumente; 
d) paläontologische und archäologische Objekte; 
e) zoologische, botanische und mineralogische Belegstücke«8. 
Diese Defini t ion greif t w e i t g e h e n d auf die in de r Empfehlung 
zum internationalen Austausch von Kulturgütern d e r 
UNESCO gegebene zurück9. S ie w u r d e abe r auf de r 20. G e 
nera lkonfe renz de r U N E S C O für die S t a t u t e n des Zwischen
s taa t l ichen Ausschusses e t w a s verändert u n d l au te t n u n : 
»Für die Zwecke dieser Satzung wird der Begriff >Kulturelles 
Eigentums gebraucht zur Bezeichnung von historischen und 
völkerkundlichen Objekten und Dokumenten einschließlich von 
Manuskripten, zur Bezeichnung von Kunstwerken wie Skulptu
ren oder Beispielen ornamentaler Kunst, von paläontologischen 
und archäologischen Objekten, sowie von zoologischen, botani
schen und mineralogischen Stücken«10. 
Wichtig ist in d iesem Z u s a m m e n h a n g , daß es sich nicht n u r 
u m Spitzenstücke d e r K u n s t hande l t , die von de r F o r d e r u n g 
nach Rückgabe bet rof fen sein sollen, sonde rn auch u m archäo
logische u n d e thnograph i sche S a m m l u n g e n . D a r a u f m a c h t e n 
schon d ie E x p e r t e n in Venedig au fmerksam, so u n t e r Ziffer 
16 ih res Schlußberichts. Besonder s deut l ich w u r d e dieser 
Aspek t i m P a p i e r des A d - h o c - K o m i t e e s des ICOM h e r a u s 
gearbei te t , wo es heißt: 
»Nur solche Objekte, die für die betreffenden Länder einen 
wesentlichen soziokulturellen Wert haben, sollten Gegenstand 
von Forderungen nach Restitution oder Rückgabe sein. Hier 
sollte man sich systematisch davor hüten, von dem Gedanken an 
das Meisterwerk besessen zu sein, das oft nur eine gewisse Zeit 

lang bewunder t wird und dessen Wert zu oft ein rein ästheti
scher und noch öfter ein kommerzieller als ein kul turel ler ist. 
Es ist deshalb notwendig, solchen Objekten absolute Priorität 
einzuräumen, die erst dadurch ihre Bedeutung erhalten, daß 
Menschen sich mit ihnen identifizieren: Objekte, die völker
kundlich interessant sind oder die eine historische oder religiöse 
Bedeutung haben. Es ist ebenso wünschens- wie auch empfeh
lenswert, daß Länder best immte Stücke abtreten, die nur dann 
ihre wahre kulturel le Bedeutung haben, wenn sie wieder in 
ihren ursprünglichen Zusammenhang gebracht werden«11. 
Ein a n d e r e s P rob lem, das sich in d iesem Z u s a m m e n h a n g e r 
gab , betr i f f t d ie Def ini t ion von Ursprungsland«. Es k o n n t e 
dafür ke ine allgemeingültige Lösung gefunden w e r d e n ; i n 
Zweifelsfällen muß die F r a g e s te ts n e u u n t e r s u c h t u n d e n t 
schieden w e r d e n . Die P r o b l e m a t i k w u r d e ebenfa l l s im P a p i e r 
des A d - h o c - K o m i t e e s des ICOM angesprochen u n d in v e r 
kürzter F o r m von den E x p e r t e n in D a k a r übernommen: 
»Endlich kann man sich der Tatsache nicht verschließen, daß der 
Begriff >Ursprungsland< in vielen Fällen mehrdeut ig ist. Es 
kann damit einmal das Land gemeint sein, in dem das Werk ge
schaffen wurde , oder das Land, dem der Urheber angehört, oder 
aber das Land, in dem der betreffende Gegenstand sich befand, 
ehe er an andere Stelle verbracht wurde. Aufgrund geschichtli
cher Entwicklungen, Veränderungen in den Landesgrenzen und 
in der Staatennachfolge sind diese drei Elemente nicht immer 
deckungsgleich, und Ereignisse unserer Zeit zeigen uns, daß Tei
lungen von Staaten noch immer stattfinden«12. 
Bei de r Diskuss ion u m Kul tu re l l e s E i g e n t u m geh t es nicht n u r 
d a r u m , w a s es ist, s o n d e r n w a r u m es e ine solch wicht ige Rol 
le im Z u s a m m e n h a n g mi t de r Rückgabe spiel t . Die E x p e r t e n 
von Vened ig sagen d a z u : 
»Der Verlust solcher Objekte als Folge fremder oder kolonialer 
Besetzung oder uner laubten Verbringens beraubt die betroffe
nen Menschen der Elemente, die für ihre kul turel le Entwicklung 
wesentlich sind, besonders wenn das fragliche Kulturgut aus 
unersetzlichen Stücken besteht, die für die Identität dieser Men
schen von überragender Bedeutung sind«13. 
Hier w i r d ein G e d a n k e aufgegriffen, d e r i m Z u s a m m e n h a n g 
mi t d e r Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
a n kolonia le Länder u n d Völker von 1960 gesehen w e r d e n 
muß, w o v o m Recht auf eigenständige k u l t u r e l l e En twick lung 
gesprochen wi rd . Z u m a n d e r e n geh t es u m den Begriff d e r 
»ausschlaggebenden B e d e u t u n g für die Identität« (in spä
t e r e n T e x t e n w i r d s t a t t von »überragender Bedeutung« von 
»grundlegender Bedeutung« gesprochen1 4) . Bei dieser I d e n t i 
tät e ines Volkes hande l t es sich n ich t n u r u m die ku l ture l le , 
s o n d e r n u m die Gesamtidentität e ines Volkes. Dies k o m m t 
deut l ich z u m Ausdruck u n t e r Ziffer 19 des Schlußberichts 
von Venedig , w o es heißt: 
»Als Zeugnis der schöpferischen Kraft und der Geschichte der 
Völker ist Kulturgut ein grundlegendes Element ihrer Ident i
tät, und im vollen Genuß dieses Kul turerbes zu stehen, ist für 
jedes Volk eine unerläßliche Vorbedingung zur Selbstverwirkli
chung«15. 
In a l len T e x t e n w i r d e ine e n g e Bez i ehung zwischen K u l t u r e l 
l e m E i g e n t u m u n d K u l t u r e l l e m E r b e herges te l l t ; d a m i t w i r d 
auf d ie his tor ische D imens ion a u f m e r k s a m gemacht . Die 
s t a r k e B e t o n u n g des K u l t u r e l l e n E r b e s muß abe r auch v o r 
a l l em vor dem H i n t e r g r u n d des Ver lus tes de r e igenen k u l t u 
re l len Identität während der Kolonia lzei t gesehen w e r d e n 
u n d in A n b e t r a c h t d e r F o r d e r u n g , al les zu tun , u m diese z u 
rückzugewinnen. Sprach die Resolu t ion 3187(XXVIII) d e r U N -
G e n e r a l v e r s a m m l u n g noch von d e r be sonde ren Verpf l ich tung 
de r Länder, die d iese Ob jek te e r l ang ten , so heißt es i m 
Schlußbericht von Vened ig : 
»Die Rückerstattung oder Rückgabe dieser Objekte an ihre Ur
sprungsländer ist ein Grundsatz, der die Handlungen der Mit
gliedstaaten best immen sollte und dem sie im Geiste inter
nationaler Solidarität und des Vertrauens konkreten Ausdruck 
geben sollten«16. 
I m P a p i e r des A d - h o c - K o m i t e e s des ICOM ist d ieser Aspek t 
noch w e i t e r g e h e n d fo rmul ie r t : 
»Das Wiederzusammenführen zerstreuten Kulturgutes durch Re
stitution oder Rückgabe solcher Objekte, die für die kulturelle 
Identität und die Geschichte von Ländern wichtig sind, welche 
dieser Dinge beraubt waren, gilt nunmehr als ein ethischer 
Grundsatz, der von den hauptsächlichen internationalen Organi
sationen anerkannt und bekräftigt wurde. Dieser Grundsatz 

90 Vereinte Nationen 3/80 



wird bald zu einem jus cogens in den internat ionalen Bezie
hungen werden«17. 
Obwoh l das Expe r t en t r e f f en v o n D a k a r auch auf dieses e t h i 
sche P r i n z i p h inwies (Ziffer 9), e rschein t es oder g a r de r H i n 
weis auf das j u s cogens nicht in den S t a t u t e n des Zwischen
s taa t l ichen Ausschusses . Das h a t w o h l den G r u n d , den das 
P a p i e r des A d - h o c - K o m i t e e s des ICOM so umsch re ib t : 
»Gewisse psychologische Schwierigkeiten verbinden sich mit 
dem Akt der Rückerstattung (müßte nun >Rückgabe< lauten, d. 
Verf.), weil dieser Akt impliziert, daß der Besitz des Objektes 
bis zu diesem Zeitpunkt illegal war. Eine ganze Anzahl von Län
dern und Privatbesi tzern würde sich nicht in die Rolle des An
geklagten drängen lassen wollen, denn die fraglichen Objekte 
wurden mit Mitteln, die zu der Zeit rechtmäßig und legitim wa
ren, für ihre Sammlungen erworben; offensichtlich könnten sie 
sich sehr wohl auf das Prinzip berufen, daß neue Gesetze keine 
rückwirkende Kraft haben sollen«18. 
I m Z u s a m m e n h a n g mi t d e r Diskuss ion u m die B e d e u t u n g von 
K u l t u r e l l e m E i g e n t u m u n d K u l t u r e l l e m E r b e stel l t sich auch 
d ie F rage , w e r bes t immt , w a s Ku l tu r e l l e s E r b e von g r u n d l e 
g e n d e r B e d e u t u n g ist. Das k a n n n u r durch das Volk gesche
hen , welches e in ku l tu re l l e s E r b e ve r lo ren h a t ; es h a n d e l t 
sich h ie r u m e inen A k t de r k u l t u r e l l e n Se lbs tbes t immung . 
Diese A r g u m e n t a t i o n f indet ke ine unge te i l t e Z u s t i m m u n g , 
vo r a l l em nicht von Seiten d e r je tz igen Besi tzer de r Ob jek te 
oder S a m m l u n g e n . Häufig w i r d e ine En t sche idung noch d a 
durch erschwer t , daß, wie schon ausgeführt, b e s t i m m t e O b 
j e k t e Tei l des K u l t u r e l l e n E r b e s m e h r e r e r Ursprungslän
d e r s ind oder daß sie Teil des K u l t u r e l l e n Erbes des sie je tz t 
bes i t zenden Volkes g e w o r d e n sind. Außerdem muß ein w e i 
t e r e r A s p e k t in d iesem Z u s a m m e n h a n g Berücksichtigung f in
d e n : K u n s t o b j e k t e s ind nicht n u r Tei l des K u l t u r e l l e n E r b e s 
e ines Volkes, sonde rn auch Teil des W e l t k u l t u r e r b e s . D a r a u s 
e rg ib t sich nicht n u r die Verpf l ichtung, in A n l e h n u n g a n die 
UNESCO-Konvention zum Schutze des Kultur- und Naturer
bes der Welt von 1962 diese Tei le des Wel te rbes g e m e i n s a m 
zu schützen, sonde rn sie auch a l len zugänglich zu machen . 
Solche Ob jek te s ind u n d könnten auch w e i t e r h i n B o t s c h a f 
t e n e ine r b e s t i m m t e n K u l t u r in a n d e r e n Gesel lschaften sein. 
E i n e En t sche idung darüber k a n n n u r von den Bet rof fenen 
ge funden w e r d e n , wobe i das > Ursprungs land< s te ts das Recht 
z u r e r s t en Opt ion ha t . Er le ich te r t w i r d diese F r a g e a b e r d a 
durch, daß es bei d e r augenbl ickl ichen Diskuss ion nicht u m 
die Rückführung al ler O b j e k t e u n d S a m m l u n g e n geht , s o n 
d e r n n u r u m eine beg renz t e Anzah l . 
Sei t Beg inn de r Diskuss ion w u r d e versucht , zu e iner zei t l i 
chen Beschränkung für die Rückgabeforderungen zu k o m m e n , 
vo r a l l em von Seiten de r S t aa t en , die h e u t e d ie O b j e k t e in 
i h r e m Besi tz haben . Es k o n n t e jedoch ke ine E in igung erzie l t 
w e r d e n , auch w e n n m a n sich i m k l a r e n w a r , daß m a n nicht 
endlos zurückgehen könne; so g a b es schon e ine R e i h e v o n 
r e l e v a n t e n Fällen i m A l t e r t u m , e t w a während der römischen 
Zei t in Ägypten. Die Fordererländer wol l t en a b e r al le Mög
lichkei ten offenhal ten , z u m a l die Kolonia lzei t ebenfal ls ze i t 
lich nicht g e n a u zu beg renzen ist. — Eindeu t ig ist d ie S i t u a 
t ion a l le rd ings be i i l legalem E x p o r t u n d I m p o r t ; h i e r gil t 
d e r Tag de r Rat i f iz ie rung de r Konvention über die Mittel 
zum Verbot und zur Verhütung der unerlaubten Einfuhr, Aus
fuhr und Eigentumsübertragung von Kulturgut von 1970 als 
Ze i tpunk t , von d e m an Ob jek te u n t e r d ie Res t i tu t ion fallen. 
E in besonderes P r o b l e m stel l t d ie recht l iche Se i te d e r Rück
gabef rage dar . Es he r r sch t a l lgemein d ie Einsicht, daß es b i s 
h e r k e i n e n recht l ichen A n s p r u c h auf Rückgabe von K u l t u r 
gu t gibt , das anläßlich kolonia le r oder f r emder Bese tzung sein 
U r s p r u n g s l a n d verließ, außer der Fa l l w i r d von de r D e k l a 
r a t i o n von London (1943), v o n de r H a a g e r K o n v e n t i o n (1954) 
oder v o n d e r K o n v e n t i o n über die u n e r l a u b t e E in fuhr (1970) 
erfaßt. Ansätze wie die de r H e r a u s b i l d u n g e iner n e u e n völ
ker rech t l i chen Pfl icht zu r En tko lon i s i e rung (und de r d a m i t 
v e r b u n d e n e n Verpf l ich tung zu r Wiede rgu tmachung) oder die 
de r H e r a u s b i l d u n g eines n e u e n Völkerrechts a u f g r u n d e iner 
B i n d u n g s w i r k u n g von Reso lu t ionen d e r U N - G e n e r a l v e r 

s a m m l u n g s ind noch nicht so wei t gediehen , daß sie h i e r 
hilfreich sein könnten. U m al len Schwier igke i ten v o r z u b e u 
gen, fo rmul i e r t en die E x p e r t e n in Vened ig : »Der derzei t ige 
legale S t a t u s e ines Ob jek tes soll te ke in H i n d e r n i s sein für 
V e r h a n d l u n g e n über seine Rückgabe«19. I n A n b e t r a c h t d e r 
jur i s t i schen P r o b l e m e w u r d e n i m m e r w i e d e r b i l a t e r a l e V e r 
h a n d l u n g e n als d ie Lösung vorgeschlagen, v o r a l l em in d e n 
Fällen, in d e n e n d ie Bet rof fenen s taa t l iche S te l len s ind. U n g e 
löst b l iebe dabe i jedoch das P r o b l e m d e r O b j e k t e u n d S a m m 
lungen in P r iva tbes i t z oder in d e r H a n d v o n Stif tungen2 0 . 
E in wicht iges A r g u m e n t gegen die Rückgabe ist i m m e r w i e 
de r die m a n g e l n d e m u s e a l e I n f r a s t r u k t u r in den F o r d e r e r 
ländern. Dadurch sei e ine konse rva to r i sche B e t r e u u n g d e r z u 
rückkehrenden O b j e k t e nicht gewährleistet. Außerdem sei 
nicht s ichergestel l t , daß sie nicht w i e d e r ges tohlen würden 
u n d d a n n auf d e m i n t e r n a t i o n a l e n K u n s t m a r k t erschienen. Z u 
diesen technischen A r g u m e n t e n k a m d a n n häufig noch d e r 
Hinweis , daß m a n doch zuers t e i n m a l prüfen solle, w a s e i 
gent l ich al les noch i m U r s p r u n g s l a n d v o r h a n d e n sei21. U m 
e inma l für ausgewählte Beispiele d a r a u f e ine A n t w o r t geben 
u n d Lösungen vorsch lagen zu können, w u r d e n von d e m A d -
h o c - K o m i t e e des ICOM i m S o m m e r 1979 für die U N E S C O 
dre i P i lo t s tud ien angefer t ig t . Als Beispiele w u r d e n B a n g l a 
desch, Mal i u n d S a m o a ausgewählt. I n Z u s a m m e n a r b e i t m i t 
d e n Veran twor t l i chen in d e n dre i S t a a t e n w u r d e e ine e x a k 
t e B e s t a n d s a u f n a h m e durchgeführt u n d Vorschläge zur V e r 
b e s s e r u n g d e r S i tua t ion gemacht . Die wich t igs ten Maßnah
m e n müßten demzufolge se in : die V e r b e s s e r u n g de r m u s e a l e n 
I n f r a s t r u k t u r , die A u s b i l d u n g von M u s e u m s e x p e r t e n auf a l 
len Geb ie ten u n d d e r Aufbau v o n I n v e n t a r e n k u l t u r e l l e n E i 
g e n t u m s sowohl in den Ursprungsländern wie außerhalb. 
Diese dre i Länder w u r d e n a b e r nicht n u r w e g e n technischer 
P r o b l e m e ausgesucht , s o n d e r n auch, we i l sie wich t ige A s p e k 
t e i m Z u s a m m e n h a n g mi t d e r Rückgabe verdeu t l i chen k o n n 
ten . So h a t Bangladesch F o r d e r u n g e n nicht n u r an Eng land , 
sondern , w e g e n de r S taa tennachfo lge in d iesem R a u m , auch 
a n Ind ien u n d P a k i s t a n ; Mal i le idet b e s o n d e r s s t a r k u n t e r 
dem i l legalen E x p o r t von K u n s t w e r k e n u n d S a m o a h a t n a h e 
zu sein gesamtes >traditionelles< K u l t u r e r b e ve r lo ren . A u 
ßerdem stel l t es de sha lb e inen b e s o n d e r e n Fa l l da r , da es in 
S a m o a n ie K u n s t w e r k e i m klass ischen S i n n e gegeben h a t . 
A l l e angesprochenen technischen P r o b l e m e s ind lösbar; es 
ist dies n u r e ine F r a g e v o n Mi t t e ln u n d e n t s p r e c h e n d e m 
Fachper sona l . H i n z u k o m m e n muß al le rd ings e ine s t r i k t e G e 
se tzgebung z u m Schutze v o n K u l t u r g u t u n d d ie n o t w e n d i g e n 
Maßnahmen, u m die E i n h a l t u n g d e r Gese tze zu gewährlei
sten. 

Praktische Aspekte der Rückgabe 
Von b e s o n d e r e r B e d e u t u n g für die B e h a n d l u n g zukünftiger 
Rückgabeforderungen sind d ie Beispie le oder g a r Verträge 
für Rückgabe oder Res t i tu t ion . Es gibt schon e ine ganze R e i 
h e d e r a r t i g e r Rückgabevorgänge, u n d m a n k a n n d a v o n a u s 
gehen , daß viele von i h n e n nicht b e k a n n t g e m a c h t w u r d e n 
(vor a l l em v o n p r i v a t e r Sei te , a b e r auch von Museen) . 
E ines d e r frühesten A b k o m m e n ist das zwischen Laos u n d 
F r a n k r e i c h v o m 6. F e b r u a r 1950 über die Rückgabe v o n 
K u n s t w e r k e n a n Laos . 1968 w u r d e e in A b k o m m e n zwischen 
Alger ien u n d F r a n k r e i c h geschlossen, nach d e m O b j e k t e z u 
rückkehrten, die zwischen 1930 u n d 1962 Besi tz des M u 
seums in Algier w a r e n . 1970 schlossen die Vere in ig ten S t a a t e n 
e inen V e r t r a g mi t Mex iko über die Rückerlangung u n d Rück
g a b e ges toh lenen archäologischen, his tor i schen u n d k u l t u r e l 
len E igen tums . 
Zwe i wicht ige A b k o m m e n s ind das zwischen Belg ien u n d 
Za i r e sowie da s zwischen d e n N i e d e r l a n d e n u n d Indones ien . 
I n be iden Fällen geh t es nicht n u r u m die r e i n e Rück
gabe von K u n s t w e r k e n u n d S a m m l u n g e n , sonde rn auch u m 
Hilfe b e i m Aufbau e iner m u s e a l e n I n f r a s t r u k t u r , u m tech 
nische Hilfe u n d u m Unterstützung bei de r A u s b i l d u n g v o n 
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Museumspe r sona l . Das A b k o m m e n zwischen Belgien u n d 
Za i r e w u r d e 1970 geschlossen; im gleichen J a h r , also dre i 
J a h r e vo r d e m e ingangs erwähnten Vorstoß des Präsidenten 
M o b u t u in Sachen Rückgabe, w u r d e m i t d e r Durchführung 
begonnen . Das Besondere an d iesem A b k o m m e n ist, daß es 
nicht n u r die Rückgabe von K u n s t w e r k e n festlegt, sonde rn 
auch d ie von geschlossenen e thnograph i schen S a m m l u n g e n 
m i t d e r dazugehörigen D o k u m e n t a t i o n . Außerdem gab es 
Unterstützung für das sys temat i sche S a m m e l n u n d I n v e n t a 
r i s i e ren von noch i m L a n d e bef indl ichen Objekten2 2 . A m 
14. N o v e m b e r 1979 w u r d e d a n n e in neues A b k o m m e n z w i 
schen Belg ien u n d Za i re getroffen, das b e i m w e i t e r e n A u s 
b a u des >Insti tut des Musees N a t i o n a u x du Zaire« helfen soll. 
Nach i h m soll in d e n nächsten fünf J a h r e n die A u s b i l d u n g 
von E x p e r t e n , d e r Aufbau v o n Arch iven u n d m u s i k e t h n o l o g i 
schen Ab te i l ungen gefördert u n d technische Hilfe gegeben 
w e r d e n . Zwischen den N i e d e r l a n d e n u n d Indones ien b e 
g a n n e n 1974 d ie Gespräche über die Rückgabe von Objek ten , 
die e inen h o h e n his tor ischen w ie auch emot iona len W e r t für 
Indones ien h a b e n . Die e r s t en Stücke w u r d e n in d e r Z w i 
schenzeit zurückgegeben. Bei d iesen T r a n s a k t i o n e n w i r d nicht 
v o n Rückgabe, sonde rn von T rans f e r gesprochen2 3 . B e k a n n t e 
Beispie le für Rückgabe gibt es noch zwischen d e m A u s t r a l i 
schen M u s e u m in S y d n e y u n d d e m N a t i o n a l m u s e u m von P a 
p u a - N e u g u i n e a in P o r t Moresby bzw. d e m S a l o m o n e n - M u 
seum in Honiara 2 4 sowie zwischen n o r d a m e r i k a n i s c h e n M u 
seen u n d P e r u bzw. Panama 2 5 . 
S te l l t m a n sich angesichts de r g e s a m t e n P r o b l e m a t i k u n d de r 
b i she r igen En twick lung die F rage , w a s de r n e u e U N E S C O -
Ausschuß in d ieser Ange legenhe i t t u n k a n n u n d nach d e n E r 
f a h r u n g e n d e r e r s t en T a g u n g t u n wi rd , so zeichnet sich e ine 
We i t e r a rbe i t in p rak t i sch- techn i schen F r a g e n ab . So w e r d e n 
voraussicht l ich die e r s t en I n v e n t a r e in Angriff g e n o m m e n 
u n d in e iner z e n t r a l e n Dokumen ta t i ons s t e l l e (vorers t w a h r 
scheinlich in d e r des ICOM in Par i s ) gespeicher t . Außerdem 
w i r d ein K r i t e r i e n k a t a l o g e ra rbe i t e t , m i t d e m al le n o t w e n 
digen A n g a b e n i m Fa l l e e iner Rückgabeforderung erfaßt 
w e r d e n können, bis h i n zu d e r F rage , w a r u m e in Ob jek t 
v o n g r u n d l e g e n d e r B e d e u t u n g für die Identität eines Volkes 
ist. Schließlich w i r d es we i t e r e K a m p a g n e n z u r I n f o r m a 
t ion d e r Öffentlichkeit geben. Schwier igke i ten g a b es be i d e r 
F r age , w i e in Z u k u n f t be i k o n k r e t e n Rückgabeforderungen 
v e r f a h r e n w e r d e n soll. W e r d e n al le F o r d e r u n g e n über d e n 
Zwischens taa t l i chen Ausschuß laufen, oder n u r dann , w e n n 
die b i l a t e r a l en V e r h a n d l u n g e n geschei te r t s ind oder nicht 
v o r a n k o m m e n ? Soll d e r Ausschuß die B e a n t w o r t u n g u n d 
Rücksendung des Kr i t e r i enka t a logs überwachen? Hie r s t eh t 
das G r e m i u m vor de r F rage , w a n n es se ine b e r a t e n d e F u n k 
t ion verläßt u n d zu e inem Schiedsger icht oder g a r z u m T r i 
b u n a l w i rd . 
E in w e i t e r e s P r o b l e m k o n n t e de r Zwischens taa t l i che A u s 
schuß ebenfal ls n ich t lösen. Auf d e r 20. Gene ra lkon fe renz 
de r U N E S C O h a t t e e ine G r u p p e von l a t e inamer ikan i s chen 
Staa ten 2 6 e inen Reso lu t ionsen twur f formul ie r t , d e r d ie F r a g e 
d e r Entschädigung in die Diskuss ion e inb rach t e : d e r G e n e 
r a l d i r e k t o r solle 
»Untersuchungen darüber anstellen, auf welchem Wege man zu 
einer Lösung gelangen kann, in der der Begriff einfacher Rück
erstattung«, falls undurchführbar oder nicht im Einklang mit den 
Wünschen des betreffenden Landes, durch irgendeine Form der 
Kompensation ersetzt wi rd — im Rahmen eines besonderen A b 
kommens zwischen den jeweiligen Staaten oder Körperschaften, 
nach dem der Besitzer des fraglichen E i g e n t u m s . . . dem An
sprucherhebenden kul turel le Objekte oder Kunstwerke anderer 
Provenienz von entsprechendem Wert Übermacht«27. 
ICOM h a t t e d a r a u f h i n i m A u f t r a g e d e r U N E S C O eine S tud i e 
angefer t ig t , in d e r da rge leg t w u r d e , daß das P r i n z i p de r E n t 
schädigung nicht in E i n k l a n g m i t d e m P r inz ip de r Rückgabe 
zu b r i n g e n ist. Dabe i w u r d e das H a u p t a r g u m e n t angeführt, 
das b i she r a l len Diskuss ionen z u g r u n d e l ag : d ie Rückgabe 
von K u l t u r g u t w i r d desha lb geforder t , da es von grundsätz

licher B e d e u t u n g für die Identität e ines Volkes ist. W e n n d i e 
ses A r g u m e n t n ich t m e h r oder nicht i m m e r gültig ist, w i r d 
d e r S t a n d p u n k t d e r Rückgabe-Befürworter geschwächt. So 
s a h e n es auch vie le Mi tg l ieder des Zwischens taa t l i chen A u s 
schusses u n d Beobach te r d e r T a g u n g in P a r i s . D a a b e r ke ine 
einmütige A b l e h n u n g d e r F o r d e r u n g nach Entschädigung e r 
re icht w e r d e n k o n n t e , beschloß m a n , d ie Ange legenhe i t spä
t e r noch e i n m a l zu b e h a n d e l n , w e n n das P r i n z i p d e r Rück
g a b e sich stärker gefest igt h a t . — Sicher w u r d e n die E r w a r 
t u n g e n m a n c h e r T e i l n e h m e r a n diese e r s t e T a g u n g des G r e 
m i u m s nicht ganz erfüllt, w a s vo r a l l em für Sr i L a n k a gilt, 
da s Rückgabewünsche vor legte , d ie a b e r aus fo rma len Grün
den noch nicht b e h a n d e l t w e r d e n k o n n t e n . I n s g e s a m t scheint 
sich jedoch e ine pos i t ive E n t w i c k l u n g in d e r F r a g e de r Rück
g a b e abzuzeichnen, auch w e n n sie, w i e d ie E r f a h r u n g in a n 
d e r e n T h e m e n k r e i s e n des Dialogs zwischen N o r d u n d Süd 
zeigt, l ange Zei t bis z u r Rea l i s i e rung benötigen w i r d . 

Anmerkungen 
1 Die Übertragung der Begriffe >return< und >restitution< ins Deutsche mit >Rückführung< und »Rückgabe« entstammt der Ubersetzung des Deutschen Ubersetzungsdienstes der Vereinten Nationen in Resolution 34/64 der Generalversammlung (Text s. S.105 dieser Ausgabe). Zu beachten ist jedoch, daß diese Übertragung den Sinn der Begriffe umkehrt; vgl. die Diskussion auf der 20. UNES-CO-Generalkonferenz (UNESCO-Doc. 20C/PRG.IV/2, S.53—55). Künftig sollte daher stets >return< mit »Rückgaben >restitution< mit >Rückerstattung< oder >Restitution< wiedergegeben werden. 
2 Vgl. L.-J. Rollet-Andriane, Precedents, in: Museum 31, 1/1979, S.4—7. 3 Ubersetzung aus dem Englischen hier wie auch in der Folge vom Verfasser. 4 Zitiert nach: Museum 31, 1/1979, S.62—66. 
5 UNESCO, Committee of Experts on the establishment of an Intergovernmental Committee concerning the Restitution or Return of Cultural Property, Dakar, 20—23 March 1978, Final Report, CC-78/CONF.609/6. 
6 Programm von ICOM, s. ICOM News 30, 1/1977, S.25; Programm von ICME, s. H. Ganslmayr, Restitution or Return of Cultural Property to its Countries of Origin, in: ICME Symposium on Visualisation of Theoretical Concepts in Anthropology in Museums of Ethnography, New Delhi 1978, S.62—65. 
7 A.-M. M'Bow, Message of the Director General of UNESCO to the Twelfth General Assembly, in: Museums and cultural exchange, Paris 1979, S.35f. 
8 UNESCO, Committee of Experts to Study the Question of the Restitution of Works of Art, Venice, 29 March—2 April 1976, Final Report, SHC—76/CONF.615/5. 9 Zitiert nach: UNESCO, Special Committee of Governmental Experts to prepare a Draft Resolution concerning the Exchange of Original Objects and Specimens among Institutions in different Countries, Draft Final Report, 8—17 March 1976, SHC—76/CONF. 205/4, da dieser den Experten in Venedig vorlag; diese Formulierung greift wiederum auf die in der Konvention über die Mittel zum Verbot und zur Verhütung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Eigentumsübertragung von Kulturgut, Paris 1970, Artikel 4, zurück. 

10 Statutes of the Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation, in: UNESCO, Records of the General Conference, Twentieth Session, vol.1. 
11 Study on the principles, conditions and means for the restitution or return of cultural property in view of reconstituting dispersed heritages, in: Museum 31, 1/1979, Ziffer 12. 
12 Study (Anm.ll), Ziffer 14. 13 Bericht Venedig (Anm.8), Ziffer 21. 14 UNESCO-Doc. CC—78/CONF.609/6 (Final Report Dakar), Ziffer 12; Statutes of the Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to Its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation, Artikel 3.1. 
15 Bericht Venedig (Anm.8), Ziffer 19. 16 Bericht Venedig (Anm.8), Ziffer 22. 17 Study (Anm.ll), Ziffer 38. 
18 Study (Anm.ll), Ziffer 27. 19 Bericht Venedig (Anm.8), Ziffer 24. 20 Study (Anm.ll), Ziffer 29—36. 21 Siehe dazu J. Zwernemann, Gedanken zur Rückforderung von Kulturgut, in: Afrika Spectrum 3/1977, S.297—304. 
22 H. van Geluwe, Belgium's contribution to the Zairian cultural heritage, in: Museum 31, 1/1979, S.32—37. 23 P. H. Pott/M. A. Sutaarga, Arrangements concluded or in progress for the return of objects: the Netherlands-Indonesia, in: Museum 31, 1/1979, S.38—42. 
24 J. Specht, The Australian Museum and the return of artefacts to Pacific Island countries, in: Museum 31, 1/1979, S.28—31. 25 L. Monreal, Problems and possibilities in recovering dispersed cultural heritages, in: Museum 31, 1/1979, S.49—57(57). 
26 Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaika, Kolumbien, Kuba, Panama, Peru. 
27 UNESCO-Doc. 20 C/DR 132. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 
Politik und Sicherheit 
B-Waffen-Konvention: Überprüfungskonferenz — 
Was geschah 1979 In Swerdlowsk? (16) 
I. Unter den zahlreichen Abkommen, die 
unter die Überschrift >Abrüstung< gebracht 
werden, gibt es nur eines, das diesen Na
men tatsächlich verdient. Es handelt sich 
um die am 26. März 1975 in Kraft getre
tene Konvention über das Verbot der Ent
wicklung, Herstellung und Lagerung von 
bakteriologischen (biologischen) und Toxin-
Watfen und über ihre Vernichtung (Text: 
VN 3/1972 S.105f.). Für sie hat sich die 
Kurzform >B-Waffen-Konvention< durchge
setzt. 
Die erste Oberprüfungskonferenz fand vom 
vention ergibt sich aus ihren Artikeln I und 
II: Die Vertragstaaten haben sich in Art. I 
verpflichtet, »niemals und unter keinen 
Umständen« mikrobiologische oder andere 
biologische Agenzien oder Toxine herzu
stellen oder zu lagern, soweit dies nicht 
für friedliche Zwecke geschehe. Bereits 
existierende Waffen der verbotenen Art wa
ren gemäß Art. II des Abkommens bis zum 
Ende des Jahres 1975 zu vernichten oder 
friedlichen Zwecken zuzuführen. Maßgeb
lichen Anteil am Zustandekommen dieses 
Vertrags hatte seinerzeit der Genfer Abrü
stungsausschuß. 
Die erste Überprüfungskonferenz fand vom 
3. bis 21. März 1980 in Genf statt. An der 
Zusammenkunft nahmen 53 der 87 Ratifi-
kanten und acht von 37 Unterzeichnerstaa
ten teil. Zu dieser Veranstaltung verpflich
tet Art. XII des Vertrags. 
Die meisten Redner würdigten die B-Waf
fen-Konvention positiv. Zwei Hauptkritik
punkte wurden jedoch insbesondere von 
Entwicklungsländern und westlichen Staa
ten vorgebracht: 
— Die Verifikation (Kontrolle) ist nicht 

ausreichend. Hier sollten Verbesserun
gen angestrebt werden. 

— Der Vertrag ist nicht universal: wichti
ge Staaten gehören nicht zu den Rati-
fikanten (Frankreich und China). 

Verbesserungsvorschläge bezüglich des 
Verifikationssystems wurden eingebracht. 
So forderte Schweden im Namen der Neu
tralen eine strengere Kontrolle und insbe
sondere Untersuchungen an Ort und Stel
le, falls ein Staat auf Vertragsverletzungen 
klagt. Nach der Konvention ist der UN-
Sicherheitsrat die letzte Klageinstanz 
(Art. VI); der Rat kann eine Untersuchung 
vor Ort veranlassen. Die Praktikabilität 
einer solchen Bestimmung wird allerdings 
durch das Vetorecht in Frage gestellt. 
So könnte sich ein betroffenes Ständiges 
Mitglied des Rates dieser Kontrolle ent
ziehen, indem es vom Veto Gebrauch 
macht. Die hier Verbesserungen Fordern
den konnten sich nicht durchsetzen. Man 
einigte sich im Schlußdokument darauf, 
daß die Frage der Vertragsüberwachung 
»zu einem geeigneten Zeitpunkt« erneut 
zu behandeln sei. 

II. Die Forderung nach effektiverer Kon
trolle der Vertragsbestimmungen erhielt 
neue Nahrung durch Gerüchte über ein 
schweres Unglück bei der Herstellung bak

teriologischer Waffen im sowjetischen 
Swerdlowsk. Der sowjetische Vertreter 
Issraelyan erklärte daraufhin, daß »im 
März/April 1979 in der Gegend von Swerd
lowsk« das Sibirische Fieber ausgebro
chen sei, und zwar durch verseuchtes 
Fleisch. Er konnte jedoch damit die Zwei
fel an der Vertragstreue der Sowjetunion 
nicht ausräumen. Der amerikanische Ver
treter Flowerree nahm diese Information 
lediglich zur Kenntnis und behielt sich vor, 
diese Frage »in verantwortlicher Art und 
in einem konstruktiven Geist« in Oberein
stimmung mit der Konvention zu prüfen. 
Die Vereinigten Staaten können sich unter 
Heranziehung des Art. V des Vertrages an 
die Sowjetunion wenden (und sind nach 
Angaben des US-Delegierten bereits in das 
Anfangsstadium entsprechender Konsulta
tionen eingetreten). Die Pflicht zur Aufklä
rung (durch die UdSSR) hat ihre rechtli
che Grundlage hier. Sollte dies nicht zu 
dem gewünschten Ergebnis führen, hätten 
die USA die Möglichkeit, die Angelegen
heit nach Art. VI vor den Sicherheitsrat zu 
bringen. 

III. In der durch Konsens angenomme
nen Schlußerklärung bekräftigten die Ver
tragsparteien ihre Entschlossenheit, jede 
Möglichkeit des nichtfriedlichen Einsatzes 
von bakteriologischen Agenzien und von 
Toxinen auszuschließen. Es wurde fest
gestellt, daß das Verbot aus Artikel I sich 
als ausreichend erwiesen habe und auch 
künftige technologische Entwicklungen ab
decke. Weiterhin registriert wurde, daß 
kein Vertragsstaat es bislang für erforder
lich gehalten habe, die im Abkommen für 
den Verdacht der Vertragsverletzung vor
gesehene Möglichkeit der Anrufung des 
Sicherheitsrats nach Art. VI in Anspruch zu 
nehmen. Schließlich wurde an jene Staaten 
appelliert, die dem Abkommen noch nicht 
beigetreten sind, die B-Waffen-Konvention 
zu ratifizieren. — Eine zweite Über
prüfungskonferenz soll frühestens 1985, 
spätestens aber 1990 stattfinden. WB 

Vertrauensbildende Maßnahmen: Expertengruppe 
tritt zusammen (17) 
(Die folgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag von K. Citron/R. Ehni, Das 
Konzept vertrauensbildender Maßnahmen, 
VN 1/1979 S. 6ff., an.) 
Vertrauensbildende Maßnahmen sind seit 
der Unterzeichnung der Schlußakte von 
Helsinki 1975 ein wichtiger Bestandteil eu
ropäischer Sicherheitspolitik. Im Rahmen 
der Vereinten Nationen gab die 10. Son
dergeneralversammlung 1978 den Anstoß 
zu weltweiter Behandlung und Gestaltung 
derartiger Maßnahmen. In Fortsetzung 
ihrer Initiative auf der 33. Generalver
sammlung brachte die Bundesrepublik 
Deutschland im Herbst 1979 einen Antrag 
ein, der als Resolution 34/87B (Text s.S. 
105f. dieser Ausgabe) auf dem Konsens
wege angenommen wurde; die Entschlie
ßung sieht die Einsetzung einer Gruppe 
von Regierungssachverständigen zur Aus
arbeitung einer umfassenden Studie über 
vertrauensbildende Maßnahmen vor. 

Erstmals tagte die Expertengruppe (Zusam
mensetzung s. S.112 dieser Ausgabe) vom 
8. bis 11. April 1980 in Genf unter dem Vor
sitz Gerhard Pfeiffers, des bundesdeut
schen Vertreters im Genfer Abrüstungsaus
schuß. Aufgabe der Gruppe wird es sein, 
die Möglichkeiten zu prüfen, konkrete ver
trauensbildende Maßnahmen in verschie
denen Regionen der Welt einzuführen und 
weiterzuentwickeln. Dabei sollen die Ant
worten der 30 UN-Mitgliedstaaten berück
sichtigt werden, die ihre Auffassungen und 
Erfahrungen bezüglich vertrauensbilden
der Maßnahmen mitgeteilt haben (UN-Doc. 
A/34/416 mit Add. 1—3). 
Auf der Genfer Tagung des Expertengre
miums ging es außer um organisatori
sche Fragen in erster Linie um die Kon
kretisierung des Mandats: Kategorisierung 
und Typisierung vertrauensbildender Maß
nahmen und Untersuchung von Mechanis
men der Durchführung derartiger Maßnah
men sowohl auf freiwilliger Grundlage wie 
auf der Basis politisch und rechtlich bin
dender Übereinkommen. — Die zweite 
Session soll am 4. August 1980 in New 
York beginnen. Das Gutachten des Exper
tengremiums soll nach zwei weiteren Ta
gungen 1981 vorgelegt werden. WB 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Simbabwe unabhängig — Aufhebung der Sank
tionen gegen Südrhodesien im letzten Dezember 
— Politische Lösung war bis zuletzt gefährdet — 
Rückblick (18) 

Ein Thema, das seit 1961 immer wieder die 
Weltorganisation beschäftigt hat, wird aller 
Voraussicht Mitte September mit der Auf
nahme eines neuen Staates in die UNO 
seine endgültige Erledigung finden: das 
Thema >Südrhodesien<. Zu Simbabwe ist 
Rhodesien schon früher geworden: am 18. 
April 1980, als der Sozialist Robert Gabriel 
Mugabe, mit der ZANU-Partei überaus ein
deutiger Sieger der Wahl vom Februar, ganz 
im klassischen Stil von der einstigen Ko
lonialmacht die Instrumente der Unabhän
gigkeit entgegennahm. Die Vereinten Na
tionen, die immerhin gegen die Siedlerko
lonie zum ersten Male in der UN-Geschichte 
bindende Sanktionen verhängt und stets 
aufs neue Stellung bezogen hatten, waren 
zum Schluß nur am Rande beteiligt: durch 
die Entsendung von Untergeneralsekretär 
Javier Perez de Cuellar und drei weiteren 
hochrangigen internationalen Beamten als 
Wahlbeobachter. Auch hatte der 1977 er
nannte Rhodesien-Beauftragte (VN 6/1977 
S. 195) in den entscheidenden Stadien keine 
Rolle spielen können. Weder der wirtschaft
liche noch der politische Druck, der von 
der Weltorganisation ausging, hatte letzt
lich das Siedlerregime in die Knie zwingen 
können — Kompromißbereitschaft auf die
ser Seite wurde in erster Linie durch den 
Druck des anhaltenden Guerillakriegs der 
Befreiungsbewegungen erzwungen. Doch 
kam dem Sicherheitsrat die Aufgabe zu, in 
einer Resolution die Sanktionen förmlich 
aufzuheben und in einer zweiten zur Einhal
tung der für den Übergang zur Unabhän
gigkeit getroffenen Vereinbarungen zu mah
nen. 
I. Südrhodesien, benannt nach dem arche
typischen Kolonialjingo Cecil Rhodes, bri
tische Kolonie seit 1889 mit weißer Selbst
regierung seit 1923, hatte sich Anfang der 
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sechziger Jahre nicht mit dem Mutterland 
über die Modalitäten der Entlassung in die 
Unabhängigkeit einigen können; die weiße 
Minderheitsregierung Smith, die gegen bri
tischen Widerstand die absolute Vorherr
schaft der 271 000 Weißen über 5,7 Mill 
Afrikaner verfassungsmäßig festschreiben 
wollte, erklärte daher am 11. November 
1965 einseitig die Unabhängigkeit (Unilate
ral Declaration of Independence, UDI). Da
nach regierte das Regime die abtrünnige 
Kolonie im Dauer-Ausnahmezustand und 
mit Apartheid-ähnlichen Gesetzen; erst 
durch die Revolution in Portugal 1974 wur
de eine Entwicklung eingeleitet, die über 
die Unabhängigkeit Angolas und Mosam
biks sowie über die (von Kissinger insinu
ierte) teilweise Abwendung Südafrikas zu
nächst zur >internen Lösung« in Südrhode
sien (schwarze Regierung Muzorewa, jedoch 
ohne Beteiligung der in der Patriotischen 
Front« zusammengeschlossenen Befreiungs
bewegungen) und im Dezember 1979 zur 
londoner Obereinkunft zwischen sämt
lichen Konfliktparteien führte. 
Der UN-Sicherheitsrat hatte seit der UDI 
vergeblich verusucht, mit den ihm zur Ver
fügung stehenden völkerrechtlichen 
Zwangsmaßnahmen das unbotmäßige 
Smith-Regime zu beseitigen und die Herr
schaft der afrikanischen Bevölkerungsmehr
heit zu erzwingen. In einer Serie von fast 
30 Resolutionen verhängte er bindende 
wirtschaftliche und politische Sanktionen 
gegen die abtrünnige Kolonie, die alle 
Bereiche Südrhodesiens — vom ölembargo 
bis zum Ausschluß von den Münchner 
Olympischen Spielen 1972 — betrafen. 
Besonders kritisch für das Regime war das 
(auch für Nichtmitgliedstaaten der Welt
organisation gültige) Verbot, Tabak und 
Chrom aus Südrhodesien einzuführen, de
ren Export die hauptsächliche Einnahme
quelle darstellte, sowie die zunächst unge
wisse Versorgung mit ö l . 
Bald sollte sich jedoch herausstellen, daß 
Südrhodesien durch Diversifizierung seiner 
Tabak-Monokultur, durch Aufbau eigener 
Industriezweige sowie insbesondere durch 
offenen oder verschleierten Sanktionsbruch 
(d. h. Fälschung der Angaben über Her-
kunfts- oder Bestimmungsort von südrho-
desischen Aus- oder Einfuhren) die UN-
Sanktionen unbeschadet überleben konnte 
und nicht zur Aufgabe seiner intransingen-
ten Haltung (weiße Vorherrschaft und ras
sische Diskriminierung) zu bewegen war. 
Die bedeutendsten Sanktionsverletzungen 
waren 

— die offene politische und wirtschaftliche 
Unterstützung seitens Portugals und 
Südafrikas, 

— die durch Gesetz erlaubte Einfuhr süd-
rhodesischer Chrom- und Eisenerze in 
die Vereinigten Staaten (VN 5/1972 
S. 167), 

— der geplante Bau eines großen Stahl
werkes mit Beteiligung deutscher, öster
reichischer und schweizer Firmen (VN 6/ 
1974 S.183) und 

— eine großangelegte Operation der trans
nationalen ölkonzerne BP, Caltex, Mo
bil, Shell und Total zur Versorgung des 
Landes mit ölprodukten durch ihre süd
afrikanischen Tochtergesellschaften. 

Aufsehen erregten auch der Verkauf dreier 
deutscher Verkehrsflugzeuge an die >Air 

Rhodesia< (VN 3/1973 S.95) und rhodesi-
sche Fleischlieferungen an Gabun. 
Im Zusammenhang mit Staaten, die den 
UN-Sanktionen zuwiderhandelten, ist auch 
die Bundesrepublik Deutschland, häufig in 
Gesellschaft westeuropäischer Länder, 
mehrfach von UN-Ausschüssen kritisiert 
worden. Dieser Kritik hatte die Bundesre
gierung stets (auch vor dem deutschen UN-
Beitritt) entgegengehalten, sie befolge die 
Sanktionen, könne aber nicht langfristige 
Lieferverträge, die vor der UDI abgeschlos
sen worden seien, außer Kraft setzen; die 
südrhodesischen Lieferungen in die Bun
desrepublik seien seit 1965 kontinuierlich 
verringert worden und die Einhaltung der 
Sanktionen werde durch einen intermini
steriellen Ausschuß überwacht (VN 6/1974 
S.183). 
Gegen das Nachbarland Sambia, dessen 
Wirtschaft mit der seinen durch die gemein
same koloniale Vergangenheit eng ver
flochten war, verhängte Salisbury selbst 
Anfang 1973 Sanktionen, um die sambische 
Regierung zur Beendigung ihrer Unterstüt
zung für die Befreiungsbewegungen zu 
zwingen; allerdings erreichte Smith durch 
diese Maßnahme nur, daß Sambia nun 
durch massive Hilfeleistungen des UN-Sy
stems in die Lage versetzt wurde, seiner
seits die Wirtschaftssanktionen gegen die 
Siedlerkolonie anzuwenden (VN 2/1973 
S.58f.). 
Während die Mitglieder des Sicherheitsrats 
bei der wiederholten Verschärfung der 
Sanktionen übereinstimmten, konnten sie 
über die politischen Pflichten Großbritan
niens als der De-jure-Verwaltungsmacht 
keine Einigung erzielen. So brachte Lon
don (bisweilen mit amerikanischer Unter
stützung) stets afrikanische Resolutionsan
träge durch sein Veto zu Fall, die es zum 
Einsatz militärischer Maßnahmen gegen 
oder zur Einberufung einer Verfassungge
benden Versammlung für Südrhodesien auf
forderten; hierbei argumentierten die Bri
ten, ein militärisches Eingreifen in der Ko
lonie würde nur ein Blutbad auslösen und 
zur Einberufung einer Verfassunggeben
den Versammlung in dem Gebiet habe es 
keine Durchsetzungsmöglichkeiten. 
II. Als sich nach 14 Jahren weitgehend 
erfolgloser UN-Sanktionen eine Lösung des 
Verfassungskonflikts außerhalb der Weltor
ganisation abzeichnete, beriet der Sicher
heitsrat auf britischen Antrag (UN-Doc. S/ 
13698 v. 21.12.1979) zum letzten Mal über 
die Südrhodesien-Sanktionen. Anlaß war 
die britische Mitteilung an den Rat, durch 
die Londoner Regierungsverordnung über 
die südrhodesische Verfassung« sei der Zu
stand der Rebellion in dem Gebiet been
det; hierdurch sei der Grund für die Sank
tionen gegen Südrhodesien (d. h. die nach 
Artikel 39 der UN-Charta festgestellte Be
drohung des Weltfriedens) entfallen, so daß 
Großbritannien die Sanktionen aufgehoben 
habe (S/13688). Gegen diese einseitige Auf
hebung hatten die afrikanischen UNO-Mit-
glieder (S/13693) und die Sowjetunion (S/ 
13702) scharf protestiert und auch die Ge
neralversammlung hatte am 18. Dezember 
in ihrer wohl letzten Resolution zur Rhode
sien-Frage (A/Res/34/192) dagegen Stel
lung bezogen. 

In der Debatte des Rats begrüßten alle 
Sprecher die Londoner Übereinkunft als hi

storischen Augenblick und den ersten Schritt 
Südrhodesiens auf dem Weg zur legalen 
Unabhängigkeit; die südrhodesische Bevöl
kerung könne nun ihre Führer in freien und 
gleichen Wahlen bestimmen. Übereinstim
mend würdigten sie die wirtschaftlichen Op
fer derjenigen Staaten (insbesondere der 
Nachbarstaaten Botswana, Mosambik und 
Sambia), von denen die Sanktionen ange
wandt worden waren. Die afrikanischen 
Ratsmitglieder bemängelten zwar, daß Groß
britannien und einige westliche UN-Mit
glieder die Südrhodesien-Sanktionen über
eilt aufgehoben hätten, da nur der Sicher
heitsrat sie außer Kraft setzen könne; mit 
Staaten, die Sanktionsbrüche von Staats
angehörigen oder Firmen in ihrem Staats
gebiet geduldet hatten, gingen sie heftig 
ins Gericht. Generell befürworteten sie in
des die Aufhebung der Sanktionen durch 
den Rat, weil die Londoner Übereinkunft 
ihren drei Hauptforderungen (britische Ver
antwortung für Südrhodesien, Rechtmäßig
keit des Befreiungskampfes, Beendigung 
der Friedensbedrohung) entsprach. Ange
sichts der Stationierung südafrikanischer 
Streitkräfte in der Kolonie warnten sie 
schließlich vor der Gefahr einer südafrika
nischen Intervention nach einem eventuel
len Wahlsieg der Patriotischen Front«. Au
ßerdem sei die nun zu erwartende Unab
hängigkeit für Simbabwe nur ein Schritt zur 
Beseitigung des Restkolonialismus im Süd
lichen Afrika; in Namibia und Südafrika 
müsse der Kampf für die Mehrheitsherr
schaft fortgesetzt werden. 
Weder die westlichen Ratsmitglieder, die 
London zum erfolgreichen Abschluß der 
Verhandlungen beglückwünschten, noch die 
lateinamerikanischen hatten Vorbehalte ge
gen die Außerkraftsetzung der Sanktionen. 
Lediglich nach Auffassung der Sowjetunion 
und der Tschechoslowakei sollten sie erst 
aufgehoben werden, wenn alle Vorausset
zungen für eine tatsächliche Mehrheitsherr
schaft im Lande erfüllt seien; da sie sich 
jedoch nicht gegen die von den Afrikanern 
artikulierten Wünsche stemmen wollten, ent
hielten sie sich der Stimme, als der Rat 
über die Aufhebung der Sanktionen ab
stimmte. So wurden die politischen und 
wirtschaftlichen Südrhodesien-Sanktionen 
der UNO am 21. Dezember 1979 beendet 
und der zur Überwachung der Sanktionen 
eingesetzte Ausschuß aufgelöst (S/Res/460 
(1979), Text s. S.103 dieser Ausgabe) — 
am gleichen Tag, an dem in London die 
>Lancaster House«-Übereinkunft über Waf
fenstillstand, freie Wahlen und Übergang 
zur Unabhängigkeit zwischen Großbritan
nien und den südrhodesischen Bürger
kriegsparteien unterzeichnet worden war. 
III. Die allgemeine Befriedigung über das 
Londoner Abkommen war indessen nur von 
kurzer Dauer. Die afrikanischen und block
freien Staaten, irritiert über die Anwesen
heit südafrikanischer Truppen in dem Ge
biet und über die Aktivitäten des südrhode
sischen Militärs, warfen in einer weiteren 
Debatte des Rates Ende Januar/Anfang Fe
bruar 1980 dem mittlerweile unter dem Ab
kommen (in Wiederaufnahme der Verpflich
tungen Großbritanniens als Kolonialmacht) 
nach Salisbury entsandten britischen Gou
verneur vor, er habe südafrikanische Trup
pen in der Kolonie behalten und Einheiten 
des alten Regimes gegen die Patriotische 

94 Vereinte Nationen 3/80 



Front« ausschwärmen lassen; dies verletze 
das Abkommen, das ausdrücklich den Ab
zug aller südafrikanischen Truppen festge
legt und die südrhodesischen Einheiten auf 
ihre jeweiligen Standorte beschränkt habe 
(an diesem Punkt wäre die Lancaster Hou-
se<-Konferenz beinahe gescheitert). Be
sorgt äußerten sie sich auch über die vom 
Gouverneur Lord Soames verfügte Verlän
gerung des unter dem Smith-Regime ver
hängten Ausnahmezustands und des Kriegs
rechts. 
London, das seinerseits den übrigen Ver
tragsparteien Verletzungen des Abkommens 
vorwarf, rechtfertigte die südafrikanische 
Militärpräsenz mit der Schutzbedürftigkeit 
der südafrikanisch-südrhodesischen Grenz
station (und Eisenbahnverbindung) Beit 
Bridge; die einzige hierzu in der Kolonie 
stationierte Einheit sei zudem während der 
Rats-Debatte abgezogen worden. Die süd
rhodesischen Streitkräfte würden zur Über
wachung des Waffenstillstands gemäß der 
Lancaster House<-Übereinkunft eingesetzt. 
Der Ausnahmezustand sowie das auf einige 
unabdingbare Bestimmungen beschränkte 
Kriegsrecht seien noch erforderlich, um 
trotz der als Folge des langen Bürger
kriegs von Gesetzlosigkeit und Gewalt be
stimmten Lage eine ordnungsgemäße Rück
führung der Bürgerkriegsarmeen und Durch
führung der Wahlen zu ermöglichen. Aller
dings verzichtete Großbritannien auf Aus
übung seines Veto-Rechts und nahm an der 
Abstimmung über einen Antrag nicht teil, 
der die Vorwürfe gegen London scharf 
formulierte und am 2. Februar mit 14 Ja-
Stimmen angenommen wurde (S/Res/463 
(1980), Text s. S.103f. dieser Ausgabe). 
Auch später hatten die afrikanischen Staa
ten noch Anlaß, über die klare Bevorzu
gung der »Muzorewa-Clique« durch den 
britischen Gouverneur Klage zu führen 
(z.B. A/35/104—S/13803 v. 16.2.1980). Nach 
der unmittelbaren wie nach der älteren 
Vorgeschichte der Unabhängigkeit vom 18. 
April 1980 also um so bemerkenswerter, mit 
welcher Besonnenheit und Zurückhaltung 
dann die Befreiungsbewegung ihren Sieg 
an den von Commonwealth-Beobachtern 
überwachten Wahlurnen quittierte. OB 

Wirtschaft und Entwicklung 
UN-Konferenz über neue und erneuerbare Ener
giequellen: Beginn der Vorbereitungen (19) 
Im August 1981 wird in Nairobi eine Kon
ferenz der Vereinten Nationen über neue 
und erneuerbare Energiequellen stattfin
den. Während Zeit und Ort erst Ende 1979 
festgelegt worden sind (UN-Doc.A/Res/ 
34/190 vom 18. Dezember 1979), war die 
Entscheidung über die Einberufung der 
Konferenz bereits auf der 33. Jahrestagung 
der Generalversammlung gefallen. Grund
legend ist insoweit die Resolution 33/148 
vom 20. Dezember 1978. Danach soll die 
Konferenz das Ziel haben, »Maßnahmen 
für gemeinsame Aktionen zur Förderung 
der Entwicklung und Nutzung neuer und 
erneuerbarer Energiequellen auszuarbei
ten, um einen Beitrag zur Deckung des 
künftigen Gesamtenergiebedarfs, insbe
sondere der Entwicklungsländer, zu lei
sten, vor allem im Zusammenhang mit den 
Bemühungen zur Beschleunigung der Ent
wicklung der Entwicklungsländer«. Die 
Konferenz soll sich nur mit folgenden vier

zehn Energiequellen auseinandersetzen: 
Sonnen- und Windenergie, geothermische 
Energie, Gezeiten- und Wellenenergie, Nut
zung des Meerestemperaturgefälles, Bio
massenumwandlung, Brennholz, Holzkohle, 
Torf, Energie von Zugtieren, Ölschiefer, 
Teersande und Wasserkraft. Untersu
chungsgegenstand sollen vor allem sein: 
Stand der Technologie; Nutzungsmöglich
keiten; Wirtschaftlichkeit der Nutzung; Maß
nahmen zur Förderung der relevanten 
Technologien; Technologietransfer; Förde
rung des Informationsflusses; Finanzie
rungsfragen. 
Acht Fachgruppen von Sachverständigen 
sind mit der Aufgabe eingesetzt worden, 
Studien zu den genannten Energiequellen 
auszuarbeiten, ausgenommen Torf und 
Energie von Zugtieren. Zum Vorbereitungs
ausschuß hat die Generalversammlung 
durch Resolution 34/190 den ECOSOC-
Ausschuß für natürliche Ressourcen be
stimmt, der in dieser Ad-hoc-Eigenschaft 
allen Staaten zur Teilnahme offensteht. 
Seine erste Tagung hat vom 4. bis zum 
8. Februar 1980 in New York stattgefunden. 
Dem Ausschuß obliegt es u. a., eine vor
läufige Tagesordnung für die Konferenz 
aufzustellen. Damit wird er sich auf seiner 
zweiten Tagung im Sommer 1980 befas
sen. NJP 

>Globalverhandlungen<: zusätzlicher Beratungsge
genstand der 11. Sondergeneralversammlung und 
neues Element der UN-Begriffswelt (20) 

Die Elfte Sondertagung der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen soll 
auch zum Ausgangspunkt für globale Ver
handlungen über Weltwirtschaftsfragen wer
den. Ursprünglich sollte sie zu dem Zweck 
zusammentreten, »die bei der Errichtung 
der neuen internationalen Wirtschaftsord
nung in den verschiedenen Foren des Sy
stems der Vereinten Nationen erzielten 
Fortschritte zu bewerten und auf der 
Grundlage dieser Bewertung geeignete 
Maßnahmen zur Förderung der Entwick
lung der Entwicklungsländer und der in
ternationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zu ergreifen, einschließlich der Ver
abschiedung der neuen internationalen 
Entwicklungsstrategie für die achtziger 
Jahre« (UN-Doc.A/Res/32/174 v. 19.12. 
1977). Auf ihrer 34. Jahrestagung erwei
terte die Generalversammlung diese Auf
gabenstellung. Sie griff einen Vorschlag 
der 6. Konferenz der Staats- und Regie
rungschefs der blockfreien Staaten (An
fang September 1979 in Havanna) auf und 
beschloß, auf ihrer 11. Sondertagung vom 
25. August bis zum 5. September 1980 »eine 
Serie globaler und fortlaufender Verhand
lungen über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit im Dienste der Entwick
lung einzuleiten«; die Verhandlungen soll
ten aktionsorientiert sein und über die 
verschiedenen Themen gleichzeitig geführt 
werden, so daß diese auf zusammenhän
gende und einheitliche Weise angegan
gen würden (A/Res/34/138 v. 14.12.1979). 
Es sollten namentlich erörtert werden: 
Rohstoffe, Energie, Handel, Entwicklung 
sowie Währungs- und Finanzfragen. Der 
seit 1977 bestehende Plenarausschuß für 
Wirtschaftsfragen (vgl. VN 6/1978 S.216) 
wurde zum Vorbereitungsausschuß be
stimmt. 

Es gilt mittlerweile als wahrscheinlich, daß 

die erste Runde der neuen >Global-
verhandlungen< bereits auf der 11. Son
dergeneralversammlung selber stattfinden 
wird. Über das weitere Vorgehen besteht 
jedoch noch keine Klarheit. Der Vorberei
tungsausschuß hatte von der Generalver
sammlung durch Resolution 34/138 spe
ziell den Auftrag erhalten, ihr auf der 11. 
Sondertagung Empfehlungen zu den Ver
fahrensmodalitäten, dem Zeitplan und der 
Tagesordnung zu unterbreiten. Auf seinen 
beiden ersten Tagungen des Jahres 1980 
(31. März—11. April und 5.—16. Mai, jeweils 
in New York) sind die Auffassungen dazu 
jedoch weit auseinandergegangen. Die 
Entwicklungsländer setzten sich für eine 
umfassende Tagesordnung ein (die von 
einem US-Sprecher als »Kompendium« 
bzw. »Einkaufsliste« abgetan wurde) und 
schlugen zur Prozedur vor, für die Zeit 
vom 5. Januar bis zum 11. September 1981 
eine UN-Konferenz nach New York ein
zuberufen, bei der die Beratungen zentra
lisiert — also unbeschadet sonstiger Erör
terungen in Gremien des UN-Systems — 
geführt würden. Demgegenüber hielten es 
wichtige Industrieländer für besser, die 
Verhandlungen thematisch zumindest an
fangs auf einige vorrangige Probleme zu 
konzentrieren und im übrigen prozedural 
zu dezentralisieren, d. h. in die mit den je
weiligen Fragen ohnehin befaßten speziel
len Institutionen zu verlagern. 
Im einzelnen: Die EG und die Schweiz 
plädierten in förmlichen Vorschlägen da
für, zunächst die Probleme der Ernährung, 
der Energieversorgung und der Zah
lungsbilanzen (d. h. vor allem der OPEC-
Überschüsse) aufzugreifen. Die USA woll
ten hier ausdrücklich auch den Handels
protektionismus einbezogen sehen. Die
sem — von der Schweiz so bezeichneten 
— »horizontal problem-based approach« 
setzte Indien als Sprecher der Gruppe der 
77 einen »sectoral approach« entgegen. 
Der indische Vorschlag für die Tagesord
nung der Globalverhandlungen deckte die 
in der Resolution 34/138 angesprochenen 
Beratungsgegenstände vollständig ab: Er 
machte die Verkürzung des Themenkom
plexes >Rohstoffe< nicht mit, sondern ver
wies explizit auf das Integrierte Rohstoff
programm; unter der Überschrift >Handel< 
wurde auch an strukturelle Anpassungs
maßnahmen sowie an die Erhaltung der 
Kaufkraft von Entwicklungsländern erin
nert; zum Thema >Entwicklung< wurde auf 
Entwicklungsfinanzierung, Technologie
transfer und die besonderen Probleme der 
am wenigsten entwickelten Länder verwie
sen; und unter dem Thema >Währungs-
und Finanzfragen< sollte auch über die 
Anpassung des Weltwährungssystems an 
die Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
und insbesondere den Ausgleich von de
ren inflationsbedingten Verlusten verhan
delt werden. 

Zum Verfahren: Die USA setzten sich am 
nachdrücklichsten für das Konzept der 
Nutzbarmachung bestehender Gremien ein. 
Sie waren dafür, den Plenarausschuß für 
Wirtschaftsfragen zum zentralen Lenkungs
organ zu bestimmen. Ihm sollte es oblie
gen, im Wege des Konsenses allgemeine 
Zielsetzungen zu formulieren, über deren 
Verwirklichung dann in geeigneten ande
ren Organen zu beraten sei. Die EG-Staa
ten rieten zur Schaffung eines neuen Aus-
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Schusses, der im Bedarfsfall Ad-hoc-Ar-
beitsgruppen einsetzen könne. Dem Haupt
gremium würde es offenstehen, zur Be
hebung von Schwierigkeiten in speziellen 
Verhandlungsrunden selber die Initiative 
zu ergreifen. Japan und Norwegen schließ
lich traten dafür ein, die Führungsrolle bei 
den Globalverhandlungen einer UN-Konfe
renz zuzuweisen. Beide waren jedoch eben
falls für die Integration bestehender Ver
handlungsrunden. Während aber Japan 
spezieil zuständigen Konferenzausschüs
sen insoweit nur eine Überwachungsfunk
tion zubilligen wollte, nahm Norwegen die 
Konferenz selber als Schauplatz der Er
gebnissuche gerade für grundlegende Pro
bleme in Aussicht. 
Die letzte Tagung des Plenarausschusses 
für Wirtschaftsfragen in dessen Eigenschaft 
als Vorbereitungsausschuß für die Global
verhandlungen soll vom 23. Juni bis zum 
3. Juli 1980 in New York stattfinden. Es 
erscheint fraglich, ob die Meinungsver
schiedenheiten auf diesem Treffen über
brückt werden können. Insbesondere die 
Vereinigten Staaten haben sich gegen die 
Aufnahme von Verhandlungen gewendet, 
die schon von ihrer Themenstellung her 
nur zu papierenen Deklamationen führen 
könnten. NJP 

Nahrungsmittelhllfe-Überelnkommen 1980: Inkraft
treten am 1. Juli (21) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S. 69 fort). 
In diesem Jahr ist zum dritten Mal ein In
ternationales Nahrungsmittelhilfeüber
einkommen (Food Aid Convention, FAC 
1980) ausgehandelt worden. Nachdem die 
UN-Getreidekonferenz in Genf im Früh
jahr 1979 erfolglos vertagt werden mußte, 
einigten sich die Geberländer im März 
1980 in London allein auf ein neues Über
einkommen, das am I.Jul i 1980 zunächst 
für ein Jahr in Kraft treten soll. Zweck 
des neuen Übereinkommens ist die Liefe
rung von Getreide als Nahrungsmittelhilfe 
für Entwicklungsländer. Das Getreide wird 
von den Mitgliedern des Übereinkommens 
in jährlichen Mindestbeträgen bereitge
stellt. 

Die FAC 1980, an der sich außer den bis
herigen Teilnehmern (Argentinien, Austra
lien, Europäische Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten, Finnland, Japan, Kanada, 
Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten) 
auch Norwegen und Österreich beteiligen 
wollen, enthält vor allem eine Erhöhung 
der Gesamtverpflichtungen von 4,2 auf 7,6 
Mill t Getreide jährlich. Die Erreichung 
des von der Welternährungskonferenz 1974 
für die Nahrungsmittelhilfe aufgestellten 
Ziels von 10 Mill t Getreide jährlich bleibt 
einer gemeinsamen Anstrengung der in
ternationalen Gemeinschaft vorbehalten. In 
diesem Zusammenhang richtet sich der 
Appell vor allem an die OPEC-Länder und 
die osteuropäischen Staaten, die als poten
tielle und neue Geber in zahlreichen Re
solutionen des Welternährungsrates und 
der FAO zur Beteiligung an der interna
tionalen Nahrungsmittelhilfe aufgefordert 
werden. 
II. Die höchste Lieferverpflichtung haben 
mit rd. 60 Prozent auch in der FAC 1980 
wieder die Vereinigten Staaten übernom
men. Ihr Beitrag beläuft sich auf 4,47 statt 
bisher 1,89 Mill t. Der Beitrag der EG und 

ihrer Mitgliedstaaten erhöht sich dagegen 
nur von 1,287 auf 1,65 Mill t. Wenn die 
interne Aufteilung in 56 vH gemeinschaft
liche und 44 vH nationale Aktionen sich 
nicht, ändert, erhöhen sich die Gemein
schaftsaktionen von 720 500 auf 924 000 t. 
Bei den nationalen Aktionen steigt der 
deutsche Anteil von 147 800 auf 189 500 t. 
Die Lieferungen der EG werden den Ge
meinschaftshaushalt 1981 voraussichtlich 
mit etwa 400 Mill DM belasten. Im Bun
deshaushalt werden für die nationalen Ak
tionen etwa 120 Mill DM anzusetzen sein. 
III. Im Gegensatz zu den vorangegange
nen Übereinkommen von 1967 und 1971 
ist die enge Verbindung zwischen Wei
zenhandel und Nahrungsmittelhilfe etwas 
gelockert worden. Das Nahrungsmittelhil
fe-Übereinkommen von 1967 war von den 
USA in der Endphase der >Kennedy-Run-
de< des GATT zur unabdingbaren Voraus
setzung für deren Abschluß gemacht 
worden. Seitdem bilden das Weizenhan
dels- und das Nahrungsmittelhilfe-Überein
kommen die wesentlichen Bestandteile der 
1979 um zwei Jahre verlängerten Interna
tionalen Weizen-Übereinkunft. Das Sekre
tariat des Internationalen Weizenrates in 
London führt auch die Geschäfte des Nah
rungsmittelhilfe-Ausschusses. Die FAC 1980 
ist diesmal jedoch nicht nur getrennt von 
dem Weizenhandels-Übereinkommen aus
gehandelt und bereits abgeschlossen wor
den, sie läßt erstmalig auch den Ankauf 
von Getreide in Entwicklungsländern zu, 
die weder Mitglied der FAC 1980 noch 
des verlängerten Weizenhandels-Überein-
kommens sind. 

Der erfolgreiche Abschluß der FAC 1980 
stellt im gegenwärtigen Nord-Süd-Dialog 
ein wesentliches positives Element dar. Er 
demonstriert die Eigenschaft der Mit
glieder, einen angemessenen Beitrag zur 
Erleichterung der Welternährungsprobieme 
zu leisten und dabei nicht nur die eige
nen, sondern auch die Ausfuhrmöglichkei
ten einiger Entwicklungsländer, so derReis-
und Hirseproduzenten, zu berücksichtigen. 
Die Versuche einiger Geber, anstelle von 
Getreide auch die Lieferung von Fisch
oder Milcherzeugnissen zuzulassen, wur
den von der Mehrheit der Mitglieder zu
rückgewiesen. Dabei konnte vor allem die 
EG auf ihre umfangreichen autonomen 
Programme bei Milcherzeugnissen hin
weisen. Mü 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Jedes Jahr ein Jahr des Kindes? — Nationale 
Erfahrungen mit einem Internationalen Jahr (22) 

(Vgl. auch VN 3/1979 S. 77—94.) 
Das Jahr 1979 hatten die Vereinten Natio
nen dem Kind gewidmet. Seine Probleme 
und Zukunftschancen sollten für 12 Mona
te im Mittelpunkt des öffentlichen Interes
ses stehen. Staatliche und freie Träger wa
ren aufgefordert, Programme zu entwik-
keln, um die Situation der Kinder langfri
stig und dauerhaft zu verbessern. 
Programme hat es in der Tat in großem 
Maße gegeben. Situationsanalysen be
nannten vorhandene Mißstände und tru
gen dazu bei, traditionelle Tabus beiseite 
zu schieben. So wurde erstmalig im ver
gangenen Jahr das tatsächliche Ausmaß 
von Kindesmißhandlungen untersucht und 
öffentlich diskutiert. Auch die Tatsache, 

daß die Bundesrepublik Deutschland den 
europäischen Rekord an Kinderverkehrsun
fällen hält, die durch noch so umfangrei
chere Erziehungsprogramme nicht zu re
duzieren sind, war Gegenstand von poli
tischen Diskussionen und Aufklärungskam
pagnen. 
Ebenso wie über die Definition der Defi
zite gab es in der Bundesrepublik einen 
fachlichen und politischen Konsens über 
die Ziele: 
— mehr Rechte und größerer Schutz von 

Kindern; 
— Verbesserung der Erziehung inner- und 

außerhalb der Familie; 
— Integration und Förderung sozial be

nachteiligter Kinder; 
— Vergrößerung des schulischen und 

außerschulischen Angebots zur kreati
ven Eigenaktivität von Kindern; 

— Verstärkung des Kampfes gegen Hun
ger und Elend der Kinder in der Drit
ten Welt. 

Kein Konsens war und ist dagegen zwi
schen politischen und gesellschaftlichen 
Gruppen über die Wege zu diesen Zielen 
zu erreichen. Aus diesem Grund war die 
mit 160 öffentlichen und freien Trägern be
setzte nationale Kommission für das Inter
nationale Jahr des Kindes bemüht, ein 
möglichst breites Spektrum an Forderun
gen und Aktionsmöglichkeiten in ein Pro
gramm zu integrieren, die insgesamt denn-
noch zu den gewünschten Zielen führen 
sollten. 
Ob die vorzugsweise auf der Ebene der 
Kommunen und Kreise stattgefundenen 
Aktionen und Maßnahmen im Internatio
nalen Jahr des Kindes tatsächlich einen 
nennenswerten Beitrag zu einer kinder
freundlichen Gesellschaft geleistet haben, 
läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur 
schwer abschätzen. Denn auf vielen Ge
bieten wurden zunächst Bedarfsanalysen 
erstellt, beispielsweise im Hinblick auf den 
Spielflächenbedarf; Ursachenerhebungen 
wurden durchgeführt, beispielsweise zur 
Erhellung der Ursachen von Verkehrsun
fällen, an denen Kinder beteiligt sind. Zahl
reiche Projekte konnten nicht in einem 
Jahr verwirklicht werden, so daß mit Si
cherheit eine Langzeitwirkung eines Teils 
der 1979 durchgeführten Aktionen und 
Maßnahmen erwartet werden kann. 
Unbeschadet der berechtigten Kritik, daß 
die meisten zum Jahr des Kindes veran
stalteten Programme in erster Linie punk
tuellen Charakter mit kurzfristiger optischer 
Wirkung hatten, die sich beispielsweise in 
unzähligen Kinderfesten, Mal-, Foto- und 
Bastelwettbewerben niederschlugen, dür
fen die quantitativ zwar geringeren, aber 
langfristig wirksamen Maßnahmen zugun
sten von Kindern nicht unterschätzt wer
den. Dafür einige Beispiele: 

Familienbildung wurde ausgebaut 
Die Träger der Eltern- und Familienbil
dung haben das Jahr des Kindes genutzt, 
um breitere Bevölkerungskreise anzuspre
chen. Die Information über Erziehungs
probleme, die Vermittlung der Fähigkeit zu 
partnerschaftlichem Verhalten und die Ein
beziehung von Eltern in die Kindergarten
arbeit und Schulmitwirkung standen dabei 
im Vordergrund. Nur als Modellversuch 
wurde die langjährige Forderung nach Ein
führung eines bezahlten Bildungsurlaubs 
für Familien erprobt; eine gesetzliche Re-
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gelung fehlt bislang. Besonderes Gewicht 
wurde 1979 auf den Ausbau von Erzie
hungsberatungsstellen gelegt. Finanzielle 
Hilfen und die Schaffung neuer Planstel
len trugen dazu bei, das Beratungsange
bot zu erweitern und auf diese Weise die 
Erziehungsbedingungen von Kindern in 
Problemfamilien zu verbessern. 

Wirtschaftliche Hilfen wurden verbessert 
Die Tatsache, daß in den letzten Jahren 
auch in der Bundesrepublik — wie in allen 
hochindustrialisierten Gesellschaften — 
immer weniger Kinder geboren werden, 
hat die Parteien, Parlamente und Medien 
1979 besonders stark beschäftigt. Keine 
Einigkeit bestand dabei in der Beurteilung 
der Ursachen für die sinkende Geburten
rate. Während die einen den reformierten 
§ 218 und die Emanzipationsbestrebungen 
der Frauen dafür verantwortlich machten, 
sahen andere die Ursache eher in der Kin
derfeindlichkeit der Gesellschaft. Konsens 
bestand jedoch darüber, daß die mit der 
Kindererziehung verbundenen Kosten der 
Familien mehr als bisher ausgeglichen wer
den sollten. So wurde das Kindergeld für 
Mehrkinderfamilien im letzten Jahr deut
lich verbessert. Außerdem können Kinder
betreuungskosten von der Steuer abgesetzt 
werden. Für alleinerziehende Mütter und 
Väter wurde eine Unterhaltsvorschuß
kasse geschaffen, wenn die Unterhaltszah
lungen des anderen Elternteils ausbleiben. 
In sechs Bundesländern werden darüber 
hinaus Zinszuschüsse für Familiendarlehen 
bzw. zinslose Darlehen und Tilgungszu
schüsse bei der Geburt von Kindern ge
währt. Die in vier Ländern neu eingerich
tete Stiftung >Familie in Not< soll Familien 
und Alleinerziehenden in wirtschaftlichen 
Notlagen helfen, wenn gesetzliche Hilfe 
nicht möglich ist. 

Kleinere Gruppen in Kindergärten 
Die sinkende Geburtenrate war es auch, 
die zahlreiche Kindergärten vor die Ge
fahr der Schließung stellte. Schon frühzei
tig hatte die nationale Kommission gefor
dert, den ortsnahen Kindergarten zu erhal
ten, statt dessen kleinere Kindergruppen 
zu bilden und die Kindergartenerziehung zu 
qualifizieren. Diese Forderung wurde in 
einer Reihe von Bundesländern aufgegrif
fen. Durch die Senkung des Elternbeitra
ges für den Kindergarten konnte erreicht 
werden, daß die Quote des Kindergarten
besuchs sozial benachteiligter Kinder er
heblich erhöht wurde. Diese Tendenz führte 
beispielsweise in Berlin dazu, daß plötzlich 
wieder lange Wartelisten entstanden und 
es nun notwendig wurde, neue Kindergar
tenplätze zu schaffen. 
Viele Träger von Kindergärten konzentrier
ten sich 1979 darauf, Erzieherinnen neue 
Hilfen für ihre Arbeit an die Hand zu ge
ben. So wurde die Fortbildung zugunsten 
einer Förderung kreativer Fähigkeiten von 
Kindern im Kindergarten vor allem vom 
Deutschen Caritasverband verstärkt. Ande
re Träger vermittelten didaktische Hilfen 
zu Integration behinderter Kinder und 
ausländischer Kinder in die Kindergärten. 
Nordrhein-Westfalen startete darüber hin
aus einen Modellversuch zur Ausbildung 
ausländischer Erzieherinnen, um besser als 
bisher auf die kulturellen Besonderheiten 
der Kindergartenerziehung ausländischer 
Kinder eingehen zu können. 

Heimerziehung soll vermieden werden 
Alternativen zur Heimerziehung, die in der 
Bundesrepublik seit Jahren in schlechtem 
Ruf steht, wurden 1979 vor allem durch die 
Werbung von Pflegefamilien angestrebt. 
Nachdem der von der Bundesregierung in 
Zusammenarbeit mit einigen Bundeslän
dern geförderte Modellversuch >Tagesmüt-
ter< ausgelaufen war, wurden 1979 neue 
Modelle zur Verbesserung der Familien
pflege und zur Qualifizierung von Pflege
eltern ins Leben gerufen. Außerdem unter
nahmen z.B. die norddeutschen Küsten
länder durch die Einrichtung einer gemein
samen zentralen Adoptionsvermittlungs
stelle vermehrte Anstrengungen, um die 
Zahl der Adoptionen zu steigern. 
Die dringend erforderliche Reform der 
Heimerziehung, die verbesserte materielle 
und personelle Ausstattung der Heime, die 
den Problemdruck der Zunahme verhal
tensgestörter Kinder kaum verkraften kön
nen, blieben dabei auf der Strecke. Für die 
Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
innerhalb der Heime rührte sich kaum eine 
Hand. 

Mehr Hilfen im Krankenhaus 
Die weitverbreitete Kritik an den Bedin
gungen der Geburt in Krankenhäusern, die 
die Mutter-Kind-Beziehung eher beeinträch
tigen als fördern, hat 1979 dazu geführt, 
daß in zahlreichen Krankenhäusern das 
seit langem geforderte >Rooming-in< 
durchgesetzt werden konnte. Erstmalig 
wurden auch Mutter-Kind-Stationen einge
richtet, um kranke Kinder nicht unnötig von 
ihren Müttern zu trennen. Außerdem konn
ten bisherige Vorbehalte gegen großzü
gigere Besuchszeiten in Krankenhäusern 
abgebaut werden. Durch gezielte Aktionen 
vor Ort wurden Krankenhausträger, Ärzte 
und Krankenschwestern davon überzeugt, 
daß die medizinischen, technischen und 
organisatorischen Hemmnisse nicht un-
überwindbar sind, um die seelischen Be
dingungen der Kinder im Krankenhaus zu 
verbessern und damit den Genesungspro
zeß zu fördern. 

Kinder haben ein Recht auf Spiel 
Das Recht der Kinder auf Spiel- und Ent
wicklungsmöglichkeiten in der näheren 
Wohnumgebung wurde im Jahr des Kin
des vorrangig in praktische Aktionen um
gesetzt. In fast allen Städten und Ge
meinden kam es zum Bau neuer Spiel
plätze, zur pädagogisch sinnvollen Umge
staltung vorhandener traditioneller Spiel
plätze und zur Erschließung neuer Spiel
möglichkeiten, sei es auf Schulhöfen, auf 
Hinterhöfen, in Fußgängerzonen oder auf 
Wohn- und Spielstraßen. In vielen Fällen 
wurden Kinder an der Planung und Gestal
tung solcher Spielflächen unmittelbar be
teiligt. Mit neuen Mitwirkungsgremien von 
Kindern auf kommunaler Ebene konnten 
Experimente in die Wege geleitet werden, 
die oft weit über die bestehende Rechts
lage hinausgingen. Und trotz mancher Be
denken gegen Kinderräte oder Kinderpar
lamente lassen die positiven Erfahrungen 
erwarten, daß auch künftig Kinder in den 
kommunalen Angelegenheiten, die ihre 
eigene Freizeitgestaltung betreffen, mitbe
teiligt werden können. 

Kulturarbeit mit Kindern gefördert 
Daß Kinder nicht nur Konsumenten kultu
reller Veranstaltungen sind, sondern selbst 

aktiv und eigenverantwortlich kulturelle 
Beiträge schaffen können, ist 1979 erstma
lig auf breiter Basis erkannt worden. In 
Hunderten von Städten und Gemeinden 
fanden Kinder-Kulturwochen statt, in denen 
Kinder selbst in Aktion traten, selbst mal
ten, bastelten, fotografierten, filmten, Stük-
ke schrieben oder Zeitungen herstellten. 
Diese Versuche auf kommunaler Ebene wa
ren so erfolgreich, daß eine Fortsetzung in 
zahlreichen Städten und Landkreisen auch 
in diesem Jahr finanziell und personell 
sichergestellt werden konnte. Als Hand
lungsalternative nicht zuletzt zu dem be
sorgniserregenden Fernsehkonsum schon 
kleiner Kinder war die Befähigung der Kin
der zu kreativem Umgang mit Medien be
trachtet worden. Die vor allem von Fami
lien- und Jugendverbänden vorgetragene 
Forderung, auch die Struktur des Fernseh
programms kindgerechter zu gestalten, bei
spielsweise Kindersendungen in den frü
hen und Werbesendungen in den späteren 
Abend zu verlegen, wurde dagegen eher 
zurückhaltend beantwortet. 

Bewegung entstand an der Basis 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß 
das Internationale Jahr des Kindes in erster 
Linie an der Basis, in den Stadtteilen und 
Wohnorten einiges in Bewegung gebracht 
hat, während die Veränderungsmöglichkei
ten auf staatlicher Ebene begrenzt waren. 
In der Bildung langfristig angelegter Pro
jekt- und Initiativgruppen, sei es zur Ver
hütung von Verkehrsunfällen, zur Schaf
fung besserer Spielmöglichkeiten von Kin
dern, zur Einrichtung von Hausaufgaben
hilfen für ausländische Kinder oder Ob
dachlosenkinder oder zur Mobilisierung 
von praktischer Hilfe für Kinder in der 
Dritten Welt liegt der eigentliche Wert die
ses UN-Jahres. Es ist durchaus gelungen, 
weite Kreise der Bevölkerung auf die Pro
bleme von Kindern in der Familie, in Schu
le und Freizeit aufmerksam zu machen und 
durch vielfältige Aktionen politischen Druck 
auszuüben. In zahlreichen Städten und Ge
meinden sind neue Organisationen und 
Gruppen entstanden, die weiterarbeiten 
werden: im Interesse einer Förderung ge
sellschaftlicher Bedingungen, die den Be
dürfnissen und Interessen von Kindern 
besser entsprechen als bisher, damit jedes 
Jahr ein >Jahr des Kindes< wird. U Rs 

Menschenrechtskommission: Verurteilung der Israe
lischen Besatzungspolitik — Chile — Südafrika — 
Forderung nach freien Wahlen In Kamputschea — 
Völkergemeinschaft soll neues Regime In Afgha
nistan nicht anerkennen (23) 
(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S.70f. fort.) 
Schwerpunkt der Beratungen der Men
schenrechtskommission waren auch in die
sem Jahr die Themenkomplexe Südafrika, 
Israel und Chile. Ihnen widmete dieses 
Nebenorgan (Zusammensetzung s. S.112 
dieser Ausgabe) des Wirtschafts- und So
zialrats der Vereinten Nationen auf seiner 
36. Tagung (4. Februar—14. März 1980) in 
Genf etwa 15 Verhandlungstage, während 
beispielsweise für die Diskussion der La
ge in Afghanistan nur ein Tag zur Verfü
gung stand. 
Menschenrechte in den von Israel besetz
ten arabischen Gebieten: Israel wurde vor
geworfen, das Genfer Übereinkommen 
über den Schutz der Zivilbevölkerung in 
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bewaffneten Konflikten von 1949 in schwer
wiegender Weise zu verletzen. Dies wurde 
als Kriegsverbrechen und als Affront ge
genüber der Menschheit bezeichnet. Des 
weiteren wurde Israel beschuldigt, zahlrei
che Rechtsverletzungen in den besetzten 
arabischen Gebieten begangen zu haben 
und noch zu begehen: Annexion besetz
ter Gebiete, Bau jüdischer Siedlungen in 
den arabischen Gebieten, Deportation, 
Ausweisungen und Umsiedlung arabischer 
Bevölkerung, Beschlagnahme arabischen 
Vermögens, Zerstörung arabischer Siedlun
gen, Massenverhaftungen und Mißhandlun
gen von Verhafteten, Plünderung archäolo
gischer und kultureller Stätten, Beschrän
kungen der Religionsfreiheit, Eingriffe in 
die Rechte der Familie, Eingriffe in das 
Schul- und Erziehungssystem, Unterdrük-
kung studentischer Meinungsbildung, un
zulässige Ausbeutung der natürlichen Res
sourcen der besetzten Gebiete, Bewaff
nung der jüdischen Siedler in diesen 
Gebieten. Die Menschenrechtskommission 
bekräftigte, daß alle Versuche Israels, den 
Status der besetzten Gebiete einschließ
lich Jerusalems zu ändern, als nichtig an
zusehen seien. Israel wird aufgefordert, die 
gerügten Menschenrechtsverletzungen ein
zustellen. 

Die Behauptung der Menschenrechtsver
letzung machten sich 28 Staaten zu eigen, 
drei stimmten gegen diesen Teil der R&-
solution (Kanada, Niederlande und Ver
einigte Staaten), während sich zehn Staa
ten (darunter auch die Bundesrepublik 
Deutschland) der Stimme enthielten. Den 
Vorwurf des Kriegsverbrechens unterstütz
ten 23 Staaten; dagegen stimmten Austra
lien, Dänemark, Deutschland (Bundesrepu
blik), Großbritannien, Kanada, Niederlan
de, Portugal und die Vereinigten Staaten, 
während sich acht Staaten der Stimme ent
hielten. 
Lage in Chile: Mit Resolution 21 (XXXVI) 
machte sich die Kommission die Ergeb
nisse des Sonderberichts über Chile (s. 
VN 2/1980 S. 66) zu eigen. Dort war fest
gestellt worden, daß sich die Menschen
rechtssituation in Chile erneut verschlech
tert habe. Chile wird dringend aufgefor
dert, das Notstandsrecht aufzuheben und 
das in der Rechtsordnung an sich vorge
sehene System des Individualrechtschutzes 
wiederherzustellen. Vor allem wird die 
chilenische Regierung aufgefordert, alle 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz 
vor Folter und unmenschlicher oder er
niedrigender Behandlung sicherzustellen. 
Diese Resolution wurde gegen die Stim
men von Argentinien, Uruguay und Bra
silien verabschiedet; weitere südamerika
nische Staaten enthielten sich der Stim
me. Außer Kuba stimmte kein Kommis
sionsmitglied aus dem lateinamerikani
schen Raum für die Verurteilung Chiles. 
Des weiteren beschäftigte sich die Men
schenrechtskommission mit dem Experten
bericht über die Verschollenen. Die Regie
rung Chiles wurde dringend aufgefordert, 
alles zu unternehmen, um das Schicksal 
dieser Personen aufzuklären. 
Lage im Südlichen Afrika: Insgesamt wur
den zu diesem Komplex sechs Resolutio
nen verabschiedet. Sie behandelten im ein
zelnen die Verletzung der Menschenrech
te in Südafrika, das >Lancaster Houseo 
Abkommen über Simbabwe, den Bericht 

über die wirtschaftliche, militärische, politi
sche und sonstige Unterstützung Südafri
kas sowie deren negativen Einfluß auf die 
Menschenrechtssituation, die Durchfüh
rung der Anti-Apartheid-Konvention sowie 
die Verwirklichung des Programms der De
kade gegen Rassismus und Rassendiskri
minierung. 
In der erstgenannten Resolution (9(XXXVI)) 
wendet sich die Menschenrechtskommis
sion (ohne Gegenstimme und ohne Enthal
tung) gegen die Apartheidpolitik der süd
afrikanischen Regierung. Gleichzeitig wird 
erneut betont, daß die Bantustans (Trans
kei, Bophuthatswana, Venda) nicht als un
abhängig anerkannt werden könnten und 
ihre Errichtung als Verletzung des Selbst
bestimmungsprinzips gelten müsse. In der 
gleichen Resolution wird eine Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe aufgefordert, Untersuchungen 
darüber anzustellen, welche Personen sich 
in Namibia des Verbrechens der Apartheid 
oder schwerer Menschenrechtsverletzun
gen schuldig gemacht hätten. 
Umstritten war dagegen die dritte der ge
nannten Resolutionen (11 (XXXVI)), die 
sich gegen jegliche Unterstützung Südafri
kas wendet. Es ist vorgesehen, weiterhin 
diejenigen Banken und Unternehmen (ge
schätzte Zahl: 2600), die Geschäftsverbin
dungen mit Südafrika unterhalten, zu erfas
sen und die erstellten Listen zu publizie
ren. Mit besonderer Sorge wurde in die
sem Zusammenhang die Kooperation zwi
schen Israel und Südafrika vermerkt, die 
letzteres in die Lage versetzt haben soll, 
eine Kernexplosion zu zünden. Israel hat 
jede diesbezügliche Zusammenarbeit mit 
Südafrika strikt geleugnet. 
Afghanistan: Die Menschenrechtskommis
sion nahm ebenfalls zur Lage in Afgha
nistan Stellung. Sie verurteilte die militäri
sche Aggression der Sowjetunion gegen 
das afghanische Volk und forderte deren 
unverzüglichen und bedingungslosen Rück
zug. Die Sowjetunion wurde angehalten, 
jede Form der Unterdrückung und Tyranni
sierung des afghanischen Volkes zu unter
lassen; alle Staaten wurden aufgefordert, 
das Afghanistan aufgezwungene Regime 
nicht zu unterstützen und den Flüchtlingen 
großzügig Hilfe zu gewähren. Die Staaten 
wurden des weiteren zur Solidarität mit 
dem afghanischen Volk und den Nachbar
staaten Afghanistans aufgerufen. 
Für diese Resolution (3(XXXVI)) stimmten 
27 Staaten, dagegen 8 (Äthiopien, Bjelo-
rußland, Bulgarien, Kuba, Mongolei, Polen, 
Sowjetunion, Syrien), der Stimme enthiel
ten sich Algerien, Burundi, Indien, Irak, 
Jugoslawien und Zypern. Interessant ist 
vor allem die Haltung Indiens. Es wies 
noch vor der Abstimmung darauf hin, daß 
es sich hier — anders als bei den von 
Israel besetzten arabischen Gebieten, Süd
afrika, Namibia und Simbabwe — nicht um 
eine Frage des Selbstbestimmungsrechts 
handele. Afghanistan, so hielt der Vertre
ter Indiens fest, sei schon seit längerer Zeit 
unabhängiges Mitglied der Staatengemein
schaft. Diese Argumentation verkürzt das 
Selbstbestimmungsrecht offenbar auf die 
Entkolonisierung. 

West-Sahara: In einer wenig umstrittenen 
Resolution (Gegenstimme nur von Senegal) 
schloß sich die Menschenrechtskommis
sion bezüglich der West-Sahara den Emp
fehlungen der Organisation der Afrikani

schen Einheit und der UN-Generalver
sammlung an, die beide betont haben, daß 
dieses Problem nur in Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts gelöst werden 
könne (vgl. VN 2/1980 S.61f.). 
Kamputschea: Die Menschenrechtskommis
sion entschied, die schwerwiegenden Men
schenrechtsverletzungen in dem südost
asiatischen Staat zu verurteilen. Sie rief 
alle fremden Truppen dazu auf, das Land 
unverzüglich zu verlassen und verurteilte 
Invasion sowie Besetzung durch fremde 
Mächte. Die Streitparteien wurden aufge
fordert, die Angriffe auf die Zivilbevölke
rung einzustellen und die Sicherheit der 
Flüchtlinge sowie der medizinischen Ver
sorgung zu gewährleisten. Gefordert wur
de weiterhin eine Sicherung der Lebens
mittelversorgung sowie der Schutz aller 
Kombattanten, die sich ergeben haben 
oder in Gefangenschaft geraten sind. Es 
wird empfohlen, dem Volk Kamputscheas 
in freien Wahlen die Möglichkeit zu geben, 
über sein weiteres Schicksal zu entschei
den. Diese Resolution der Menschenrechts
kommission (29(XXXVI)) erging mit 20 Stim
men gegen Äthiopien, Bjelorußland, Bulga
rien, Indien, Kuba, Mongolei, Polen, So
wjetunion und Syrien. Sechs Staaten ent
hielten sich der Stimme. 
Guatemala: Mit Guatemala stand ein wei
terer lateinamerikanischer Staat im Feuer 
der Kritik der Kommission. Diese brachte 
ihre Besorgnis über die Situation der Men
schenrechte in Guatemala zum Ausdruck. 
Positiv vermerkt wurde, daß sich die Re
gierung von Guatemala dazu entschlossen 
hatte, die Interamerikanische Menschen
rechtskommission einzuladen. Gegen die 
Resolution stimmten lediglich Argentinien 
und Urugay, die bereits auch eine Verurtei
lung Chiles vermeiden wollten. Es handelt 
sich hierbei ganz offensichtlich um einen 
Akt lateinamerikanischer Solidarität. 
Äquatorial-Guinea: Die Menschenrechts
kommission entschied, auf Bitten der nach 
dem Sturz von Präsident Macias Nguema 
an die Macht gekommenen Regierung den 
UN-Generalsekretär zu ersuchen, einen Ex
perten in dieses Land zu entsenden, um 
der Regierung bei der Wiederherstellung 
der Menschenrechte Hilfe zu leisten. 
Massenflucht: Die Kommission beschäftig
te sich in ihrer Resolution 30(XXXVI) mit 
der bestürzenden Erscheinung der Mas
senflucht. Alle Staaten wurden aufgerufen, 
die entsprechenden Hilfsorganisationen — 
insbesondere den Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen (UNHCR) — bei 
ihren Aktionen zu unterstützen. Herkunfts
und Aufnahmestaaten wurden zur Koope
ration angehalten. 

Selbstbestimmungsrecht: Unter diesem 
Stichwort betonte die Kommission erneut 
das unveräußerliche Recht der Völker un
ter Kolonial- und Fremdherrschaft auf 
Selbstbestimmung. Sie verurteilt auf das 
schärfste, daß Söldner gegen Befreiungs
bewegungen eingesetzt werden und be
zeichnete diese als Kriminelle. Sie fordert 
die unverzügliche Freilassung aller Perso
nen, die wegen ihres Kampfes zur Ver
wirklichung des Selbstbestimmungsrechts 
inhaftiert wurden. 
Verschollene: Die Menschenrechtskommis
sion entschied, für ein Jahr eine Experten
gruppe einzusetzen, die sich mit dem 
Schicksal vermißter Personen beschäftigen 
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wird. Sie soll von den Regierungen und an
deren Quellen Auskünfte über das unfrei
willige Verschwinden von Personen ein
ziehen und darüber der Kommission be
richten. 
Folterkonvention: Die Kommission be
schloß, die Arbeiten an der Konvention ge
gen Folter zu beschleunigen. Die Arbeiten 
sollen bis zum nächsten Zusammentreten 
der Kommission von einer besonderen Ar
beitsgruppe vorangetrieben werden. 
Weitere Aktivitäten: Im Rahmen der Kom
mission wurde eine Erklärung über die in
nerstaatliche Behandlung von Fremden 
vorbereitet. Diese soll vom Wirtschafts
und Sozialrat der Generalversammlung zu
geleitet und von dieser verabschiedet wer
den. Noch nicht zu einem Abschluß gelangt 
sind die Arbeiten an einer Erklärung über 
die Beseitigung aller Formen von Intole
ranz und von Diskriminierung aufgrund der 
Religion oder des Glaubens. Unvollendet 
sind desgleichen die Arbeiten an einer 
Konvention über die Rechte des Kindes so
wie an einer Erklärung über die Rechte von 
Minderheiten. Wo 

Anti-Apartheid-Konvention: Unterstützung von Be
freiungsbewegungen als Mittel des Kampfes gegen 
die Apartheld — Erneut Errichtung eines Inter
nationalen Strafgerichts gefordert (24) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S. 71f. fort.) 

I. Wenig Neues wurde auf der dritten Ta
gung der Dreiergruppe vom 28. Januar bis 
zum I.Februar 1980 in Genf erörtert. Die
ses Gremium setzt sich derzeit aus je einem 
Vertreter Bulgariens, Kubas und des Sene
gal zusammen. 
Entsprechend seiner in Art. IX des am 
18. Juli 1976 in Kraft getretenen Internatio
nalen Übereinkommens über die Bekämp
fung und Ahndung des Verbrechens der 
Apartheid (Text s. VN 2/1975 S.57f.)fest-
gelegten Aufgabe prüfte es die ihm gemäß 
Art. VII dieses Übereinkommens periodisch 
zu erstattenden Berichte der Mitgliedstaa
ten, die von der Deutschen Demokrati
schen Republik, Indien, Irak, Syrien, Un
garn und den Vereinigten Arabischen Emi
raten vorgelegt wurden (E/CN.4/1353/Add. 
1—6). Außerdem sind nur noch die Berich
te Jugoslawiens und Kubas eingegangen, 
die aber erst 1981 behandelt werden. Die 
Tatsache, daß sich die Zahl der Vertrags
staaten inzwischen auf 54 erhöht hatte, 
was gegenüber dem Vorjahr lediglich ei
nen Zuwachs von fünf Staaten bedeutet, 
und daß einige der auf dieser Tagung ge
prüften Berichte bereits Zweitberichte wa
ren, beweist, daß die Berichtsmoral der 
Staaten trotz ständiger Ermahnungen nicht 
verbessert werden konnte. Auch die auf 
der zweiten Tagung von der Dreiergruppe 
erarbeiteten allgemeinen Richtlinien und 
Empfehlungen zur Anfertigung der Staa
tenberichte waren nicht von allen Staa
ten (Irak, Vereinigte Arabische Emirate) be
achtet worden, so daß sich die Gruppe ge
nötigt sah, in ihrem Bericht an die Men
schenrechtskommission erneut auf die Not
wendigkeit konkreter Angaben zur Erfül
lung des Art. IV hinzuweisen, der sich auf 
die gesetzgeberischen, gerichtlichen und 
sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Vorschriften des Übereinkommens be
zieht. 

Zur Prüfung der Staatenberichte wurden 

die Vertreter der betroffenen Staaten zur 
Anhörung beigeladen, ein Verfahren, das 
man aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
auch in Zukunft anwenden wird. 
II. Eines der Hauptthemen bei der Diskus
sion der Berichte war die Unterstützung, 
die einige Staaten Befreiungsbewegungen 
vor allem in Südafrika gewähren. Die 
Dreiergruppe betrachtet derartige Aktivitä
ten als wichtigen Bestandteil des Kampfes 
gegen die Apartheid, die nach dem Über
einkommen als Verbrechen gegen die 
Menschheit gewertet wird. Der Vertreter 
des Irak erklärte, daß sein Land südafrika
nischen Befreiungsbewegungen moralische 
und materielle Hilfe leiste. Im DDR-Bericht 
wird die »Unterstützung der kolonial und 
rassistisch unterdrückten Völker« als »ver
fassungsrechtliches Prinzip der Außenpoli
tik der DDR« erwähnt. Neben politischer 
und diplomatischer Förderung des Kamp
fes im Südlichen Afrika wurde auf die hu
manitären Hilfsaktionen der DDR hingewie
sen. Als wichtiger Akt der Solidarität ge
genüber den Befreiungsbewegungen wird 
die Ausbildung von Kadern angesehen. 
Derzeit werden 750 afrikanische und ara
bische Studenten und Facharbeiter in der 
DDR ausgebildet, unter ihnen »viele« aus 
dem Südlichen Afrika. Im übrigen gehen 
alle berichterstattenden Länder davon 
aus, daß es in ihrem Land das Problem 
der Apartheid nicht gibt und die Vorschrif
ten des Übereinkommens erfüllt werden. 

III. Nach einer erneuten Anregung durch 
den Vertreter Syriens wurde von der Drei
ergruppe beschlossen, den UN-Generalse
kretär aufzufordern, die Möglichkeit der 
Einberufung einer diplomatischen Konfe
renz der Mitgliedstaaten zur Vorbereitung 
der Errichtung eines Internationalen Straf
gerichts, wie es in Art. V des Überein
kommens vorgesehen ist, zu prüfen. Dort 
könnten auch Maßnahmen zur Erfüllung 
der Vorschriften der Konvention erörtert 
werden. 
IV. Außerdem kündigte die Gruppe an, 
daß sie die von ihr gemäß Art. X der 
Konvention erstellte Liste von Einzelper
sonen, Organisationen, Institutionen und 
Regierungsvertretern, die des Verbrechens 
der Apartheid verdächtig sind, auf den 
neuesten Stand bringen wird. Anschlie
ßend soll diese Liste allen UNO-Mitglied-
staaten zugänglich gemacht werden. Ins
gesamt soll ihr möglichst große Publizität 
zukommen, was man auch im Hinblick 
auf die Staatenberichte für wünschenswert 
hält. 
V. Der Verlauf der diesjährigen Tagung 
legt die Vermutung nahe, daß das Über
einkommen auch beinahe vier Jahre nach 
seinem Inkrafttreten eher ein Schattenda
sein führt. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat es 
wegen rechtsstaatlicher Bedenken (u. a. 
ungenügende Bestimmtheit der Tatbe
standsmerkmale) nicht unterzeichnet. Lai 

MenschenrechtsausschuB: Berichte Senegals und 
Kanadas im Mittelpunkt des Interesses — Weiterer 
Individualbeschwerde gegen Uruguay stattgege
ben (25) 
(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1980 S.63ff. fort.) 
I. Im Mittelpunkt der 9. Tagung des Men
schenrechtsausschusses (Zusammenset
zung s. S.112 dieser Ausgabe) vom 17. März 

bis 3. April 1980 in Genf standen die Prü
fung des kanadischen und des senegalesi
schen Berichts (UN-Doc. CCPR/C/I/Add. 
43 vol. I, II und Add.2) sowie die nichtöf
fentlichen Sitzungen über einige der vor
liegenden Mitteilungen von Einzelperso
nen über mögliche Verletzungen des Pak
tes über bürgerliche und politische Rechte. 
In einem Fall wurde festgestellt, daß Uru
guay, gegen das auch die beiden ersten 
Entscheidungen des Ausschusses über In
dividualbeschwerden ergangen waren, er
neut Vorschriften des Paktes verletzt hat. 
In einem weiteren Verfahren gegen Uru
guay wurden die Beratungen eingestellt, 
weil dem Verlangen des Beschwerdefüh
rers inzwischen auf Anordnung der Regie
rung entsprochen worden war. 
II. Neben den Berichten des Senegal und 
Kanadas wurden die vom Irak und der 
Mongolei vorgelegten Berichte gemäß Art. 
40 des Paktes geprüft (UN-Doc. CCPR/C/ 
I/Add.45, 38). Die Zahl der seit Inkraft
treten des Paktes eingegangenen Berich
te beläuft sich derzeit auf vierzig. Ein nicht 
unerheblicher Teil der (seit dem Beitritt Ni
caraguas 62) Mitgliedstaaten befindet sich 
demnach mit der Erstattung der Erstberich
te mitunter schon seit mehreren Jahren im 
Verzug. Ebenso liegen zahlreiche Ergän
zungsberichte nicht vor; zu den fehlenden 
gehört seit Ende 1978 auch der der Bun
desrepublik Deutschland. Zum wiederhol
ten Mal wurden deshalb die säumigen 
Staaten zur Erfüllung ihrer Pflichten er
mahnt, wobei vor allem Iran und Chile auf
gefordert wurden, die 1979 vom Aus
schuß angeforderten Berichte zu erstatten. 
III. In seiner Eröffnungsrede unterrichtete 
der Direktor der Menschenrechtsabteilung 
Theodoor vanBoven die Ausschußmitglieder 
darüber, daß die Menschenrechtskommis
sion eine Resolution verabschiedet hat, in 
der die Staaten zu einer strikten Befolgung 
ihrer Pflichten aus dem Pakt aufgefordert 
werden. Gleichzeitig regte er an, in den 
Bericht des Ausschusses an die Menschen
rechtskommission auch Hinweise auf än-
derungs- oder ergänzungsbedürftige Vor
schriften des Paktes aufzunehmen. Wün
schenswert sei es außerdem, wenn der Be
richt erkennen lasse, wie der Ausschuß ei
nige Vorschriften des Paktes interpretie
re. Ein weiterer Vorschlag der Menschen
rechtskommission befaßte sich mit dem 
bei der Berichtsprüfung verwendeten Ma
terial. Die Beschränkung auf die in den 
Staatenberichten enthaltenen Informationen 
wurde als zu eng angesehen, so daß eine 
Einbeziehung aller auf die Erfüllung des 
Paktes bezogenen sonstigen Informationen 
angeregt wurde, um es dem Ausschuß auf 
diese Weise eher zu ermöglichen, die 
Übereinstimmung bzw. Diskrepanz zwi
schen Wirklichkeit und im nationalen Be
richt dargestellter Lage festzustellen. Die 
bisherigen Berichtsprüfungen hätten be
wiesen, daß kein Staat von sich behaup
ten könne, die Menschenrechte voll ver
wirklicht zu haben. Der Vorschlag des 
Ausschusses, seine Tagungen in Zukunft 
auch in Entwicklungsländern stattfinden zu 
lassen, werde, so van Boven, vom Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen auf 
seine Realisierungsmöglichkeiten hin ge
prüft. 

IV. Staatenberichte. Die vorgelegten Staa
tenberichte wurden von den Ausschußmit-
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gliedern wie üblich hinsichtlich der Umset
zung aller Vorschriften des Paktes unter
sucht. Dabei konzentrierten sich die Fra
gen an die Vertreter der betroffenen Staa
ten jeweils auf unterschiedliche Themen
kreise. 
Irak: Nähere Aufklärung wurde vor allem 
über die Rolle des Islam erbeten, der nach 
der provisorischen Verfassung Staatsreli
gion ist. Besorgt äußerte man sich über 
die Existenz von Revolutionsgerichten und 
die Stellung politischer Dissidenten. 
Mongolei: Ausführlicher befaßte sich der 
Ausschuß mit der Todesstrafe, die nach 
Auskunft des Vertreters der Mongolei der
zeit durchschnittlich in drei Fällen pro Jahr 
vollstreckt wird, wobei Frauen, Minder
jährige und Personen, die älter als 60 Jah
re sind, von dieser Strafe ausgenommen 
sind. Eine Abschaffung der Todesstrafe für 
Diebstahl und die Zerstörung von Eigen
tum ist vorgesehen. Das Eigentum fällt zum 
größten Teil in die Kategorie des soziali
stischen Eigentums, Privateigentum ist nur 
an Gütern des Grundbedarfs zulässig. 
Kanada: Der 700seitige Bericht gab Anlaß 
zu zahlreichen Fragen, die sich vor allem 
auf das Verhältnis der Vorschriften des 
Paktes zur kanadischen Gesetzgebung, die 
ethnischen Minderheiten (Indianer und Es
kimos) und das Verbot der Kriegspropa
ganda bezogen. Die Regierungsvertreter 
bemühten sich, die besonderen Probleme 
der Umsetzung der Vorschriften des Pak
tes in einem Bundesstaat darzulegen, 
dessen Gliedstaaten unterschiedliche 
Rechtsordnungen haben und in dem außer
dem der Grundsatz gilt, daß Parlament und 
gesetzgebende Körperschaften nicht für 
die Zukunft gebunden werden können. Die 
Vorschriften des Paktes finden deshalb in 
Kanada keine direkte Anwendung und kön
nen von den Gerichten lediglich in Zwei
felsfällen als Interpretationsmaßstab her
angezogen werden. Die Bundes- und Pro
vinzregierungen halten es jedoch für wün
schenswert, die innerstaatlichen Vorschrif
ten dem Pakt entsprechend abzuändern. 
Ungeachtet der Tatsache, daß der Pakt 
noch nicht in innerstaatliches Recht umge
setzt ist, befinden sich die entsprechenden 
Normen im wesentlichen bereits in Ober
einstimmung mit ihm. Zum Problemkreis 
>ethnische Minderheiten« wurde das 
>Gesetz über die Indianer« erörtert, das 
nach kanadischen Aussagen keine Diskri
minierung beinhaltet, sondern dem Schutz 
der Indianer dient. Obzwar der kanadische 
Bericht erklärte, daß es kein Gesetz gebe, 
das den Bürgern Kriegspropaganda ver
biete und diese daher aufgrund des Pak
tes nur der Regierung untersagt sei, suchte 
der Regierungsvertreter die Ausschußmit
glieder davon zu überzeugen, daß in der 
Praxis kein Anlaß zur Besorgnis bestünde. 
Senegal: Der Bericht des Senegal wurde 
mit besonderem Interesse aufgenommen, 
weil er zum ersten Mal Aufschluß über 
die Verwirklichung der Vorschriften des 
Paktes in einem schwarzafrikanischen 
Staat des Festlands gab (die anderen bis
lang behandelten Länder südlich der Saha
ra waren Mauritius und Madagaskar). Ins
gesamt enthielt der Bericht zu wenige In
formationen über die tatsächlichen Ver
hältnisse, ein Mangel, der durch die Befra
gung der Staatenvertreter größtenteils aus
geglichen werden konnte. Der Pakt ist mit 

Vorrang vor den nationalen Normen Be
standteil des senegalesischen Rechts. Man 
geht davon aus, daß er ein Ideal darstellt, 
das es zu erreichen gilt. Auf diesem Weg 
habe man schon ein beachtliches Stück 
zurückgelegt, wofür etwa die Arbeitsge
richtsbarkeit ein gutes Beispiel biete. An
laß zur Diskussion gab die Vorschrift der 
Verfassung, die die Existenz von vier Par
teien — je einer >konservativen«, l ibera
len«, sozialistischen« und marxistisch-
leninistischen« oder kommunistischen« — 
verbindlich vorschreibt. Diese Parteienland
schaft entspreche den derzeitigen Verhält
nissen. Die Regierung scheint davon aus
zugehen, daß auf diese Weise alle politi
schen Strömungen hinreichend vertreten 
seien. 
Bei der Prüfung aller Berichte zeigte sich, 
daß die derzeitige Form der Befragung 
nicht gewährleistet, daß die gestellten Fra
gen präzise beantwortet werden. In näch
ster Zeit will sich der Ausschuß deshalb 
um eine Verbesserung des Verfahrens be
mühen. 
V. Individualbeschwerden. In zwei der 
nichtöffentlich beratenen Individualbe
schwerden nach dem Fakultativprotokoll, 
dessen Mitgliederzahl inzwischen auf 23 
angewachsen ist, kam der Ausschuß zu 
einem endgültigen Ergebnis, das anschlie
ßend veröffentlicht wurde. 
Im ersten Fall brachte die Beschwerdefüh
rerin vor, daß das Ehepaar Lanza von 
staatlichen Organen Uruguays in einer ge
gen mehrere Vorschriften des Paktes ver
stoßenden Weise behandelt worden sei. 
Wiederum war die Mitteilung durch eine 
nahe Verwandte — hier die Nichte — er
folgt, was der Ausschuß im Anschluß an 
sein bisheriges Vorgehen für zulässig er
achtete. Die Betroffenen sind in diesem 
Fall außerdem nach der Entlassung aus 
der Haft und Übersiedlung nach Schweden 
der Beschwerde beigetreten. Wie auch in 
den ersten abgeschlossenen Verfahren hat 
sich Uruguay nur mit sehr großer Verspä
tung und nach Setzung einer Nachfrist zu 
den Vorwürfen geäußert. Die Antworten 
waren zwar zumindest fallbezogen, gingen 
jedoch auf die gerügten Verhaltensweisen 
selbst nicht ein. Eine derartige Zurückwei
sung der Vorwürfe ließ der Ausschuß auch 
dieses Mal nicht gelten. Konkrete Antwor
ten und Beweismaterial wie Kopien rele
vanter Gerichtsentscheidungen und Unter
suchungen hätten von Uruguay vorgelegt 
werden müssen. Da dies nicht erfolgt war, 
stellte der Ausschuß in seiner Entschei
dung abschließend fest, daß bei der Be
handlung beider Betroffener folgende Ver
letzungen des Paktes als gegeben anzu
sehen sind: Verstöße gegen Art.7 (Folter
verbot) und Art.10, 1 (Rechte der Gefan
genen), Art.9, 3 (Gebot der unverzüglichen 
Vorführung und Aburteilung in angemes
sener Zeit), Art.14, 1—3 (Fehlen eines ef
fektiven Rechtsbeistands und Mißachtung 
der Grundsätze eines fairen Verfahrens), 
Art.9, 1 (Habeas corpus, hier: Gebot der 
Haftentlassung unverzüglich nach Verbü
ßung der Strafe). Außerdem sah sich der 
Ausschuß aufgrund mangelhafter Informa
tion durch die uruguayische Regierung au
ßerstande, Verhaftung, Haft und Verurtei
lung der Betroffenen gemäß Art.19, 3 als 
gerechtfertigt anzusehen. Obwohl die Op
fer inzwischen die Freiheit wiedererlangt 

haben, wird Uruguay in der Entscheidung 
dazu verpflichtet, ihnen Rechtsmittel und 
Schadenersatz zuzugestehen und außer
dem derartige Handlungen für die Zukunft 
zu verhindern. 
Bei der zweiten abgeschlossenen Indivi
dualbeschwerde ging es um die Verweige
rung der Verlängerung des Reisepasses 
des uruguayischen Journalisten G. Waks
mann durch das zuständige Konsulat. Nach 
Meinung des Beschwerdeführers lag darin 
ein Verstoß gegen Art.12, 2 (Ausreisefrei
heit) und Art.19 (Meinungsfreiheit). Diese 
Mitteilung war 1979 für zulässig erachtet 
worden. Inzwischen hat die uruguayische 
Regierung nach der Unterrichtung durch 
den Ausschuß das Konsulat zur Paßertei
lung angewiesen, was dieses auch getan 
hat. Demnach ist der Beschwerdegegen
stand hinfällig geworden, so daß der Aus
schuß zu seiner Zufriedenheit die Bera
tungen über die Mitteilung einstellen konn
te. Lai 

Rechtsfragen 
Wiener Vertragsrechtskonvention: in Kraft seit dem 
27. Januar 1980 (26) 
Am 27. Januar 1980, dreißig Tage nach 
dem Beitritt Togos, des 35.Vertragsstaats, 
ist die Wiener Vertragsrechtskonvention in 
Kraft getreten. Derzeit haben insgesamt 36 
Staaten die erforderlichen Dokumente (Bei
tritts- bzw. Ratifikationsurkunden) hinter
legt; seit dem 30. April 1979 (vgl. VN 4/1979 
S. 147) sind außer Togo noch Honduras 
und zuletzt, am 3.Januar 1980, Rwanda 
dem Abkommen beigetreten. 
Die Konvention (UN-Doc.A/CONF. 39/27) 
wurde am 22. Mai 1969 auf der Konferenz 
über das Vertragsrecht in Wien mit 79 ge
gen eine Stimme bei 19 Enthaltungen an
genommen. Sie enthält Verfahrensregeln 
für den Abschluß, die Ergänzung, Abände
rung und Beendigung völkerrechtlicher 
Verträge sowie Bestimmungen über deren 
Gültigkeit und Auslegung. Umstritten sind 
die Vorschriften über das ius cogens im 
Vertragsrecht (Art.53, 71), die Frankreich 
dazu veranlaßt hatten, als einziger Staat 
gegen das Vertragswerk zu stimmen. Auch 
die Abstinenz der osteuropäischen Länder 
dürfte auf abweichenden Rechtsansichten 
in diesem Punkte beruhen. 
Die Konvention ist in weiten Bereichen 
eine Kodifikation bestehenden Völkerge
wohnheitsrechts. Dies schmälert nicht ihre 
Bedeutung als ein Rechtsinstrument, das für 
technische Fragen bei Vertragsverhandlun
gen, Abschluß und Anwendung völkerrecht
licher Verträge eindeutige Lösungen be
reitstellt. Ihr Anwendungsbereich be
schränkt sich allerdings auf Verträge, die 
nach ihrem Inkrafttreten zwischen Kon
ventionsstaaten geschlossen werden. 
Die Bundesrepublik Deutschland, die in 
Wien zu den Befürwortern der Konvention 
zählte, hat das Abkommen bisher nicht 
ratifiziert. KS 

Seerecht: 9. Tagung der III. Seerechtskonferenz 
der Vereinten Nationen, erster Teil — Zweite re
vidierte Fassung des Informellen Verhandlungs-
texts (ICNT) vorgelegt — Verhandlungsfortschritte 
(27) 
(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1979 S. 183f. fort.) 
Die erste Verhandlungsrunde der Q.Ta
gung der III. Seerechtskonferenz (27. Fe-
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bruar—4. April 1980 in New York) beschäf
tigte sich schwerpunktmäßig mit folgenden 
Problemkreisen: Überprüfungsklausel, Ge
nehmigung von Abbauverträgen, Technolo
gietransfer, Produktionsbeschränkung für 
den Meeresbergbau, Abstimmungsregelung 
für den Rat der Meeresbodenbehörde, 
Streitbeilegung in bezug auf den Meeres
bergbau, Begrenzung des Festlandsockels 
im Verhältnis zum Tiefseeboden, Meeres
forschung, Schlußbestimmungen der Kon
vention und vorläufige Anwendung des 
Meeresbodenregimes. Dabei gelang zumin
dest in einigen Punkten eine Annäherung 
der unterschiedlichen Meinungen. Unter der 
Verantwortung des Konferenzpräsidenten 
und der Vorsitzenden der Ausschüsse wur
de eine zweite revidierte Fassung des 
> Informal Composite Negotiating Text< 
(ICNT/Rev.2) herausgegeben, die jedoch 
den Verhandlungsstand zumindest in ei
nem wesentlichen Punkt möglicherweise 
nicht exakt widerspiegelt. Dies stünde im 
Widerspruch zu dem Verfahren, das sich 
die Konferenz für die Revision des ICNT 
gegeben hat. 

Überprüfungsklausel: Art.155 ICNT/Rev.1 
sah eine Überprüfung des Meeresboden
regimes nach 20 Jahren vor. Dabei soll 
festgestellt werden, ob sich das von der 
Konferenz für den Meeresbergbau entwik-
kelte System bewährt hat — vor allem un
ter dem Gesichtspunkt, ob die aus dem 
Meeresbergbau erzielten Gewinne wirklich 
der Menschheit insgesamt zugute ge
kommen sind. Diese Überprüfung erfolgt 
durch eine besondere Konferenz. Der ICNT/ 
Rev.1 eröffnete die Möglichkeit, fünf Jahre 
nach Beginn der Konferenz den Meeres
bergbau einzustellen, falls bis dahin keine 
Einigung erzielt worden wäre. Dieses Mo
ratorium, das sich nicht auf bereits laufen
de Vorhaben erstreckte, richtete sich prak
tisch nur gegen die Meeresbergbautätig-
keit von Staaten und Unternehmen und 
wurde daher von den Industriestaaten 
schärfstens bekämpft. Die nunmehrige Fas
sung von Art.155 gibt die Idee eines Mo
ratoriums auf. Statt dessen wird auf ame
rikanische Initiative ein besonderes Ände
rungsverfahren vorgesehen. Danach treten 
die von der Überprüfungskonferenz mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossenen Ände
rungen des Meeresbodenregimes für alle 
Vertragsstaaten in Kraft, wenn sie von zwei 
Dritteln der Vertragsstaaten ratifiziert wer
den. Damit würde die Überprüfungskonfe
renz gleichsam Rechtsetzungskompetenzen 
erhalten. Die Meinungsbildung scheint 
hierüber jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Genehmigung von Abbauverträgen: Einen 
der strittigsten Punkte stellt das für die 
Genehmigung von Abbauverträgen vorzu
sehende Verfahren dar. Nach der Fas
sung von Art.162, Abs.2j der ersten revi
dierten Fassung des ICNT galt die Geneh
migung als erteilt — die Frage der Pro
duktionsbeschränkung einmal ausgeklam
mert — , wenn der Rat nicht binnen einer 
bestimmten Frist nach Vorlage des An
trags an ihn durch die für technische und 
Rechtsfragen zuständige Kommission ne
gativ entschied. Auf der 8. Tagung der Kon
ferenz setzten sich die Entwicklungsländer 
für die Streichung dieser Klaus3l ein; bei 
jedem Abbauantrag solle ausdrücklich eine 
positive Genehmigung durch den Rat er
forderlich sein. Angesichts der zu erwar

tenden Mehrheitsverhältnisse im Rat hätte 
dies ihre Einflußmöglichkeiten verstärkt. 
Statt dessen wurde angeregt, bestimmte 
Entscheidungen des Rates von einer Drei
viertelmehrheit abhängig zu machen. Die 
Meinungsbildung war hierzu offenbar noch 
nicht abgeschlossen. Dennoch fand Art.162, 
Abs.2j alter Fassung keine Aufnahme mehr 
in die zweite Revision des ICNT. 
Technologietransfer: Dagegen scheint sich 
für den Fragenkomplex des Technologie
transfers, der mit zu den umstrittensten 
Fragen der Konferenz zählt, eine Einigung 
abzuzeichnen. Das von dem ICNT/Rev.1 
entwickelte System bleibt in seinen Grund
zügen erhalten. So besteht weiterhin die 
Pflicht zum Technologietransfer gegenüber 
dem der Meeresbodenbehörde angeglie
derten Unternehmen (>Enterprise<) und — 
wenn auch nunmehr in eingeschränkter 
Form — gegenüber den Entwicklungslän
dern. Allerdings wird die Transferverpflich
tung auf zehn Jahre limitiert. Damit kommt 
deutlicher als bislang zum Ausdruck, daß 
es sich bei dem Technologietransfer ledig
lich um eine Starthilfe zugunsten des 
>Enterprise< handelt, die diesem einen Be
ginn des Meeresbergbaus ermöglichen soll. 
Dagegen übernehmen die Vertragsstaaten 
gemeinsam die Verpflichtung, dem >En-
terprise< den Zugang zu der Abbau- und 
Verhüttungstechnologie zu verschaffen, 
sollte sich dieses außerstande sehen, die 
entsprechende Technologie zu erwerben. 
Beibehalten wurde das Verbot, Technolo
gie von Zulieferanten zu verwenden, wenn 
das den Bergbau betreibende Unterneh
men die Übertragbarkeit dieser Technolo
gie nicht zusichern kann. 
Produktionsbeschränkung: In seinen 
Grundzügen beibehalten wurde gleichfalls 
die rohstoffpolitische Behandlung der Tief
seebodenressourcen. Sie fungieren wei
terhin als eine Art Ausgleichslager im Ver
hältnis zu den konkurrierenden terrestri
schen Ressourcen. Geändert wurden al
lerdings die Berechnungsmodalitäten für 
die Produktionsbeschränkung. Grundsätz
lich wird dem Meeresbergbau nur ein Pro
zentsatz (60 vH) der Zuwachsrate für die 
Welt-Nickel-Nachfrage zugeteilt. Neu ist 
daran, daß von einer fiktiven Zuwachsrate 
von 3 vH ausgegangen wird. Allerdings 
darf die Meeresbodenproduktion nicht die 
tatsächliche Zuwachsrate für die Welt-Nik-
kel-Nachfrage überschreiten. 
Im Zusammenhang hiermit sei noch er
wähnt, daß einige Landproduzenten weitere 
Restriktionen für den Meeresbergbau vor
sahen; so wurde beispielsweise von Au
stralien ein Subventionsverbot gefordert. 
Hiermit vermochten sie sich jedoch nicht 
durchzusetzen. 

Abstimmungsverfahren im Rat: Angespro
chen wurde bereits der Vorschlag, für be
stimmte Materien eine erhöhte Mehrheit im 
Rat der Meeresbodenbehörde (drei Viertel) 
zu verlangen. Daneben gab es aber auch 
Vorschläge, entweder bestimmten Interes
sengruppen oder den geographischen 
Gruppen ein Veto-Recht nach dem Vorbild 
des Abstimmungsverfahrens im Sicher
heitsrat einzuräumen. Sowohl die Vereinig
ten Staaten wie auch die Staaten Osteu
ropas hielten ein derartiges Verfahren für 
notwendig, um ihre vitalen Interessen 
schützen zu können. Dem widersetzten 
sich die Entwicklungsländer. Dieser Fra

genkomplex wird zweifelsohne die zweite 
Runde der 9.Tagung vorrangig beschäfti
gen. 
Streitbeilegung in bezug auf den Meeres
bergbau: Das bislang erarbeitete Streitbei
legungssystem wurde in seinen Grundzü
gen nicht verändert. Neu ist lediglich die 
Verstärkung der wirtschaftlichen Schieds
gerichtsbarkeit, die auf Vertragsstreitigkei
ten anwendbar ist, wenn nur eine der 
Streitparteien dies fordert. Zu verfahren 
ist dabei nach den UNCITRAL-Regeln, so
weit nichts anderes vereinbart wird. Die 
Meeresbodenkammer bleibt allerdings al
leine berufen, die Konvention zu interpre
tieren. Insoweit kann es zu einem Vorlage
verfahren kommen, wobei dem Schiedsge
richt ein gewisser Spielraum für die Ent
scheidung verbleibt, ob es sich um einen 
Fall der Konventionsinterpretation handelt. 
Begrenzung des Festlandsockels: Eine ver
änderte Fassung erhielt Art.76, der die Au
ßengrenze des Festlandsockels umschreibt. 
Von Bedeutung sind die entwickelten Ab
grenzungskriterien gegenüber dem Tiefsee
boden nur, soweit der Festlandsockel in 
seiner seewärtigen Ausdehnung über die 
Grenzen der Wirtschaftszone (200 sm) hin
ausgeht. Und zwar endet der Festland
sockel am Fuße des Kontinental randes 
(continental margin) und umfaßt damit Kon
tinentalabhang (slope) und -anstieg (rise). 
Die Bestimmung dieser Grenzlinie erfolgt 
entweder auf der Basis von geologischen 
Gegebenheiten oder anhand von Stei
gungsgradienten. Auf keinen Fall soll die 
Außengrenze jenseits der 2500-m-Tiefen-
linie liegen oder die Distanz von 350 sm 
von der Küste (Basislinie) überschreiten. 
Erschwert wird die Auslegung des Art.76 
ICNT/Rev.2 jedoch dadurch, daß unter
seeische Erhebungen, soweit sie nicht zu 
den ozeanischen Gebirgsrücken zu zählen 
sind, als Bestandteile des Kontinentalran
des angesehen werden. Die USA haben 
bereits mit einer interpretativen Erklärung 
eine extensive Anwendung des Art.76 an
gekündigt. Sie betrachten danach das 
Chuchi-Plateau im nördlichen Polarmeer 
(600 sm von Alaska entfernt) als Teil des 
Kontinentalrandes. Es sind schon Stimmen 
laut geworden, die auf dieser Basis eine 
weitgehende Aufteilung des Nordost-Pa
zifik befürchten. 

Meeresforschung: Neu entflammt ist die 
Diskussion bezüglich der Freiheit der 
Meeresforschung im Bereich des Fest
landsockels jenseits der Wirtschaftszonen
grenze, obwohl man diesen Komplex für 
abgeschlossen hielt. Einige Staaten mit 
breitem Festlandsockel versuchten eine 
Einschränkung fremder Forschungstätig
keit, zumindest aber größeren Einfluß bei 
der Genehmigung von Forschungsvorha
ben, zu erzielen. Dem widersetzten sich 
die Vereinigten Staaten und eine Reihe 
weiterer Industrieländer. Grundsätzlich 
blieb jedoch das bestehende System mit 
leichteren Abstrichen zugunsten der Kü
stenstaaten erhalten. 
Schlußbestimmungen: Hinsichtlich der 
Schlußbestimmungen ist es bislang nicht 
gelungen, eine Einigung zu erzielen. Be
handelt werden sollen hierunter der Zeit
punkt des Inkrafttretens der Konvention 
(vorgesehen sind 70 Ratifikationen), das 
Verbot von Vorbehalten, Kündigung der 
Konvention und das Verhältnis zu den 
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Genfer Seerechtskonventionen von 1958. 
Heftig umstritten war schließlich auch das 
Änderungsverfahren. 
Vorläufige Anwendung des Meeresboden
regimes: Unter dem Stichwort der vorläu
figen Anwendung des Meeresbodenregi
mes wurde ein verhältnismäßig neuer Kom
plex behandelt. Da nicht damit zu rechnen 
ist, daß die Konvention (und damit das 
Meeresbodenregime) bald in Kraft tritt, auf 
der anderen Seite die Investitionen in den 
Meeresbergbau einen baldigen Beginn der 
kommerziellen Abbauphase fordern, soll 

das Regime vorläufig in Kraft gesetzt wer
den. Geplant ist, eine vorbereitende Kom
mission zu errichten, die die für den Mee
resbergbau notwendigen Verordnungen aus
arbeitet und auch Explorationsanträge ent
gegennimmt. Hierbei handelt es sich vor 
allem um Vorschläge der USA, zu denen 
noch nicht alle Staaten Stellung genom
men haben. 
Weiterer Konferenzverlauf: Die zweite Run
de der 9.Tagung der III. Seerechtskonfe
renz ist für den 28. Juli bis Ende August 
1980 in Genf vorgesehen. Es ist geplant, in 

der ersten Hälfte der Tagung noch wie 
bisher in Arbeitsgruppen zu beraten; da
nach soll ein Vertragsentwurf formalisiert 
werden. Würde dieser Zeitplan eingehal
ten, so könnte die Konferenz ihre Arbei
ten aller Voraussicht nach 1981 beschlie
ßen. Wo 

Beitrag 18: Otto Borsbach, Bonn (OB); 16, 17: Dr. 
Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 24, 25: Birgit Laiten-
berger, Bonn (Lai); 21: Ernst M ü l l e r , Bonn ( M ü ) ; 
19,20: Dr. Norbert J . Prill, Bonn (NJP); 22: Ulrike 
Ries, Bonn (URs); 26: Klaus S c h r ö d e r , Bonn (KS); 
23,27: Dr. R ü d i g e r Wolfrum, Bonn (Wo). 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Nahost, Rhodesien, Südafrika, Namibia, Kulturelle Werte, Rückgabe von Kulturbesitz, 
Abrüstung, Geiselnahme-Übereinkommen, Frauenrechts-Übereinkommen 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Selbst

bestimmungsrecht des palästinensischen 
Volkes. — Resolutionsantrag S/13911 
vom 28. April 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Aus

schusses für die Ausübung der unver 
äußerlichen Rechte des palästinensi
schen Volkes (A/34/35), 

— in Kenntnisnahme der Resolution 34/65 
der Generalversammlung, 

— nach Anhörung der Ver t re ter der be 
troffenen Parteien, einschließlich der 
Palästinensischen Befreiungsorganisa
tion, 

— in der Uberzeugung, daß die Palästina-
Frage das Kernproblem des Konflikts 
im Nahen Osten darstellt , 

— erneut erklärend, daß es dringend not
wendig ist, durch eine umfassende Re
gelung, die auf der uneingeschränkten 
Achtung vor den Grundsätzen und Zie
len der Charta der Vereinten Nationen 
sowie vor deren Resolutionen zum Nah
ostproblem und zur Palästina-Frage be
ruht, einen gerechten und dauerhaften 
Frieden herbeizuführen, 

— mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
die anhal tende Verschlechterung der 
Lage im Nahen Osten und in tiefer Be
trübnis über Israels Behar ren auf der 
Besetzung des palästinensischen Ter r i 
toriums und anderer arabischer Gebie
te einschließlich Jerusalems sowie über 
die Weigerung Israels, die einschlägi
gen Resolutionen der Vereinten Nat io
nen durchzuführen, 

— in Bekräftigung des Grundsatzes der 
Unzulässigkeit eines Gebietserwerbs 
durch die Androhung oder Anwendung 
von Gewalt, 

1. erklärt, 
a) daß das palästinensische Volk in 

Übereinstimmung mit der Charta 
der Vereinten Nationen in die Lage 
versetzt werden sollte, sein unver 
äußerliches nationales Recht auf 
Selbstbestimmung, einschließlich des 
Rechts auf Errichtung eines unab
hängigen Staats in Palästina, auszu
üben; 

b) daß die palästinensischen Flüchtlinge, 
die in ihre Heimat zurückkehren 
und in Frieden mit ihren Nachbarn 
leben wollen, ein Recht hierauf ha 
ben, und daß diejenigen, die sich 
nicht zur Rückkehr entschließen, 
das Recht auf angemessene Entschä
digung für ihre ver lorene Habe be 
sitzen; 

2. erklärt erneut, daß Israel sich aus allen 
seit Jun i 1967 besetzten arabischen Ge
bieten einschließlich Jerusalems zurück
ziehen sollte; 

3. beschließt, daß geeignete Vorkehrungen 
zu treffen sind, die im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen die 
Souveränität, terr i toriale Integrität und 
politische Unabhängigkeit aller Staaten 
in diesem Gebiet — einschließlich des 
souveränen, unabhängigen Staats Palä
stina gemäß Ziffer 1 Buchstabe a die
ser Resolution — sowie das Recht auf 
ein Leben in Frieden innerhalb sicherer 
und anerkannte r Grenzen gewährlei
sten; 

4. beschließt, daß die Bestimmungen von 
Ziffer 1, 2 und 3 dieser Resolution bei 
allen im Rahmen der Vereinten Na
tionen stattfindenden internationalen 
Bemühungen und Konferenzen zur Er
reichung eines gerechten, dauerhaften 
und umfassenden Friedens im Nahen 
Osten voll berücksichtigt werden soll
ten; 

5. ersucht den Generalsekretär, so bald 
wie möglich alle erforderlichen Schritte 
zur Durchführung dieser Resolution zu 
unternehmen und dem Sicherheitsrat 
über die erzielten Fortschrit te zu be 
richten; 

6. beschließt, zur Behandlung des Be
richts des Generalsekretärs über die 
Durchführung dieser Resolution und 
zur Wahrnehmung seiner damit in 
Zusammenhang stehenden Aufgaben 
binnen sechs Monaten wieder zusam
menzutreten. 

Abstimmungsergebnis vom 30. April 1980: 
+ 10; — 1 : Vereinigte Staaten; = 4 : 
Frankreich, Großbritannien, Norwegen, 
Portugal . Wegen der ablehnenden St im
me eines Ständigen Mitglieds des Si
cherheitsrats wurde der Antrag nicht 
angenommen (Veto). 

Rhodesien 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Klage 

Sambias gegen Südrhodesien. — Resolu
tion 455(1979) vom 23. November 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des in Dokument S/ 

13636 enthaltenen Schreibens des Stän
digen Vertre ters der Republik Sambia, 

— nach Behandlung der Erklärung des 
Ständigen Vertreters der Republik 
Sambia, 

— tief besorgt über die zahlreichen feind
seligen und nichtprovozierten Aggres
sionsakte des illegalen Minderhei tsre

gimes in Südrhodesien, durch die die 
Souveränität, der Luftraum und die 
terr i tor iale Integrität der Republik 
Sambia verletzt werden, 

— ferner tief besorgt über die fortgesetz
te Kollusion Südafrikas bei den wie
derholten Aggressionsakten der Rebel
lentruppen des illegalen Minderhei ts
regimes von Südrhodesien gegen die 
Republik Sambia, 

— betrübt über die tragischen Verluste 
von Menschenleben und besorgt über 
die Schäden und Zerstörungen von 
Sachwerten aufgrund der wiederholten 
Aggressionsakte des illegalen Minder
heitsregimes Südrhodesiens gegen die 
Republik Sambia, 

— in der Überzeugung, daß diese mut 
willigen Aggressionsakte des illegalen 
Minderheitsregimes von Südrhodesien 
ein konsequent beibehaltenes Muster 
von Gewalthandlungen darstellen, die 
darauf abzielen, die wirtschaftliche In 
fras t ruktur der Republik Sambia zu 
zerstören und Sambias Unterstützung 
für den Kampf des Volkes von Sim
babwe um Freiheit und nationale Be
freiung zu schwächen, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 424 
(1978) vom 17. März 1978, in der e r u.a. 
nachdrücklich die bewaffnete Invasion 
des illegalen Minderheitsregimes in der 
britischen Kolonie Südrhodesien verur 
teilte, die eine flagrante Verletzung 
der Souveränität und terr i tor ia len In 
tegrität Sambias darstellt , 

— erneut erklärend, daß das Bestehen des 
rassistischen Minderheitsregimes in 
Südrhodesien und die Fortsetzung sei
ner Aggressionsakte gegen Sambia und 
andere Nachbarstaaten eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der in ternat io
nalen Sicherheit darstellen, 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit u n 
verzüglicher und wirksamer Schritte 
zur Verhinderung und Beseitigung aller 
Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internat ionalen Sicherheit, 

1. verur te i l t nachdrücklich das illegale 
Regime in der britischen Kolonie Süd
rhodesien wegen seiner fortgesetzten, 
verstärkten und nichtprovozierten Ag
gressionsakte gegen die Republik Sam
bia, die eine flagrante Verletzung der 
Souveränität und terr i torialen Integr i 
tät Sambias darstellen; 

2. verurtei l t ferner nachdrücklich die fort
gesetzte Kollusion Südafrikas bei wie 
derholten Aggressionsakten gegen die 
Republik Sambia; 

3. würdigt die fortgesetzte Unterstützung 
der Republik Sambia und anderer 
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Fronts taaten für das Volk von Sim
babwe in seinem gerechten und recht
mäßigen Kampf um Freiheit und Un
abhängigkeit sowie die gewissenhafte 
Zurückhaltung dieser Staaten ange
sichts der unbegründeten bewaffneten 
Provokationen der rhodesischen Rebel
len in Kollusion mit südafrikanischen 
Streitkräften; 

4. fordert die Regierung des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nord
ir land als Verwaltungsmacht auf, um
gehend wirksame Maßnahmen zu er
greifen, die gewährleisten, daß das i l le
gale rassistische Minderheitsregime in 
Südrhodesien seine wiederholten Ag
gressionsakte und Provokationen gegen 
die Republik Sambia einstellt; 

5. fordert ferner die volle Bezahlung einer 
angemessenen Schadensersatzsumme an 
die Republik Sambia durch die ve ran t 
wortlichen Behörden für die durch die 
Aggressionsakte verursachten Men
schenopfer und Sachschäden; 

6. fordert weiterhin alle Mitgliedstaaten 
und internat ionalen Organisationen 
dringend auf, der Republik Sambia ma
terielle und andere Unterstützung zu 
gewähren, um den sofortigen Wieder
aufbau ihrer wirtschaftlichen Infra
s t ruktur zu erleichtern; 

7. beschließt die Einsetzung eines Ad-hoc-
Ausschusses, der aus vier vom Präsi
denten nach Rücksprache mit den Mit
gliedern zu ernennenden Mitgliedern 
des Sicherheitsrats besteht und die 
Aufgabe hat , den Sicherheitsrat bei der 
Durchführung dieser Resolution, insbe
sondere der Ziffern 5 und 6, zu un te r 
stützen und dem Sicherheitsrat bis 
15. Dezember 1979 Bericht zu erstat ten; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit be 
faßt zu bleiben. 

Abst immungsergebnis: Annahme durch 
allgemeine Übereinstimmung. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf
hebung der Sanktionen gegen Südrho
desien. — Resolution 460(1979) vom 
21. Dezember 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— un te r Hinweis auf die Resolutionen 232 

(1966), 253(1968) und die späteren damit 
zusammenhängenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats über die Situation in 
Südrhodesien, 

— in Beräftigung der Resolution 1514(XV) 
der Generalversammlung vom 14. De
zember 1960, 

— mit Befriedigung feststellend, daß die 
Lancaster-House-Konferenz in London 
Einigung über die Verfassung für ein 
freies und unabhängiges Simbabwe mit 
einer echten Mehrheitsregierung, über 
Vorkehrungen zur Inkraftsetzung die
ser Verfassung und über einen Waffen
stillstand erzielt hat, 

— ferner feststellend, daß die Regierung 
des Vereinigten Königreichs Großbri
tannien und Nordirland nach Wieder
aufnahme ihrer Verantwortung als 
Verwaltungsmacht sich dazu verpflich
tet hat , Südrhodesien auf der Grund
lage freier und demokratischer Wah
len zu entkolonisieren, die Südrhode
sien in Übereinstimmung mit den Zie
len der Resolution 1514(XV) der Gene
ra lversammlung zu einer echten, für 
die internat ionale Gemeinschaft akzep
tablen Unabhängigkeit führen, 

— die Verluste an Menschenleben, die 
Verwüstung und die Leiden beklagend, 
die durch die 14jährige Auflehnung in 
Südrhodesien verursacht wurden, 

— sich der Notwendigkeit bewußt, daß 
wirksame Maßnahmen zur Verhinde

rung und Beseitigung aller Bedrohun
gen des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit in dieser Region 
ergriffen werden müssen, 

1. bekräftigt das unveräußerliche, in der 
Charta der Vereinten Nationen ver 
anker te und mit den Zielen der Reso
lution 1514(XV) der Generalversamm
lung übereinstimmende Recht des Vol
kes von Simbabwe auf Selbstbestim
mung, Freiheit und Unabhängigkeit; 

2. beschließt angesichts der auf der Lan
caster-House-Konferenz erzielten Über
einkunft alle Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen aufzurufen, die gemäß 
Kapitel VII der Charta aufgrund der 
Resolutionen 232(1966), 253(1968) und der 
späteren damit zusammenhängenden 
Resolutionen über die Lage in Südrho
desien verhängten Maßnahmen gegen 
Südrhodesien zu beenden; 

3. beschließt ferner, seinen aufgrund der 
Resolution 253(1968) in Übereinstimmung 
mit Regel 28 der vorläufigen Geschäfts
ordnung des Sicherheitsrats eingesetz
ten Ausschuß aufzulösen; 

4. spricht den Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen, besonders den Front 
staaten, seine Anerknenung aus für 
ihre Durchführung der Resolutionen 
des Sicherheitsrats über Sanktionen ge
gen Südrhodesien in Ubereinst immung 
mit ihrer Verpflichtung gemäß Art i 
kel 25 der Charta; 

5. ruft alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisatio
nen auf, Südrhodesien und den Front 
staaten zum Zwecke des Wiederaufbaus 
dringende Hilfe zu leisten und die 
Rückführung aller Flüchtlinge oder ver 
triebenen Personen nach Südrhodesien 
zu erleichtern; 

6. fordert die str ikte Einhaltung der er 
zielten Übereinkünfte und ihre volle 
und gewissenhafte Durchführung sei
tens der Verwaltungsmacht und aller 
betroffenen Par te ien; 

7. fordert die Verwaltungsmacht auf si
cherzustellen, daß keine südafrikani
schen oder anderen fremden Strei t 
kräfte, seien es reguläre Truppen oder 
Söldner, in Südrhodesien verbleiben 
oder nach Rhodesien kommen, mit Aus
nahme derjenigen Streitkräfte, die 
nach dem Lancaster-House-Abkommen 
vorgesehen sind; 

8. ersucht den Generalsekretär, bei der 
Durchführung von Ziffer 5 dieser Re
solution behilflich zu sein, besonders 
bei der unverzüglichen Organisation 
aller Formen finanzieller, technischer 
und materieller Unterstützung der b e 
treffenden Staaten, damit diese die vor 
ihnen stehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Schwierigkeiten überwinden 
können; 

9. beschließt, die Situation in Südrhode
sien so lange weiterzuverfolgen, bis das 
Terr i tor ium die volle Unabhängigkeit 
erlangt. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; = 2 : So
wjetunion, Tschechoslowakei. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ver
wirklichung des Lancaster-House-Ab-
kommens. — Resolution 463 (1980) vom 
2. Februar 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der jüngsten Ent

wicklungen in Südrhodesien (Simbab
we), 

— unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats über die Lage in Süd
rhodesien, insbesondere auf Resolution 
460 (1979), 

— im Hinblick darauf, daß die Lancaster-

House-Konferenz in London Einigung 
über die Verfassung für ein freies und 
unabhängiges Simbabwe mit einer ech
ten Mehrheitsregierung, über Vorkeh
rungen zur Inkraftsetzung dieser Ver
fassung und über einen Waffenstill
stand erzielt hat, 

— ferner im Hinblick darauf, daß die Re
gierung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordir land nach 
Wiederaufnahme ihrer Verantwortung 
als Verwaltungsmacht sich dazu ver 
pflichtet hat, Südrhodesien auf der 
Grundlage freier und demokratischer 
Wahlen zu entkolonisieren, die Südrho
desien in Übereinstimmung mit den 
Zielen der Resolution 1514(XV) der Ge
neralversammlung zu einer echten, für 
die internationale Gemeinschaft ak
zeptablen Unabhängigkeit führen, 

— besorgt über die zahlreichen Verletzun
gen der Best immungen des Lancaster-
House-Abkommens, 

— in Bekräftigung der Notwendigkeit ei
ner s tr ikten Einhaltung der Bestim
mungen von Ziffer 7 der Resolution 460 
(1979) des Sicherheitsrats, in der die 
Verwaltungsmacht aufgefordert wird, 
sicherzustellen, daß mit Ausnahme der 
nach dem Lancaster-House-Abkommen 
vorgesehenen Streitkräfte keine südaf
rikanischen oder anderen fremden r e 
gulären Streitkräfte oder Söldnerstreit
kräfte in Südrhodesien verbleiben oder 
dorthin kommen, 

1. bekräftigt das unveräußerliche, in der 
Charta der Vereinten Nationen ve ran
ker te und mit den Zielen der Resolu
tion 1514(XV) der Generalversammlung 
übereinstimmende Recht des Volkes 
von Simbabwe auf Selbstbestimmung, 
Freihei t und Unabhängigkeit; 

2. fordert alle Beteiligten auf, das Lan
caster-House-Abkommen zu befolgen; 

3. fordert die Verwaltungsmacht auf, si
cherzustellen, daß das Lancaster-Hou
se-Abkommen sowohl dem Buchstaben 
als auch dem Geiste nach uneinge
schränkt und unparteiisch verwirklicht 
wird; 

4. hat zwar die Mitteilung der britischen 
Regierung über den Abzug der südafri
kanischen Truppen von der Beit-Brük-
ke zur Kenntnis genommen, fordert die 
britische Regierung jedoch auf, dafür 
zu sorgen, daß alle etwaigen weiteren 
südafrikanischen regulären Streitkräf
te oder Söldnerstreitkräfte sofort, vol l
ständig und bedingungslos aus Südrho
desien abgezogen werden; 

5. fordert die britische Regierung auf, alle 
erforderlichen Schritte zu unte rneh
men, damit gewährleistet wird, daß die 
dafür in Frage kommenden Bürger 
Simbabwes ohne Beschränkung am be 
vorstehenden Wahlvorgang tei lnehmen 
können; darunte r fallen u. a. folgende 
Maßnahmen: 

i) die rasche und ungehinderte Rück
führung im Exil lebender bzw. ge
flohener Bürger Simbabwes gemäß 
dem Lancaster-House-Abkommen; 

ii) die Freilassung aller politischen Ge
fangenen; 

iii) die str ikte Einhaltung der Best im
mungen des Lancaster-House-Ab-
kommens durch alle Streitkräfte so
wie gemäß diesem Abkommen die 
sofortige Beschränkung der rhode
sischen Streitkräfte und der Hilfs
t ruppen auf ihre Stützpunkte; 

iv) die Gleichbehandlung aller Par te ien 
des Abkommens und 

v) die Aufhebung aller Notstandsmaß
nahmen und -Verordnungen, die im 
Widerspruch zur Abhaltung freier 
und fairer Wahlen stehen; 

6. fordert die britische Regierung zu-
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gleich auf, in Südrhodesien Verhältnis
se zu schaffen, die eine freie und faire 
Wahl garantieren, um so die Gefahr 
abzuwenden, daß das Lancaster-Hou-
se-Abkommen zusammenbricht, was 
schwerwiegende Folgen für den Welt
frieden und die internationale Sicher
heit haben könnte; 

7. fordert die britische Regierung auf, a l 
le südafrikanischen politischen Gefan
genen, darun te r auch in Südrhodesien 
gefangene Freiheitskämpfer, freizulas
sen und zu gewährleisten, daß sie un
behindert in jedes Land ihrer Wahl ge
langen können; 

8. verur tei l t nachdrücklich die Einmi
schung des rassistischen Regimes in 
Südafrika in die inneren Angelegenhei
ten Südrhodesiens; 

9. fordert alle Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen auf, lediglich die ohne 
Zwang und un te r fairen Bedingungen 
zustandegekommene Entscheidung des 
Volkes von Simbabwe zu respektieren; 

10. beschließt, die Situation in Südrhode
sien so lange wei ter zu verfolgen, bis 
das Terr i tor ium die volle Unabhängig
keit unter einer echten Mehrhei ts re
gierung erlangt. 

Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. Groß
bri tannien nahm an der Abst immung 
nicht teil. 

Südafrika 
SICHERHEITSRAT — Mitteilung des Prä
sidenten des Sicherheitsrats am 21. Septem
ber 1979 (UN-Doc.S/13549) 
Auf der 2168. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 21. September 1979 gab der Präsident 
des Sicherheitsrats nach Konsultation der 
Mitglieder des Rates namens des Rates im 
Zusammenhang mit der Beratung des Ge
genstands >Die Südafrika-Frage< durch 
den Rat folgende Erklärung ab : 
»Der Sicherheitsrat stellt fest, daß das 
südafrikanische Regime im Verfolg seiner 
Apar theid- und Bantustanisierungspolit ik 
am 13. September 1979 Venda, einen Be
standteil des südafrikanischen Hoheitsge
biets, zum sogenannten >unabhängigen< 
Staat erklärte. 
Der Sicherheitsrat e r inner t an seine Reso
lution 417(1977), in der er von dem rassi
stischen Regime in Südafrika die Abschaf
fung der Bantustanisierungspolit ik ver 
langte. Er er innert auch an seine Resolu
tionen 402(1976) und 407(1977), in denen er 
die Resolution 31/6A der Generalver
sammlung vom 26. Oktober 1976 in dieser 
Angelegenheit bekräftigte. Der Sicherheits
ra t n immt ferner Kenntnis von der Reso
lution 32/105N der Generalversammlung 
vom 14. Dezember 1977 zur Frage der Ban-
tustans. 
Der Sicherheitsrat verur tei l t die Prok la 
mation der sogenannten Unabhängigkeit« 
von Venda und erklärt sie für null und 
nichtig. Diese Maßnahme des südafrikani
schen Regimes, die auf ähnliche von der 
Völkergemeinschaft verurtei l te Proklama
tionen in bezug auf die Transkei und Bop-
huthatswana folgt, soll das afrikanische 
Volk teilen und enteignen und Vasallen
staaten unter seiner Herrschaft schaffen, 
um die Apartheid zu verewigen. Sie er 
schwert die Lage der Region noch mehr 
und behindert internationale Bemühun
gen um gerechte und dauerhafte Lösun
gen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Regierun
gen auf, den sogenannten unabhängigen« 
Bantustans jede Ar t von Anerkennung zu 
verweigern, sich aller Beziehungen zu 
ihnen zu enthalten, von ihnen ausgestellte 
Reisedokumente abzulehnen, und fordert 

die Mitgliedregierungen auf, wirksame 
Maßnahmen zu treffen, um allen natür
lichen Personen, Körperschaften und son
stigen Einrichtungen un te r ih re r Hohei ts
gewalt die Aufnahme irgendwelcher Be
ziehungen zu den sogenannten unabhän
gigen« Bantustans zu verbieten.« 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Klage 

Sambias gegen Südafrika. — Resolution 
466 (1980) vom 11. Apri l 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des in Dokument S/ 

13878 enthal tenen Schreibens des Stän
digen Ver t re ters der Republik Sambia 
bei den Vereinten Nationen, 

— nach Behandlung der Erklärung des 
Ver t re ters der Republik Sambia, 

— tief besorgt über die Eskalation feind
seliger und unprovozierter Akte des 
rassistischen südafrikanischen Regimes, 
die die Souveränität, den Luf t raum und 
die terr i tor iale Integrität der Republik 
Sambia verletzen, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 455 
(1979) vom 23. November 1979, in der er 
unter anderem nachdrücklich die Kol
lusion Südafrikas mit dem damaligen 
illegalen Regime Südrhodesiens bei Ag
gressionsakten gegen die Republik Sam
bia verurtei l te , 

— betrübt über die tragischen Verluste an 
Menschenleben und besorgt über die 
Schäden und Zerstörungen von Sach
wer ten aufgrund der eskalierten Hand
lungen und bewaffneten Übergriffe des 
rassistischen Regimes von Südafrika 
gegen die Republik Sambia, 

— tief darüber besorgt, daß die willkürli
chen Handlungen des rassistischen Re 
gimes von Südafrika darauf abzielen, 
die Republik Sambia zu destabilisie
ren, 

— sich dessen bewußt, daß zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internat iona
len Sicherheit wi rksame Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, 

1. verurtei l t nachdrücklich das rassistische 
Regime von Südafrika wegen seiner 
fortgesetzten, verstärkten und unpro -
vozierten Handlungen gegen die Repu
blik Sambia, die eine flagrante Verlet
zung der Souveränität und ter r i tor ia 
len Integrität Sambias darstel len; 

2. verlangt, daß Südafrika unverzüglich 
alle seine Streitkräfte vom Hoheitsge
biet der Republik Sambia abzieht, alle 
Verletzungen des sambischen Luft
raums einstellt und künftig die Souve
ränität und terr i tor ia le Integrität Sam
bias gewissenhaft achtet; 

3. warn t Südafrika in aller Form, daß der 
Sicherheitsrat im Fal le jedweder wei
teren bewaffneten Übergriffe gegen die 
Republik Sambia zusammentreten wird, 
um über weitere geeignete Maßnahmen 
aufgrund der Charta der Vereinten 
Nationen, einschließlich des Kapitels 
VII, zu bera ten; 

4. würdigt die außerordentliche Zurück
haltung, die die Republik Sambia ange
sichts der gegen sie gerichteten wieder
holten schweren Provokationen des ras 
sistischen Regimes von Südafrika übt; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit be 
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Namibia 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: An

griff Südafrikas gegen Angola vom 
Terr i tor ium Namibias aus. — Resolu
tion 454(1979) vom 2. November 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Ersuchens des 

Ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen in Dokument S/ 
13595 sowie seines Schreibens vom 
31. Oktober 1979 mit dem Wortlaut 
eines Kommuniques des Politbüros des 
Zentralkomitees der MPLA-Par te i der 
Arbei t (S/13599), 

— nach Anhörung der Erklärung des Stän
digen Ver t re ters der Volksrepublik An
gola, 

— un te r Hinweis auf seine Resolutionen 
387(1976) vom 31. März 1976 und 447(1979) 
vom 28. März 1979, in denen u.a. Süd
afrikas Aggression gegen die Volks
republik Angola verur te i l t und ve r 
langt wurde , daß Südafrika die Unab
hängigkeit, Souveränität und ter r i tor ia
le Integrität der Volksrepublik Angola 
strikt achtet, 

— tief besorgt über die vorsätzlichen, wie
derholten und anhal tenden bewaffneten 
Invasionen, die Südafrika unter Ver
letzung der Souveränität, des Luft
raums und der terr i tor ia len Integrität 
der Volksrepublik Angola begangen 
hat, 

— in der Überzeugung, daß die Intensität 
sowie der gewählte Zeitpunkt dieser 
bewaffneten Invasionen die Bemühun
gen um eine Verhandlungslösung im 
südlichen Afrika zunichte machen sol
len, insbesondere was die Verwirkl i 
chung der Resolutionen des Sicherheits
ra ts 385(1976) vom 30. J a n u a r 1976 und 
435(1978) vom 29. September 1978 betrifft, 

— betrübt über die tragischen Verluste an 
Menschenleben und besorgt über die 
Schäden und Zerstörungen von Sach
werten, die durch die von Südafrika 
gegen die Volksrepublik Angola b e 
gangenen wiederholten Aggressionsakte 
verursacht wurden, 

— tief besorgt darüber, daß diese wil l 
kürlichen Aggressionsakte Südafrikas 
eine zielgerichtete und ununterbroche
ne Reihe von Verletzungen darstellen, 
die der Schwächung der unaufhörlichen 
Unterstützung der Fronts taaten für die 
nationalen Befreiungsbewegungen der 
Völker von Namibia, Simbabwe und 
Südafrika dienen, 

1. verur tei l t nachdrücklich Südafrikas 
Aggression gegen die Volksrepublik 
Angola; 

2. fordert die Regierung Südafrikas auf, 
unverzüglich alle Aggressionsakte und 
Provokat ionen gegen die Volksrepublik 
Angola einzustellen und umgehend alle 
seine bewaffneten Streitkräfte aus An
gola abzuziehen; 

3. verlangt, daß Südafrika die Unabhän
gigkeit, Souveränität und terr i tor ia le 
Integrität der Volksrepublik Angola 
s tr ikt achtet; 

4. ver langt ferner, daß Südafrika unve r 
züglich von der Benutzung Namibias — 
ein von ihm widerrechtlich besetztes 
Gebiet — als Ausgangsbasis für Aggres
sionsakte gegen die Volksrepublik An
gola oder andere afrikanische Nach
barstaaten Abstand nimmt; 

5. ersucht die Mitgliedstaaten, dr ingend 
der Volksrepublik Angola und den an
deren Frontstaaten alle erforderliche 
Hilfe zur Stärkung ihrer Verteidigungs
möglichkeiten zu gewähren; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit b e 
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +12; —0; = 3 : 
Frankreich, Großbritannien, Vereinigte 
Staaten. 

Kulturelle Werte 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Erhal tung und Weiterentwick
lung kul turel ler Werte. — Resolution 
33/49 vom 14. Dezember 1978 
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Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

3026A(XXVII) vom 18. Dezember 1972, 
3148(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 
und 31/39 vom 30. November 1976, 

— im Hinblick auf die von der Genera l 
konferenz der Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tur auf ihrer neunzehnten 
Tagung in Nairobi vom 26. Oktober bis 
30. November 1976 verabschiedeten Re
solutionen, insbesondere auf ihre Re 
solutionen 4.12 über die Erhal tung und 
Darstellung des kul turel len Erbes der 
Menschheit und 4.13 über kulturel le 
Entwicklung, 

— unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der von der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kul tur einberufenen Warschauer 
Sitzung des Sachverständigenausschus
ses für die Erhal tung und Weiterent
wicklung kul turel ler Werte vom 24. bis 
28. Oktober 1977, 

— in Würdigung des Berichts des Gene
raldirektors der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tu r über die Erhal tung 
und Weiterentwicklung kul turel ler Wer
te, 

— erfreut zur Kenntnis nehmend, daß seit 
der Verabschiedung der Resolution 
3148(XXVIII) der Generalversammlung 
die Aufmerksamkeit der Regierungen 
und internat ionalen Organisationen, ins
besondere der Organisation der Ver
einten Nat ionen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tur , auf die Bedeutung 
der Erhal tung, Erneuerung und ständi
gen Neuschöpfung kulturel ler Werte ge
lenkt w u r d e und daß sich dabei eine 
Zusammenarbei t zwischen den Staa
ten herausgebildet hat, 

— im Bewußtsein der Bedeutung der kul 
turel len Entwicklung, die im Prozeß der 
Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung, wie sie in der von 
der Generalversammlung auf ihrer sech
sten Sondertagung verabschiedeten Er
klärung und dem Aktionsprogramm zur 
Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung, in der Charta der 
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten 
der Staaten und in der Erklärung über 
Fortschri t t und Entwicklung im Sozial
bereich vorgesehen ist, in Verbindung 
mit dem Fortschri t t auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
und des Wohlergehens der Nationen 
und Menschen leisten sollte, 

1. begrüßt dankbar die Leistungen der Or
ganisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kul tur bei 
der Förderung des Anliegens der E r 
ha l tung und Weiterentwicklung kul turel 
ler Werte und bei der Unterstützung der 
Zusammenarbei t der Staaten auf die
sem Gebiet; 

2. fordert die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kul tu r auf, ihre Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Erhal tung und Weiterent
wicklung kul turel ler Werte fortzusetzen 
und insbesondere 
a) sachdienliche Informationen zu sam

meln und interdisziplinäre For
schungsarbeiten über Rolle und Rang 
kul ture l ler Werte in der heutigen 
Gesellschaft durchzuführen; 

b) den internat ionalen Informationsaus
tausch über moderne Methoden zur 
Erhal tung und Entwicklung kul tu
reller Werte zu fördern; 

c) die auf die Erhal tung und Weiterent
wicklung kul turel ler Werte abzielen
de internat ionale Zusammenarbei t 

zwischen Staaten und entsprechenden 
internationalen Organisationen zu 
fördern und zu unterstützen; 

d) das Problem der Erhal tung und Wei
terentwicklung kul turel ler Werte 
kontinuierlich in ihre mit te l - und 
langfristigen Pläne aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Bückgabe von Kulturbesitz 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Rückführung oder Rückgabe von 
Kulturbesitz in das Ursprungsland. — 
Resolution 34/64 vom 29. November 1979 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

3026 A (XXVII) vom 18. Dezember 1972, 
3148 (XXVIII) vom 14. Dezember 1973, 
3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 
3391 (XXX) vom 19. Dezember 1975, 31/ 
40 vom 30. November 1976, 32/18 vom 
11. November 1977 und 33/50 vom 14. De
zember 1978, 

— mit Dank Kenntnis nehmend vom Be
richt des Generaldirektors der Organi
sation der Vereinten Nationen für Er 
ziehung, Wissenschaft und Kultur , 

— im Bewußtsein der Bedeutung, die die 
Ursprungsländer der Rückführung von 
Kulturbesitz beimessen, der für sie e i 
nen grundlegenden geistigen und ku l 
turellen Wert hat, um repräsentative 
Sammlungen ihres kul turel len Erbes 
zusammenstellen zu können, 

— erneut erklärend, daß die Rückführung 
bzw. Rückgabe der Kunstgegenstände, 
Denkmäler, Museumsstücke, Hand
schriften, Dokumente und aller ande
ren Kul tur - oder Kunstschätze eines 
Landes an dasselbe einen Schritt auf 
dem Weg zur Stärkung der in ternat io
nalen Zusammenarbei t und der Erha l 
tung und Weiterentwicklung kul ture l 
ler Werte darstellt , 

— in Unterstützung des feierlichen Auf
rufs des Generaldirektors der Organi
sation der Vereinten Nationen für Er 
ziehung, Wissenschaft und Kul tur vom 
7. Jun i 1978 zur Rückführung unersetz
lichen Kulturerbes an seine Schöpfer, 

1. würdigt die von der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kul tur im Zusam
menhang mit der Rückführung bzw. 
Rückgabe von Kulturbesitz an die Ur
sprungsländer geleistete Arbeit ; 

2. ersucht die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, ihre wertvollen Bemühun
gen um geeignete Lösungen für die 
Probleme im Zusammenhang mit der 
Rückführung bzw. Rückgabe von Kul 
turbesitz fortzusetzen, und bit tet die 
Mitgliedstaaten, dabei mit dieser Orga
nisation eng zusammenzuarbeiten; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, u. a. durch 
bilaterale Vereinbarungen alle erfor
derlichen Schritte zur Rückführung 
bzw. Rückgabe von Kulturbesitz zu 
unternehmen; 

4. begrüßt die Einsetzung des Zwischen
staatlichen Ausschusses für die För
derung der Rückführung von Kul tur 
besitz in sein Ursprungsland bzw. im 
Falle uner laubter Aneignung seiner 
Rückgabe< durch die zwanzigste Ta
gung der Generalkonferenz der Orga
nisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kul tur ; 

5. bittet alle Regierungen, der von der 
Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kul tur am 14. November 
1970 verabschiedeten Konvention über 

die Mittel zum Verbot und zur Verhü
tung der uner laubten Einfuhr, Ausfuhr 
und Eigentumsübertragung von Kul tu r 
gut beizutreten; 

6. appelliert an die Mitgliedstaaten, die 
Massenmedien sowie die Bildungs- und 
Kulturinst i tut ionen zu Bemühungen 
um die Schaffung eines größeren und 
umfassenderen Bewußtseins bezüglich 
der Rückführung bzw. Rückgabe von 
Kulturbesitz an die Ursprungsländer 
anzuregen; 

7. ersucht den Generalsekretär, die e r 
forderlichen Schritte zu unternehmen, 
damit die Vereinten Nationen sich der 
Tätigkeit der Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tur zugunsten der Rück
führung bzw. Rückgabe von Kul turbe
sitz an die Ursprungsländer anschlie
ßen, und zu diesem Zweck auch die 
Informationsmedien der Vereinten Na
tionen einzusetzen; 

8. ersucht den Generalsekretär, in Zusam
menarbei t mi t dem Generaldirektor 
der Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kul tur der sechsunddreißigsten Tagung 
der Generalversammlung einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolu
tion sowie aller früheren Resolutionen 
der Versammlung zu dieser Frage vor
zulegen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes 
Rückführung bzw. Rückgabe von Kul 
turbesitz an die Ursprungsländen in die 
vorläufige Tagesordnung ih re r sechs
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche A b 
stimmung angenommen. 

Abrüstung 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Vertrauensbildende Maßnahmen. 
— Resolution 34/87B vom 11. Dezember 
1979 

Die Generalversammlung, 
— un te r Hinweis auf ihre Resolution 33/ 

91B vom 16. Dezember 1978 über ver 
trauensbildende Maßnahmen, 

— in dem Wunsche, Spannungsquellen mit 
friedlichen Mitteln zu beseitigen und 
dadurch zur Festigung von Frieden und 
Sicherheit in der Welt beizutragen, 

— in erneuter Betonung der Bedeutung 
der Erklärung im Schlußdokument der 
zehnten Sondertagung der Genera lver
sammlung, der zufolge es zur Förde
rung des Abrüstungsprozesses notwen
dig ist, im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen Maßnahmen zu ergreifen und 
Polit iken zu verfolgen, die den Welt
frieden und die internationale Sicher
heit stärken und Ver t rauen zwischen 
den Staaten schaffen, 

— in Anerkennung der Notwendigkeit und 
Dringlichkeit ers ter Schritte zur Ver
minderung der Gefahr bewaffneter 
Konflikte aufgrund von Mißverständ
nissen oder Fehldeutungen militärischer 
Aktivitäten, 

— in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß 
die Verpflichtung zu ver t rauensbi lden
den Maßnahmen einen Beitrag zur Stär
kung der Sicherheit der Staaten leisten 
könnte, 

— im Bewußtsein dessen, daß best immten 
Regionen Situationen eigen sind, die 
die Ar t der in diesen Regionen durch
führbaren vertrauensbi ldenden Maß
nahmen beeinflussen, 

— in der Überzeugung, daß die Vereinten 
Nationen im Einklang mit ihrer Charta 
eine wichtige Rolle bei der Schaffung 
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von Bedingungen spielen können, die 
der Erwägung vertrauensbi ldender 
Maßnahmen förderlich sind, 

— in der Erkenntnis , daß ein Mindestmaß 
an Ver t rauen zwischen den Staaten in 
einer Region die Entwicklung ve r t r au 
ensbildender Maßnahmen erleichtern 
würde, 

— in Kenntnisnahme der dem General
sekretär gemäß Ziffer 2 der obenge
nannten Resolution mitgeteilten Stel
lungnahmen und Erfahrungen von Mit
gliedstaaten, 

1. empfiehlt allen Staaten, un ter Berück
sichtigung der besonderen Bedingungen 
und Erfordernisse der jeweiligen Re
gion auch wei terhin Vereinbarungen 
über konkrete ver trauensbi ldende Maß
nahmen in Erwägung zu ziehen; 

2. beschließt, unter Berücksichtigung der 
beim Generalsekretär eingegangenen 
Antworten sowie der auf der v ierund
dreißigsten Tagung der Generalver
sammlung abgegebenen diesbezüglichen 
Erklärungen eine umfassende Studie 
über vertrauensbi ldende Maßnahmen zu 
erstellen; 

3. ersucht den Generalsekretär, diese Stu
die mit der Hilfe einer Gruppe von 
ihm in ausgewogener geographischer 
Verteilung ernannter qualifizierter Re
gierungssachverständiger zu erstellen 
und sie der Generalversammlung auf 
ihrer sechsunddreißigsten Tagung vor
zulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Ge
neralversammlung auf ihrer fünfund
dreißigsten Tagung einen Zwischenbe
richt über die Arbeit der Gruppe von 
Regierungssachverständigen vorzule
gen; 

5. bi t tet die Staaten, die dies noch nicht 
getan haben, dem Ersuchen des Gene
ralsekretärs gemäß Ziffer 2 der Reso
lution 33/91B zu entsprechen und die 
Sachverständigengruppe auf dem Weg 
über den Generalsekretär mit ihren 
Stel lungnahmen und Erfahrungen ver 
t r au t zu machen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punkts 
>Vertrauensbildende Maßnahmen< in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
st immung angenommen. 

Geiselnahme-Übereinkommen 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Internationales Übereinkommen 
gegen Geiselnahme. — Resolution 34/ 
146 vom 17. Dezember 1979 

Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht dessen, daß die fort

schreitende Entwicklung des Völker
rechts und seine Kodifizierung zur Ver
wirklichung der in Art ikel 1 und 2 der 
Charta der Vereinten Nationen nieder
gelegten Ziele und Grundsätze bei t ra
gen, 

— eingedenk der Notwendigkeit, un te r 
der Schirmherrschaft der Vereinten Na
tionen ein internationales Übereinkom
men gegen Geiselnahme abzuschließen, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 31/ 
103 vom 15. Dezember 1976, mit der sie 
einen Ad-hoc-Ausschuß für die Ausar
beitung eines internationalen Überein
kommens gegen Geiselnahme einsetzte 
und diesen ersuchte, so bald wie mög
lich den Entwurf für ein internationales 
Übereinkommen gegen Geiselnahme 
auszuarbeiten, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolu
tionen 32/148 vom 16. Dezember 1977 
und 33/19 vom 29. November 1978, 

— nach Behandlung des vom Ad-hoc-Aus
schuß gemäß den obengenannten Reso
lutionen ausgearbeiteten Übereinkom
mensentwurfs , 

> verabschiedet das Internat ionale Über
einkommen gegen Geiselnahme im An
hang der vorliegenden Resolution und 
legt es zur Unterzeichnung und Ratifi
zierung bzw. zum Beitri t t auf. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch 
allgemeine Übereinstimmung. 

ANHANG 
Internationales Übereinkommen 

gegen Geiselnahme 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens, 
— in Anbetracht der Ziele und Grundsätze 

der Charta der Vereinten Nationen be 
treffend die Wahrung des Weltfriedens 
und der internat ionalen Sicherheit so
wie die Förderung freundschaftlicher 
Beziehungen und der Zusammenarbei t 
zwischen den Staaten, 

— insbesondere von der Erkenntnis aus 
gehend, daß jeder das Recht auf Leben 
sowie persönliche Freihei t und Sicher
heit hat, wie es die Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte und der In 
ternat ionale Pak t über bürgerliche und 
politische Rechte vorsehen, 

— in Bekräftigung des Grundsatzes der 
Gleichberechtigung und Selbstbestim
mung der Völker, wie er in der Char
ta der Vereinten Nationen und in der 
Erklärung über Grundsätze des Völker
rechts betreffend freundschaftliche Be
ziehungen und Zusammenarbei t zwi
schen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen sowie 
in anderen diesbezüglichen Entschlie
ßungen der Generalversammlung ver 
anker t ist, 

— in der Erwägung, daß die Geiselnahme 
eine Straftat darstellt, die der Völker
gemeinschaft Anlaß zu ernster Besorgnis 
gibt, und daß nach diesem Überein
kommen jeder, der eine Geiselnahme 
begeht, strafrechtlich verfolgt oder aus 
geliefert werden muß, 

— überzeugt, daß es dringend notwendig 
ist, eine internationale Zusammenarbei t 
zwischen den Staaten bei der Ausarbei
tung und Annahme wirksamer Maß
nahmen zur Verhütung, strafrechtlichen 
Verfolgung und Bestrafung aller Gei
selnahmen als Äußerungen des in ter
nationalen Terrorismus zu entwickeln, 

sind wie folgt übereingekommen: 
Artikel 1 

(1) Wer eine andere Person (im folgenden 
als >Geisel< bezeichnet) in seine Gewalt 
br ingt oder in seiner Gewalt hält und mit 
dem Tod, mit Körperverletzung oder mit 
der For tdauer der Freiheitsentziehung für 
diese Person droht, um einen Dritten, 
nämlich einen Staat, eine internationale 
zwischenstaatliche Organisation, eine na 
türliche oder juristische Person oder eine 
Gruppe von Personen zu einer Handlung 
oder Unterlassung als ausdrückliche oder 
stillschweigende Voraussetzung für die 
Freigabe der Geisel zu nötigen, begeht die 
Straftat der Geiselnahme im Sinne die
ses Übereinkommens. 
(2) Wer 
a) eine Geiselnahme zu begehen versucht 

oder 
b) sich zum Mittäter oder Gehilfen einer 

Person macht, die eine Geiselnahme 
begeht oder zu begehen versucht, 

begeht gleichfalls eine Straftat für die 
Zwecke dieses Übereinkommens. 

Artikel 2 Jeder Vertragsstaat bedroht die in Ar t i 
kel 1 genannten Straftaten mit angemes
senen Strafen, welche die Schwere der 
Tat berücksichtigen. 

Artikel 3 
(1) Der Vertragsstaat , in dessen Hoheits
gebiet der Täter die Geisel in seiner Ge
walt hält, trifft alle ihm geeignet erschei
nenden Maßnahmen, u m das Los der Gei
sel zu erleichtern, insbesondere um ihre 
Befreiung herbeizuführen und um ihr, falls 
erforderlich, nach ihrer Befreiung die 
Ausreise zu erleichtern. 
(2) Gelangt ein Gegenstand, den der Täter 
durch die Geiselnahme erlangt hat, in den 
Gewahrsam eines Vertragsstaats , so gibt 
ihn dieser so bald wie möglich der Geisel 
bzw. dem in Art ikel 1 bezeichneten Dri t 
ten oder ihren zuständigen Behörden zu
rück. 

Artikel 4 
Die Vertragsstaaten arbei ten bei der Ver
hütung der in Artikel 1 genannten Straf
taten zusammen, indem sie insbesondere 
a) alle durchgeführten Maßnahmen tref

fen, um Vorberei tungen in ihren jewei
ligen Hoheitsgebieten für die Begehung 
dieser Straftaten innerhalb oder außer
halb ih re r Hoheitsgebiete zu verh in
dern, einschließlich Maßnahmen, um in 
ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige 
Tätigkeiten von Personen, Gruppen 
und Organisationen zu verbieten, wel
che die Begehung von Geiselnahmen 
fördern, anstiften, organisieren oder 
durchführen; 

b) Informationen austauschen sowie Ver-
wal tungs- und andere Maßnahmen mit 
einander abstimmen, die geeignet sind, 
die Begehung dieser Straftaten zu ve r 
hindern. 

Artikel 5 
(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwen
digen Maßnahmen, u m seine Gerichtsbar
keit über die in Art ikel 1 genannten Straf
taten zu begründen, die begangen werden 
a) in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord 

eines in diesem Staat eingetragenen 
Schiffes oder Luftfahrzeugs; 

b) von seinen Staatsangehörigen oder, so
fern dieser Staat es für angebracht hält, 
von Staatenlosen, die ihren gewöhnli
chen Aufenthalt in seinem Hoheitsge
biet haben; 

c) u m diesen Staat zu einer Handlung 
oder Unterlassung zu nötigen oder 

d) in bezug auf eine Geisel, die Angehöri
ge dieses Staates ist, sofern dieser 
Staat es für angebracht hält. 

(2) Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die 
notwendigen Maßnahmen, um seine Ge
richtsbarkeit über die in Artikel 1 ge
nannten Straftaten für den Fall zu b e 
gründen, daß der Verdächtige sich in sei
nem Hoheitsgebiet befindet und e r ihn 
nicht an einen der in Absatz 1 des vor 
liegenden Artikels bezeichneten Staaten 
ausliefert. 
(3) Dieses Übereinkommen schließt eine 
Strafgerichtsbarkeit, die nach inners taa t 
lichem Recht ausgeübt wird, nicht aus. 

Artikel 6 
(1) Hält der Vertragsstaat, in dessen H o 
heitsgebiet sich der Verdächtige befindet, 
es in Anbetracht der Umstände für ge
rechtfertigt, so nimmt er ihn nach seinem 
Recht in Haft oder trifft andere Maßnah
men, um seine Anwesenheit für die Dauer 
der Zeit sicherzustellen, die zur Einlei
tung eines Straf- oder Auslieferungsver
fahrens benötigt wird. Der Vertragsstaat 
führt umgehend eine vorläufige Untersu-

106 Vereinte Nationen 3/80 



chung zur Feststellung des Sachverhalts 
durch. 
(2) Die Haft oder die anderen Maßnahmen 
nach Absatz 1 sind unverzüglich unmit te l 
bar oder über den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu notifizieren 
a) dem Staat, in dem die Straftat began

gen wurde ; 
b) dem Staat, der genötigt oder dessen 

Nötigung versucht worden ist; 
c) dem Staat, dem die natürliche oder j u 

ristische Person angehört, die genötigt 
oder deren Nötigung versucht worden 
ist; 

d) dem Staat, dem die Geisel angehört 
oder in dessen Hoheitsgebiet sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt ha t ; 

e) dem Staat, dem der Verdächtige ange
hört oder, wenn er staatenlos ist, in des
sen Hoheitsgebiet er seinen gewöhnli
chen Aufenthalt ha t ; 

f) der internat ionalen zwischenstaatlichen 
Organisation, die genötigt oder deren 
Nötigung versucht worden ist; 

g) allen anderen betroffenen Staaten. 
(3) Jeder, gegen den die in Absatz 1 b e 
zeichneten Maßnahmen getroffen werden, 
ist berechtigt, 
a) unverzüglich mit dem nächsten zustän

digen Ver t re ter des Staates, dessen An
gehöriger e r ist oder der anderweitig 
zur Herstel lung einer solchen Verbin
dung berechtigt ist, oder, wenn der Be
treffende staatenlos ist, des Staates, in 
dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, in Verbindung zu t re ten ; 

b) den Besuch eines Ver t re ters dieses 
Staates zu empfangen. 

(4) Die in Absatz 3 bezeichneten Rechte 
werden in Übereinstimmung mit den Ge
setzen und sonstigen Vorschriften des 
Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet 
sich der Verdächtige befindet, wobei j e 
doch diese Gesetze und sonstigen Vor
schriften die volle Verwirklichung der 
Zwecke gestatten müssen, für welche die 
Rechte nach Absatz 3 gewährt werden. 
(5) Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht 
jedes Vertragsstaats , der nach Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b einen Anspruch auf 
Gerichtsbarkeit hat , unberührt, das In te r 
nationale Komitee vom Roten Kreuz auf
zufordern, mit dem Verdächtigen Verbin
dung aufzunehmen und ihn zu besuchen. 
(6) Der Staat, der die vorläufige Untersu
chung nach Absatz 1 durchführt, un te r 
richtet die in Absatz 2 bezeichneten S taa
ten oder Organisationen umgehend über 
das Ergebnis der Untersuchung und teilt 
ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit 
auszuüben beabsichtigt. 

Artikel 7 
Der Vertragsstaat , in dem der Verdächti
ge strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach 
seinem Recht den Ausgang des Verfahrens 
dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen mit ; dieser unterr ichtet die ande
ren betroffenen Staaten und die betroffe
nen internat ionalen zwischenstaatlichen 
Organisationen. 

Artikel 8 
(1) Der Vertragsstaat, in dessen Hoheits
gebiet der Verdächtige aufgefunden wird, 
ist, wenn er ihn nicht ausliefert, verpflich
tet, den Fall ohne irgendeine Ausnahme 
und unabhängig davon, ob die Tat in sei
nem Hoheitsgebiet begangen wurde, sei
nen zuständigen Behörden zum Zweck der 
Strafverfolgung in einem Verfahren nach 
seinem Recht zu unterbrei ten. Diese Be
hörden treffen ihre Entscheidung in der 
gleichen Weise wie im Fall einer gemein
rechtlichen Straftat schwerer Ar t nach 
dem Recht dieses Staates. 
(2) Jedem, gegen den ein Verfahren w e 
gen einer der in Artikel 1 genannten 

Straftaten durchgeführt wird, ist während 
des gesamten Verfahrens eine gerechte 
Behandlung zu gewährleisten, die den Ge
nuß aller Rechte und Garant ien ein
schließt, die das Recht des Staates vor
sieht, in dessen Hoheitsgebiet er sich be 
findet. 

Artikel 9 
(1) Einem aufgrund dieses Übereinkom
mens gestellten Ersuchen um Auslieferung 
eines Verdächtigen wird nicht stat tgege
ben, wenn der ersuchte Vertragsstaat 
ernstliche Gründe für die Annahme hat, 
a) daß das Auslieferungsersuchen wegen 

einer in Artikel 1 genannten Straftat 
gestellt worden ist, um eine Person w e 
gen ihrer Rasse, ihrer Religion, ih re r 
Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen 
Herkunft oder ihrer politischen An
schauungen zu verfolgen oder zu b e 
strafen, oder 

b) daß die Lage dieser Person 
i) aus einem der unter Buchstabe a ge

nannten Gründe oder 
ii) aus dem Grunde, daß die zuständi

gen Behörden des zur Ausübung von 
Schutzrechten berechtigten Staates 
keine Verbindung mit ihr aufneh
men können, 

erschwert werden könnte. 
(2) Hinsichtlich der in diesem Überein
kommen definierten Straftaten werden die 
Bestimmungen aller zwischen Ver t rags
staaten anwendbaren Auslieferungsverträ
ge und -Vereinbarungen im Verhältnis 
zwischen den Vertragsstaaten geändert, 
soweit sie mit dem vorliegenden Uberein
kommen unvereinbar sind. 

Artikel 10 
(1) Die in Artikel 1 genannten Straftaten 
gelten als in jeden zwischen Vertragsstaa
ten bestehenden Auslieferungsvertrag ein
bezogene, der Auslieferung unterl iegende 
Straftaten. Die Vertragsstaaten verpflich
ten sich, diese Straftaten als der Ausliefe
rung unterliegende Straftaten in jeden 
künftig zwischen ihnen zu schließenden 
Auslieferungsvertrag aufzunehmen. 
(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Aus
lieferung vom Bestehen eines Vertrags ab 
hängig macht, ein Auslieferungsersuchen 
von einem anderen Vertragsstaat, mit dem 
er keinen Auslieferungsvertrag hat, so 
steht es dem ersuchten Staat frei, dieses 
Ubereinkommen als Rechtsgrundlage für 
die Auslieferung in bezug auf die in Ar
tikel 1 genannten Straftaten anzusehen. 
Die Auslieferung unterl iegt im übrigen 
den im Recht des ersuchten Staates vor
gesehenen Bedingungen. 
(3) Vertragsstaaten, welche die Ausliefe
rung nicht vom Bestehen eines Vertrags 
abhängig machen, erkennen unter sich die 
in Artikel 1 genannten Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende Straftaten vor
behaltlich der im Recht des ersuchten Staa
tes vorgesehenen Bedingungen an. 
(4) Die in Artikel 1 genannten Straftaten 
werden für die Zwecke der Auslieferung 
zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als 
seien sie nicht nu r an dem Ort, an dem 
sie sich ereignet haben, sondern auch in 
den Hoheitsgebieten der Staaten began
gen worden, die verpflichtet sind, ihre 
Gerichtsbarkeit nach Artikel 5 Absatz 1 
zu begründen. 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten gewähren einan
der die weitestgehende Hilfe im Zusam
menhang mit Verfahren, die in bezug auf 
die in Artikel 1 genannten Straftaten ein
gleitet werden, einschließlich der Uber-
lassung aller ihnen zur Verfügung stehen
den und für das Verfahren erforderlichen 
Beweismittel. 

(2) Absatz 1 läßt Verpflichtungen über die 
gegenseitige Rechtshilfe unberührt, die in 
anderen Verträgen enthal ten sind. 

Artikel 12 
Soweit die Genfer Abkommen von 1949 
zum Schutze von Kriegsopfern oder die 
Zusatzprotokolle zu jenen Abkommen auf 
eine best immte Geiselnahme Anwendung 
finden und soweit Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens nach jenen Abkommen 
zur strafrechtlichen Verfolgung oder zur 
Auslieferung des Geiselnehmers verpflich
tet sind, findet dieses Übereinkommen 
keine Anwendung auf eine Geiselnahme, 
die im Verlauf von bewaffneten Konflik
ten im Sinne der Genfer Abkommen von 
1949 und der dazugehörigen Protokolle 
einschließlich der in Artikel 1 Absatz 4 
des Zusatzprotokolls I von 1977 genannten 
bewaffneten Konflikte begangen wird, in 
denen Völker gegen Kolonialherrschaft und 
fremde Besetzung sowie gegen rassistische 
Regimes in Ausübung ihres Rechts auf 
Selbstbestimmung kämpfen, wie es in der 
Charta der Vereinten Nationen und in 
der Erklärung über Grundsätze des Völ
kerrechts betreffend freundschaftliche Be
ziehungen und Zusammenarbei t zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen niedergelegt ist. 

Artikel 13 
Dieses Übereinkommen ist nicht anwend
bar, wenn die Tat innerhalb eines einzi
gen Staates begangen wird, die Geisel und 
der Verdächtige Angehörige dieses Staates 
sind und der Verdächtige im Hoheitsge
biet dieses Staates aufgefunden wird. 

Artikel 14 
Dieses Übereinkommen darf nicht als 
Rechtfertigung für die Verletzung der t e r 
ri torialen Unversehrthei t oder politischen 
Unabhängigkeit eines Staates entgegen 
der Charta der Vereinten Nationen ausge
legt werden. 

Artikel 15 
Dieses Übereinkommen läßt die Anwen
dung der im Zeitpunkt seiner Annahme 
geltenden Asylverträge zwischen den Ver
tragsstaaten dieser Verträge unberührt; 
jedoch kann sich ein Vertragsstaat dieses 
Ubereinkommens gegenüber einem ande
ren Vertragsstaat, der nicht Vert ragspar
te i jener Verträge ist, nicht auf diese be 
rufen. 

Artikel 16 
(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder 
mehr Vertragsstaaten über die Auslegung 
oder Anwendung dieses Übereinkommens, 
die nicht durch Verhandlungen beigelegt 
wird, ist auf Verlangen eines dieser S taa
ten einem Schiedsverfahren zu un te rwer 
fen. Können sich die Parteien binnen sechs 
Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das 
Schiedsverfahren verlangt worden ist, 
über seine Ausgestaltung nicht einigen, so 
kann jede dieser Par te ien die Streitigkeit 
dem Internationalen Gerichtshof unterbre i 
ten, indem sie einen seinem Statut entspre
chenden Antrag stellt. 
(2) Jeder Staat kann bei der Unterzeich
nung oder der Ratifikation dieses Über
einkommens oder dem Beitr i t t zu diesem 
erklären, daß er sich durch Absatz 1 nicht 
als gebunden betrachtet. Die anderen Ver
tragsstaaten sind gegenüber einem Ver
tragsstaat, der einen solchen Vorbehalt ge
macht hat, durch Absatz 1 nicht gebun
den. 
(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbe
halt nach Absatz 2 gemacht hat, kann die
sen Vorbehalt jederzeit durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
gerichtete Notifikation zurückziehen. 
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Artikel 17 (1) Dieses Ubereinkommen liegt bis zum 
31. Dezember 1980 am Sitz der Vereinten 
Nationen in New York für alle Staaten 
zur Unterzeichnung auf. 
(2) Dieses Ubereinkommen bedarf der Ra
tifikation. Die Ratif ikationsurkunden wer 
den beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 
(3) Dieses Übereinkommen steht allen 
Staaten zum Beitri t t offen. Die Bei t r i t ts
urkunden werden beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 18 
(1) Dieses Übereinkommen tr i t t am dre i 
ßigsten Tag nach Hinter legung der zwei
undzwanzigsten Ratifikations- oder Bei
t r i t t surkunde beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in Kraft. 
(2) Für jeden Staat, der das Übereinkom
men nach Hinterlegung der zweiundzwan
zigsten Ratifikations- oder Bei t r i t t surkun
de ratifiziert oder ihm beitri t t , t r i t t es am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ra
tifikations- oder Bei t r i t tsurkunde durch 
diesen Staat in Kraft. 

Artikel 19 
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Über
einkommen durch eine an den Generalse
kretär der Vereinten Nationen gerichtete 
schriftliche Notifikation kündigen. 
(2) Die Kündigung wird ein J a h r nach 
Eingang der Notifikation beim Generalse
kretär der Vereinten Nationen wirksam. 

Artikel 20 
Die Urschrift dieses Übereinkommens, 
dessen arabischer, chinesischer, englischer, 
französischer, russischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt; dieser übermittelt a l 
len Staaten beglaubigte Abschriften. 
ZU URKUND DESSEN haben die von ih 
ren Regierungen hierzu gehörig befugten 
Unterzeichneten dieses Übereinkommen, 
das am 18. Dezember 1979 in New York 
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, u n 
terschrieben. 

Frauenreehts-Übereinkommen 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der 
Frau. — Resolution 34/180 vom 18. De
zember 1979 

Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht dessen, daß laut Artikel 1 

und 55 der Charta eines der Ziele der 
Vereinten Nationen die Förderung der 
allgemeinen Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten ohne jeden 
Unterschied, insbesondere auch ohne 
Unterschied des Geschlechts ist, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 2263 
(XXII) vom 7. November 1967, mit der 
die Generalversammlung die Erklärung 
über die Beseitigung der Diskriminie
rung der F rau verkündete, 

— unte r Berücksichtigung der Überein
kommen, Resolutionen, Erklärungen 
und Empfehlungen der Vereinten Na
tionen und der Sonderorganisationen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskri
minierung und zur Förderung der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

— im Hinblick insbesondere auf ihre Re
solution 33/177 vom 20. Dezember 1978 
über den Entwurf eines Übereinkom
mens zur Beseitigung der Diskriminie
rung der Frau, 

— in Anbetracht dessen, daß die Diskri
minierung der F r a u nicht mit der 

Menschenwürde und dem Wohle der 
Gesellschaft vere inbar ist und die 
Frauen an der vollen Entfaltung ihrer 
Möglichkeiten hindert , 

— mit der Feststellung, daß Frauen und 
Männer gleichberechtigt an den sozia
len, wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungsprozessen tei lnehmen und 
mi twirken sowie im gleichen Maße an 
der Verbesserung der Lebensbedingun
gen tei lhaben sollten, 

— in der Erkenntnis , daß für das Wohler
gehen der Welt und die Sache des 
Friedens die volle Mitwirkung von 
Mann und Frau am Leben der Gesell
schaft erforderlich ist, 

— in der Uberzeugung, daß die allgemei
ne Anerkennung des Grundsatzes der 
Gleichberechtigung von Mann und F r a u 
de ju re und de facto gewährleistet wer 
den muß, 

1. verabschiedet das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Frau, dessen Wort laut im 
Anhang zu dieser Resolution wiederge
geben ist, und legt es zur Unterzeich
nung, Ratifizierung und zum Beitr i t t 
auf; 

2. gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die 
Unterzeichnung und Ratifizierung des 
Übereinkommens bzw. der Beitr i t t zu 
diesem unverzüglich erfolgen und daß 
das Ubereinkommen möglichst bald in 
Kraft t re ten wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Wort
laut des Ubereinkommens der Welt
konferenz zur Frauendekade der Ver
einten Nationen zur Information vor
zulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Ge
neralversammlung auf ihrer fünfund
dreißigsten Tagung einen Bericht über 
den Stand des Übereinkommens unte r 
dem Punk t >Stand des Übereinkom
mens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau< vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +130; —0; =10: 
Bangladesch, Brasilien, Haiti, Komo
ren, Mali, Marokko, Mauretanien, Me
xiko, Saudi-Arabien, Senegal. 

ANHANG 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens, 
— im Hinblick darauf, daß die Charta der 

Vereinten Nationen den Glauben an die 
Grundrechte des Menschen, an Würde 
und Wert der menschlichen Persön
lichkeit und an die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau erneut bekräftigt, 

— im Hinblick darauf, daß die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte den 
Grundsatz der Unzulässigkeit der Dis
kr iminierung bekräftigt und feierlich 
feststellt, daß alle Menschen frei und 
an Würde und Rechten gleich geboren 
sind und daß jeder ohne irgendeinen 
Unterschied, einschließlich eines Unter 
schieds aufgrund des Geschlechts, An
spruch ha t auf alle in der genannten 
Erklärung aufgeführten Rechte und 
Freiheiten, 

— im Hinblick darauf, daß die Ver t rags
staaten der Internat ionalen Menschen
rechtspakte verpflichtet sind, die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
bei der Ausübung aller wirtschaftli
chen, sozialen, kulturellen, bürgerli
chen und politischen Rechte sicherzu
stellen, 

— in Anbetracht der unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und 
der Sonderorganisationen geschlosse

nen internat ionalen Übereinkommen 
zur Förderung der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, 

— im Hinblick ferner auf die Entschlie
ßungen, Erklärungen und Empfehlun
gen der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisationen zur Förderung 
der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, 

— jedoch besorgt darüber, daß die F rau 
trotz dieser verschiedenen Urkunden 
noch immer weitgehend diskriminiert 
wird, 

— unter Hinweis darauf, daß die Diskri
minierung der F rau die Grundsätze der 
Gleichberechtigung und der Achtung 
der Menschenwürde verletzt, die F r a u 
en daran hinder t , un te r den gleichen 
Voraussetzungen wie Männer am politi
schen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturel len Leben ihres Landes teilzu
nehmen, das Wachstum des Wohlstands 

• von Gesellschaft und Famil ie hemmt 
und der Frau die volle Entfaltung ihrer 
Fähigkeiten im Dienste ihres Landes 
und der Menschheit erschwert, 

— besorgt darüber, daß dort, wo Armut 
herrscht, F rauen beim Zugang zu Nah
rungsmitteln, Gesundheitseinrichtun
gen, Bildung, Ausbildung und Beschäf
tigungsmöglichkeiten sowie bei der Be 
friedigung sonstiger Bedürfnisse am 
ehesten benachteiligt werden, 

— in der Uberzeugung, daß die Errich
tung der neuen Weltwirtschaftsordnung 
auf der Grundlage von Gleichheit und 
Gerechtigkeit wesentlich zur Förderung 
der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau bei tragen wird, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß 
die Beseitigung der Apartheid, jeder 
Form von Rassismus, Rassendiskrimi
nierung, Kolonialismus, Neokolonialis
mus, Aggression, ausländischer Beset
zung und Fremdherrschaft sowie von 
Einmischung in die inneren Angele
genheiten der Staaten für die volle Aus
übung der Rechte von Mann und Frau 
wesentlich ist, 

— in Bekräftigung dessen, daß die Fest i 
gung des Weltfriedens und der in te r 
nationalen Sicherheit, die in ternat iona
le Entspannung, die Zusammenarbei t 
zwischen allen Staaten ungeachtet ihrer 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, 
die allgemeine und vollständige Abrü
stung — insbesondere die nukleare A b 
rüstung unte r s trenger und wirksamer 
internat ionaler Kontrol le —, die Durch
setzung der Grundsätze der Gerechtig
keit, der Gleichberechtigung und des 
beiderseitigen Nutzens in den zwischen
staatlichen Beziehungen und die Ver
wirklichung des Rechts der un te r 
F remd- und Kolonialherrschaft sowie 
ausländischer Besetzung lebenden Völ
ker auf Selbstbestimmung und Unab 
hängigkeit sowie die Achtung der n a 
tionalen Souveränität und der t e r r i to 
rialen Unversehrthei t den sozialen For t 
schritt und die soziale Entwicklung för
dern und somit zur Verwirklichung der 
vollen Gleichberechtigung von Mann 
und Frau beitragen werden, 

— überzeugt, daß die größtmögliche und 
gleichberechtigte Mitwirkung der F rau 
in allen Bereichen Voraussetzung für 
die vollständige Entwicklung eines Lan
des, für den Wohlstand der Welt und 
für die Sache des Fr iedens ist, 

— eingedenk des bisher noch nicht voll 
anerkannten bedeutenden Beitrags der 
F rau zum Wohlergehen der Familie 
und zur Entwicklung der Gesellschaft, 
der sozialen Bedeutung der Mut te r 
schaft und der Rolle beider Elternteile 
in der Famil ie und bei der Kindererzie
hung sowie in dem Bewußtsein, daß 
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die Rolle der F rau bei der Fortpflan
zung kein Grund zur Diskriminierung 
sein darf und daß die Kindererziehung 
eine Aufgabe ist, in die sich Mann und 
F r a u sowie die Gesellschaft insgesamt 
teilen müssen, 

— in dem Bewußtsein, daß sich die t r ad i 
tionelle Rolle des Mannes und die Rolle 
der F rau in der Gesellschaft und in der 
Familie wandeln müssen, wenn die vol
le Gleichberechtigung von Mann und 
Frau erreicht werden soll, 

— entschlossen, die in der Erklärung über 
die Beseitigung der Diskriminierung 
der F rau niedergelegten Grundsätze zu 
verwirklichen und zu diesem Zweck die 
zur Beseitigung jeder Form und Er 
scheinungsweise e iner solchen Diskri
minierung erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

T E I L I 
Artikel 1 

In diesem Ubereinkommen bezeichnet der 
Ausdruck Disk r imin ie rung der Frau< 
jede aufgrund des Geschlechts vorgenom
mene Unterscheidung, Ausschließung oder 
Beschränkung, die zur Folge oder zum 
Ziel hat , daß die auf die Gleichberechti
gung von Mann und Frau gegründete An
erkennung, Inanspruchnahme oder Aus
übung der Menschenrechte und Grundfrei
hei ten durch die F r a u — ungeachtet ihres 
Famil ienstands — im politischen, wi r t 
schaftlichen, sozialen, kulturellen, s taats
bürgerlichen oder j edem sonstigen Bereich 
beeinträchtigt oder verei tel t wird. 

Artikel 2 
Die Vertragsstaaten verur te i len jede Form 
von Diskriminierung der F rau ; sie kom
men überein, mit allen geeigneten Mitteln 
unverzüglich eine Polit ik der Beseitigung 
der Diskriminierung der F r a u zu verfol
gen, und verpflichten sich zu diesem 
Zweck, 
a) den Grundsatz der Gleichberechtigung 

von Mann und F r a u in ih re Staatsver
fassung oder in andere geeignete 
Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern 
sie dies noch nicht getan haben, und 
durch gesetzgeberische und sonstige 
Maßnahmen für die tatsächliche Ver
wirklichung dieses Grundsatzes zu sor
gen; 

b) durch geeignete gesetzgeberische und 
sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls 
auch Strafandrohungen, jede Diskr imi
nierung der F rau zu verbieten; 

c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der 
Frau auf der Grundlage der Gleichbe
rechtigung mit dem Mann zu gewähr
leisten und die F rau durch die zustän
digen nationalen Gerichte und sonsti
gen öffentlichen Einrichtungen wi rk 
sam vor jeder diskriminierenden Hand
lung zu schützen; 

d) die F r a u diskriminierende Handlungen 
oder Prakt iken zu unterlassen und da
für zu sorgen, daß alle staatlichen Be
hörden und öffentlichen Einrichtungen 
im Einklang mit dieser Verpflichtung 
handeln; 

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Besei
tigung der durch Personen, Organisa
tionen oder Unternehmen vorgenomme
nen Diskriminierung der F r a u zu er
greifen; 

f) alle geeigneten Maßnahmen einschließ
lich gesetzgeberischer Maßnahmen zur 
Änderung oder Aufhebung aller bes te
henden Gesetze, Verordnungen, Gepflo
genheiten und Prakt iken zu treffen, die 
eine Diskriminierung der F rau darstel
len; 

g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen 

Vorschriften aufzuheben, die eine Dis
kriminierung der F rau darstellen. 

Artikel 3 
Die Vertragsstaaten treffen auf allen Ge
bieten, insbesondere auf politischem, so
zialem, wirtschaftlichem und kul turel lem 
Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen ein
schließlich gesetzgeberischer Maßnahmen 
zur Sicherung der vollen Entfaltung und 
Förderung der Frau, damit gewährleistet 
wird, daß sie die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem 
Mann ausüben und genießen kann. 

Artikel 4 
(1) Zeitweilige Sondermaßnahmen der 
Vertragsstaaten zur beschleunigten Her 
beiführung der De-facto-Gleichberechti-
gung von Mann und Frau gelten nicht als 
Diskriminierung im Sinne dieses Überein
kommens, dürfen aber keinesfalls die Bei
behaltung ungleicher oder gesonderter 
Maßstäbe zur Folge haben; diese Maß
nahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele 
der Chancengleichheit und Gleichbehand
lung erreicht sind. 
(2) Sondermaßnahmen der Vertragsstaa
ten — einschließlich der in diesem Über
einkommen genannten Maßnahmen — 
zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht 
als Diskriminierung. 

Artikel 5 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen, 
a) um einen Wandel in den sozialen und 

kulturel len Verhal tensmustern von 
Mann und Frau zu bewirken und so zur 
Beseitigung von Vorurtei len sowie von 
herkömmlichen und allen sonstigen auf 
der Vorstellung von der Unterlegenheit 
oder Überlegenheit des einen oder an
deren Geschlechts oder der s tar ren Rol
lenverteilung von Mann und Frau b e 
ruhenden Prakt iken zu gelangen; 

b) um sicherzustellen, daß die Erziehung 
in der Familie zu einem echten Ver
ständnis der Mutterschaft als einer so
zialen Aufgabe und zur Anerkennung 
der gemeinsamen Verantwortung von 
Mann und Frau für die Erziehung und 
Entwicklung ihrer Kinder beiträgt, 
wobei davon ausgegangen wird, daß 
das Interesse der Kinder in allen Fällen 
jeder anderen Erwägung vorgeht. 

Artikel 6 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne
ten Maßnahmen einschließlich gesetzgebe
rischer Maßnahmen zur Unterbindung j e 
der Form des Frauenhandels und der 
Ausbeutung der Prosti tution von Frauen. 

T E I L I I 
Artikel 7 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen zur Beseitigung der Diskr i 
minierung der Frau im politischen und öf
fentlichen Leben ihres Landes und ge
währleisten insbesondere allen Frauen in 
gleicher Weise wie den Männern 
a) das Stimmrecht bei edlen Wahlen und 

Volksabstimmungen sowie das passive 
Wahlrecht für alle öffentlich gewählten 
Gremien; 

b) das Recht auf Mitwirkung an der Aus
arbei tung der Regierungspolitik und 
deren Durchführung sowie auf Beklei
dung öffentlicher Ämter und auf Wahr
nehmung aller öffentlichen Aufgaben 
auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit; 

c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatli
chen Organisationen und Vereinigun
gen, die sich mit dem öffentlichen und 
politischen Leben ihres Landes befas
sen. 

Artikel 8 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne
ten Maßnahmen, u m sicherzustellen, daß 
Frauen in der gleichen Weise wie Männer 
und ohne Diskriminierung die Möglichkeit 
haben, ihre Regierung auf in ternat iona
ler Ebene zu ver t re ten und an der Arbei t 
internat ionaler Organisationen mitzuwir
ken. 

Artikel 9 
(1) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen 
die gleichen Rechte wie Männern hinsicht
lich des Erwerbs, des Wechsels oder der 
Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. 
Insbesondere stellen die Vertragstaaten si
cher, daß weder durch Eheschließung mit 
einem Ausländer noch durch Wechsel der 
Staatsangehörigkeit des Ehemanns im 
Laufe der Ehe ohne weiteres sich die 
Staatsangehörigkeit der F rau ändert, die
se staatenlos wird oder ihr die Staatsan
gehörigkeit ihres Mannes aufgezwungen 
wird. 
(2) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen 
die gleichen Rechte wie Männern im Hin
blick auf die Staatsangehörigkeit ihre r 
Kinder. 

T E I L I I I 
Artikel 10 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne
ten Maßnahmen zur Beseitigung der Dis
kr iminierung der Frau , u m ihr im Bil
dungsbereich die gleichen Rechte wie dem 
Mann zu gewährleisten und auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau insbesondere folgendes s i 
cherzustellen: 
a) gleiche Bedingungen bei der Berufsbe

ratung, bei der Zulassung zum Unter 
richt und beim Erwerb von Zeugnissen 
an Bildungseinrichtungen jeder Ar t so
wohl in ländlichen als auch in städti
schen Gebieten; diese Gleichberechti
gung gilt im Hinblick auf Vorschulen, 
allgemeinbildende Schulen, Fachschu
len, allgemeine und technische Bil
dungseinrichtungen im tertiären Be
reich sowie für jede Ar t der Berufs
ausbildung; 

b) Zulassung zu denselben Bildungspro
grammen und Prüfungen sowie Lehr 
kräften mit gleichwertigen Qualifikatio
nen und zu Schulräumen und Schulaus
stat tungen derselben Qualität; 

c) Beseitigung jeder s ta r ren Auffassung 
von der Rolle von Mann und F r a u auf 
allen Ebenen der Erziehung und in a l 
len Unterrichtsformen durch Förde
rung der Koedukation und sonstiger 
Erziehungsformen, die zur Erreichung 
dieses Zieles beitragen, insbesondere 
auch durch Überarbeitung von Lehrbü
chern und Lehrplänen und durch An
passung der Lehrmethoden; 

d) Chancengleichheit bei der Erlangung 
von Stipendien und sonstigen Ausbil
dungsbeihilfen; 

e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu 
Weiterbildungsprogrammen, darunter 
Programme für erwachsene Analphabe
ten und zur funktionellen Alphabetisie
rung, insbesondere zur möglichst ba l 
digen Verr ingerung eines etwaigen Bil
dungsgefälles zwischen Mann und Frau ; 

f) Verr ingerung der Zahl der weiblichen 
Studienabbrecher sowie Veranstal tung 
von Programmen für Mädchen und 
Frauen, die vorzeitig von der Schule 
abgegangen sind; 

g) gleiche Möglichkeiten zur akt iven Teil
nahme an Sport und Leibesübungen; 

h) Zugang zu spezifischen Bildungsinfor
mationen, die zur Gewährleistung der 
Gesundheit und des Wohlergehens der 
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Familie beitragen, einschließlich Auf
klärung und Beratung in bezug auf 
die Familienplanung. 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau auf dem Ar 
beitsmarkt, um ihr auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung mit dem Mann gleiche 
Rechte zu gewährleisten, insbesondere 
a) das Recht auf Arbeit als unveräußer

liches Recht jedes Menschen; 
b) das Recht auf dieselben Arbeitsmög

lichkeiten einschließlich der Anwendung 
derselben Auswahlkri ter ien bei der Ein
stellung; 

c) das Recht auf freie Berufswahl und 
freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht 
auf Beförderung, Sicherheit des Ar
beitsplatzes und alle Leistungen und 
Arbeitsbedingungen sowie das Recht 
auf Berufsausbildung und Umschulung, 
einschließlich einer Lehre, der Berufs
fortbildung und der periodischen Wei
terbildung; 

d) das Recht auf gleiches Entgelt, ein
schließlich sonstiger Leistungen, und 
auf Gleichbehandlung in bezug auf 
gleichwertige Arbeit sowie Gleichbe
handlung bei der Bewertung der Ar
beitsqualität; 

e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbe
sondere auf Leistungen bei Eintr i t t in 
den Ruhestand, bei Arbeitslosigkeit, 
Krankheit , Invalidität und im Alter 
oder bei sonstiger Arbeitsunfähigkeit 
sowie das Recht auf bezahlten Ur
laub; 

f) das Recht auf Schutz der Gesundheit 
und auf Sicherheit am Arbeitsplatz, 
einschließlich des Schutzes der For t 
pflanzungsfähigkeit. 

(2) Um eine Diskriminierung der Frau we 
gen Eheschließung oder Mutterschaft zu 
verhindern und ihr ein wirksames Recht 
auf Arbeit zu gewährleisten, treffen die 
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 
a) zum — mit Strafandrohung verbunde

nen — Verbot der Entlassung wegen 
Schwangerschaft oder Mutterschaftsur
laub sowie der Diskriminierung auf
grund des Familienstands bei Entlas
sungen; 

b) zur Einführung eines bezahlten oder 
mit vergleichbaren sozialen Vorteilen 
verbundenen Mutterschaftsurlaubs ohne 
Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes, 
des Dienstalters oder sozialer Zulagen; 

c) zur Förderung der Bereitstellung der 
erforderlichen ergänzenden Sozialdien
ste, die es El tern ermöglichen, ihre Fa
milienpflichten mit ihren beruflichen 
Aufgaben und mit der Teilnahme am 
öffentlichen Leben zu vereinbaren, ins
besondere durch Förderung der Errich
tung und des Ausbaus eines Netzes von 
Kindergärten, Kinderhor ten und Kin
derkr ippen; 

d) zur Gewährung besonderen Schutzes 
für Frauen während der Schwanger
schaft bei Beschäftigungsarten, die sich 
als schädlich für Schwangere erwiesen 
haben. 

(3) Die Gesetze zum Schutz der F r a u in 
den in diesem Artikel genannten Berei
chen werden in regelmäßigen Abständen 
anhand der wissenschaftlichen und tech
nischen Erkenntnisse überprüft und erfor
derlichenfalls geändert, aufgehoben oder 
verlängert. 

Artikel 12 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge, um der Frau gleich
berechtigt mit dem Mann Zugang zu den 

Gesundheitsfürsorgediensten, einschließ
lich derjenigen im Zusammenhang mit der 
Familienplanung, zu gewährleisten. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die 
Vertragsstaaten für angemessene und er
forderlichenfalls unentgeltliche Betreu
ung der F rau während der Schwanger
schaft sowie während und nach der Ent 
bindung und für eine ausreichende Ernäh
rung während der Schwangerschaft und 
der Stillzeit. 

Artikel 13 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen zur Beseitigung der Diskri
minierung der F rau in anderen Bereichen 
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, 
um der F rau nach dem Gleichheitsgrund
satz die gleichen Rechte wie dem Mann zu 
gewährleisten, insbesondere 
a) das Recht auf Familienbeihilfen; 
b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken 

und andere Finanzkredite aufzuneh
men; 

c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbe
schäftigungen, Sport und allen Aspek
ten des kul turel len Lebens. 

Artikel 14 
(1) Die Vertragsstaaten berücksichtigen 
die besonderen Probleme der Frauen auf 
dem Lande und die wichtige Rolle dieser 
Frauen für das wirtschaftliche Überleben 
ihrer Familien, einschließlich ihrer Ar
beit in nichtmonetären Wirtschaftsberei
chen, und treffen alle geeigneten Maß
nahmen, um dafür zu sorgen, daß dieses 
Übereinkommen auch auf Frauen in länd
lichen Gebieten Anwendung findet. 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der F rau in ländlichen 
Gebieten, um dafür zu sorgen, daß sie 
gleichberechtigt mit dem Mann an der 
ländlichen Entwicklung und an den sich 
daraus ergebenden Vorteilen tei lhaben 
kann, und gewährleisten ihr insbesondere 
das Recht auf 
a) Mitwirkung — auf allen Ebenen — an 

der Aufstellung und Durchführung von 
Entwicklungsplänen; 

b) Zugang zu angemessenen Einrichtungen 
der Gesundheitsfürsorge, einschließlich 
Aufklärungs- und Beratungsdiensten 
und sonstigen Einrichtungen auf dem 
Gebiet der Famil ienplanung; 

c) unmit te lbare Leistungen aus Program
men der sozialen Sicherheit; 

d) schulische und außerschulische Ausbil
dung und Bildung jeder Art, ein
schließlich funktioneller Alphabetisie
rung, sowie die Nutzung aller Gemein
schafts- und Volksbildungseinrichtun
gen, insbesondere zur Erweiterung 
ihres Fachwissens; 

e) Organisierung von Selbsthilfegruppen 
und Genossenschaften zur Erlangung 
wirtschaftlicher Chancengleichheit 
durch selbständige oder unselbständige 
Arbeit; 

f) Teilnahme an allen Gemeinschaftsbe
tätigungen; 

g) Zugang zu landwirtschaftlichen Kredi 
ten und Darlehen, Vermarktungsein
richtungen und geeigneten Technolo
gien sowie Gleichbehandlung im Rah
men von Boden- und Agrarreformen 
und ländlichen Entwicklungsvorhaben; 

h) angemessene Lebensbedingungen, ins
besondere im Hinblick auf Wohnung, 
sanitäre Einrichtungen, Elektrizitäts
und Wasserversorgung sowie Verkehrs 
und Nachrichtenverbindungen. 

T E I L IV 
Artikel 15 

(1) Die Vertragsstaaten stellen die Frau 
dem Mann vor dem Gesetz gleich. 

(2) Die Vertragsstaaten gewähren der 
Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe 
Rechtsfähigkeit wie dem Mann und die
selben Möglichkeiten zur Ausübung die
ser Rechtsfähigkeit. Insbesondere räumen 
sie der Frau gleiche Rechte in bezug auf 
den Abschluß von Verträgen und die Ver
wal tung von Vermögen ein und gewäh
ren ihr Gleichbehandlung in allen Prozeß
phasen vor den Gerichten. 
(3) Die Vertragsstaaten kommen überein, 
daß alle Verträge und alle sonstigen P r i 
vaturkunden, deren Rechtswirkung auf 
die Einschränkung der Rechtsfähigkeit der 
Frau gerichtet ist, nichtig sind. 
(4) Die Vertragsstaaten gewähren Män
nern und Frauen die gleichen Rechte hin
sichtlich der Rechtsvorschriften über die 
Freizügigkeit und die freie Wahl ihres 
Aufenthaltsorts und ihres Wohnsitzes. 

Artikel 16 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der F rau in Ehe- und F a 
milienfragen und gewährleisten auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau insbesondere folgende 
Rechte: 
a) gleiches Recht auf Eheschließung; 
b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehe

gatten sowie auf Eheschließung nur mit 
freier und voller Zust immung; 

c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe 
und bei deren Auflösung; 

d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, 
ungeachtet ihres Familienstands, in a l 
len ihre Kinder betreffenden Fragen; 
in jedem Fall haben die Interessen der 
Kinder Vorrang; 

e) gleiches Recht auf freie und veran twor
tungsbewußte Entscheidung über An
zahl und Altersunterschied ihrer Kin
der sowie auf Zugang zu den zur Aus
übung dieser Rechte erforderlichen In
formationen, Bildungseinrichtungen 
und Mitteln; 

f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen 
der Vormundschaft, Pflegschaft, Treu
handschaft, Adoption von Kindern oder 
ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit 
das innerstaatliche Recht derart ige 
Rechtsinstitute kennt ; in jedem Fall 
haben die Interessen der Kinder Vor
rang; 

g) die gleichen persönlichen Rechte als 
Ehegatten, einschließlich des Rechts auf 
Wahl des Familiennamens, eines Berufs 
und einer Beschäftigung; 

h) gleiche Rechte beider Ehegat ten h in
sichtlich des Eigentums an Vermögen 
und dessen Erwerb, Bewirtschaftung, 
Verwaltung und Nutzung sowie der 
Verfügung darüber, gleichviel ob un
entgeltlich oder gegen Entgelt. 

(2) Die Verlobung und Verheiratung eines 
Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; 
es werden alle erforderlichen Maßnahmen 
einschließlich gesetzgeberischer Maßnah
men ergriffen, um ein Mindestalter für die 
Eheschließung festzulegen und die Ein t ra
gung der Eheschließung in ein amtliches 
Register zur Pflicht zu machen. 

T E I L V 
Artikel 17 

(1) Zur Prüfung der Fortschrit te bei der 
Durchführung dieses Übereinkommens 
wird ein (im folgenden als >Ausschuß< b e 
zeichneter) Ausschuß für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau eingesetzt; 
er besteht zum Zei tpunkt des Inkraft
t retens des Übereinkommens aus acht
zehn, nach Ratifikation oder Beitri t t des 
fünfunddreißigsten Vertragsstaats aus 
dreiundzwanzig Sachverständigen von ho -
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hem sittlichem Rang und großer Sach
kenntnis auf dem von dem Übereinkom
men erfaßten Gebiet. Die Sachverständi
gen werden von den Vertragsstaaten u n 
ter ihren Staatsangehörigen ausgewählt 
und sind in persönlicher Eigenschaft tä
tig; dabei ist auf eine gerechte geographi
sche Vertei lung und auf Ver t re tung der 
verschiedenen Zivilisationsformen sowie 
der hauptsächlichen Rechtssysteme zu ach
ten. 
(2) Die Mitglieder des Ausschusses wer 
den in geheimer Wahl aus e iner Liste 
von Personen gewählt, die von den Ver
tragsstaaten benannt worden sind. Jeder 
Vertragsstaat kann einen seiner eigenen 
Staatsangehörigen benennen. 
(3) Die erste Wahl findet sechs Monate 
nach Inkraf t t reten dieses Übereinkom
mens statt. Spätestens drei Monate vor j e 
der Wahl fordert der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen die Vertragsstaaten 
schriftlich auf, b innen zwei Monaten ihre 
Benennungen einzureichen. E r stellt so
dann eine alphabetische Liste aller dem
gemäß benannten Personen un te r Angabe 
der sie benennenden Vertragsstaaten auf 
und legt sie den Vertragsstaaten vor. 
(4) Die Wahl der Ausschußmitglieder fin
det auf einer vom Generalsekretär am 
Sitz der Vereinten Nationen anberaum
ten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf 
dieser Sitzung, die beschlußfähig ist, wenn 
zwei Dri t te l der Vertragsstaaten ver t re ten 
sind, gelten diejenigen Bewerber als in 
den Ausschuß gewählt, welche die höch
ste St immenzahl und die absolute St im
menmehrhe i t der anwesenden und ab 
st immenden Ver t re te r der Vertragsstaa
ten auf sich vereinigen. 
(5) Die Ausschußmitglieder werden für 
vier J a h r e gewählt. Jedoch läuft die Amts
zeit von neun der bei der ers ten Wahl 
gewählten Mitglieder nach zwei J a h r e n 
ab; unmit te lbar nach der ers ten Wahl wer 
den die Namen dieser neun Mitglieder 
vom Vorsitzenden des Ausschusses durch 
das Los best immt. 
(6) Die Wahl der fünf zusätzlichen Aus
schußmitglieder findet gemäß den Absät
zen 2, 3 und 4 nach Ratifikation oder Bei
t r i t t des fünfunddreißigsten Vertragsstaats 
statt. Die Amtszeit zweier der bei dieser 
Gelegenheit gewählten zusätzlichen Mit
glieder läuft nach zwei J a h r e n ab; die Na
men dieser beiden Mitglieder werden vom 
Ausschußvorsitzenden durch das Los b e 
stimmt. 
(7) Zur Besetzung eines une rwar te t ver 
waisten Sitzes e rnennt der Vertragsstaat , 
dessen Sachverständiger aufgehört hat, 
Mitglied des Ausschusses zu sein, mit Zu
stimmung des Ausschusses e inen anderen 
Sachverständigen unte r seinen Staatsan
gehörigen. 
(8) Die Ausschußmitglieder erha l ten mi t 
Zust immung der Generalversammlung Be
züge aus Mitteln der Vereinten Nat io
nen; die näheren Einzelheiten werden von 
der Generalversammlung un te r Berück
sichtigung der Bedeutung der Aufgaben 
des Ausschusses festgesetzt. 
(9) Der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen stellt dem Ausschuß das Personal 
und die Einrichtungen zur Verfügung, d e 
ren dieser zur wirksamen Wahrnehmung 
seiner Aufgaben nach diesem Übereinkom
men bedarf. 

Artikel 18 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
dem Generalsekretär der Vereinten Nat io
nen zur Beratung durch den Ausschuß 
einen Bericht über die zur Durchführung 
dieses Übereinkommens getrofienen Ge-
setzgebungs-, Gerichts-, Verwal tungs
und sonstigen Maßnahmen und die dies

bezüglichen Fortschritte vorzulegen, und 
zwar 
a) innerhalb eines Jah res nach Inkraf t t re 

ten des Übereinkommens für den b e 
treffenden Staat und 

b) danach mindestens alle vier J a h r e 
und so oft es der Ausschuß verlangt. 

(2) In den Berichten kann auf Faktoren 
und Schwierigkeiten hingewiesen werden, 
die das Ausmaß der Erfüllung der in die
sem Ubereinkommen vorgesehenen Ver
pflichtungen beeinflussen. 

Artikel 19 
(1) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäfts
ordnung. 
(2) Der Ausschuß wählt seinen Vorstand 
für zwei Jahre . 

Artikel 20 
(1) Der Ausschuß tr i t t in der Regel jähr
lich für höchstens zwei Wochen zur Prü
fung der nach Artikel 18 vorgelegten Be
richte zusammen. 
(2) Die Sitzungen des Ausschusses finden 
in der Regel am Sitz der Vereinten Na
tionen oder an einem anderen vom Aus
schuß bestimmten geeigneten Ort statt. 

Artikel 21 
(1) Der Ausschuß berichtet der General
versammlung der Vereinten Nationen jähr
lich durch den Wirtschafts- und Sozialrat 
über seine Tätigkeit und kann aufgrund 
der Prüfung der von den Vertragsstaaten 
eingegangenen Berichte und Auskünfte 
Vorschläge machen und allgemeine Emp
fehlungen abgeben. Diese werden zusam
men mit etwaigen Stellungnahmen der 
Vertragsstaaten in den Ausschußbericht 
aufgenommen. 
(2) Der Generalsekretär übermittelt die 
Ausschußberichte der Kommission für die 
Rechtsstellung der F rau zur Kenntnisnah
me. 

Artikel 22 
Die Sonderorganisationen haben das 
Recht, bei Beratung der Durchführung 
derjenigen Bestimmungen dieses Überein
kommens ver t re ten zu sein, die in ihren 
Tätigkeitsbereich fallen. Der Ausschuß 
kann die Sonderorganisationen bitten, Be
richte über die Durchführung des Über
einkommens auf Gebieten vorzulegen, die 
in ihren Tätigkeitsbereich fallen. 

T E I L VI 
Artikel 23 

Dieses Übereinkommen läßt zur Herbei 
führung der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau besser geeignete Bestimmungen 
unberührt, die enthalten sind 
a) in den Rechtsvorschriften eines Ver

tragsstaats oder 
b) in sonstigen für diesen Staat geltenden 

internationalen Übereinkommen, Ver
trägen oder Abkommen. 

Artikel 24 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle 
Maßnahmen zu treffen, die auf nationaler 
Ebene zur vollen Verwirklichung der in 
diesem Übereinkommen anerkannten Rech
te erforderlich sind. 

Artikel 25 
(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle 
Staaten zur Unterzeichnung auf. 
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen wird zum Verwahrer dieses Über
einkommens bestimmt. 
(3) Dieses Übereinkommen bedarf der Ra
tifikation. Die Ratifikationsurkunden wer 
den beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

(4) Dieses Ubereinkommen liegt für alle 
Staaten zum Beitr i t t auf. Der Beitr i t t e r 
folgt durch Hinterlegung einer Bei t r i t ts
urkunde beim Generalsekretär der Ver
einten Nationen. 

Artikel 26 
(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch 
eine an den Generalsekretär der Verein
ten Nationen gerichtete schriftliche Notifi
kation eine Revision dieses Übereinkom
mens beantragen. 
(2) Die Generalversammlung der Verein
ten Nationen beschließt über etwaige h in
sichtlich eines derar t igen Antrags zu u n 
ternehmende Schritte. 

Artikel 27 
(1) Dieses Übereinkommen tr i t t am dre i 
ßigsten Tag nach Hinterlegung der zwan
zigsten Ratifikations- oder Bei t r i t tsur
kunde beim Generalsekretär der Verein
ten Nationen in Kraft. 
(2) Für jeden Staat, der nach Hinter le 
gung der zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitr i t tsurkunde dieses Übereinkommen 
ratifiziert oder ihm beitri t t , t r i t t es am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner 
Ratifikations- oder Bei t r i t t surkunde in 
Kraft. 

Artikel 28 
(1) Der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen n immt den Wort laut von Vorbehal
ten, die ein Staat bei der Ratifikation 
oder beim Beitri t t anbringt, entgegen und 
leitet ihn allen Staaten zu. 
(2) Mit Ziel und Zweck dieses Überein
kommens unvere inbare Vorbehalte sind 
nicht zulässig. 
(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine 
diesbezügliche Notifikation an den Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen zu
rückgenommen werden, der sodann alle 
Staaten davon in Kenntnis setzt. Die Noti
fikation wird mit dem Tag ihres Eingangs 
wirksam. 

Artikel 29 
(1) Entsteht zwischen zwei oder mehr Ver
tragsstaaten über die Auslegung oder An
wendung dieses Übereinkommens eine 
Streitigkeit, die nicht auf dem Verhand
lungsweg beigelegt werden kann, so wird 
sie auf Verlangen einer Par te i zum Ge
genstand eines Schiedsverfahrens gemacht. 
Können sich die Par te ien innerhalb von 
sechs Monaten vom Zei tpunkt des An
trags auf ein Schiedsverfahren über des
sen Ausgestaltung nicht einigen, so kann 
eine Par te i die Streit igkeit dem In te rna
tionalen Gerichtshof vorlegen, indem sie 
einen Antrag im Einklang mit dessen Sta
tut stellt. 
(3) Jeder Vertragsstaat kann zum Zeit
punkt der Unterzeichnung oder Ratifika
tion des Übereinkommens oder seines Bei
tr i t ts dazu erklären, daß er sich durch A b 
satz 1 nicht als gebunden ansieht. Die an
deren Vertragsstaaten sind gegenüber ei
nem Vertragsstaat, der einen derart igen 
Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 1 
nicht gebunden. 
(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt 
nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen 
jederzeit durch eine an den Generalsekre
tär der Vereinten Nationen gerichtete No
tifikation zurücknehmen. 

Artikel 30 
Dieses Übereinkommen, dessen a rab i 
scher, chinesischer, englischer, französi
scher, russischer und spanischer Wort laut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt. 
ZU URKUND DESSEN haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten dieses 
Übereinkommen unterschrieben. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1980 (Fortsetzung) 

Menschenrechtskommission (43) 
Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Benin 
Bjelorußland 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutschland, Bundesrepublik 
Elfenbeinküste 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
I rak 
I ran 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Kuba y 
Marokko 
Mongolei 
Niederlande 
Nigeria 
Pakis tan 
Panama 
Peru 
Phil ippinen 
Polen 
Portugal 
Sambia 
Senegal 
Sowjetunion 
Syrien 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung 
und für Minderheitenschutz (26) 

Mario Amadeo, Argentinien 
Yuli Bahnev, Bulgarien 
Abdelwahab Bouhdiba, Tunesien 
William Beverly Car ter Jr., 

Vereinigte Staaten 
Dumitru Ceausu, Rumänien 

Abu Sayeed Chowdhury, 
Bangladesch 

Er ica-I rene Daes, 
Griechenland 

Abdullah Fikri El Khani, Syrien 
Raul Fer re ro Costa, Pe ru 
Hicri Fisek. Türkei 
Manouchehr Ganji, I r an 
Carlos Holguin Holguin, 

Kolumbien 
Hector W. Jayewardene 

Sr i Lanka 
Ibrahim S. Jimeta, Nigeria 
Ahmed Khalifa, Ägypten 
Antonio Martinez Bäez, Mexiko 
JosG Ricardo Martinez Cobo, 

Ecuador 
Erik Nettel, Österreich 
Sharifuddin Pirzada, Pakis tan 
Nicole Questiaux, Frankreich 
Waleed M. Sadi, Jordanien 
L. M. Singhvi, Indien 
Sergej N. Smirnow, Sowjetunion 
Arsene Assouan Usher, 

Elfenbeinküste 
Halima Embarek Warzazi, 

Marokko 
Benjamin Ch. G. Whitaker, 

Großbritannien 

Ausschuß für die Beseit igung 
rassischer Diskriminierung (18) 

Yuli Bahnev, Bulgarien 
Stanislav A. Bessonov, 

Sowjetunion 
Pedro Brin Martinez, Panama 
Andre Dechezelles, Frankreich 
Silvo Devetak, Jugoslawien 
Abdel Moneim M. Ghoneim, 

Ägypten 
Ousmane Goundiam, Senegal 
Jose D. Ingles, Phil ippinen 
George O. Lamptey, Ghana 
Erik Nettel, Österreich 
Manuel V. Ordonez, Argentinien 
Karl Josef Partsch, Deutschland, Bundesrepublik 
Shanti Sadiq Ali, Indien 
Luis Valencia Rodriguez, 

Ecuador 
Fayez A. Sayegh, Kuwai t 
Agha Shahi, Pakis tan 
Georges Tenekides, 

Griechenland 
Shuaib Uthman Yolah, Nigeria 

Menschenrechts-Ausschuß (18) 
Nejib Bouziri, Tunesien 
Abdoulaye Dieye, Senegal 
Sir Vincent Evans, 

Großbritannien 
Manouchehr Ganji, I ran 
Bernhard Graefrath, 

Deutsche Demokratische 
Republik 

Vladimir Hanga, Rumänien 
Dejan Janca, Jugoslawien 
Haissam Kelani, Syrien 
Lüben G. Koulishev, Bulgarien 
Rajsoomer Lallah, Maurit ius 
Andreas V. Mavrommatis , 

Zypern 
Anatoly Petrovich Movchan, 

Sowjetunion 
Torkel Opsahl, Norwegen 
Julio Prado Vallejo, Ecuador 
Waleed M. Sadi, Jordanien 
Walter Surma Tarnopolsky, 

Kanada 
Christian Tomuschat, 

Deutschland, Bandesrepublik 
Diego Uribe Vargas, Kolumbien 

Treuhänderausschuß des 
Treundhandfonds der 
Vereinten Nationen für Chile (5) 

Ghulam Ali Allana, Pakis tan 
Simon Alberto Consalvi, 

Venezuela 
Hans Danelius, Schweden 
Marian Kamara , Sierra Leone 
Adam Lopatka, Polen 

Gruppe v o n Regierungssach
verständigen über vertrauens
bildende Maßnahmen (14) 

Leopoldo Benites, Ecuador 
Frank Boaten, Ghana 
Busba Bunnag, Thailand 
O. N. Bykov, Sowjetunion 
Franz Ceska, Österreich 
Charles C. Flowerree, 

Vereinigte Staaten 
Kamanda Wa Kamanda, Zaire 
Ion Nicolae, Rumänien 
Nobumasa Ohta, J a p a n 
Hugo Palma, P e r u 
Gerhard Pfeiffer, Deutschland, Bundesrepublik 
Esko Rajakoski, Finnland 
P . N . Roberts, Kanada 
Milan Stembera, 

Tschechoslowakei 
(Wird fortgesetzt) 
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PUBLICATIONS FROM 
THE UNITED NATIONS 

YEARBOOK OF THE UNITED NATIONS 1976 
The only annual publication of the United Nations to give, in a compact volume, an objective perspective of the whole work of the 
Organization. Offering a thorough treatment of the developments in the political, economic, social, legal and administrative fields, it 
summarizes the annual activities of the intergovernmental agencies as well. 

Sales No. E.78.1.1 Clothbound $ 42.00 

UNITED NATIONS JURIDICAL YEARBOOK 1977 
Documents with legislative texts and treaty materials, the legal descisions, recommendations and reports of the United Nations and 
related intergovernmental organizations. Indexed with bibliography. 
Sales No. E.79.V.1 Clothbound $17.00 

REPORT OF THE WORLD CONFERENCE TO COMBAT RACISM AND RACIAL DISCRIMINATION. Geneva, 
14-25 August 1978 
Sales No. E.79.XIV.2 $ 10.00 

AN INTERNATIONAL LAW ANALYSIS OF THE MAJOR UNITED NATIONS RESOLUTIONS CONCERNING THE 
PALESTINE QUESTION 

Sales No. E.79.1.19 $6.00 

DISARMAMENT: A PERIODIC REVIEW BY THE UNITED NATIONS, Vol. II, No. 1 
Sales No. E.79.IX.1 $3.50 

OFFICIAL RECORDS OF THE GENERAL ASSEMBLY 
32nd Session. Supplement No. 23. Report of the Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the 
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Volume IV. $ 18.00 

34th Session. Supplement No. 24. Report of the United Nations Council for Namibia. Volume II. $ 6.00 

34th Session. Supplement No. 18. Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. $ 11.00 

34th Session. Supplement No. 44. Report of the Preparatory Committee for the New International Development Strategy. $ 8.00 

34th Session. Supplement No. 42. Report of the Disarmament Commission. $ 2.00 

34th Session. Supplement No. 41. Report of the Special Committee on Enhancing the Effectiveness of the Principle of Non-Use of 
Force in International Relations. $ 6.00 

34th Session. Supplement No. 33. Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening 
of the Role of the Organization. $ 11.00 

Available at the equivalent in local currencies through: 

Alexander Horn, Spiegelgasse 9,6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306,6000 Frankfurt/Main 70; 
El wert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln , 
or directly from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 

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 



Die 
deutsche 
Luftfahrt 
Entwicklungsgeschichte der 
deutschen Luftfahrttechnik in ca. 20 
B ä n d e n , herausgegeben von Dr. 
Theodor Benecke in 
Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Museum M ü n c h e n , dem 
Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie, Bonn-
Bad Godesberg, und der Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 
in K ö l n . 
Das großzügig bebilderte Gesamtwerk 
zeigt eine umfassende Darstellung aller 
Gebiete der deutschen Luftfahrttechnik 
von Anbeginn an bis zu den neuesten 
Fluggeräten, die im Rahmen 
europäischer 
Gemeinschaftsentwicklungen realisiert 
werden. 

Die Buchreihe richtet sich ebenso an die 
Fachleute und diejenigen, die »dabei« 
waren, wie an jüngere, technisch 
interessierte Leser, Studenten, Flieger, 
Modellbauer, Sammler und alle, die sich 
über die Luftfahrt und ihre Technik 
informieren wollen und Anregungen 
suchen. Die Buchreihe soll gleichzeitig 
ein zuverlässiges Nachschlagewerk und 

eine begleitende Dokumentation für 
Besucher des Deutschen Museums sein. 
Die Buchreihe wird voraussichtlich 20 
Bände umfassen, die beginnend ab 
Herbst 1980 in etwa halbjähriger Folge 
erscheinen. Jeder Band in Großformat 
mit 250 bis 300 Seiten Umfang ist mit 
zahlreichen Bildern und Zeichnungen 
illustriert, die zum großen Teil aus 
Archiven des Deutschen Museums 
stammen. Tabellen mit technischen 
Angaben, Dreiseitenansichten, 
Kurzbeschreibungen, Zeitübersichten 
mit Vergleichen zum Ausland und eine 
umfangreiche Literaturliste zu jedem 
Kapitel ergänzen die einzelnen Bände. 
Viele Bücher und Zeichnungen sind 
Erstveröffentlichungen aus P/ivatbesitz 
oder jetzt zugänglichen Archiven. 

Der an einzelnen Typen interessierte 
Leser wird in den Tabellen, Listen und 
Beschreibungen viele Daten und 
Unterscheidungsmerkmale f inden. 
Technisch und konstruktiv wichtige 
Einzelheiten, insbesondere wenn sie 
erstmalig zur Ausführung kamen, sind 
anhand von Gesamt-, Detail- und 
Schnittbi ldern, Prinzipskizzen und 
Konstruktionszeichnungen erläutert. 

Obgleich bereits in vielen Büchern über 
deutsche Flugzeuge, Flugkörper, 
Raketen, Motoren und Geräte aller Art 

geschrieben worden ist, fehlt bisher eine 
allgemeinverständliche und 
vergleichende Zusammenfassung über 
den ganzen Zeitraum dieser 
Entwicklungsleistungen deutscher 
Technik. 

Diese umfangreiche Buchreihe »Die 
Deutsche Luftfahrt« will nun • 
voraussichtlich unter Verwendung aller 
heute verfügbaren Unterlagen und 
Aussagen eine vollständige, kurzgefaßte 
Übersicht des Ablaufes der deutschen 
Luftfahrttechnik bringen. Zu Worte 
kommen noch lebende Pioniere und 
Zeugen der Entwicklung ebenso wie 
Berufs- und Testpiloten sowie Flieger, 
die an Wettbewerben und Pionier-, 
Rekord- oder Vergleichsflügen 
teilnahmen. 

Die Bände der Buchreihe sind keine 
Typenbücher im üblichen Sinn, von 
denen es bereits viele gibt, sondern sie 
stellen die wesentlichen Muster und ihre 
Weiterentwicklungen in den größeren 
Rahmen der gesamten 
Luftfahrtentwicklung. Dabei werden ihr 
Entwicklungsverlauf, die technischen 
Verbesserungen und konstruktiven 
Schritte, ihre Leistungssteigerung sowie 

die Maßnahmen zur Serienproduktion, 
die Reifmachung für den Einsatz und die 
Betriebsergebnisse behandelt. 

Informationsscheck 
DIE D E U T S C H E LUFTFAHRT interessiert mich. 
Senden Sie mir bitte den ausführlichen 
farbigen Sonderprospekt zu. Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Straße 

PLZ, Ort: 

Land: 

Bitte ausschneiden und abschicken an: 
Verlag Bernard & Graefe, H u b e r t u s s t r a ß e 5 
8000 M ü n c h e n 19 
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