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Zehn Jahre nach Stackholm 
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) in seinem politischen Umfeld 

Das >Umweltgewissen des UN-Systems< fe ier te vor w e n i g e n Wo
chen se inen zehnten Gebur ts tag . Die Fe ier i n N a i r o b i f and i n 
schwerer Ze i t s tat t , denn, so E x e k u t i v d i r e k t o r Mos ta f a To lba aus 
Ägypten: 
»Das grundlegende Ziel der Stockholmer Konferenz von 1972 — der 
ersten dieser A r t —, unsere Umwelt für die künftigen Generationen zu 
schützen und zu bereichern, ist nicht erreicht worden. In fast jedem 
Bereich hat sich die Qualität unserer gemeinsamen Umwelt deutlich ver
schlechtert ... Die Fähigkeit des Planeten, die steigenden Bedürfnisse zu 
stillen, wird untergraben ... Entweder beginnen wir endlich mi t einem 
vernünftigen und gerechten Gebrauch der Ressourcen dieser Erde, oder 
es steht uns eine Umweltkatastrophe bevor, die in nichts weniger total 
und endgültig wäre als ein atomarer Holocaust.« 
Der Chef der 23köpfigen De lega t ion der B u n d e s r e p u b l i k 
Deu tsch land be i der UNEP-Sonder tagung , B u n d e s i n n e n m i n i s t e r 
G e r h a r t B a u m , schätzte die Lage denn auch ähnlich e in : 
»Die globalen Probleme sind in den vergangenen zehn Jahren noch drän
gender geworden. Die fortschreitende Erkenntnis globaler ökologischer 
Zusammenhänge führt uns drastisch vor Augen, daß es um nichts weniger 
als um das Überleben der Menschheit geht . . . Dieses wahrhaft apokalyp
tische Szenario, das man in Einzelprämissen bezweifeln mag, nicht jedoch 
in der Gesamtaussage, wird zur Wirklichkeit unserer Kinder, wenn wir 
diese Trends nicht stoppen.« 

Diese Lage nach zehn J a h r e n in t ens i ve r i n t e r n a t i o n a l e r A r b e i t 
zur Bewältigung der U m w e l t p r o b l e m e — w a h r l i c h k e i n G r u n d 
z u m Fe ie rn , schon eher zur gründlichen Bes innung . Es t r a f s i ch 
daher v i e l l e i ch t gar n i c h t schlecht, daß d ie e i g en t l i ch fällige 
große Jubiläumskonferenz n i c h t s t a t t f i nden konn t e , da die Gene
r a l v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n Na t i onen aus Kostengründen 
der l e i untersagte . Es w a r n u n e ine Idee v o n E x e k u t i v d i r e k t o r 
To lba, e ine o h n e h i n fällige Rou t i n e t a gung des V e r w a l t u n g s r a t s 
zu e i n e m Ersatz fest hochzus t i l i s i e r en 1 . D ie me i s t en M i t g l i e d 
s taaten würden, so w u r d e e rwar t e t , i h r e Staats- u n d Reg ierungs
chefs entsenden, d a m i t e i n neues Aufrütteln der Menschhe i t 
davon ausgehen könne. Doch es k a m e n zu B e g i n n der Ve rans ta l 
t u n g n u r d r e i : Der Gastgeber, Ken ias Staatspräsident M o i , der 
Nachbar i m Norden , Gene ra l f e l dmarscha l l N u m e i r i aus K h a r 
t u m , u n d Genera l M o b u t u aus K inshasa . D ie B u n d e s r e p u b l i k 
Deu tsch land gehörte m i t i h r e r De lega t ion nach Rang u n d U m 
fang zu j enen , die U N E P verg le ichsweise hohe Ehre an ta t en . 
T ro t z der sehr engen Ve r f l e ch tung der Prob leme U m w e l t u n d 
E n t w i c k l u n g w a r dabe i das B u n d e s m i n i s t e r i u m für w i r t s c h a f t l i 
che Z u s a m m e n a r b e i t r echt schwach repräsentiert. 
Das Fest f i e l also e ine N u m m e r k l e ine r aus als gewünscht. 
Bedenken w i r dabei , daß i n le tz ter Ze i t he f t ige K r i t i k der Vere i 
n i g t en S taa ten an U N E P l a u t w u r d e (wobei die Pe rsona lpo l i t i k 
u n d der sehr hohe A n t e i l a d m i n i s t r a t i v e r K o s t e n gerügt sowie 
Fragen der Ef f i z ienz angeschn i t t en w u r d e n ) u n d daß das Pro
g r a m m be i v i e l en K r i t i k e r n als bürokratisch u n d überlastet g i l t , 
so f rag t s ich : B e k o m m t das G e b u r t s t a g s k i n d Schelte, h a t es 
schlecht gearbeitet? S ind deshalb j e t z t die Gelder spärlicher ge
f lossen als e rwar te t , haben deshalb die U S A gedroht , i h r e n Bei 
t r a g ganz zu s t re ichen (der i m m e r h i n 10 M i l l Do l l a r p ro J a h r 
betrug)? U N E P kämpft seit l angem m i t großen F inanzprob l e 
men . Real s tehen heute 25 v H wen ige r Gelder zur Verfügung als 
noch vor fünf J a h r e n — e inen In f l a t i onsausg l e i ch ha t es n i c h t 
gegeben. 

Be i e inem solchen U r t e i l i s t aber äußerste Vo r s i ch t geboten. Das 
U m w e l t p r o g r a m m be f indet s ich i n e iner mißlichen Lage: A l s 
r e l a t i v k l e ine zentra le E i n h e i t so l l es Pro j ek te anregen, i n i t i i e r e n 
u n d fördern, als >Katalysator< fung i e r en u n d n i c h t selbst Pro
j ek t e durchführen. U N E P sol l Konzep t i onen v o r a n t r e i b e n u n d 
die umwe l tbezogenen Tätigkeiten a l ler U N - E i n r i c h t u n g e n auf
e inander abs t immen , darüber h inaus die Reg i e rungen zu ge
m e i n s a m e n P r o g r a m m e n übergreifender A r t g ew innen . Was an 
Ergebnissen a m Ende h e r a u s k o m m t , schre iben s ich die ande ren 
d a n n zugute. U N E P le idet da run t e r , daß m a n seine A r b e i t n i c h t 
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sehen u n d seine L e i s tungen n i c h t messen k a n n . U m sie dennoch 
zu würdigen, muß m a n we i t e r ausholen. 

Die Zeit vor*Stockholm 

I n umweltbewußten K r e i s e n b e g i n n t d ie Z e i t r e c h n u n g i m J a h r 
1972 — d e m J a h r der S t ockho lmer U m w e l t k o n f e r e n z . Was do r t 
i n d ie K l a r h e i t i n t e r n a t i o n a l e n Bewußtseins gehoben wurde , w a r 
das Resu l ta t he f t iger Ause inande rse t zungen u n d Denkprozesse 
der vorangegangenen Jahre . I m B l i c k au f diese Ze i t heb t der 
diesjährige Jahresbe r i ch t v o n U N E P selbst e ine Re ihe v o n Er
e ign issen hervor . Danach w a r e n d ie sechziger J a h r e die Ze i t 
höchsten Wachs tums , das i n den S iebz igern s t a r k gebremst w u r 
de; u n d dies le ider n i c h t d u r c h gezielte po l i t i sche P rog ramme , 
sondern d u r c h passives H i n e i n g e r a t e n i n das Dornengestrüpp 
der i n zw i s chen k l a r vorausgesagten Wachs tumsgrenzen . Dabe i 
w u r d e n d ie nega t i v en Fo lgen u n d Beg l e i t e r sche inungen dama l s 
besonders d eu t l i ch s i ch tbar u n d b r a c h t e n die ökologische Bewe
g u n g hervor . We l twe i t e w issenscha f t l i che P r o g r a m m e w i e das 
I n t e r n a t i o n a l e Geophys ika l i sche J a h r 1957-1958 u n d e i n Jahr 
zehnt später das noch w e i t e r ausgre i fende Bio log ische Pro
g r a m m 1964-1974 ließen das Bewußtsein für d ie Möglichkeit u n d 
zug le i ch N o t w e n d i g k e i t i n t e r n a t i o n a l e r Z u s a m m e n a r b e i t zur Lö
sung w e l t w e i t e r Prob leme wachsen . D ie V e r b i n d u n g v o n b io log i 
scher Produktivität u n d mensch l i che r W o h l f a h r t w a r das T h e m a 
des i n t e r n a t i o n a l e n B io log i schen P r og ramms . 
Während e inerse i ts Na tu r schu t zbewegungen m i t Schrecken d e m 
i m m e r r a p i d e r e n V e r s c h w i n d e n n a t u r n a h e r Systeme u n d v ie l e r 
bedroh te r A r t e n en tgegent re t en wo l l t en , w u r d e auf der ande ren 
Seite s ichtbar , daß die bere i t s i n N u t z u n g g enommene K u l t u r 
l andscha f t s ich m e h r u n d m e h r i n e ine Sphäre der B e d r o h u n g 
für den M e n s c h e n wande l t e . D ie V e r b i n d u n g be ider Aspek t e 
k a m m i t e n o r m e r B r e i t e n w i r k u n g i m B u c h >Der s t u m m e Früh-

Autoren dieser Ausgabe 

Dr. Friedemann Büttner, geb. 1938, ist Professor für Politik und 
Zeitgeschichte des Vorderen Orients an der Freien Universität 
Berlin. Längere Aufenthalte im Nahen Osten. 

Dr. Kurt Egger, geb. 1932, ist Professor für Botanik an der Uni
versität Heidelberg. Beratungsaufgaben mit der Deutschen Ge
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Rwanda, 
Tansania und Obervolta (ökologischer Landbau). 

Dieter Gothel, geb. 1939, ist Leiter des Personalgrundsatz- und 
-Organisationsreferats der IAEA. Vorsitzender des Unteraus
schusses für Arbeitsplatzbewertung beim Beratenden Ausschuß 
für Verwaltungsangelegenheiten der UNO. 

Karl Otterbein, geb. 1946, war Beigeordneter Sachverständiger 
am Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale Ver
teidigung (UNSDRI) in Rom; derzeit freier Mitarbeiter des Infor
mationsdienstes >epd-Entwicklungspolitik<. 

Dr. Ingo von Ruckteschell, geb. 1926, Honorar-Professor an der 
New York University (Graduate School of Public Administra
tion), leitet das Referat ^Menschliche Ressourcen im Rekrutie
rungsdienst der Technischen Hilfe der UNO. 

Terry Slater, geb. 1944, ist Leiter des Personalgrundsatzreferats 
der ILO. Zuvor Leiter der Personalgrundsatzabteilung der UN-
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst. 

Vereinte Nat ionen 4/82 113 



ling< v o n Rache l Carson z u m A u s d r u c k . E in i ge besonders ha r t e 
Schläge w i e die Quecks i l be rka tas t rophe v o n M i n a m a t a i n J a p a n 
sowie die Ölkatastrophe der s i nkenden >Torrey Canyon< klärten 
darüber auf, daß es s ich h i e r n i c h t m e h r u m e inen akzep tab len 
Pre is für die Segnungen des Fo r t s ch r i t t s hande l te . D a m i t e rh i e l t 
d ie U m w e l t f r a g e eine we i t e r e D i m e n s i o n : Der technische For t 
s c h r i t t u n d die i h n t ragenden ökonomischen u n d po l i t i s chen Sy
steme ger i e ten n u n aus e iner völlig ande ren Perspekt ive i n die 
K r i t i k , als sie noch die S tudentenbewegung der sechziger J a h r e 
m i t i h r e r F i x i e r u n g auf überholte F o r m e n eines sozial-ökono
m i s c h ve r eng t en M a r x i s m u s i m B l i c k hat te . Der Versuch , s ich 
dieser k r i t i s c h e n Ause inanderse t zung d a d u r c h zu entz iehen, daß 
die entstehende >grüne Szene< m i t der s t e r i l en L i n k e n i n e inen 
Top f gewor fen wurde , gehört w o h l zu den fo lgenschwers ten Feh
l e r n unserer gese l lschaf t l i chen E n t w i c k l u n g . 

Die Stockholmer Konferenz 

Während sich die Ökologen s t r i t t e n , ob die U m w e l t m i s e r e d e m 
Bevölkerungswachstum (Ehr l i ch ) oder der t echn ischen Überent
w i c k l u n g zuzuschre iben sei (Commoner ) 2 , während s ich die I n 
t e rna t i ona l e U n i o n z u m Schutz der N a t u r u n d der natürlichen 
Ressourcen ( IUCN) , der >World W i l d l i f e Fund< (WWF) u n d 
schließlich auch das U N E S C O - P r o g r a m m >Der M e n s c h u n d die 
Biosphäre< ( M A B ) z u s a m m e n m i t den v o r h e r g e n a n n t e n Bewe
gungen i n ungenügender u n d n i c h t k o o r d i n i e r t e r Weise u m Lö
sungen bemühten, während v ie le Reg i e rungen begannen, U m 
we l tbe r i ch t e vorzu legen u n d Umweltbehörden e in zur i ch t en , ent
schlossen s ich die V e r e i n t e n Nat i onen , e ine i n t e rna t i ona l e K o n 
ferenz vorzubere i t en . E ine Re ihe von Entwicklungsländern 
ste l l te s ich d iesem P lan he f t i g entgegen; sie v e r m u t e t e n schwere 
ökonomische Einbußen d u r c h für sie unnütz ersche inende U m 
we l tschutzau f lagen . Desha lb g ing der Kon f e r enz e i n Sem ina r 
voraus, das diese Bedenken abbauen sol l te (Founex/Schweiz, 
J u n i 1971). Es sol lte das Verhältnis v o n U m w e l t u n d E n t w i c k l u n g 
klären; die d e m Semina r heute zugeschr iebene E r k e n n t n i s »Um
w e l t u n d E n t w i c k l u n g s ind zwe i Se i ten e iner Medai l le<, w a r 
dama l s tatsächlich noch n i c h t gewonnen; es g ing v i e l m e h r dar
u m , den Entwicklungsländern i n Auss i ch t zu ste l len, daß die zu 
e rwar t ende V e r t e u e r u n g v o n P r o d u k t e n aus e n t w i c k e l t e n Län
d e r n info lge von neuen U m w e l t a u f l a g e n sie n i c h t vo l l t r e f f en 
sol l te . I m m e r h i n ge lang es auf diese Weise, sie zur M i t a r b e i t zu 
gew innen . 

A n der Kon fe renz i m J u n i 1972 3 be t e i l i g t en s i ch schließlich 113 
Staaten; der Ostb lock b l i eb i h r m i t A u s n a h m e Rumäniens wegen 
S t r e i t i g k e i t e n über den Status der D D R f e rn . Die Kon f e r enz 
w u r d e beher rsch t v o m Slogan >Only One Earth< — e i n Slogan, 
der be i uns vor a l l em i n der F o r m v o n »Raumschiff Erde< i n 
Geb rauch k a m . E i n T e i l der S taa ten legte na t i ona l e Umwe l tbe 
r i ch t e vor, 80 an der Zah l . Para l l e l zur e i gen t l i chen UN-Tagung 
v e r s a m m e l t e n s ich auch umwel tbezogene N i ch t reg i e rungsorga 
n i sa t i onen , die sogenannten NGOs, die se i ther i h r e feste Part 
nerscha f t zur U N O e tab l i e r en k o n n t e n . 

G r e i f en w i r n u r e inige der dama ls als T e i l der abschließenden 
>Umwelterklärung< p r o k l a m i e r t e n Grundsätze heraus : 
Die Fähigkeit der Erde, lebenswichtige erneuerbare Ressourcen hervorzu
bringen, muß erhalten werden (Grundsatz 3); 
Nicht-erneuerbare Ressourcen dürfen nicht erschöpft werden und sollen 
der ganzen Menschheit zugute kommen (5); 
Abfälle und Verschmutzung sollen die Selbstreinigungskraft der Umwelt 
nicht übersteigen (6); 
Entwicklung ist Voraussetzung der Umweltverbesserung (8); 
Kernwaffen und andere Massenvernichtungswaffen sollen abgeschafft 
werden (26). 
D ie E m p f e h l u n g e n i m ebenfal ls v o n der Kon f e r enz verabschie
de ten A k t i o n s p l a n 4 ge l ten vor a l l em den Geb ie ten natürliche 
Ressourcen, U m w e l t v e r s c h m u t z u n g , U m w e l t e r z i e h u n g u n d I n 
f o r m a t i o n , sowie d e m K o m p l e x E n t w i c k l u n g u n d U m w e l t . Be
ach t l i ch ist, daß h i e r e in ige sehr b r i san te u n d u m s t r i t t e n e The
m e n E ingang fanden . Dazu gehört der H i n w e i s auf die Bedeu
t u n g des i n t e g r i e r t e n Pf lanzenschutzes, was an e in T a b u der 
A g r a r c h e m i e rührt ( und woraus auch n i c h t v i e l g eworden ist ) . 

Sodann die Emp f eh lung , der V e r n i c h t u n g der t r op i s chen Wälder 
E i n h a l t zu gebieten, die auf den härtesten W ide r s t and B ras i l i ens 
stieß. Dieses L a n d träumte dama ls noch davon, aus A m a z o n i e n 
r ies ige Ma is f e lder zu machen . I n zw i s chen s ind diese Träume der 
h a r t e n Realität gewichen; B r a s i l i e n kümmert s ich heute m i t 
m e h r Er f o l g u m die Erschließung se iner Savannengeb ie te i m 
Osten u n d ha t bezüglich seiner großen Waldgeb ie te eher zurück
ha l t ende Ve r suchsp rog ramme i n i t i i e r t . E i n we i t e r e r erwähnens
w e r t e r P u n k t i s t der Schutz der Genreserven. Dieses T h e m a w a r 
dama ls noch wen ige r p r ob l ema t i s ch als heute ; m a n ha t t e den 
ökonomischen H i n t e r g r u n d gezie l ter G e n v e r n i c h t u n g u n d par
t i e l l e r Genho r tung , w i e sie heute be t r i eben werden , noch n i c h t 
e r k a n n t . 

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
U m den Ergebnissen der S tockho lmer Kon f e r enz die Chance 
e iner Umse t zung zu geben, s ch r i t t en die V e r e i n t e n Na t i onen zu r 
Gründung neuer I n s t i t u t i o n e n 5 , d ie zusammen das neue U m w e l t 
p r o g r a m m (Un i t ed Nat ions E n v i r o n m e n t Progamme, UNEP ) dar
ste l len: e in Ve rwa l tungs ra t , e i n verhältnismäßig k le ines Sekre ta 
r i a t u n d e in f r e iw i l l i g e r Umwe l t f onds . Sitz der neuen E i n r i c h 
t u n g w u r d e Na i r ob i . E r s tma l s hat te d a m i t e in Spez ia lorgan der 
V e r e i n t e n Na t i onen — s ieht m a n h i e r e i n m a l von d e m besonde
r e n Fa l l des H i l f s w e r k s für die Palästinaflüchtlinge ( U N R W A ) ab 
— se inen Sitz i n der D r i t t e n Welt . A l l e rd ings : U N E P w u r d e n 
ke ine e x eku t i v en F u n k t i o n e n zugebi l l ig t . Es k a n n also k e i n e 
e igenen p r a k t i s c h e n P r og ramme durchführen. Seine Au fgabe i s t 
v i e l m e h r die der K o o r d i n a t i o n der Umweltaktivitäten ande r e r 
UN-Organe sowie verschiedener i n t e rna t i ona l e r O r g a n i s a t i o n e n ; 
nach Möglichkeit sol l es aber auch na t i ona l e Aktivitäten anre 
gen. Dies sol l d u r c h gezielte Vergabe der M i t t e l aus d e m f r e i w i l 
l i g en Umwe l t f onds geschehen, während des Sekre ta r ia t , das n u r 
e twa 100 b is 150 ständige (d.h. aus d e m U N - H a u s h a l t bezahl te ) 
M i t a r b e i t e r beschäftigt, jährlich n u r e twa über 30 M i l l D o l l a r 
verfügt. 

Der Sitz der Organ i sa t i on i n Na i r ob i b rachte zunächst d u r c h a u s 
Prob leme m i t s ich. Die K o o r d i n i e r u n g s f u n k t i o n zw i schen d e n 
verschiedenen UN-Aktivitäten w a r v o n do r t aus d e n k b a r 
schlecht auszuüben. Es b rauch te ge raume Zeit , b is s i ch das Se
k r e t a r i a t m i t se inem V e r w a l t u n g s r a t i n k o n s t r u k t i v e r Weise ar
rang i e r t e ; au tomat i s ch k a m es zu e iner K o n z e n t r a t i o n der A r b e i t 
m i t B l i c k auf die D r i t t e Welt . Die Bez i ehungen zu den versch ie 
denen Reg ie rungen fanden eine p rak t i s che Rege lung d a d u r c h , 
daß die i n Na i r ob i ansässigen Botscha f ten ständige M i t a r b e i t e r 
als Ve rb indungsg l i ede r zu U N E P vorsahen. Die Bez i ehungen z u 
den anderen U N - E i n r i c h t u n g e n w a r e n zunächst r e ch t schlecht . 
Z u m T e i l w u r d e U N E P l ed i g l i ch als e ine Quel le zusätzlicher 
F i n a n z m i t t e l angesehen; andere emp fanden die Vorschläge v o n 
U N E P als lästige u n d ungebetene E i n m i s c h u n g i n i h r e e i genen 
Ange legenhe i ten . Diese S i t u a t i o n ha t s ich l angsam gebessert 
u n d k a n n heute als ha lbwegs zu f r i edenste l l end angesehen wer 
den. 

Die L e i s tung v o n U N E P ersche in t n u n se iner F u n k t i o n gemäß 
zunächst n u r i n F o r m v o n Jahresbe r i ch ten , B e r i c h t e n zu e inzel
n e n Sachgebieten, S i t zungspro toko l l en u n d Sonderveröffentli
chungen . E ine 1981 veröffentlichte U m w e l t b i b l i o g r a p h i e der 
U N E P g ib t e inen Überblick auch über solche Veröffentlichungen, 
die i m wesen t l i chen v o n ande ren Organ i sa t i onen durchgeführt 
w u r d e n . 

Die Haup t e r f o l g sp rog ramme v o n U N E P l i egen n u n i m Bere i ch 
der Erdüberwachung. Es g i b t zwe i Haupt zwe i ge , das sogenannte 
globale Umweltüberwachungssystem (GEMS) , das m i t großem 
Er f o l g umwe l t r e l e van t e D a t e n w e l t w e i t k o n t i n u i e r l i c h auf
n i m m t , sodann >Infoterra<, e i n In f o rma t i onssys t em , m i t d e m 
U N E P versucht , die i n a l l en Ländern gespe icherten Daten aus
tauschbar u n d verfügbar zu machen . A l s nächstes w i r d das in t e r 
na t i ona l e Register v o n po t en t i e l l g i f t i g en Chem ika l i en ( IRPTC) 
z u n e h m e n d an Bedeu tung g ew innen . Dieses P r o g r a m m w i r d es 
vor a l l em ermöglichen, U n t e r l a g e n für e ine ob jekt ive D i s k u s s i o n 
der P rob leme der chemischen Überlastung unserer U m w e l t be-
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re i t zus te l l en . E i n großer E r f o l g v o n U N E P i m Bere i ch der U m 
we l t g e s t a l tung w a r die E r a r b e i t u n g des »Regional Seas P r og ram
m e n Dieses P r o g r a m m , das i n W i r k l i c h k e i t aus zehn verschiede
nen , j ewe i l s e i n e m b e s t i m m t e n Meeresabschn i t t g e w i d m e t e n 
T e i l p r o g r a m m e n besteht, w a r der b i sher größte E r f o l g v o n 
U N E P . Es begann m i t e i n e m M i t t e l m e e r p r o g r a m m , be i d e m die 
A n r a i n e r s t a a t e n z u m Abschluß e iner K o n v e n t i o n gebracht wer
den k o n n t e n , u n d be i d e m es U N E P gelang, über 84 wissenschaf t 
l i che Fo r s chungse in r i ch tungen i n 16 Ländern zur M i t a r b e i t be i 
Überwachung u n d Fo r schung zu b r i n g e n . Es fo l g t en P r o g r a m m e 
i m Roten Meer , i n der K u w a i t r e g i o n , a n der w e s t a f r i k a n i s c h e n 
Küste, i n der K a r i b i k , i m ostas ia t i schen R a u m u n d i n der Süd
see. Südwestpazifik, Ostafrikaküste u n d Südwestatlantik so l l en 
fo lgen. Z u m T e i l w i r d der E r f o l g d e m U m s t a n d zugeschr ieben, 
daß es s ich d i e sma l n i c h t u m globale Prob leme, sondern u m e in 
sehbare Nachbarscha f t sprob l eme v o n A n r a i n e r s t a a t e n hande l t , 
d ie u n m i t t e l b a r e rkennen , daß sie der Be l as tungen n u r d u r c h 
geme insame A k t i o n e n H e r r w e r d e n können. I n d i esem Pro
g r a m m ha t übrigens U N E P zu se inem V o r t e i l die Grenze zw i 
schen r e ine r Koo rd in i e rungsau fgabe u n d Be t e i l i gung an der 
Durchführung deu t l i ch überschritten. 

UNEP: Kritik und Probleme 

Wer vieles k o o r d i n i e r e n u n d anregen soll , t r i t t v i e l en auf die 
Füße: spätestens aus d iesem G r u n d k a n n K r i t i k n i c h t lange aus
b le iben. I m le t z ten J a h r z e h n t s i nd i n der T a t zah l re iche k r i t i s c h e 
S t i m m e n zur A r b e i t v o n U N E P zu hören gewesen. E i n großer 
T e i l davon we i s t i n die R i c h t u n g mange lnde r Ef f iz ienz, eines zu 
hohen Ausstoßes an Papieren, die ke ine d i r e k t e W i r k u n g anstre
ben, der Z e r s p l i t t e r u n g i n zu v ie le E inze lhe i t en u n d schließlich 
des Versuchs, al le Prob leme g le ichze i t i g anzugehen — m i t der 
Gefahr, k e i n e m w i r k l i c h gerecht zu we rden . Dies we i s t auf e ine 
Schwäche, die U N E P w o h l m i t d e m Sys t em der V e r e i n t e n Nat io 
nen insgesamt t e i l t . Das l i eg t i n der N a t u r der Sache: Das ganze 
UN-Sys tem i s t auf die Z u s t i m m u n g der M i t g l i e d s t aa t en angewie
sen u n d stets da rau f bedacht, sie zu überzeugen. Das erste M i t t e l 
dazu s ind n u n e i n m a l Ber i ch te , Vorschläge, Entwürfe, also: Pa
piere . 

Der S t a r t v o n U N E P w a r außerordentlich überladen. Die Aufga
benfülle, die d e m P r o g r a m m zugeschoben w u r d e , k o n n t e — ver
g l i chen m i t d en M i t t e l n u n d Kompe t enzen , m i t denen es ausge
s ta t t e t w u r d e — n u r dazu führen, daß das Z i e l e iner g loba len 
W i ede rhe r s t e l l ung v o n H a r m o n i e zw ischen M e n s c h u n d U m w e l t 
n i c h t e r r e i ch t w e r d e n konn t e . S ta t t dessen gab es sehr v ie le E i n 
ze lschr i t te , s chw ie r i g i m e inze lnen au fzuwe isen u n d zu würdi
gen. 

Gep lan t als zentra les >Umweltgewissen< des UN-Systems, w a r 
seine geographische P l a z i e rung dazu i m W i d e r s p r u c h . V o m Auf
t r a g he r genötigt, ständig i n ökonomische u n d po l i t i sche nat io 
na le In te ressen e inzugre i f en , mußte das Sek r e t a r i a t stets e i n en 
Rückgang der Beiträge z u m U m w e l t f o n d s befürchten. Das b lok-
k i e r t auch eine k l a r e konzept ione l l e A r b e i t u n d m a c h t verständ
l i ch , wesha lb e in ige P r og ramme , d a r u n t e r auch die Vo rausschau 
i m SW( i )MTEP , d e m sys temumfassenden m i t t e l f r i s t i g e n U m 
w e l t p r o g r a m m für 1984-89, außerordentlich vage u n d a l l g eme in 
f o r m u l i e r t we rden . E ine rühmliche A u s n a h m e m a c h t i n d i esem 
P r o g r a m m a l l e rd ings das V o r h a b e n »Durchführung e iner we l t 
w e i t e n U n t e r s u c h u n g über die W e c h s e l w i r k u n g e n zw i schen 
Wettrüsten, U m w e l t u n d En tw i ck lung< . I n der e igenen Rück
schau bek lag t s ich U N E P über s i ch selbst, a l l e rd ings m i t k l a r e m 
B l i c k au f die au f t raggebenden Na t i onen : D ie angestrebte we l t 
we i t e Datenübersicht i s t n i c h t e r r e i c h t w o r d e n ; t r o t z guter A r 
be i t v o n G E M S e rwe i s t s i ch die We l t als komp l i z i e r t e r , das Mes
sen als t eurer , als m a n es s ich zur Ze i t der S t o ckho lme r Konfe 
renz noch vors te l l t e . Was nützen aber — das i s t die zwei te K lage 
— al le noch so gu t en Da ten , w e n n der W i d e r s t a n d be i der I m p l e 
m e n t i e r u n g v o n Maßnahmen l iegt ! 

U N E P h a t sehr v i e l dazu be ige t ragen, das a l l geme ine U m w e l t b e 
wußtsein, u n d dies besonders i n der D r i t t e n Welt , zu wecken . I m 
Maße des Erfo lges aber k o m m e n n u n gerade v o n d o r t Pro
grammwünsche zurück, die U N E P i n d iesem U m f a n g n i c h t erfül
l en k a n n . D ie F r u s t r a t i o n darüber w a n d e l t s ich unversehens i n 
K r i t i k . 

D a m i t s tehen w i r vor U N E P s großem Prob l em: die d rohende 
Kürzung des Budgets . D ie Rezession läßt die M i t t e l be i den 
Gebe rn k n a p p werden , g l e i chze i t i g läßt s i ch das öffentliche Be-

Z u m dr i t t en M a l sprach e in 
deutscher Bundeskanzler vor 
dem Wel t forum: He lmut 
Schmidt ergr i f f am 14.Juni vor 
der zweiten UN-Sondergeneral
versammlung über Abrüstung 
das Wor t (Text der Rede: 
S.132ff. dieser Ausgabe). Schon 
vor der ersten Sondertagung zu 
Abrüstungsfragen hatte am 
26. M a i 1978 Kanzler Schmidt 
gesprochen (Text: V N 3/1978 
S.91ff.). Die erste Kanzlerrede 
vor der Generalversammlung 
hatte am 26. September 1973 
Wi l l y Brandt gehalten (Text: 
V N 5/1973 S.141ff.). — Während 
seines Besuchs am Sitz der 
Weltorganisat ion t ra f He lmut 
Schmidt auch m i t Generalse
kretär Perez de Cuellar u n d 
dem Präsidenten der General
versammlung, I smat K i t t a n i , 
zusammen. Der Bundeskanzler 
wurde von den Abgeordneten 
Horst Jungmann (SPD), Jürgen 
Todenhöfer (CDU) und K u r t 
Jung (FDP) nach New York be
gleitet; sie gehören den Unter
ausschuß für Abrüstung und 
Rüstungskontrolle des Deut
schen Bundestages an. 
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wußtsein w i ede r l e ichter v o m U m w e l t p r o b l e m ab l enken . A u f der 
ande ren Seite s ink t , sowoh l aus M a n g e l a n w e i t h i n s i ch tba r en 
Er f o l g en w i e auch wegen der s te t i gen Z u n a h m e der U m w e l t p r o 
b leme, das V e r t r a u e n der Öffentlichkeit i n die i n t e r n a t i o n a l e n 
Organ i sa t i onen einschließlich UNEP . D a m i t entfällt sogar e i n 
wen igs tens oppor tun i s t i s che r A n r e i z für d ie Geberna t i onen , i h 
r e n Be i t r a g zu le i s ten oder sogar zu erhöhen. Das i s t s icher e i n 
ungünstiger S t a r t ins zwei te Jah r z ehn t . Beach ten w i r aber, u n d 
dies i s t e i n L i ch tb l i ck , daß gerade d ie i n größerer No t be f ind l i che 
D r i t t e We l t zunehmendes Interesse für U m w e l t f r a g e n u n d ökolo
gische Ges ta l tung a u f b r i n g t u n d o f fenbar besser als die e n t w i k -
k e l t e n Na t i onen begre i f t , daß die E r h a l t u n g e iner gesunden 
f u n k t i o n i e r e n d e n U m w e l t zug le ich die S i che rung der P r o d u k t i v i 
tätsgrundlagen dars te l l t . 

UNEP in den Zwängen seiner politischen Umwelt 

N u r e i n sehr begrenzter H a n d l u n g s s p i e l r a u m s teht U N E P zur 
Verfügung, d e n k t m a n a n das Umfe ld , i n das es eingezwängt ist . 
A u f e iner Seite s teht der po l i t i sche D r u c k der M i t g l i eds taa t en , 
gegen den n u r M i t t e l der D ip l oma t i e , der Bewußtseinsbildung 
sowie a r gumen ta t i v e Durchse t zungss t ra t eg i en verfügbar s ind ; 
d a n n d r o h t der f inanz ie l l e Engpaß, der zu B e h u t s a m k e i t i n k o n 
zept ionel ler u n d p r o g r a m m a t i s c h e r H i n s i c h t zw ingt , u m den ei
genen S p i e l r a u m zu e rha l t en ; auf der ande ren Seite s teht die 
Überzahl der Problemfe lder , d ie t r o t z k r i t i s c h e r M a h n u n g zur 
Beschränkung auf wen ige T h e m e n zunächst als Gesamtau f t r ag 
anstehen; u n d als letztes d a r f n i c h t die begrenzte Kapazität des 
e igenen Stabes vergessen we rden . L i es t m a n m i t B l i c k auf diese 
Zwänge den B e r i c h t des E x e k u t i v d i r e k t o r s z u m Z u s t a n d der 
U m w e l t 1972-82 6 , so v e r n i m m t m a n d a r i n durchaus e ine ganze 
Re ihe v o n K l a g e n an die versch iedenen Par tner . G r e i f e n w i r n u r 
eines heraus : Es w i r d i m B l i c k auf d ie I n d u s t r i e n a t i o n e n n i c h t 
ohne B i t t e r k e i t v e r m e r k t , daß h i e r Wissen u n d Möglichkeiten für 
e ine umweltverträgliche E n t w i c k l u n g durchaus vor l i egen , d ie 
Frage sei nur , ob sie angewandt w e r d e n . . . 

A l l e r d i n g s e rsche in t u n t e r d i esem G e s i c h t s w i n k e l die Heraus
s t e l l ung zwe ier Hauptschlußfolgerungen i m Be r i ch t : 
> D ie Datenbas is zur B e u r t e i l u n g des Umwe l t zus tandes , vor 

a l l e m i n Entwicklungsländern, sei noch zu schwach 
> Das U m w e l t s y s t e m der gesamten Biosphäre, unbeschadet 

geographischer V a r i a n t e n , sei außerordentlich s t a r k ver
ne t z t 

e twas dürftig. Feh l t es denn w i r k l i c h v o r r a n g i g a n Daten? We
n ige A b s c h n i t t e später l i es t m a n folgendes: 
»Doch die E r f a h r u n g zeigt, daß i n t e r n a t i o n a l e s H a n d e l n schwer w i r d , 
w e n n m e h r benötigt w i r d als D a t e n s a m m l u n g u n d V e r a r b e i t u n g , w e n n 
g eme insame N u t z u n g w i r t s c h a f t l i c h w i c h t i g e r Ressourcen a n s t e h t oder 
ga r n a t i o n a l e In t e r e ssen berührt werden.« ... »E in M e r k m a l der Dekade 
de r achtz i ge r J a h r e i s t d ie z u n e h m e n d e E r k e n n t n i s , daß v i e l e de r großen 
P r ob l eme po l i t i s chen U r s p r u n g s sind.« 

Da wären w i r also. Während der S t ockho lmer Kon f e r enz w a r 
m a n noch davon überzeugt, die U m w e l t k r i s e sei e ine r e i n t e chn i 
sche Ange legenhe i t , die m a n — n a c h gebührender D a t e n s a m m 
l u n g — rasch i n den G r i f f b e k o m m e n würde. Desha lb auch die 
zunächst be re i tw i l l i g e M i t a r b e i t der Reg i e rungen ! Der Ei fer , 
aber auch der D i l e t t a n t i s m u s der e rs t en Stunde s ind zu spü
ren . 
M i t der zunehmenden E r k e n n t n i s der po l i t i s chen D i m e n s i o n des 
U m w e l t p r o b l e m s u n d se iner h i s t o r i s chen Genese sowie auch sei
n e r i n d ie Z u k u n f t r e i chenden Systemzwänge w u r d e die ganze 
Ange l egenhe i t den P o l i t i k e r n i m m e r unangenehmer . S ta t t das 
U m w e l t p r o g r a m m problemadäquat wachsen zu lassen, ger i e t es 
als e i n eher lästiger Pa r tne r e i n w e n i g i n die Ecke der unver 
z i ch tba ren A l i b i f u n k t i o n e n . 

Es gäbe durchaus noch e inige K r i t i k p u n k t e , die aber beze ichnen
derweise n i c h t o f fen geäußert w u r d e n : 
— Die Konsequenzen aus d e m B e r i c h t a n den >Club of Rome< 

(>Grenzen des Wachstums<) sowie die Tatsache se iner d u r c h 
gängigen Bestätigung i n der a m e r i k a n i s c h e n S tud ie >Global 
2000< s ind i n die konzept ione l l e A r b e i t v i e l zu w e n i g einbezo
gen w o r d e n . 

— Das T a b u der w a c h s t u m s o r i e n t i e r t e n Indust r i egese l l scha f t 
müßte gebrochen we rden . Es wäre end l i ch a n der Zeit , Vor 
s t e l lungen über g le i chgewicht ige E n t w i c k l u n g zu e ra rbe i t en . 

— Para l l e l dazu wäre e ine d i f f e renz i e r t e W a c h s t u m s k r i t i k not 
wend i g , die den w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstumswünschen u n d 
-bedürfnissen der D r i t t e n We l t R e c h n u n g trägt, dennoch das 
Überbevölkerungsproblem nüchtern angeht . 

— Die aus den U N E P - A r b e i t e n erwachsene Strateg ie der 
Ökoentwicklung (ecodevelopment) müßte anges ichts der 
überragenden Bedeu tung der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P roduk
tionsengpässe für zwei D r i t t e l der Menschhe i t , w i e auch der 
d o r t d r ohenden >ökologischen Armuts fa l l e< (die besagt, daß 
der Teu fe l skre i s der A r m u t zu l ang f r i s t i g e r Umweltzerstö
r u n g wegen ku r z f r i s t i g e r Überlebensnotwendigkeiten führt), 
e ine größere Rol le i m P r o g r a m m spie len. Z u d e m müßten 
Konzep t i onen ökologischer Landnutzungssys t eme auf der 
Basis v o n >low input<-Strateg ien höchste Priorität haben . 
Dazu wäre e ine enge Z u s a m m e n a r b e i t m i t I C R A F — d e m 
I n t e r n a t i o n a l e n Ra t für ag ro fo rs tw i r t scha f t l i che Fo r s chung 
m i t S i tz i n Na i r ob i — no twend i g . D ie Rivalität zw ischen die
sen be iden Organ i sa t i onen i s t unverständlich. 

— Insgesamt müßten s t r u k t u r e l l e u n d konzept ione l l e A r b e i t e n 
höheren Rang e i n n e h m e n als die zwar h i l f r e i che u n d w i c h t i 
ge, für s ich a l l e in aber folgenlose D a t e n s a m m l u n g . D a z u wä
r e n aber a l l e rd ings angesichts der heu t i g en Möglichkeiten 
der I n f o r m a t i o n s a u f a r b e i t u n g u n d der K e n n t n i s des umfas 
senden sys temischen Zusammenhangs der Biosphäre i n t e l l i 
gentere Systemansätze nötig. 

W e n n auch die g loba len S imula t i onsmode l l e h i e r n i c h t m e h r 
we i t e rhe l f en , so wären doch modernere P l a n u n g s i n s t r u m e n 
te, w i e e twa das v o n Vester vorgeschlagene Sensitivitätsmo-
d e l l 7 , d r i n g e n d zur Prax isre i f e zu e n t w i c k e l n u n d ins Sp ie l zu 
b r i n g e n . Ohne solche H i l f e n v e r h a r r t die A r b e i t v o n U N E P i m 
sogenannten Repa ra tu rd i ens tp r in z i p . 

— Schließlich wäre j ene Seite der Strateg ie der Ökoentwicklung 
aufzugre i fen , die auf die Überentwicklung verwe is t . L a n g f r i 
s t i g i s t U m w e l t p o l i t i k n u r zu erre ichen, w e n n i n konsequen
t e r Fo r t se t zung der W a c h s t u m s k r i t i k auch die Frage a l t e rna 
t i v e r oder k o r r i g i e r t e r Lebensst i le i n den I n d u s t r i e s t a a t e n 
geste l l t w i r d . Sie führt uns auf die Tatsache, daß das U m w e l t 
p r o b l e m l e t z t l i ch e ine n o r m a t i v e D i m e n s i o n ha t u n d e ine Lö
sung n u r zustande k o m m t , w e n n entsprechende W e r t e n t 
sche idungen auf po l i t i scher Ebene durchgesetz t we rden . 

Solche Überlegungen anzuste l l en — oder doch, i n T r eue zur 
K o n s t r u k t i o n des U m w e l t p r o g r a m m s , d u r c h andere ans t e l l en zu 
lassen —, stünde U N E P w o h l a n u n d könnte auch s i ch tbare 
Ergebnisse ze i t igen. Die Umwe l tdeba t t e u n d das R i n g e n u m t i e -
ferenes Verständnis der K r i s e s i nd i n den Industrieländern i m 
Zuge der Rezession jämmerlich e r s t a r r t . Unsere Systeme s i n d 
n i c h t v i t a l genug, auf die lebensbedrohende S i t u a t i o n k r e a t i v zu 
a n t w o r t e n — sie z iehen die Regress ion i n alte Wachs tums- u n d 
Rüstungsmodelle vor. Die K r i t i k a n U N E P t r i f f t das ganze, die
ses po l i t i sche P r o g r a m m t ragende Umfe ld . Ho f f en w i r auf For t 
schr i t t e i n den Entwicklungsländern. V i e l l e i ch t e rwe i s t s ich 
d a n n die geographische Lage v o n U N E P doch als r i c h t i g . 

Anmerkungen 

1 Seine >Sondertagung zum Gedenken an den 10.Jahrestag der UN-Konferenz über 
die Umwelt des Menschen< hielt der UNEP-Verwaltungsrat vom 10. bis 18.Mai 1982 
in Nairobi ab; sie ging dann am 20.Mai in die 10. ordentliche Tagung des Verwal
tungsrats über. Die >Sondertagung< war freilich ein wenig verfrüht, da die Stock
holmer Umweltkonferenz von 1972 erst am 5.Juni eröffnet worden war. UNEP 
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2 P. R. u. A. H. Ehrlich, Bevölkerungswachstum und Umweltkrise, Frankfurt 1972; B. 
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Agrarentwicklung durch den Bauern, nicht >für< ihn 
Ansätze und Perspektiven einer konzeptionellen Neubesinnung 

K A R L O T T E R B E I N 

Mit den periodisch auftretenden Hungerkatastrophen und dem 
anhaltenden Zustrom in die bereits überfüllten Großstädte sind 
zwei Erscheinungen zum Merkmal der Dritten Welt geworden, 
die noch zu Beginn der siebziger Jahre von den Entwicklungsex
perten im einen Fall als eine Folge unvorhersehbarer Trockenpe
rioden und im anderen gar als eine notwendige Voraussetzung 
der Industrialisierung angesehen wurden. Inzwischen haben 
aber die Unterernährung und die mit der Landflucht verbun
dene menschliche Not eine Dimension erreicht, bei der man 
weder auf von unserem Handeln unabhängige Witterungsver
hältnisse noch auf die im Verlaufe der Strukturanpassung >un-
vermeidlich< zu erbringenden Opfer verweisen kann. Immerhin 
haben die hohen Nahrungsmitteleinfuhren und die mit dem Ver
städterung sgrad steigende Importquote den wirtschaftspoliti
schen Handlungsspielraum selbst in denjenigen Ländern mehr 
und mehr eingeengt, deren Bruttosozialprodukt noch stattliche 
Zuwachsraten aufweist. Da also auch langfristig die Vorausset
zungen für ein sich selbst erhaltendes Wachstum kaum gegeben 
sind, wird dem bislang den Industrialisierungsanstrengungen 
untergeordneten Agrarbereich in der neueren entwicklungspoli
tischen Diskussion — gerade auch im Bereich der Vereinten 
Nationen1 — eine zentrale Bedeutung beigemessen. 

Ideengeschichtliche Vorläufer der gegenwärtigen Diskussion 

A l s so überaus neu k a n n die F rages t e l lung j edoch n i c h t be t rach
t e t we rden . Bere i ts i n der sowje t i schen Indus t r i a l i s i e rungsde 
bat te (1924-28) g i n g es d a r u m , w i e der A g r a r s e k t o r a m w i r k s a m 
sten z u m w i r t s c h a f t l i c h e n A u f b a u des Landes be i t r agen könnte. 
Daß schließlich die L a n d w i r t s c h a f t als »innere Kolonie< be t rach
t e t wurde , d e r en d u r c h K o l l e k t i v i e r u n g u n d M e c h a n i s i e r u n g zu 
erz ie lender Produktivitätszuwachs u n m i t t e l b a r der Schwe r indu 
s t r i e zugute k o m m e n sol lte, ha t t e v o r n e h m l i c h po l i t i sche Grün
de, z u m a l m i t dieser A g r a r p o l i t i k n i c h t n u r die M a c h t der K u l a 
k e n gebrochen, sondern d ie a u f g r u n d i h r e r besonderen P roduk
t i onsbed ingungen A u t o n o m i e beanspruchende L a n d w i r t s c h a f t 
insgesamt zen t ra l s taa t l i chen P l anungsp r in z i p i en u n t e r w o r f e n 
w e r d e n so l l te 2 . 

O b w o h l schon ba ld die nach t e i l i g en A u s w i r k u n g e n dieser »Indu-
str ia l is ierungsstrateg ie< k a u m noch zu übersehen w a r e n , w u r d e 
sie i n der v o n we l t anschau l i chen Ause inande rse t zungen be
s t i m m t e n Nachkr i egsze i t i n abgewande l t e r F o r m als m a r x i s t i 
sches Mode l l der w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g ausgegeben 3 , 
d e m w i e d e r u m e in ebenfal ls v o n den k o n k r e t e n gese l lschaft l i 
chen Bed ingungen abstrahierendes , der neo-klass ischen Theor i e 
verp f l i chte tes Wachs tumsmode l l entgegengeste l l t w u r d e 4 . Da
nach lassen d ie Marktkräfte die überzähligen l a n d w i r t s c h a f t l i 
chen A rbe i t e r i n die I n d u s t r i e abwande rn , de ren Löhne al ler
d ings n u r geringfügig über d e m E i n k o m m e n s n i v e a u des Subsi -
stenzsektors l iegen, u m auf diese Weise die Gew innspanne u n d 
d a m i t die A k k u m u l a t i o n s r a t e zu erhöhen. M i t d e m d a d u r c h er
möglichten W a c h s t u m des kap i t a l i s t i s chen Sektors w e r d e n nach 
u n d nach al le überschüssigen Arbeitskräfte absorb ier t , so daß 
d a n n i n e iner zwe i ten Phase d ie Löhne schnel ler s te igen w e r d e n 
als die Gewinne . A u c h i n d e m l i b e ra l en M o d e l l vergrößert s i ch 
also zunächst der E i n k o m m e n s a b s t a n d zw ischen I n d u s t r i e u n d 
Landw i r t s cha f t , ohne daß abzusehen wäre, w i e die en t s tandenen 
reg iona len u n d sek tora l en Ung l e i chgew ich te später abgebaut 
u n d der ärmere Bevölkerungsteil für seine i m S inne der For t 
s chr i t t s e rb rach t en Opfer entschädigt w e r d e n könnte. 
E r s t als das A g r a r l a n d C h i n a d a r a n g ing , seine v o n den i m p e r i a 
l i s t i s chen Mächten de f o rmie r t e W i r t s c h a f t s s t r u k t u r a n den Be
dürfnissen der e igenen Bevölkerung auszur i ch t en u n d insbeson
dere die b is d a h i n i m m e r w i ede r au f t r e t enden Hungersnöte zu 

v e r h i n d e r n , w u r d e o f f ens icht l i ch , w e l c h verheerende A u s w i r k u n 
gen die e i n e m westlich-europäischen M o d e l l d e n k e n entsprunge 
n e n S t ra t eg i e emp feh lungen für e i n zwar rückständiges, aber m i t 
e igenen k u l t u r e l l e n W e r t m u s t e r n ausgestattetes L a n d haben 
können. So führte das nach Beend i gung des Bürgerkrieges über
n o m m e n e sowjet ische I n d u s t r i a l i s i e r u n g s m o d e l l schon M i t t e der 
fünfziger J a h r e zu e iner Verstärkung der bes tehenden reg iona
l en E inkommensun te r s ch i ede , was sowoh l den Z u s t r o m i n d ie 
w e n i g e n Großstädte über e i n v o l k s w i r t s c h a f t l i c h v e r t r e tba r es 
Maß h inaus anste igen ließ als auch e inen Rückgang der Nah 
r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n zur Folge h a t t e 5 . 

M i t der d a r a u f h i n n e u f o r m u l i e r t e n En tw i ck lungss t r a t e g i e ver
l i e r t der D u a l i s m u s v o n Stadt u n d L a n d e r s tma l s se inen ausbeu
t e r i s chen Cha rak t e r : Die zuguns t en des A g r a r s e k t o r s veränder
t e n b i n n e n w i r t s c h a f t l i c h e n »terms of trade< s t e i ge rn die l and 
w i r t s cha f t l i che P r o d u k t i o n u n d schaf fen e ine loka le Nachfrage , 
d ie d en A u f b a u e iner a rbe i t s in t ens i v be t r i ebenen K l e i n i n d u s t r i e 
ermöglicht u n d so u n t e r E n t l a s t u n g des s taa t l i chen Inves t i t i ons 
fonds die A k k u m u l a t i o n i n G a n g setzt. Der Frage, ob der ch ines i 
sche E n t w i c k l u n g s w e g n i c h t dennoch zur V e r g e u d u n g v o n Res
sourcen geführt u n d we lche po l i t i sche R i c h t u n g s i ch l e t z t l i ch 
durchgesetz t hat , k a n n i m R a h m e n dieses Be i t rages n i c h t w e i t e r 
nachgegangen we rden . U n b e s t r i t t e n b l e i b t aber, daß C h i n a m i t 
se iner auf d en A b b a u der S tadt -Land-Untersch iede g e r i ch t e t en 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k als eines der w e n i g e n Entwicklungsländer 
den H u n g e r überwinden u n d d ie ländliche Unterbeschäftigung 
abbauen konn t e . 

Praxis und Problematik der Entwicklungsplanung 

E i n g a n g i n d ie p rak t i s che E n t w i c k l u n g s p o l i t i k f anden die oben 
beschr i ebenen g rund l egenden Frages t e l lungen e i gen t l i ch k a u m , 
o b w o h l häufig auf die ch ines i schen Er fo lge v e rw i esen w i r d , u m 
gegenüber d en po l i t i s ch V e r a n t w o r t l i c h e n e ine vo r rang i ge För
d e r u n g des Ag ra r s ek t o r s zu r ech t f e r t i g en . Da aber e ine Übertra
g u n g des ch ines ischen Mode l l s au f andere Länder der D r i t t e n 
W e l t n i c h t möglich i s t u n d es k e i n e r l e i Anze i chen für e ine Ge
s u n d u n g der sowje t i schen L a n d w i r t s c h a f t g ibt , k o n n t e n s ich die 
P r a k t i k e r der A g r a r e n t w i c k l u n g a l l en fa l l s an V a r i a n t e n des neo
k lass i schen Ansatzes o r i en t i e r en . D a n a c h besteht die Förderung 
des A g r a r s e k t o r s v o r n e h m l i c h d a r i n , i h n i n die arbe i t s te i l i ge 
V o l k s w i r t s c h a f t zu i n t e g r i e r e n u n d über d en M a r k t m e c h a n i s m u s 
für e inen e f f i z i enteren E insatz der verfügbaren Ressourcen zu 
sorgen. Insbesondere w i r d m i t hohen I n f r a s t r u k t u r i n v e s t i t i o n e n 
u n d e iner gez ie l ten ag ra r t e chn i schen Unterstützung der »fort
s c h r i t t l i c h e m B a u e r n die we i t e r e K o m m e r z i a l i s i e r u n g der L a n d 
w i r t s c h a f t be t r i eben , u m den ste igenden N a h r u n g s m i t t e l - u n d 
Dev isenbedar f des städtischen Sektors decken zu können. 
T ro t z des Verweises auf die A l l o k a t i o n s f u n k t i o n des M a r k t e s 
s ind i n d i esem Mode l l k e ine wesen t l i chen Untersch iede z u m 
p l a n w i r t s c h a f t l i c h e n D e n k e n auszumachen. I n be iden Fällen 
w i r d ökonomistisch verkürzt n u r d a n n v o n E n t w i c k l u n g gespro
chen, w e n n der A g r a r b e r e i c h vollständig i n die V o l k s w i r t s c h a f t 
i n t e g r i e r t i s t u n d v o n ande ren soz ia len K lassen k o n t r o l l i e r t w i r d . 
Desha lb w i r d v o n den P l a n e r n d ie a n der E i genve rso rgung aus
ger ichtete Subs i s t enzp roduk t i on u n d die Zurückhaltung der 
B a u e r n gegenüber t echn i schen Neuerungen , die we i t e r e Abhän
g i gke i t en begründen könnten, auch als e ine Ve r g eudung v o n 
Ressourcen angesehen. 

M i t der Ölpreisexplosion i s t a l l e rd ings o f f ens i ch t l i ch geworden, 
daß unser M o d e l l der Nahrungsve r so rgung , dessen Produktivität 
d u r c h e ine f o r t schre i t ende M e c h a n i s i e r u n g u n d Spez ia l i s i e rung 
sowie die zunehmende V e r w e n d u n g v o n Kunstdünger u n d 
chemischen P f l anzenschu t zm i t t e ln geste iger t w i r d , für d ie D r i t t e 

Vereinte Nationen 4/82 117 



We l t zu energ i e in t ens i v ist, u m e inen B e i t r a g zur Verbesserung 
der Ernährungslage u n d der Wachs tumsvorausse t zungen l e i s t en 
zu können. D ie n u n m e h r i n Gang g ekommene D i s k u s s i o n über 
die i n den Entwicklungsländern zu ver fo lgende Ag ra r s t r a t e g i e 
geht also weder auf aus früheren Fehlschlägen gewonnene Er
f a h r u n g e n noch auf neue w issenscha f t l i che E r k e n n t n i s s e über 
die l andw i r t s cha f t l i che P rodukt i onswe i se zurück. V i e l m e h r is t 
i n zw i s chen auch der städtischen E l i t e d eu t l i ch geworden, daß 
d e m >effizienzsteigernden< Fremdenerg i ee insa t z ökonomische 
Grenzen gesetzt s i nd u n d daß die no twend ige Erhöhung der 
N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n n u n m e h r d u r c h e ine der L a n d w i r t 
schaf t gemäße Beach tung b io log ischer Zusammenhänge ange
s t r eb t w e r d e n muß. 

Ob s i ch j edoch eine solche A g r a r e n t w i c k l u n g v o n außen s teuern 
läßt, muß zunächst noch f r a g l i c h b le iben, da die P laner u n d l and 
w i r t s c h a f t l i c h e n Bera te r e inen Großteil i h r e r i n w issenscha f t l i 
chen E i n r i c h t u n g e n gewonnenen E r f a h r u n g e n n i c h t m e h r an
w e n d e n können u n d ih re rse i t s i n e ine neuer l i che Le rnphase t re 
t e n müssen. Z u d e m i s t die L a n d w i r t s c h a f t wegen i h r e r spezi f i 
schen Abhängigkeit v o n vielfältigen natürlichen Kreisläufen u n d 
i h r e r v o n O r t zu O r t j ewe i l s versch iedenen P roduk t i onsbed in 
gungen auch w e i t e r h i n als e ine Domäne l oka l e r E r f a h r u n g e n zu 
be t rach ten , wesha lb der W i r k u n g s g r a d e iner ex t e rnen , w issen
scha f t l i ch abges icher ten B e r a t u n g g e r ing b l e ib t . A b e r selbst 
w e n n i m E inze l f a l l die ag ra r t echn i schen Prob leme r i c h t i g beur
t e i l t we rden , w i r d o f t genug übersehen, daß der Bauer sowoh l 
P roduzent als auch K o n s u m e n t oder Se lbstversorger i s t u n d des
ha lb n i c h t n u r als U n t e r n e h m e r be ra t en w e r d e n k a n n . 
E ine solche Sichtweise , die i n ökonomistischer Verkürzung n u r 
den auf die M a r k t t e i l n a h m e bezogenen T e i l des mensch l i chen 
H a n d e l n s berücksichtigt, muß d a n n n i c h t zu le tz t auch wegen der 
zw ischen der a r m e n Landbevölkerung u n d d e m hochdo t i e r t en 
Be ra t e r bestehenden soz i o -ku l ture l l en D is tanz zu fa l schen Emp
f eh lungen führen. Insbesondere läßt der E t h n o z e n t r i s m u s der 
E n t w i c k l u n g s e x p e r t e n , der das V e r h a l t e n anderer m i t d en Maß
stäben des e igenen K u l t u r k r e i s e s mißt, den M y t h o s des k o n s e r 
va t i v en , unterbeschäftigten Bauern< ents tehen u n d ve rs t e l l t d en 
P l a n e r n den B l i c k für das M a c h b a r e 6 . I m Fal le der L a n d w i r t 
schaf t können aber falsche, i n U n k e n n t n i s der j e w e i l i g e n Le
bensverhältnisse getrof fene En tsche idungen n i c h t als bloße Res
sourcenvergeudung be t rach te t we rden , d ie zu Las t en des Wachs
t u m s geht. V i e l m e h r w e r d e n d u r c h ex terne E ing r i f f e a l l zu l e i ch t 
d ie über Gene ra t i onen aus ta r i e r t en G le i chgewichte gestört, ohne 
daß der ents tandene Schaden d u r c h geeignete Maßnahmen zu 
beheben wäre. So i s t n i c h t abzusehen, w i e d ie d u r c h überzogene 
Indus t r i a l i s i e rungsans t r engungen besch leunig te L a n d f l u c h t j e 
ma ls z u m S t i l l s t and gebracht w e r d e n sol l oder w i e die d u r c h öko
logische K r i s e n ausgelösten Hungersnöte auf Daue r zu v e r h i n 
d e r n s ind . 

W e n n je tz t , als R e a k t i o n auf i m m e r düsterer we rdende Progno
sen der zukünftigen Ernährungssituation, i n verstärktem Maße 
A n s t r e n g u n g e n u n t e r n o m m e n werden , u m i n den Ländern der 
D r i t t e n We l t die N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n zu ste igern, w i r d da
m i t der A g r a r s e k t o r n i c h t u n b e d i n g t aufgewerte t . Eher ent
sp r i ch t die der L a n d w i r t s c h a f t zue rkann t e Priorität e iner verän
de r t en Interessenlage der städtischen Entscheidungsträger, die 
m i t e i n e m f o rc i e r t en A n b a u v o n Getre ide zwar k u r z f r i s t i g die 
Ernährungslage verbessern, d u r c h die A u s w e i t u n g p r o t e in r e i 
cher M o n o k u l t u r e n aber l ang f r i s t i g die P roduk t i onsg rund lage 
der L a n d w i r t s c h a f t insgesamt zerstören 7. I m Un te r s ch i ed zur 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g Westeuropas, die auch n u r d u r c h eine e in 
schneidende u n d zu Las t en des Ag ra r s ek t o r s gehende S t r u k t u r 
veränderung ermöglicht wurde , sche inen die B a u e r n der D r i t t e n 
We l t also i h r e ökonomische Ex is tenz zu v e r l i e r en , ohne m i t 
i h r e m >Opfer< die na t i ona l e E n t w i c k l u n g v o r anzub r ing en . 

Niedergang des ländlichen Raumes kann aufgehalten werden 

Neben der d i r e k t e n ökonomischen A u s b e u t u n g i s t die Landbe
völkerung zudem noch e i n e m u n s e r e m l i n ea r en For t schr i t t sbe 

g r i f f en t sp r ingenden V o r u r t e i l ausgesetzt, nach d e m die men ta l e 
Rückständigkeit der B a u e r n u n d i h r e desha lb p r i m i t i v e n A n b a u 
me thoden e ine wesent l i che Ursache der ländlichen A r m u t s ind . 
Übersehen w i r d dabei , daß be i der bäuerlichen Produkt i onswe i se 
d ie w i r t s cha f t l i che Aktivität i n d ie natürliche O r d n u n g eingebet
t e t se in muß u n d die j ewe i l i ge F o r m des Landbaus d a m i t als den 
gegebenen Bed ingungen angepaßt zu be t r a ch t en ist . Schließlich 
i s t sie i n i h r e r l oka l en Ausprägung das Resu l ta t e iner se i t J a h r 
tausenden s ta t t f indenden I n t e r a k t i o n zw i schen M e n s c h u n d U m 
we l t , de ren a k k u m u l i e r t e E r f a h r u n g d u r c h unser modernes La
b o r a t o r i u m s w i s s e n n i c h t ersetzt w e r d e n k a n n . Ebenso s ind d ie 
be t r i eb l i chen Entsche idungen der B a u e r n d u r c h i h r ökonomisch 
ra t iona les V e r h a l t e n b e s t immt , w e n n sie s ta t t e iner M a x i m i e -
r u n g der Gew inne u n d der d a m i t e inhergehenden Spezial is ie
r u n g d ie M i n i m i e r u n g des R is ikos d u r c h d ie Be ib eha l tung der 
sys t emstab i l i s i e r enden A r t e n v i e l f a l t u n d e inen schonenden U m 
gang m i t der N a t u r anst reben. H i n z u t r i t t d a n n häufig noch e i n 
Soz ia l ve rha l t en , das nach außen als Ve r s chwendung k n a p p e r 
M i t t e l e rsche inen muß: D u r c h e rzwungene Reziprozität (w ie 
d u r c h die V e r a n s t a l t u n g v o n Festen u n d die A u f t e i l u n g der Über
schüsse) w i r d die g ruppen in t e rne H a r m o n i e u n d die anges ichts 
der u n k o n t r o l l i e r b a r e n N a t u r g e w a l t e n no twend ige mensch l i che 
K o o p e r a t i o n gesichert . Dahe r k a n n die L a n d w i r t s c h a f t n u r i n 
der Wechse lbez iehung v o n Ökonomie, Gesel lschaft u n d U m w e l t 
die i h r zugedachte Rol le erfüllen u n d die Ernährung e iner w a c h 
senden Bevölkerung s i chern . Insbesondere muß sie aber w i e d e r 
als A g r i k u l t u r begr i f f en we rden , die d u r c h das I n e i n a n d e r g r e i f e n 
sozialer, k u l t u r e l l e r u n d b io log ischer Prozesse k o n s t i t u i e r t w i r d 
u n d d ie s i ch deshalb d e m sez ierenden E i n g r i f f des Spez ia l i s t en 
we i t g ehend entz ieht . 

D u r c h e inen so lchen i so l i e r t en E ingr i f f , der das Verhältnis v o n 
M e n s c h u n d U m w e l t g rund l e gend veränderte, w u r d e z u m i n d e s t 
i n A f r i k a der N iedergang der L a n d w i r t s c h a f t e ingele i tet . D a der 
K o l o n i a l i s m u s m i t den Agra re r zeugn i ssen ke ine u n m i t t e l b a r e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n In teressen ve rband , beschränkte er s i ch au f d ie 
zu Brückenköpfen ausgebauten Küstenstädte, u m v o n d o r t aus 
das H i n t e r l a n d m i t i n d u s t r i e l l e rzeugten Konsumgütern z u über
s chwemmen . A l s d i r ek t e Folge dieser >Exportpol i t ik< w u r d e das 
dörfliche H a n d w e r k , das b is d a h i n den saisonal unterbeschäftig
t e n B a u e r n e i n Z u s a t z e i n k o m m e n verschaf fen k o n n t e u n d 
Grund lage eines s chwungha f t en fernräumlichen Warenaus tau 
sches war , zerstört, so daß die L a n d w i r t s c h a f t neben d e m f i n a n 
z i e l l en V e r l u s t auch e inen S t i l l s t and i n der E n t w i c k l u n g der Pro
d u k t i o n s t e c h n i k h i n n e h m e n mußte. A l s für die Landbevölkerung 
gleichermaßen e inschne idend w i r k t e s ich d ie nach d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g er fo lgte I n t e g r a t i o n des Ag ra r s ek t o r s i n d en We l t 
m a r k t aus. I n erster L i n i e w u r d e n d a m i t nämlich d ie b e t r i e b l i 
chen Entsche idungsmus te r verändert, die früher d ie verfügba
r e n E insa t z f ak t o r en u n d d a m i t die P r o d u k t i o n an d e m l o k a l e n 
Bedar f a n N a h r u n g s m i t t e l n ausr ichtete . Je t z t b e s t i m m e n dage
gen z u n e h m e n d ferne Märkte m i t gese l lschaf t l i chen I n s t i t u t i o 
nen , die k a u m l andw i r t s cha f t l i che In teressen w ide rsp i ege ln , d ie 
En tsche idungen der Baue rn . Der A n b a u der j e w e i l i g e n P r o d u k t e 
bez ieht deshalb i m m e r wen i ge r die örtlichen, na turgegebenen 
Bed ingungen m i t e in, u m das v o m Zen t ra l s t aa t angestrebte W i r t 
scha f t swachs tum auch u n t e r Gefährdung des ökologischen 
Gle ichgewichts zu ermöglichen. 

Daß davon l ang f r i s t i g auch d ie Industrieländer der nördlichen 
H a l b k u g e l be t ro f f en s ind , w i r d schon a m Be i sp i e l des v o n der 
A b h o l z u n g bedroh ten t r op i s chen Regenwaldes deu t l i ch . V o r a l 
l e m sol lte aber der d u r c h die U n t e r w e r f u n g der B a u e r n möglich 
gewordene soziale F o r t s c h r i t t i n der j e t z t e inge t r e t enen K r i s e n 
s i tua t i on v o n der A g r a r p o l i t i k z u m Anlaß g e n o m m e n werden , die 
E lemente des bäuerlichen Wi r t scha f t ens , die — w i e e igenverant
wor t l i ches u n d ortsbezogenes H a n d e l n sowie Koope ra t i on u n d 
Gle i chhe i t — als Zie le e iner au f E m a n z i p a t i o n ger i ch te ten Ge
sel lschaft ge l ten müssen, stärker zu berücksichtigen. Für d ie 
k o n k r e t e W i r t s c h a f t s p l a n u n g k o m m t es deshalb darau f an, d i e 
d r i n g l i c h gewordene A g r a r e n t w i c k l u n g n i c h t für, sondern d u r c h 
die B a u e r n anzustreben. I n d i esem F a l l i s t die Pa r t i z i pa t i on der 
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Z ie l g ruppe d a n n auch n i c h t bloß als Vo l l zug e ines d e m o k r a t i 
schen Grundrech t e s zu vers tehen, v i e l m e h r w i r d sie zur ökono
m i s c h e n No twend i gke i t : N u r die be t ro f f enen B a u e r n k e n n e n die 
or tspez i f i schen P roduk t i onsbed ingungen genau u n d müssen, u m 
er t ragss te igernde Neue rungen ohne Gefährdung des ökologi
schen Gle i chgewichts einführen zu können, i n a l l en Phasen 
n i c h t zu le tz t auch wegen i h r e r >Risikohaftung< d ie Entsche i 
dungskompe tenz haben. 
I m na t i ona l en R a h m e n würde dies außer auf e ine B o d e n r e f o r m 
u n d e ine Rev i s i on der Indus t r i a l i s i e rungss t ra t eg i e vo r a l l e m auf 
e ine po l i t i sche Dezen t ra l i s i e rung h inaus l au f en , m i t der den unte 
r e n V e r w a l t u n g s e i n h e i t e n auch eine begrenzte S t euerhohe i t zu
e r k a n n t w e r d e n müßte. A u f diese Weise könnte n i c h t n u r die 
Kontrollmöglichkeit u n d d a m i t d ie E i g en in i t i a t i v e der ländlichen 
Bevölkerung geste igert w e r d e n — die B a u e r n würden auch auf
hören, bloße Manövriermasse städtischer E n t w i c k l u n g s s t r a t e 
gen zu se in. Für die i n t e rna t i ona l e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r 
be i t h ingegen k o m m t es nach d e m Sche i t e rn der me i s t en i h r e r 
kos tsp ie l i gen A g r a r p r o j e k t e da rau f an, v ie le k l e ine V o r h a b e n 
m i t e x p e r i m e n t e l l e m C h a r a k t e r zu fördern. Daß s i ch d a m i t die 
Einflußmöglichkeiten der Geberländer v e r m i n d e r n , muß j edoch 
n i c h t u n b e d i n g t zu Las t en der Ef f i z ienz dieser b r e i t ges t reuten 
E n t w i c k l u n g s h i l f e gehen, z u m a l d a d u r c h e i n wechse lse i t i ger u n d 
für beide Se i ten vo r t e i l ha f t e r Lernprozeß e inge le i te t w i r d . 

Internationale Absichtserklärung zu Agrarreform 
und -entwicklung 

Die N o t w e n d i g k e i t e iner ländlichen E n t w i c k l u n g s h i l f e s te l l t s ich 
der i n t e r n a t i o n a l e n Staatengemeinscha f t schon a l l e in deshalb, 
w e i l i n e iner i m m e r d i ch te r ve r f l o ch tenen We l t die n u r gemein
s a m zu lösenden Prob leme z u n e h m e n we rden . F ragen w i e die 
eines gerechteren Wel thande ls , der zukünftigen Energ ieversor
gung oder der R e i n h a l t u n g v o n L u f t u n d Wasser lassen s ich aber 
n u r d a n n e iner Lösung näher b r ingen , w e n n den i n der D r i t t e n 
We l t a n Unterernährung l e idenden Menschen , de ren Z a h l auf 
e ine ha lbe M i l l i a r d e geschätzt w i r d , die Auss i ch t au f e i n Leben 
ohne u n m i t t e l b a r e B e d r o h u n g i h r e r Ex is tenz gegeben w e r d e n 
k a n n . Fe rner erklärt s ich der Hand lungsbeda r f der Staatenge
me inscha f t j edoch gerade auch aus p r a k t i s c h e n Erwägungen, da 
s ich v ie le der zur Ernährungssicherung e r f o rde r l i chen Maßnah
m e n w i e die Bekämpfung der Bodeneros ion u n d d ie A u s w e i t u n g 
der bewässerten Anbauflächen n u r i m i n t e r n a t i o n a l e n R a h m e n 
durchführen lassen. 

A l s e ine solche E i n r i c h t u n g , die länderübergreifende V o r h a b e n 
zur Überwindung des H u n g e r s n i c h t n u r k o o r d i n i e r e n , sondern 
auch m i t d e m be i i h r k o n z e n t r i e r t e n Sachvers tand d i r e k t un te r 
stützen k a n n , w u r d e 1945 die i n R o m ansässige Ernährungs- u n d 
Landw i r t s cha f t s o r gan i sa t i on der V e r e i n t e n N a t i o n e n (FAO) ge
gründet. D ie Frage, ob diese i n t e rna t i ona l e E n t w i c k l u n g s a g e n t u r 
a l l e rd ings i n der Lage ist , i h r e n B e i t r a g zur Bese i t i gung der we l t 
w e i t e n Unterernährung d u r c h e ine entsprechende A u s w e i t u n g 
des Hausha l t s vo lumens zu ste igern, i s t h i e r n i c h t z u beantwor 
t e n 8 . D ie Auss i ch t en au f erhöhte M i t t e l z u w e i s u n g e n s chw inden 
aber schon a l l e in deshalb, w e i l die wes t l i chen Geberländer ih r e r 
seits Schw i e r i gke i t en be i der F i n a n z i e r u n g des Staatshausha l tes 
haben. A u c h i s t v o n den Appe l l en der F A O zur S t e i g e rung der 
N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n oder zu »gemeinsamen A n s t r e n g u n 
gen be i der Überwindung des Hungers< solange w e n i g zu e rwar 
t en , w i e die A g r a r p o l i t i k i h r e r Mitgliedsländer i n s i ch w ide r 
sprüchlich b l e ib t u n d , u m n u r e i n Be isp ie l zu nennen , i n der E G 
auf d e m M a r k t n i c h t absetzbare Überschüsse un t e r V e r w e n d u n g 
v o n F u t t e r m i t t e l n p roduz i e r t we rden , die m a n aus ärmeren, das 
eigene Nahrungsde f i z i t i n K a u f n e h m e n d e n Ländern impor 
t i e r t . 

N i c h t zu le tz t a u f g r u n d der i n zw i s chen i n G a n g g e k o m m e n 
Grundbedürfnisdiskussion, be i der der l oka l en Ve r so r gung m i t 
L e b e n s m i t t e l n V o r r a n g eingeräumt w i r d , e r k e n n t m a n aber j e t z t 
i n verstärktem Maße, daß es n i c h t n u r da rau f a n k o m m t , der 
na t i ona l en Nahrungsve r so r gung po l i t i s ch e inen höheren Ste l len-

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Frieden für Galiläa? 
»Frieden für Galiläa< nannte die israelische Regierung die jüng
ste Invasion des Libanon. Wie immer der >Frieden< aussehen 
wird, für den Israel bereit war, ein anderes Land zu zerstören und 
Tausende von Zivilisten zu opfern — die von den Vereinten 
Nationen seit Jahren gesuchte umfassende Konfliktregelung, die 
zu einem gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten 
führt, wird es kaum sein. Im Gegenteil ist zu fürchten, daß die 
Eskalation der Gewalt den Konflikt verhärten und auf lange Zeit 
einen konstruktiven Dialog zwischen Israel und den Arabern un
möglich machen wird. Oder kann die wachsende Kritik, nicht 
zuletzt in Israel selbst, zu einem Umdenken führen? Bisher 
jedenfalls hat die israelische Regierung versucht, ih re Vorstel
lungen von einer Friedenslösung um jeden Preis durchzusetzen. 
Selbst die völlige Isolierung in der internationalen Gemeinschaft 
hat sie nicht davon abgebracht, jede Kritik heftig zurückzuwei
sen — besonders wenn sie aus der Bundesrepublik kommt. 
Das darf uns Deutsche jedoch nicht daran hindern, einzusehen 
und einzugestehen, daß sich in Israels Konflikt mit den Palästi
nensern deutsche Geschichte fortsetzt — nicht etwa nur im 
historischen Zusammenhang zwischen nationalsozialistischem 
Völkermord und der Gründung des Staates Israel, sondern auch 
gegenwärtig in der für die Leiden der Palästinenser blinden 
Unbeugsamkeit Israels, in der sich das Vernichtungstrauma aus
drückt. Das müssen auch die Israelis mit uns begreifen lernen, 
denn sie können nicht uns als den Erben der Völkermörder und 
sich als deren Opfern eine Sonderstellung unter den Völkern ein
räumen, die uns beide, Deutsche und Israeli, auf ewig von allem 
ausnimmt, was für andere Menschen gilt. 
Die Art, wie Israel einen langvorbereiteten Krieg mit brutaler 
Konsequenz durchgeführt hat, muß jeden betroffen machen. Be
sonders das Kriegsziel, die PLO ein für allemal zu vernichten, 
muß zur Kritik herausfordern. Drei Jahre ergebnisloser Autono
mieverhandlungen und die ganze bisherige Politik in den besetz
ten Gebieten haben gezeigt, daß eine dauerhafte Friedenslösung 
ohne Anerkennung der palästinensischen Rechte und ohne poli
tische Beteiligung der Palästinenser nicht möglich ist. Und es 
kann auch für Israel keinen Zweifel mehr geben, daß die PLO 
jene politische Organisation ist, die als einzige international 
anerkannt für die Palästinenser spricht und als einzige den Palä
stinensern gerade auch in den besetzten Gebieten die Möglich
keit der politischen Identifikation gibt. 

Israel hat Palästina kolonisiert, indem es die Palästinenser — 
nicht zuletzt mit Gewalt und auch Terror — aus ihrer Heimat ver
drängte. Die Palästinenser haben mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln — darunter auch Terror — versucht, diesen 
Prozeß rückgängig zu machen. Ein Konflikt, der sich über Jahr
zehnte immer nur verschärft hat, ist aber nicht zu lösen, wenn 
versucht wird, historische Ansprüche oder vergangenes Unrecht 
gegeneinander aufzurechnen. Eine konstruktive Lösung ist nur 
möglich, wenn jede Seite der anderen nicht nur das Existenz
recht, sondern auch das Recht zugesteht, über ihre Lebensge
staltung selbst zu bestimmen. Da sich dieses Selbstbestim
mungsrecht beider Seiten auf die politische Existenz im selben 
Land bezieht, kann es für beide nur verwirklicht werden, wenn 
mit der Anerkennung des anderen darauf verzichtet wird, die 
eigene Selbstbestimmung in ganz Palästina zu verwirklichen. 
Die Bemühungen um eine Verwirklichung dieser Prinzipien waren 
nicht sehr erfolgversprechend, solange keine der beiden Seiten 
den Schritt der Anerkennung tun wollte. Der in Camp David ein
geschlagene Weg scheiterte an den Vorstellungen Israels von 
einer >Autonomie<, die den Palästinensern weniger Rechte ein
räumte als Südafrika den Schwarzen in den Bantustans. In den 
Vereinten Nationen erschöpften sich die Diskussionen nur zu oft 
in endlosen Wiederholungen sattsam bekannter Argumente. In 
dieser Situation verstärkte sich in den letzten Monaten vor der 
israelischen Invasion innerhalb der PLO die Diskussion darüber, 
ob nicht eine einseitig erklärte Gesprächsbereitschaft jenen 
Kräften in Israel gewaltigen Auftrieb geben würde, die einen Aus
gleich mit den Palästinensern suchen. 

Die Falken auf beiden Seiten haben sich jedoch gegenseitig in 
die Hände gespielt, und Israels Invasion hat die Hoffnung auf 
einen Wandel in der PLO erst einmal erstickt. Wenn aber Israel 
wirklich Frieden will, wäre es nun an Israel, nicht als Triumphator 
der Region eine Pax Hebraica aufzuzwingen, sondern selbst den 
ersten Schritt zum Ausgleich zu tun, d.h. die PLO als legitime 
Vertretung der Palästinenser anzuerkennen und mit ihr über die 
Verwirklichung ihres Selbstbestimmungsrechtes in einem palä
stinensischen Staat zu verhandeln. Friedemann Büttner • 
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w e r t zu geben u n d die externe, au f den A n b a u v o n v e r m a r k 
tungsfähigen P r o d u k t e n bezogene B e r a t u n g zu verstärken. 
V i e l m e h r muß die neue A g r a r p o l i t i k als T e i l e ines E n t w i c k l u n g s 
prozesses begr i f f en we rden , der n u r d a n n i n Gang geha l t en wer 
den k a n n , w e n n er v o n der b r e i t e n Bevölkerung ge t ragen w i r d . 
D a m i t w i r d aber die v o n d e m eurozen t r i s ch - t echnokra t i s chen 
E n t w i c k l u n g s m o d e l l b i s l ang ausgeblendete ganzhe i t l i che Pro
be lms i ch t zur Vorausse tzung e iner produktivitätsorientierten 
Par t i z ipa t ionss t ra teg i e : N u r d u r c h e ine genaue K e n n t n i s des so
z ia l en Organ i smus , auf d e m P r o d u k t i o n , V e r t e i l u n g u n d Ver
b r a u c h v o n N a h r u n g s m i t t e l n be ruhen , w i r d es möglich, d e m 
B a u e r n d i e j en igen e f f i z i enzste igernden M i t t e l an die H a n d zu 
geben, m i t denen er auch w e i t e r h i n seine F u n k t i o n als B inde 
g l i ed zw ischen gese l l schaf t l i chem u n d biologisch-ökologischem 
Sys t em erfüllen k a n n . 

U n m i t t e l b a r e s Ergebn is der se i t A n f a n g der s iebziger J a h r e ge
führten en tw i ck lungspo l i t i s chen Debat te w a r die 1979 v o n der 
F A O organ is i e r t e >Weltkonferenz über A g r a r r e f o r m u n d ländli
che Entw ick lung< i n R o m 9 . A u f i h r w u r d e d i s k u t i e r t , w i e die 
mensch l i chen Fähigkeiten u n d Kenn tn i s s e i m S inne des gesell
scha f t l i chen Fo r t s ch r i t t s besser zu nu t z en u n d d ie na t i ona l en 
Se lbs th i l f eans t rengungen zu verstärken wären. Neben der p o l i t i 
schen V e r p f l i c h t u n g der Reg ie rungen , e ine f r i ed l i che R e f o r m der 
Bodenbesitzverhältnisse e inzu l e i t en u n d den B a u e r n e inen bes
seren Zugang zu Ackerflächen, Wasser u n d öffentlichen Dienst 
l e i s tungen zu verschaf fen, i s t vo r a l l e m deu t l i ch geworden, daß 
n u r die g le ichberecht ig te Te i lhabe der u n t e r p r i v i l e g i e r t e n Bau
e r n a m l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P roduk t i ons - u n d Ver te i lungssy 
s t em die na t i ona l e Ernährungslage verbessern k a n n . 
M i t d e m auf der Kon fe renz verabsch iedeten A k t i o n s p r o g r a m m 
w e r d e n d e n n auch die Reg i e rungen aufge forder t , i n verstärktem 
Maße M i t t e l für d ie E n t w i c k l u n g der ländlichen Reg ionen bere i t -

I n jüngster Zeit intensiv ier t wurden die Bemühungen der aus fünf west l ichen 
Staaten (Bundesrepubl ik Deutschland, Frankre ich , Großbritannien, Kanada, 
Vereinigte Staaten) bestehenden >Kontaktgruppe<, dem widerrecht l i ch von Süd
a f r ika verwalteten Namib ia e inen fr iedl ichen Übergang i n die Unabhängigkeit 
zu ermöglichen. Die Er fahrungen m i t Pretoria seit der gescheiterten Genfer 
Konferenz vom Januar 1981 geben al lerdings Anlaß zur Skepsis (vgl. S.137f. die
ser Ausgabe). 

zuste l l en u n d die d a r a u f bezogenen Entsche idungsprozesse zu 
dezent ra l i s i e ren . Der zwe i te T e i l des A k t i o n s p r o g r a m m s ver
l ang t dagegen i n t e r n a t i o n a l e Maßnahmen zur Förderung 
ag ra r i s ch ausger ichte ter Gebiete u n d u n t e r s t r e i c h t h i n s i c h t l i c h 
der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Technolog ie d ie N o t w e n d i g k e i t e iner 
engeren m u l t i l a t e r a l e n Z u s a m m e n a r b e i t . K o n k r e t i s t d a m i t d ie 
F A O angesprochen, d ie d ie i n d en Mitgliedsländern ge t ro f f enen 
Maßnahmen zur Verbesse rung der A g r a r s t r u k t u r a u f n e h m e n 
u n d die g ewonnenen E r f a h r u n g e n auswer t en sol l . Darüber h i n 
aus i s t sie i n d i esem Bere i ch zu e iner verstärkten t e chn i schen 
H i l f e aufgerufen. Für das zunächst au f fünf J a h r e angelegte Pro
g r a m m sol l die F A O 20 M i l l US-Do l la r au fb r ingen , denen bere i ts 
Ende 1980 v o r n e h m l i c h v o n den skand inav i s chen Ländern ge
machte F inanz i e rungszusagen i n Höhe v o n 9,3 M i l l Do l l a r gegen
überstanden. I m e inze lnen i s t die E r r i c h t u n g v o n Regionalzen
t r e n der i n t e g r i e r t e n ländlichen E n t w i c k l u n g vorgesehen, da 
m a n der diesbezüglichen Fo r schung u n d A u s b i l d u n g e ine beson
dere Bedeu tung beimißt. So w u r d e das i n Comi l l a i n Bang la 
desch angesiedelte Z e n t r u m für As i en u n d den Paz i f ik (C IRDP ) 
bere i ts eröffnet, während das a f r i kan i s che Reg i ona l z en t rum i m 
tansan i schen A r u s c h a k u r z vo r seiner Fe r t i g s t e l lung steht . 
A u c h w e n n derze i t noch ke ine Aussagen über die W i r k s a m k e i t 
der neuen Strateg ie zur Bekämpfung der ländlichen A r m u t ge
t ro f f en w e r d e n können, so w a r vo r dieser We l tkon fe renz d ie Not
wend i gke i t , die Be t ro f f enen d i r e k t an der En tsche idung über 
u n d an der Durchführung v o n Fördermaßnahmen zu bete i l i gen , 
m i t dieser D e u t l i c h k e i t b i sher noch auf k e i n e m anderen ver
g l e i chbaren F o r u m ausgesprochen wo rden . 

Bedeutung der internationalen Agrarforschung 

Wenn , w i e aus d e m oben Darge l eg ten hervorgeht , i n d ie l and 
w i r t s c h a f t l i c h e n P roduk t i onsen t sche idungen eine solche V i e l 
zah l v o n E i n z e l i n f o r m a t i o n e n einfließt, k o m m t be i der ange
s t reb ten S te i ge rung der N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n d en i n d i v i d u 
e l l en Fähigkeiten u n d d e m Fachwissen der B a u e r n e ine aus
schlaggebende Bedeu tung z u 1 0 . Fo lg l i ch legt die UN-St ra teg i e für 
die D r i t t e En tw i ck lungsdekade e i n besonderes G e w i c h t au f zu
sätzliche M i t t e l zur Anpas s ung u n d V e r b r e i t u n g v o n A g r a r t e c h -
no log i en sowie zur verstärkten E r f o r s chung v o n V e r f a h r e n , d i e 
den E insa tz m i n d e r kostsp ie l i ger P r o d u k t i o n s m i t t e l ermögli
c h e n 1 1 . Insbesondere sol l das beträchtliche, i n der F o r m t r a d i t i o 
ne l l e r u n d l oka l e r A n b a u m e t h o d e n vo rhandene Wissen auch an 
deren, k l i m a t i s c h ve rg l e i chbaren Reg ionen m i t d e m enger z u 
knüpfenden Netz der i n t e r n a t i o n a l e n A g r a r f o r s c h u n g zugäng
l i c h gemacht we rden . 
Da aber die w issenscha f t l i che B e h a n d l u n g der t r op i s chen L a n d 
w i r t s c h a f t , die angesichts der bestehenden ökologischen R i s i k e n 
i h r H a u p t a u g e n m e r k schon i m m e r auf die E r h a l t u n g der natürli
chen P r oduk t i onsg rund l a g en r i c h t e n mußte, b i s l ang zuguns t en 
e iner a n raschen Er t ragss t e i ge rungen o r i e n t i e r t e n Fo r s chung 
vernachlässigt wurde , s ind die >Spezialisten< be i der Lösung des 
k o m p l e x e r gewordenen Ernährungsproblems au f d en E r f a h 
rungsschatz der >einfachen< B a u e r n angewiesen: gerade sie ha
ben Bew i r t s cha f tungs f o rmen en tw i cke l t , i n denen noch a m ehe
sten e ine A n t w o r t auf die zwei fache, i n der ökologischen K r i s e 
u n d d e m wachsenden Nahrungsde f i z i t bestehende Heraus fo rde 
r u n g zu sehen ist . Som i t w i r d auch für d iesen T e i l de r A g r a r h i l f e 
der g le ichberecht ig te D ia l og zw ischen >Planern< u n d >Planungs-
betroffenen< zu e inem E n t w i c k l u n g k o n s t i t u i e r e n d e n E lement . 
Daß die m u l t i l a t e r a l e n E n t w i c k l u n g s a g e n t u r e n schon frühzeitig 
die Bedeu tung e iner länderübergreifenden A g r a r f o r s c h u n g er
k a n n t haben, die neben den b io l og i schen Gesetzmäßigkeiten 
auch die ökonomischen u n d soz ia len Aspek t e der N a h r u n g s m i t 
t e l e r zeugung un te r such t , zeigt die 1971 e inger ichte te u n d v o n 
FAO, U N D P u n d W e l t b a n k sowie d en me i s t en Industrieländern 
geme insam getragene Be ra tungsg ruppe für i n t e rna t i ona l e 
A g r a r f o r s c h u n g ( C G I A R ) 1 2 . N a c h d e m diese E i n r i c h t u n g zu
nächst die F i n a n z i e r u n g v o n v i e r i n den sechziger J a h r e n d u r c h 
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die Fo rd - u n d Rocke fe l l e r -S t i f tung gegründeten Forschungszen
t r e n übernommen h a t t e 1 3 , w u r d e schon ba ld die E r r i c h t u n g v o n 
w e i t e r e n sechs w issenscha f t l i chen I n s t i t u t e n i n A f r i k a , A s i e n 
u n d L a t e i n a m e r i k a beschlossen, die s ich schwerpunktmäßig m i t 
den für d ie Ernährung der u n t e r e n E i n k o m m e n s g r u p p e n w i c h t i 
gen K u l t u r p f l a n z e n befassen. D ie wachsende Bedeutung , die die
ser anwendungso r i en t i e r t en Fo r s chung v o n se i ten der i n t e r n a 
t i o n a l e n Staatengemeinscha f t z u e r k a n n t w i r d , drückt s ich auch 
d a r i n aus, daß der H a u s h a l t der C G I A R v o n 15 M i l l Do l l a r i m 
Jahre 1971 auf n u n m e h r 145 M i l l erhöht w u r d e . D ie b i she r insge
samt au fgewandten M i t t e l i n Höhe v o n 576 M i l l Do l l a r w u r d e n 
zu e twa 10 v H v o n der W e l t b a n k aufgebracht , gefo lgt v o n den 
U S A u n d der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch land , d ie 1980 19,5 M i l l D M 
bere i ts te l l t e . 

Zwei fe l los i s t die Bedeu tung der Ag ra r f o r s chung , d ie m i t r e l a t i v 
bescheidenen M i t t e l n noch a m ehesten das Los der ländlichen 
Bevölkerungsmehrheit verbessern u n d d a m i t e i n b i sher unaus-
geschöpftes Wachs tumspo t en t i a l mob i l i s i e r en k a n n , k a u m zu 
überschätzen. Abe r selbst w e n n s ich d u r c h e ine umfassende 
>Konsultation< der e in fachen B a u e r n l o k a l angepaßte u n d daher 
e f f i z ientere Problemlösungen e n t w i c k e l n ließen, b l i ebe f rag l i ch , 
ob l andw i r t s cha f t l i che I n n o v a t i o n e n umstands los v o n oben e in 
geführt w e r d e n können oder ob dieser >Reformansatz< n i c h t 
doch w ieder da rau f hinausläuft, d ie Segnungen der m o d e r n e n 
T e c h n i k auch u n t e r A b w e r t u n g t r a d i t i o n a l b e s t i m m t e r Fähigkei
t e n zu v e rb r e i t en u n d die technolog ische Abhängigkeit der Dor f 
geme inscha f t zu verstärken. 

Gerade dieser A r t v o n Pa te rna l i smus , der s i ch zwar m i t k u r z f r i 
s t i g e r r e i chbaren Er f o l gen zu r e ch t f e r t i g en v e rmag , l ang f r i s t i g 
j edoch d ie technische Kreativität u n d somi t den Se lbs th i l f ew i l 
l en eines Vo lkes verschütten muß, v e r such t die Universität der 
V e r e i n t e n Na t i onen (UNU) m i t i h r e m P ro j ek t >Forschungs- u n d 
En tw i ck lungssys t eme i n ländlichen Geb ie ten< 1 4 en tgegenzuwir 
ken . I n A b k e h r v o n ah i s to r i s chen Gesellschaftsentwürfen w i r d 
dabei e i n enger Z u s a m m e n h a n g zw ischen d e m Wissenschaftssy
s t em u n d d e m es t ragenden Sozia lgebi lde gesehen, wesha lb s ich 
die i n den Industrieländern ents tandene Fo r s chungsme thod ik 
k a u m für die D r i t t e We l t u n d insbesondere n i c h t für i h r e n t r a d i 
t i one l l en A g r a r s e k t o r e ignet. S ta t t dessen w i r d die vo r O r t er fo l 
gende M i t w i r k u n g der Bevölkerung z u m zen t ra l en E l e m e n t der 
o rgan i s i e r t en Forschungsans t r engungen erhoben, d ie ih re rse i t s 
z u m in t eg ra l en Bes tandte i l der neuen, pa r t i z i pa t o r i s chen Ent 
w i ck lungss t ra t eg i e werden . So so l len d ie Be t ro f f enen e inen 
»technologischen Raum« herausarbe i t en , d .h . A n f o r d e r u n g e n 
u n d Schw i e r i gke i t en au f l i s t en , m i t denen die j ewe i l i ge Technolo
gie i n d e m v o n i h n e n überschaubaren Be re i ch f e r t i g w e r d e n 
muß. N u r auf diese Weise läßt s i ch nämlich eine I n t e g r a t i o n v o n 
t r a d i t i o n e l l e m u n d m o d e r n e m Sektor e r re i chen , die sowoh l »fort
schrittlich« i s t als auch der b r e i t e n Bevölkerung zugute 
k o m m t 1 5 . 

I n e i n e m eher g lobalen, auf die In te rdependenz der ans tehenden 
Prob leme bezogenen S inne i s t dieser e rwe i t e r t e Par t i z ipa t i ons 
begr i f f aber vo r a l l em eine Gewähr dafür, daß d ie das Gesamtsy
s t em stab i l i s i e rende V i e l f a l t unsere r k u l t u r e l l e n Or i en t i e rungs 
mus t e r e rha l t en b l e ib t u n d n i c h t zuguns ten e iner e inse i t i g a n 
schne l l en Er t ragss t e i g e rungen ausger i chte ten L o g i k r eduz i e r t 
w i r d . Desha lb k o m m t es n i c h t so sehr d a r a u f an, den B a u e r n bes
sere technische Lösungen anzubie ten , v i e l m e h r muß die ländli
che Technologie , da sie d ie Bez i ehung zw ischen M e n s c h u n d 
natürlicher U m w e l t b e s t i m m t , w i ede r z u m Bes tand te i l der dörfli
chen K u l t u r u n d z u m A u s d r u c k der e igenen k u l t u r e l l e n K r e a t i v i 
tät we rden . 

Anmerkungen 

1 Eine Übersicht über die Behandlung von Ernährungs- und Landwirtschaftsfragen 
im Rahmen der Vereinten Nationen gibt W. Grabisch, Welternährungsprobleme. 
Das Instrumentarium der Vereinten Nationen für ihre Lösung, VN 4/1978 S.llßff. 

2 R. di Leo. Die Arbeiter und das sowjetische System, München 1973. 
3 M. Dobb, Soviet Economic Development since 1917, London 1966. 
4 W. A. Lewis, Economic Development w i th Unlimited Supply of Labour, in : The 

Manchester School of Economic and Social Studies, Nr.2/1954. 

Brajesh Chandra M i sh ra ( Indien) wurde am 29. März von der 36.UN-Generalver-
sammlung als Nachfolger des F innen M a r t t i Ah t i saa r i zum Beauftragten der 
Vere inten Nat ionen für Namib ia bestellt. Die >Kontaktgruppe< bezeichnete die 
Berufung als »zum gegenwärtigen Ze i tpunkt potent ie l l schädlich«; weder dem 
Namibia-Rat noch dem Beauftragten komme bei den Verhandlungen zur Um
setzung der Resolution 435 des Sicherheitsrats eine Rolle zu. — Brajesh 
C. M ishra wurde am 29.September 1928 geboren. Nach verschiedenen anderen 
Verwendungen i m Auswärtigen Dienst seines Landes war er von J u n i 1979 bis 
A p r i l 1981 Ständiger Vertreter Indiens am Sitz der Vere inten Nationen. Von 
Oktober 1979 bis September 1980 war er Vorsitzender der »Gruppe der 77<, von 
J u n i 1979 bis März 1981 Vizepräsident des Namibia-Rates. I m A p r i l 1980 leitete 
er eine Miss ion des Namibia-Rates nach Westeuropa; die Delegation besuchte 
damals auch die Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für die Vere inten 
Nat ionen i n Bonn. 

5 K. Otterbein, Urbanisierung und Entwicklungsstrategie in der VR China, in: Blätter 
des iz3w, Nr. 55 (1976). 

6 J . J . Swetnam, Disguised Employment and Development Policy in Peasant Econo
mies, in : Human Organization, Nr.1/1980. 

7 So haben die sich häufenden Überschwemmungskatastrophen in China zum Teil 
ihre Ursache darin, daß in erheblichem Umfang natürliches Grünland zugunsten 
des lukrativeren Getreideanbaus umgebrochen wurde. Siehe dazu C. Aubert, Agri
culture: la voie chinoise reste ä trouver, in: Revue Tiers-Monde, Nr.86 (1981), 
S.312. 

8 Zu den Auseinandersetzungen auf der letztjährigen Welternährungskonferenz 
siehe K. Otterbein, Ineffiziente FAO?, in : epd-Entwicklungspolitik, Nr. 24/1981. 

9 Das Konferenzergebnis ist von W. Grabisch in VN 4/1979 S.140ff. dargestellt. Vgl. 
auch die Deklaration zu einem Aktionsprogramm dieser Weltkonferenz in : Ent
wicklungspolitik/Materialien (herausgegeben vom Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit), Nr.69 (1981). 

10 In Indien haben die Aufwendungen für die Agrarforschung eine Verzinsung von 
40 Prozent erreicht. Siehe R.E. Evenson/Y. Kislev, Agricultural Research and Pro
ductivity, New Haven 1975. 

11 Die Strategie für die Dritte UN-Entwicklungsdekade, VN 2/1981 S.64ff. Die Ziffern 
81-95 sind dem Thema Ernährung und Landwirtschaft gewidmet; weiterhin sind 
die Ziffern 28, 60, 144 und 163 einschlägig. 

12 World Bank (Hrsg.), Agricultural Research (Sector Policy Paper), Washington 1981, 
S.37. 

13 CIMMYT (Weizen- und Maisinstitut, Mexiko), IRRI (Reisinstitut, Philippinen), 
CIAT (Institut für tropische Landwirtschaft. Kolumbien) und UTA (Agrarfor-
schungsinstitut für die Tropen, Nigeria). 

14 Bericht des Rats der Universität der Vereinten Nationen, UN-Dokument A/36/31, 
S.79. 

15 Nach Beendigung einer gemeinsam erstellten sozio-ökonomischen Studie befassen 
sich die einzelnen Forschungsteams in der zweiten Phase mit der praktischen 
Mobilisierung der Bauern (Äthiopien), einer Bewertung der staatlichen Agrarpoli
t ik (Mexiko) sowie der Entwicklung und Umsetzung von agrarwirtschaftlichen Pro
blemlösungen (Philippinen). 

Vereinte Nat ionen 4/82 121 



Noblemaire und analytische Aitoeitsplatzbewerhmg 
Ein Rangvergleich zwischen dem deutschen öffentlichen Dienst 
und dem der Vereinten Nationen DIETER G O T H E L • TERRY S L A T E R 

In ihrem letzten Jahresbericht an die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen berichtete die Kommission für den interna
tionalen öffentlichen Dienst (ICSC)1 über einen von ihr durchge
führten Vergleich der Beamtenbesoldungen der Vereinigten 
Staaten und der Bundesrepublik Deutschland. Der Vergleich 
sollte Aufschluß geben, welcher der beiden öffentlichen Dienste 
der weltweit bestbezahlte sei. Diese Frage ist nicht nur von aka
demischer Bedeutung, da sie weitreichende Konsequenzen für 
das Besoldungssystem der Vereinten Nationen2 hat. Ein wesent
licher Bestandteil des Besoldungsvergleichs war die Zuordnung 
der deutschen Besoldungsgruppen zu den UN-Besoldungsgrup
pen — umgangssprachlich Rangvergleich genannt. Dieser Rang
vergleich soll hier, da von allgemeinem Interesse, kommentiert 
dargestellt werden3. 

Das Noblemaire-Prinzip 

Die Höhe der Gehälter der P r o f e s s i o n a l Category< 4 i n den U N , 
der ungefähr 19 000 Bedienste te w e l t w e i t angehören, r i c h t e t s i ch 
n a c h d e m sogenannten N o b l e m a i r e - P r i n z i p 5 . Dieser Grundsa t z 
besagt, daß d ie Beso ldung der i n t e r n a t i o n a l r e k r u t i e r t e n P r o f e s 
s iona l Category< über d e m Geha l t sn i v eau des bes tbezah l ten na
t i o n a l e n öffentlichen Dienstes l i egen muß. D e m l i eg t die Überle
g u n g zugrunde , daß der i n t e rna t i ona l e öffentliche Dienst , u m 
a t t r a k t i v für qua l i f i z i e r t e Bewerbe r aus a l l en M i t g l i e d s t aa t en zu 
sein, s ich n i c h t e in fach a n den Gehältern des bes tbezah l ten 
na t i ona l en öffentlichen Dienstes o r i en t i e r en k a n n . V i e l m e h r 
muß d u r c h e inen zusätzlichen F a k t o r ( e x p a t r i a t i o n factor<) der 
Tatsache Rechnung ge t ragen werden , daß die Angehörigen des 
i n t e r n a t i o n a l e n öffentlichen Dienstes, zumindes t i n der P r o f e s 
s iona l Category<, außerhalb ih res He ima t l andes leben, was stets 
m i t höherem A u f w a n d für die L ebensha l tung v e r b u n d e n ist . Das 
Nob l ema i r e -P r inz ip i s t aus versch iedenen Gründen öfters i n 
Frage geste l l t wo rden . E in i ge K r i t i k e r führen an, daß es zwangs
läufig zu überhöhten Gehältern i m Ve rg l e i ch m i t der M e h r z a h l 
der na t i ona l en öffentlichen Dienste führen muß. Ande r e we i sen 
da rau f h i n , daß die öffentlichen Dienste o f t h i n t e r der E i n k o m 
m e n s e n t w i c k l u n g i n der W i r t s c h a f t zurückbleiben u n d daß die 
i n t e r n a t i o n a l e n Organ i sa t i onen heute m e h r m i t d e m p r i v a t e n 
Sektor als m i t s taa t l i chen Behörden i n K o n k u r r e n z u m das qua
l i f i z i e r tes te Persona l t r e t en . D ie ICSC, d ie s ich m i t dieser Frage 
schon k u r z nach i h r e r Gründung beschäftigte, ha t w i e d e r h o l t d ie 
Au f f assung ve r t r e t en , daß es zur Ze i t ke ine akzeptable A l t e r n a 
t i ve z u m Nob l ema i r e -P r inz ip g i b t 6 . 

Se i t der Gründung der U N ha t s ich die Beso ldung der P ro f ess i o 
n a l Category< an den Gehältern des öffentlichen Dienstes der 
Ve r e in i g t en Staaten o r i en t i e r t . O b w o h l frühere Un t e r suchungen 
k e i n e n Beweis dafür e r b r a c h t ha t t en , daß der amer i kan i s che 
öffentliche D i ens t seine führende Rol le v e r l o r en hat , beschloß 
die ICSC we i t e r e Verg le iche durchzuführen 7. Es w u r d e n nämlich 
i m m e r w i ede r Zwe i f e l l aut , ob d e m >US C i v i l Service< die Le i t 
f u n k t i o n nach d e m Nob lema i re -P r inz ip noch zu Recht z u k o m m t . 
Diese Zwe i f e l e rh i e l t en d a d u r c h N a h r u n g , daß e inze lne Länder 
— d a r u n t e r die B u n d e s r e p u b l i k Deutsch land , die U S A u n d Ja
p a n — s ich genötigt sahen, a n i h r e Angehörigen i n i n t e r n a t i o n a 
l en Organ i sa t i onen Z u w e n d u n g e n zu l e i s t en 8 . Was i m m e r die 
Begründung für derar t i ge Z a h l u n g e n wa r , die UN-Organ isa t i o 
nen sahen i n i h n e n e in Ind i z dafür, daß die amer ikan i s che Be
amtenbeso ldung möglicherweise n i c h t m e h r d ie w e l t w e i t höch
ste i s t 9 . D ie ICSC beschloß deshalb, e inen Beso ldungsverg le i ch 
m i t e inem der öffentlichen Dienste durchzuführen, die b ekann 
terwe ise Zusatzzah lungen le is ten. 

Besoldungsvergleich mit dem deutschen öffentlichen Dienst 

Die ICSC wählte für i h r e n e rs t en d e t a i l l i e r t en Besoldungsver
g l e i ch außerhalb der U S A den öffentlichen D i ens t der Bundesre 
p u b l i k a u s 1 0 . U m den A u f w a n d i n vernünftigen Grenzen zu ha l 
t en , w u r d e j edoch v o n e i n e m d i r e k t e n Ve r g l e i ch der a m e r i k a n i 
schen u n d deutschen Beso ldungssysteme abgesehen. Der Ver
g le i ch sol l te v i e l m e h r über das Beso ldungssys tem der U N er fo l 
g e n 1 1 . E ingehende Verg le i che zw ischen d e m a m e r i k a n i s c h e n öf
f en t l i chen D i ens t u n d d e m UN-Sys t em w a r e n nämlich schon 
1977/78 gemacht wo rden , au f d ie zurückgegriffen w e r d e n k o n n 
t e 1 2 . 

Der Ve rg l e i ch m i t d e m deutschen öffentlichen D i ens t w u r d e i m 
H e r b s t 1980 begonnen u n d i m Frühsommer 1981 beendet. D i e 
V e r a n t w o r t u n g lag b e i m Sek r e t a r i a t der ICSC, die s ich für d en 
e rs t en T e i l der U n t e r s u c h u n g der D iens te eines m i t be iden Sy
s t emen v e r t r a u t e n Bera te rs vers icher te . Der Verg l e i ch bes tand 
aus zwe i Te i l en : d e m Fest legen v o n Äquivalenzen zw ischen den 
Beso ldungsgruppen der be iden Systeme u n d d e m Verg l e i chen 
der e inze lnen Beso ldungsbestandte i l e . I m zwe i ten T e i l w u r d e 
i nso f e rn N e u l a n d beschr i t t en , als der Verg l e i ch n i c h t n u r d ie 
r e ine Beso ldung, sondern auch Soz ia l l e i s tungen u n d andere n u r 
schwer quan t i f i z i e rba re L e i s t u n g e n einbezog. Außerdem mußten 
die Untersch iede i n den Lebensha l tungskos t en u n d Währungs
paritäten zw ischen den U S A u n d der Bundes r epub l i k berück
s i ch t i g t we rden . 

A l s die ICSC i m S o m m e r 1981 über den Beso ldungsverg l e i ch 
ber ie t , w u r d e n sowoh l v o n Seiten der UN-Organ i sa t i onen als 
auch v o n den Pe r sona l v e r t r e t e rn Einwände erhoben. D ie E i n 
wände bezogen s ich j edoch ausschließlich auf den zwe i t en T e i l 
der U n t e r s u c h u n g u n d be t r a f en hauptsächlich die zur Q u a n t i f i 
z i e rung der Sozial- u n d Verso rgungs l e i s tungen ve rwende te Me 
thode. K r i t i s i e r t w u r d e auch der Berechnungsmodus für d ie 
K a u f k r a f t - u n d Wechse lkursuntersch iede . Die ICSC h i e l t es des
ha lb für e r f o rde r l i ch , zuerst die me thod i schen Prob leme zu lö
sen, bevor we i t e r e Verg le i che m i t anderen na t i ona l en öffentli
chen D i ens t en durchgeführt werden . T r o t z d e m f and sie d ie 
Schlußfolgerung zulässig, daß die vorläufigen Ergebnisse der 
U n t e r s u c h u n g k e i n e n Beweis dafür e rb rach t hätten, daß der 
amer i kan i s che öffentliche D iens t n i c h t m e h r der bestbezahl te 
s e i 1 3 . 

Rangvergleiche 

Der erste T e i l der Un t e r suchung , d. h . die Beso ldungsgruppen-
Äquivalenzen, w u r d e n von den V e r t r e t e r n der UN-Organ isa t i o 
n e n u n d der ICSC ausdrücklich g eb i l l i g t 1 4 . Das Fest legen solcher 
Äquivalenzen i s t e i n wesent l i cher Bes tand te i l d e ra r t i g e r Unte r 
suchungen , da sie als Basis für den Ve rg l e i ch der Besoldungsbe
s tandte i l e d i enen u n d d a m i t das Endergebn is maßgebend bee in
f lussen können. D e n n bevor Beso ldungsbestandte i l e v e r g l i chen 
w e r d e n können, muß festgelegt we rden , we l che Besoldungs
g ruppe i m deutschen öffentlichen D i e n s t we l che r UN-Besol 
dungsgruppe entspr i ch t . 

Versuche, derar t i ge V e r b i n d u n g e n zw ischen den Besoldungs
g ruppen be ider Systeme herzus te l l en , h a t es öfters gegeben. Sie 
d i en t en hauptsächlich dazu, deutschen B e w e r b e r n die Or i en t i e 
r u n g i m UN-Sys tem zu e r l e i ch t e rn . Rangverg le iche, die d e m 
B u n d e s m i n i s t e r i u m des I n n e r n u n d d e m Auswärtigen A m t zuge
schr ieben werden , f i nden s i ch z u m Be isp ie l i n der U n t e r s u c h u n g 
v o n Getz u n d Jüttner über Persona l i n i n t e rna t i ona l en Organ isa 
t i o n e n 1 5 . D ie v o n der Bundesans ta l t für A r b e i t herausgegebenen 
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Blätter zur Be ru f skunde e n t h a l t e n i n d e m B a n d über i n t e r n a t i o 
nale Beamte ebenfal ls e ine Verg l e i chs tabe l l e 1 6 . I n e i n e m R u n d 
b r i e f des Be ra t enden Ausschusses für Verwa l tungsange l egen
he i t en der V e r e i n t e n Na t i onen w e r d e n auch Rangverg le iche an
gegeben, de ren Urheberscha f t au f deutsche Ste l l en zurückge
führt w i r d 1 7 . 
A n Aktualität g ewann die Frage 1979, als R i c h t l i n i e n für die 
Gewährung von Ausg l e i chszah lungen an deutsche Bedienstete 
i n t e r n a t i o n a l e r O rgan i sa t i onen v o n der Bundes r eg i e rung er las
sen w u r d e n 1 8 . D e n R i c h t l i n i e n w a r e in Rangverg l e i eh der Besol
dungsg ruppen i n t e r n a t i o n a l e r O rgan i sa t i onen u n d des deut
schen öffentlichen Dienstes beigefügt, n a c h d e m s ich die Höhe 
der Ausg l e i chszah lungen berechnete. Der V e r b a n d deutscher 
Bed ienste ter be i i n t e r n a t i o n a l e n Organ i sa t i onen der V e r e i n t e n 
Na t i onen ( V D B I O ) m e r k t e dazu an, daß die i n d e m Rangver
g le i ch vo r genommene Z u o r d n u n g der Beso ldungsgruppen n i c h t 
d en tatsächlichen Gegebenhe i ten entspreche u n d zu e iner zu 
n i ed r i g en E i n s t u f u n g der i n den U N tätigen Deutschen führe 1 9 . 
D u r c h den Rangverg l e i ch w u r d e der Empfängerkreis v o n Aus
g l e i chszah lungen d ras t i s ch eingeschränkt. D e n n der Verg l e i ch 
e iner UN-Beso ldungsgruppe m i t e iner zu n i e d r i g e n deutschen 
Beso ldungsgruppe muß zwangsläufig dazu führen, daß der U N -
Bedienste te als der besserbezahlte e rsche int . D a m i t w u r d e na
türlich der Zweck, der m i t den Ausg l e i chszah lungen ver fo l g t 
w e r d e n sol lte, i n Frage gestel l t ; d ie A u f m e r k s a m k e i t , die i h n e n 
i n den U N zute i l wu rde , s tand i n k e i n e m Verhältnis zu den tat 
sächlichen Gegebenhei ten. I n der Neufassung der R i c h t l i n i e n für 
die Ausg le i chszah lungen , d ie i n der Prax i s k a u m m e h r Bedeu
t u n g haben dürften, w u r d e auf e in en Rangverg l e i ch verz ieh-
t e t 2 0 . 

Ve r g l e i ch t m a n die versch iedenen Rangverg le iche , so fällt auf, 
daß sie s ich o f t w ide r sp r e chen u n d daß die K r i t e r i e n , auf denen 
die Äquivalenzen be ruhen , n i c h t e r k e n n b a r s ind . Darüber h inaus 
sche inen die Rangverg le iche o f tma ls d en erklärten I n t e n t i o n e n 
der Bundes r eg i e rung zu w ide rsprechen , die deutsche Repräsen
tanz i m UN-Bere i ch zu verbessern. Es könnte z u m Be isp ie l a rgu
m e n t i e r t we rden , daß die zu n iedr ige E i n s t u f u n g der »Professio
n a l Category* i n den Rangverg l e i chen m i t e i n G r u n d für die o f t 
bek lagte mange lnde Bere i t scha f t deutscher B e a m t e r ist, s ich u m 
Pos i t i onen be i den U N zu b e w e r b e n 2 1 . D ie zu hohe E i n s t u f u n g 
des deutschen öffentlichen Dienstes k a n n zu überhöhten E r w a r 
t u n g e n be i deutschen B e w e r b e r n führen, d ie v o n den Personal
v e r w a l t u n g e n der U N n i c h t erfüllt w e r d e n können. E i n we i teres 
Be isp ie l : Während auf der e inen Seite s ich das Auswärtige A m t 
bemühte, Beamte des gehobenen Dienstes i n der »Professional 
Category* zu p l a z i e r e n 2 2 u n d das B u n d e s m i n i s t e r i u m des I n n e r n 
zu d i esem Zwecke kostspie l ige F o r t b i l d u n g s p r o g r a m m e e in r i ch 
tete, k o n n t e d e m für die Ausg l e i chszah lungen v e rwende t en 
Rangverg l e i ch e n t n o m m e n werden , daß der gehobene D i ens t der 
n i ed r i g e r en »General Service Category* en t spr i ch t . V e r w i r r u n g 
u n t e r po t en t i e l l en B e w e r b e r n s t i f t e t en auch die v o n e inze lnen 
Ressorts v e r t e i l t en S te l l enausschre ibungen i m UN-Bere i ch , die 
günstigere Rangverg le iche en th i e l t en als d ie v o m B u n d e s m i n i 
s t e r i u m des I n n e r n herausgegebenen 2 3 . 

Allgemeine Unterschiede zwischen dem öffentlichen Dienst 
der Bundesrepublik und der Vereinten Nationen 

Schw i e r i gke i t en b e i m Verg l e i ch v o n zwe i so un t e r s ch i ed l i chen 
Sys t emen s ind n i c h t v e r w u n d e r l i c h , besonders w e n n eine objek
t i ve Verg le ichsbas is feh l t . E in i ge dieser d en Ve rg l e i ch erschwe
r enden Untersch iede so l len h i e r k u r z sk i z z i e r t we rden : 
> I m deutschen öffentlichen D i ens t g ib t es Beamte u n d A rbe i t 
nehmer , die un te r sch i ed l i chen Beschäftigungsbedingungen u n 
te r l i egen u n d deren Beru fsweg i n n e r h a l b un t e r s ch i ed l i che r ver
t i k a l e r E ins tu fungssys teme abläuft. E ine ähnliche S t r u k t u r i s t 
den U N f r e m d . 
> Für Beamte i m deutschen öffentlichen D i ens t g i l t das Lauf
b a h n p r i n z i p . Bewerber w e r d e n nach i h r e r Vor- u n d A u s b i l d u n g 

i n e ine L a u f b a h n eingeste l l t . M i t der Laufbahnprüfung e r w e r b e n 
sie die Befähigung für die gesamte L a u f b a h n u n d n i c h t n u r für 
e inen b e s t i m m t e n Dienstpos ten . Das E ins t e l lungsa l t e r i s t ver
hältnismäßig n i ed r i g . I n den U N w i r d d ie E i n s t e l l u n g auf e inen 
genau beze ichneten D iens tpos ten v o r g enommen , wobe i Qua l i f i 
k a t i o n , B e r u f s e r f a h r u n g u n d speziel le Kenn tn i s s e e ine Rol le 
spie len. E i n L a u f b a h n s y s t e m i m deutschen S inne f eh l t ganz. Die 
E ingangsstu fe der »Professional Category* i s t n i c h t m i t der Re
k r u t i e r u n g s s t u f e ident i sch . Die Beso ldungsgruppe be i der E i n 
s t e l lung r i c h t e t s ich v i e l m e h r nach der W e r t i g k e i t des zu beset
zenden Postens. Die f o rma l e V o r b i l d u n g sp ie l t e ine un te rgeo rd 
nete Rol le, entsche idend s ind B e r u f s e r f a h r u n g u n d Fachkenn t 
nisse i n d e m spezie l len Arbe i t sgeb ie t . D a der »Seiteneinstieg* i n 
e ine höhere als die E ingangsstu fe der »Professional Category* 
d ie N o r m ist, l i eg t das E ins t e l lungsa l t e r en tsprechend höher. 

> Beamte w e r d e n i m deutschen öffentlichen D i ens t grundsätz
l i c h auf Lebensze i t e ingeste l l t . I n den U N s ind be f r is te te Ver
träge we i t v e rb re i t e t . 
> Die v e r t i ka l e Mobilität i n n e r h a l b e iner deutschen Beamten 
l a u f b a h n r i c h t e t s ich we i t g ehend nach A l t e r u n d Dienstze i t . I n 
den U N i s t die W e r t i g k e i t des j ewe i l i g en Dienstpostens das ent
scheidende K r i t e r i u m . 
> Die deutschen B e a m t e n l a u f b a h n e n s ind verhältnismäßig w e i t 
gefaßt. Das g i l t insbesondere für den n i ch t t e chn i s chen V e r w a l 
tungsd iens t , dessen Angehörige als Genera l i s t en Au f gaben 
w a h r n e h m e n , die i n den U N spezie l l vo rgeb i lde ten Personen 
obl iegen. Versch iedene Be ru f s g ruppen (»occupational groups*) 
s i nd erst kürzlich v o n der ICSC de f i n i e r t w o r d e n 2 4 . Diese Beru fs 
g r u p p e n s ind ebenfal ls wesen t l i ch enger gefaßt als d ie deutschen 
Beamten l au fbahnen . 

> Das Persona l der e inze lnen deutschen B e a m t e n l a u f b a h n e n i s t 
we i t g ehend homogen sowoh l i m H i n b l i c k auf V o r b i l d u n g , A u s b i l 
d u n g u n d Arbe i t ssprache als auch i n bezug au f arbeitsbezogene 
Ve rha l t enswe i s en u n d Grundau f f assungen . Das Persona l der U N 
i s t w o h l das heterogenste, das s ich d e n k e n läßt. Es besteht aus 
Angehörigen a l ler Länder m i t den un te r sch i ed l i chs t en V o r b i l 
dungen , A u s b i l d u n g e n u n d Sprachen . E i n h e i t l i c h e A rbe i t sno r 
m e n u n d tätigkeitsbezogene Ve rha l t enswe i s en können n i c h t als 
gegeben a n g e n o m m e n we rden . 

> Der deutsche höhere D i ens t u n d d ie »Professional Category* 
s ind n i c h t kong ruen t . V ie le Tätigkeiten, die i n d en U N der »Pro
fess ional Category* zugeordnet s ind , w e r d e n i m deutschen öf
f en t l i chen D i ens t v o m gehobenen D i ens t w a h r g e n o m m e n (z. B. 
Ingen ieure , B ib l i o theka r e , Ve rwa l tungsd i ens t , P r o g r a m m i e r e r ) 2 5 . 
Das hängt d a m i t zusammen , daß die Pro fess iona l i s i e rung v o n 
B e r u f e n des m i t t l e r e n Berufs fe ldes i n der B u n d e s r e p u b l i k noch 
n i c h t i n d e m Maße abgeschlossen i s t w i e i n ande ren Ländern. 
> I m deutschen öffentlichen D i ens t w i r d ana ly t i sche A rbe i t s 
p l a t zb ewe r tung meis tens m i t R E F A assoz i ier t u n d n u r für m a n u 
el le u n d repe t i t i ve A r b e i t für anwendba r geha l ten . V o m Gesetz
geber i s t e ine summar i s che B e w e r t u n g der Ämter i n den Besol
d u n g s o r d n u n g e n v o r g e n o m m e n wo rden , die me is tens j edoch 
ke ine Aufschlüsse über die tatsächliche W e r t i g k e i t e inze lner 
D iens tpos ten g ibt . I n den U N i s t d ie ana ly t i sche Arbe i t sp la t zbe 
w e r t u n g , die s i ch i n I n d u s t r i e u n d V e r w a l t u n g w e l t w e i t durchge
setzt hat , i n zw i s chen auch für D iens tpos ten i n der »Professional 
Category* d ie Regel. 

Eingrenzung und Vorbereitung des 
Besoldungsgruppenvergleichs 

Die ICSC w a r s ich dieser S chw i e r i gke i t en bewußt, da Prob leme, 
w e n n auch andersgelagerte , ebenfa l ls be i d e m Verg l e i ch m i t d e m 
a m e r i k a n i s c h e n öffentlichen D i ens t i n den J a h r e n 1977/78 aufge
t r e t e n w a r e n . Die Prob leme k o n n t e n dama ls auf e i n M i n i m u m 
beschränkt we rden , i n d e m m i t t e l s der ana l y t i s chen Arbe i t sp la t z 
b e w e r t u n g e ine ob jek t i ve Verg le ichsbas is geschaf fen w u r d e . D ie 
ICSC entsch ied deshalb, be i d e m Verg l e i ch m i t d e m deutschen 
öffentlichen D i ens t n a c h der g le ichen Me thode vorzugehen . 
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Diese Me thode bot s ich auch deshalb an, w e i l sie v o n der U N -
G e n e r a l v e r s a m m l u n g — u n d d a m i t v o n den M i t g l i eds t aa t en — 
ausdrücklich geb i l l i g t w o r d e n w a r 2 6 . 
Zunächst mußten für die r e l e van ten deutschen Beso ldungsgrup
pen typ ische D ienstpos ten ausgewählt u n d m i t t e l s der v o n der 
ICSC e ra rbe i t e t en Methode der ana l y t i s chen Arbe i t sp la t zbewer 
t u n g k lass i f i z i e r t we rden . D ie K l a s s i f i k a t i o n sol l te d a n n Auf 
schluß darüber geben, w i e diese D iens tpos ten i n das Besoldungs
sys tem der U N e in zure ihen wären. 

D ie A u s w a h l der t yp i s chen D iens tpos ten geschah i n Z u s a m m e n 
arbe i t m i t den deutschen Behörden, wobe i die Federführung 
b e i m B u n d e s m i n i s t e r i u m des I n n e r n lag. Zue rs t mußte j edoch 
eine Abg r enzung der i n den Ve rg l e i ch e inzubez iehenden Besol-
dungs- u n d Be ru f sg ruppen v o r g e n o m m e n we rden . A u f der Seite 
der U N w u r d e n die Beso ldungsgruppen P-2 b is D - l ausgewählt, 
der 93 v H a l ler Bed iens te ten i n der P r o f e s s i o n a l Category< ange
hören. A u f deutscher Seite w u r d e die A u s w a h l au f Beamten -
d ienstpos ten des höheren Dienstes i n den Beso ldungsgruppen 
A 13 bis A 16, B 3 u n d B 6 beschränkt. Anges te l l t ens te l l en , auch 
w e n n sie i n e ine d e m höheren D i ens t g l e i chwer t i ge Vergütungs
g ruppe e ingestu f t w a r e n , b l i eben außer Be t rach t . Der Ve r g l e i ch 
sol l te n u r die M in i s t e r i a l ebene erfassen, da h i e r a m ehesten Par
a l l e l en m i t den Au f gaben u n d A r b e i t s v e r f a h r e n i n den U N gezo
gen w e r d e n können. 

E ine we i t e r e E i n g r e n z u n g w u r d e be i den zu er fassenden Beru fs 
g r u p p e n vo r g enommen . U m den A u f w a n d i n vernünftigen Gren 
zen zu ha l t en , w u r d e n n u r die zahlenmäßig stärksten Beru fs 
g r u p p e n i n n e r h a l b der U N herangezogen; u n d zwar : 

— Fachleute i m Finanz-, Rechnungs- u n d Hausha l t swesen , 
— V o l k s w i r t e , 
— Fachleute i m Ve rwa l tungsbe r e i ch der w i r t s c h a f t l i c h e n Zu 

sammenarbe i t , 
— Med i z ine r i m öffentlichen Gesundhe i tswesen, 
— Fachleute i m In f o rmat i onswesen , 
— Fachleute für Repräsentation, P r o t oko l l u n d auswärtige Be

z iehungen, 
— Übersetzer. 

D iesen Be ru f s g ruppen gehören m e h r als 44 v H a l l e r Dienstpo
s ten i n der P r o f e s s i o n a l Category< der U N an. I n der deutschen 
öffentlichen V e r w a l t u n g g ib t es solche Be ru f s g ruppen i n dieser 
F o r m n i ch t . Au f gaben i n diesen Bere i chen w e r d e n überwiegend 
v o n Angehörigen des n i ch t t e chn i s chen Verwa l tungsd i ens tes 
w a h r g e n o m m e n , die nach Vor- u n d A u s b i l d u n g me i s t J u r i s t e n 
s ind . B e i der A u s w a h l der i n den Ve rg l e i ch e inzubez iehenden 
D iens tpos ten mußte deshalb d a r a u f geachtet we rden , daß die 
Be ru f s g ruppen nach d e m I n h a l t der zu erfüllenden Au f gaben 
u n d n i c h t nach der V o r b i l d u n g des D iens tpos t en inhabers be
s t i m m t w u r d e n . E i n D iens tpos ten z u m Beisp ie l , au f d e m über
w i e g end vo lksw i r t s cha f t l i che Au f gaben w a h r z u n e h m e n s ind , 
mußte i n der Beru fsg ruppe >Volkswirte< aufgeführt we rden , 
auch w e n n der D i ens tpos t en inhaber e i n J u r i s t war . — M i t H i l f e 
des B u n d e s m i n i s t e r i u m s des I n n e r n w u r d e n v o n den obers ten 
Bundesbehörden, be i denen entsprechende D iens tpos ten vor
h a n d e n w a r e n 2 7 , umfassende S te l l enbeschre ibungen erste l l t . 
Das F o r m u l a r für die S te l l enbeschre ibung w a r v o n der ICSC ent
w i c k e l t wo rden ; es bes tand aus v i e r Blättern m i t e iner V i e l zah l 
v o n de ta i l l i e r t en Fragen, die für die Ana l yse u n d B e w e r t u n g der 
D iens tpos ten v o n Bedeu tung wa r en . D ie Formblätter für die 
Ste l l enbeschre ibung w u r d e n v o n der ICSC deutschsprach ig zur 
Verfügung geste l l t u n d v o n den be te i l i g t en Ressorts deutsch aus
gefüllt. Zwe i f e l s f ragen w u r d e n d u r c h Rücksprache m i t den be
t r e f f enden M i n i s t e r i e n geklärt. 

Bewertung der typischen Dienstposten 

Für die K l a s s i f i z i e rung der D iens tpos ten s tand e ine Me thode der 
ana l y t i s chen A rbe i t sp l a t zbewe r tung zur Verfügung, d ie v o n der 
ICSC ursprünglich für den ers ten Beso ldungsverg le i ch m i t d e m 
a m e r i k a n i s c h e n öffentlichen D i ens t i n den J a h r e n 1977/78 ent
w i c k e l t w o r d e n war . Es i s t e ine sogenannte Faktoren-Verg le i chs-

Methode , die aus sechs F a k t o r e n m i t j e zwe i b is d r e i U n t e r f a k t o 
r e n u n d z u s a m m e n ungefähr 30 Bewe r tungse l emen t en besteht , 
nach denen d ie e inze lnen Tätigkeiten eines Dienstpostens analy
s i e r t we rden . Die sechs F a k t o r e n s ind : 

— Er f o rde r l i che theore t i sche Kenn tn i s s e u n d p rak t i s che Be
r u f s e r f a h r u n g , 

— Schw i e r i gke i t s g rad der Tätigkeit, 
— Selbständigkeit be i der Arbeitsausführung, 
— A r b e i t s k o n t a k t e i n n e r h a l b u n d außerhalb der Organ i sa t i on , 
— A u f s i c h t s f u n k t i o n e n , 
— Bedeu tung der Tätigkeit für die Organ i sa t i on . 

Jeder F a k t o r m i t se inen U n t e r f a k t o r e n u n d E l e m e n t e n i s t i n 
M a t r i x f o r m angeordnet u n d ze igt abgestufte P u n k t w e r t e , nach 
denen die e inze lnen Tätigkeiten bewer t e t w e r d e n 2 8 . 
Nach dieser Me thode w a r e n i n den J a h r e n 1977/78 bere i ts über 
520 Dienstpos ten i n 46 Be ru f s g ruppen i n d e m Verg l e i ch m i t d e m 
a m e r i k a n i s c h e n öffentlichen D i ens t bewer t e t wo rden . D ie Me
thode w u r d e anschließend au f b r e i t e r Basis i n den U N getestet, 
u m i h r e Validität i n bezug auf die ve rsch iedenar t i gs t en Beru fs 
g r u p p e n u n d Dienstpos ten zu überprüfen. Diese Teste, die reg io
n a l i n Genf, N e w Y o r k u n d B a n g k o k s ta t t fanden , e rgaben e ine 
Validitätsquote v o n 80-88 v H . Das heißt, daß die K l a s s i f i z i e rung 
v o n 80-88 v H der v o n den e inze lnen UN-Organ i sa t i onen als r i c h 
t i g e ingestu f t e rachte ten D i ens tpos t en m i t dieser Me thode bestä
t i g t wurde . E ine derar t i ge Validitätsquote muß als hoch angese
h e n w e r d e n i m H i n b l i c k au f d ie versch iedenen B e w e r t u n g s k r i t e 
r i e n , die i n den e inze lnen Organ i sa t i onen vor Einführung des 
ICSC-Bewertungsschemas i n Geb rauch w a r e n . Nachdem die Me 
thode we i t e r v e r f e ine r t u n d a n insgesamt 750 D iens tpos ten we l t 
w e i t getestet w o r d e n war , w u r d e sie v o n der ICSC m i t W i r k u n g 
v o m 1.Januar 1981 zur B e w e r t u n g a l ler D iens tpos ten i n den 
Beso ldungsgruppen P- l b is D-2 be i d en UN-Organ i sa t i onen e in 
geführt. Diese sorgfältig getestete Methode w u r d e v o n der ICSC 
als besonders geeignet für d en Beso ldungsgruppen-Verg le i ch 
zweier un te rsch i ed l i che r Sys teme angesehen, da sie al le r e l evan
t e n E lemente enthält, d ie no rma l e rwe i s e zur B e w e r t u n g v o n 
D iens tpos ten i m i n t e r n a t i o n a l e n u n d na t i ona l en Be r e i ch i n 
Frage k o m m e n können. 

Insgesamt w u r d e n v o n den deutschen Behörden 92 Ste l lenbe
schre ibungen t yp i scher D iens tpos ten zur Verfügung geste l l t . 
Diese Dienstposten , die a l le ausgewählten Besoldungs- u n d Be
r u f s g r u p p e n einbezogen, w u r d e n — nachdem die Ste l lenbe
schre ibungen ins Eng l i sche übersetzt w o r d e n w a r e n — v o n zwe i 
Angehörigen des Sekre ta r i a t s der ICSC u n d d e m deutschspra
ch i gen Be ra t e r unabhängig vone inander b e w e r t e t 2 9 . Dabe i zeigte 
s i ch bere i ts e i n hohes Maß an Übereinstimmung. Wo Unte r 
schiede i n der B e w e r t u n g au f t ra t en , w u r d e n diese d u r c h Rück
f ragen be i d en bet re f f enden M i n i s t e r i e n u n d d u r c h D i s k u s s i o n 
u n t e r d en B e w e r t e r n e l i m i n i e r t . 

D i e Ergebnisse der Bewer tung , i n F o r m v o n P u n k t w e r t e n für die 
e inze lnen Dienstposten, w u r d e n g raph i s ch i n e iner M a t r i x dar
gestel l t . Es t r a t e n Häufungen v o n P u n k t w e r t e n auf, die d ie 
G r e n z l i n i e n zw ischen den e inze lnen Beso ldungsgruppen deut
l i c h w e r d e n ließen. Die e inz igen be iden Beso ldungsgruppen , zw i 
schen denen punktwertmäßig k a u m e i n Un t e r s ch i ed festgeste l l t 
w e r d e n konnte , w a r e n A 1 6 u n d B 3. Das überraschte n i ch t , da 
der Posten eines Referats le i ters , abhängig v o m Stellenschlüssel, 
sowoh l i n A 1 6 als auch i n B 3 e inges tu f t se in k a n n . H i e r zeigte 
s i ch auch, daß die Befugnisse u n d V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n der ver
schiedenen Referats le i ter e i n e n verhältnismäßig e inhe i t l i chen 
Z u s c h n i t t aufwiesen. Das i s t möglicherweise da rau f zurückzu
führen, daß d u r c h die GGO I 3 0 , d ie das Re fera t als die t ragende 
E i n h e i t i m A u f b a u des M i n i s t e r i u m s b e s t i m m t u n d d e m Refe
ra ts l e i t e r die vo l le V e r a n t w o r t u n g für se in Re ferat g ibt , e ine 
gewisse S tandard i s i e rung e r r e i c h t w i r d . A n d e r s be i den Referen
t e n (früher H i l f s re f e renten ) , b e i denen eine deut l i che K o r r e l a 
t i o n zwischen Beso ldungsgruppe u n d V e r a n t w o r t l i c h k e i t er
k e n n b a r war . Das heißt, e i n Re fe rent i n A 1 5 hat te üblicherweise 
m e h r V e r a n t w o r t u n g als e i n Re ferent i n A13 , obwoh l be ide au f 
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derse lben h i e ra r ch i s chen Ebene l i egen u n d dieselbe F u n k t i o n s 
beze i chnung t ragen . 
D i e Häufung der P u n k t w e r t e be i den e inze lnen Beso ldungsgrup
pen i s t i n Tabel le 1 g raph i s ch da r g e s t e l l t 

Tabel le 1 

Häufung der Punktwerte bei den einzelnen Besoldungsgruppen 

Punktwerte 

3 000 

1 500 

1 000 

I 

A 13 A 14 

I I 

I r 

A 

A 15 A 16 B 3 B 6 

Grund lage der zahlenmäßigen Stärke der Beru fsgruppe , zu der 
er gehört. Die G e w i c h t u n g j eder e inze lnen Be ru f sg ruppe berech
nete s ich nach der Q u a d r a t w u r z e l aus der Gesamtzah l der i n die
ser Beru fsg ruppe i m UN-Sys t em v o r h a n d e n e n Ste l l en . D ie Qua
d ra twurze l -Me thode h a t den Vo r t e i l , daß sie G e w i c h t u n g e n ge
währleistet, die die Re la t i onen zw ischen den B e r u f s g r u p p e n an
gemessen berücksichtigen, ohne zu e iner D o m i n a n z der stärke
r e n zu führen. D ie G e w i c h t u n g e n r e i ch t en v o n 19 für die Beru fs 
g ruppe »Fachleute für Repräsentation, P r o t o k o l l u n d auswärtige 
Bez iehungen* b is zu 36,6 für »Volkswirte*. Für j ede deutsche 
Beso ldungsgruppe k o n n t e n u n der gewichte te Prozentsatz der i n 
die e inze lnen U N - B a n d b r e i t e n f a l l enden deutschen D iens tpos ten 
e r r echne t we rden . Geringfügige V a r i a t i o n e n w u r d e n d u r c h Auf -
u n d A b r u n d e n bere in ig t . Es e rgaben s i ch fo lgende Äquivalen
zen: 

Tabelle 3 
Besoldungsgruppen-Äquivalenzen 

UN-Beso ldungs 
g r u p p e n 

deutsche 
Beso ldungs

g r u p p e n 

Prozentsätze 
der b e w e r t e t e n 

D i e n s t p o s t e n 
( gewichte t ) 

P-2 

P-3 

deutsche Besoldungsgruppen D-2 

Festlegen der Besoldungsgruppen-Äquivalenzen 

A u f g r u n d der deu t l i chen Häufung der P u n k t w e r t e k o n n t e n d ie 
T r e n n l i n i e n zw ischen den Beso ldungsgruppen verhältnismäßig 
e in fach gezogen we rden . Sie w u r d e n so gelegt, daß die größtmög
l iche A n z a h l v o n D iens tpos ten derse lben Beso ldungsgruppe zw i 
schen d e m n i ed r i g s t en u n d d e m höchsten P u n k t w e r t (Bandbre i 
te) für diese Beso ldungsgruppe zu l i egen k a m . E ine A u s n a h m e 
b i l d e t en die Beso ldungsgruppen A 1 6 u n d B 3, die zu e iner Band 
bre i t e zusammengefaßt w u r d e n . Es e rgaben s i ch die fo lgenden 
B a n d b r e i t e n für die e inze lnen Beso ldungsgruppen : 

Diese Äquivalenzen lassen die fo lgenden Schlußfolgerungen zu: 
O Das E ingangsamt des deutschen höheren Dienstes i s t n i c h t 
m i t der u n t e r s t e n Stufe der »Professional Category* ident i sch . 
Das erstere l i eg t höher als die le tztere . 
O Es i s t e ine e indeut ige Z u o r d n u n g v o n A 1 4 nach P-3, v o n A 1 5 
n a c h P-4 u n d v o n A 1 6 nach P-5 möglich. 
O D ie Beso ldungsgruppen A13 , B 3 u n d B 6 lassen e ine s ta r re 
Z u o r d n u n g n i c h t zu. Es ze igt s ich aber e ine deut l i che Präferenz 
v o n A 1 3 für P-3 u n d v o n B 3 für P-5. B 6 v e r t e i l t s ich fas t g le ich
mäßig auf D - l u n d D-2. 

Tabelle 2 
Bandbreiten der deutschen Besoldungsgruppen 

B 6 2 630—3 099 P u n k t e 
B 3/A 16 2 030—2 629 P u n k t e 
A 15 1 700—2 029 P u n k t e 
A 14 1 480—1 699 P u n k t e 
A 13 1 230—1 479 P u n k t e 

V o n den 92 bewer t e t en D iens tpos ten lagen 92 4 v H i n n e r h a l b der 
für i h r e Beso ldungsgruppe e r m i t t e l t e n Bandbre i t e , n u r 5,4 v H 
lagen darüber u n d 2,2 v H da run t e r . D ie w e n i g e n n i c h t i n die 
j ewe i l i ge Bandbre i t e f a l l enden Ste l l en w u r d e n als für i h r e Besol
dungsgruppe a typ i sch ausgeschieden. 
Anschließend w u r d e n die i n d e m Verg l e i ch be lassenen deut
schen D iens tpos ten i n die für das UN-Sys t em festge legten Band 
b r e i t e n der Beso ldungsgruppen P-2 b is D - l e ingere ih t . Dabe i 
w u r d e j eder e inze lne D iens tpos ten gewichte t , u n d zwar auf der 

Beurteilung der Ergebnisse 

Das B u n d e s m i n i s t e r i u m des I n n e r n h a t i n e iner S t e l l ungnahme 
a n die ICSC da rau f h ingewiesen , daß diese Beso ldungsgruppen-
Äquivalenzen n i c h t als b i n d e n d für d en deutschen öffentlichen 
D i ens t a n e r k a n n t w e r d e n können. D ie Unte rsch i ede zw ischen 
den e inze lnen Ressorts u n d zw ischen M i n i s t e r i a l i n s t a n z u n d 
nachgeo rdne t em Bere i ch se ien zu groß, u m zu e iner a l l geme in 
gültigen Aussage zu k o m m e n . Darüber h inaus sei e ine Bewer
tungsme thode v e rwende t w o r d e n , die für die U N , n i c h t aber für 
den deutschen öffentlichen D i ens t angemessen sei. 
Das erste E i n w a n d i s t s icher r i c h t i g . D a d ie Persona lhohe i t be i 
d en e inze lnen Ressorts l i eg t u n d es i m öffentlichen D i ens t der 
B u n d e s r e p u b l i k Deu t s ch l and k e i n e inhe i t l i ches Sys t em der A r 
be i t sp l a t zbewer tung g ibt , s i nd unte rsch i ed l i che E i n s t u f u n g e n 
u n v e r m e i d l i c h . Der Ve r g l e i ch beansp ruch t auch n i ch t , repräsen
t a t i v für d en gesamten öffentlichen D i ens t i n der Bundes repu
b l i k zu se in. Repräsentativer C h a r a k t e r für d en Be re i ch der 

Vereinte Nat ionen 4/82 125 



obers ten Bundesbehörden, be i d e m Para l l e l en m i t den UN-Orga

n i sa t i onen a m ehesten gezogen w e r d e n können, k a n n i h m je 

doch n i c h t abgesprochen we rden . D ie V e r b r e i t e r u n g der Ver

gle ichsbasis auf der M in i s t e r i a l ebene hätte s icher ke ine g rund l e 

gend ande ren Ergebnisse e rbracht , da d u r c h den i n der Geme in 

samen Geschäftsordnung vorgegebenen A u f b a u u n d Arbe i t sab 

l au f der M i n i s t e r i e n u n d d u r c h den Stellenschlüssel e i n hohes 

Maß an Homogenität gewährleistet w i r d . Der Ve rg l e i ch b e r u h t 

au f e iner Methode , die i n I n d u s t r i e u n d V e r w a l t u n g w e l t w e i t ver

b r e i t e t ist . D ie angewandte Me thode h a t den Test der Prax i s i m 

UN-Sys t em u n d i m Beso ldungsgruppenverg l e i ch m i t d e m amer i 

kan i s chen öffentlichen D i ens t bes tanden u n d i s t v o n den M i t 

gliedsländern i n der U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g ausdrücklich ge

b i l l i g t w o r d e n . Der Beso ldungsgruppen-Verg le i ch k a n n für s i ch 

i n A n s p r u c h nehmen , der bes t fund ie r t e zu sein, der j e zw ischen 

d e m deutschen öffentlichen D i ens t u n d den U N durchgeführt 

w o r d e n ist . K e i n e r der b e k a n n t e n Rangverg le iche b e r u h t au f 

gleichermaßen ob j ek t i v en — d .h . nachprüfbaren — K r i t e r i e n . 

Überprüft m a n die Ergebnisse auf i h r e Plausibilität, was be i 

A rbe i t sp l a t zbewe r tungen i m m e r ge tan w e r d e n soll , so sp r i ch t 

folgendes für die e r m i t t e l t e n Besoldungsgruppen-Äquivalenzen: 

> Sie we i chen n i c h t s i g n i f i k a n t v o n denen ab, die i n Geb rauch 

w a r e n , bevor die Frage des Rangverg le ichs Br i sanz i m R a h m e n 

der Ausg l e i chszah lungen a n n a h m . Sie s t i m m e n auch m i t denen 

überein, die v o n K e n n e r n be ider Systeme i n n e r h a l b u n d außer

ha lb des deutschen öffentlichen Dienstes i m m e r w i eder ve r t r e 

t e n w o r d e n s ind . 

> Der Ste l l enkege l der »Professional Category* h a t e ine ähnli

che F o r m w i e der des deutschen höheren Dienstes be i den ober

s ten Bundesbehörden. 

> Das Durchschn i t t s a l t e r u n d die Ve rwe i l z e i t en i n den einzel

n e n UN-Beso ldungsgruppen s ind eher höher als i m deutschen 

öffentlichen Dienst . 

> Zw i s chen d e m organ isa to r i schen A u f b a u der UN-Organ isa t i o 

n e n u n d der deutschen M i n i s t e r i e n lassen s i ch gewisse Para l 

l e l en z iehen, d ie für die B e w e r t u n g der en tsprechenden Dienst 

posten re l evant s ind . D ie t ragende V e r w a l t u n g s e i n h e i t i n deut

schen M i n i s t e r i e n i s t das Referat , i n d en UN-Organ i sa t i onen die 

>Section< oder >Branch<. Das k o m m t auch i n den Besoldungs

gruppen-Äquivalenzen z u m A u s d r u c k . 

M a n da r f auch n i c h t außer acht lassen, daß d e m Besoldungsver

g le ich, für den der Rangverg l e i ch j a geschaf fen w u r d e , po l i t i s ch 

e ine n i c h t zu unterschätzende Bedeu tung z u k o m m t . Wäre der 

deutsche öffentliche D i ens t als der bestbezahl te aus d e m Ver

g l e i ch hervorgegangen, hätten s i ch n i c h t n u r Fo l ge rungen für 

die Bezah lung des UN-Personals nach d e m Nob l ema i r e -P r inz ip 

ergeben, sondern auch i nnenpo l i t i s ch wären R e a k t i o n e n zu er

w a r t e n gewesen. Die öffentliche M e i n u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k 

hätte es s icher n i c h t ohne we i teres h i n g e n o m m e n , w e n n i h r 

öffentlicher D iens t w e l t w e i t die Sp i t z enpos i t i on e r r e i c h t hätte. 

A u s w i r k u n g e n auf künftige Beso ldungs- u n d T a r i f v e r h a n d l u n 

gen für d iesen Sektor wären k a u m zu v e r m e i d e n gewesen. Zwe i 

f e l s ind aber auch angebracht , ob die M i t g l i e d s t a a t e n i n der U N -

G e n e r a l v e r s a m m l u n g aus po l i t i s chen Gründen überhaupt bere i t 

gewesen wären, die L e i t f u n k t i o n nach d e m Nob l ema i r e -P r inz ip 

v o m a m e r i k a n i s c h e n auf d en deutschen öffentlichen D i ens t zu 

übertragen. 

D ie v o n der ICSC e r m i t t e l t e n Besoldungsgruppen-Äquivalenzen 

e rheben k e i n e n A n s p r u c h auf Allgemeingültigkeit. Sie s ind auch 

n i c h t zu d iesem Zwecke geschaffen w o r d e n . Sie können jedoch, 

sozusagen als e i n Nebenprodukt , he l fen , deutschen B e w e r b e r n 

für den D i ens t i n den U N rea l is t i sche Vo r s t e l l ungen v o n der 

W e r t i g k e i t der v o n i h n e n anges t rebten Pos i t i onen zu geben. A u f 

i h r e r Grund lage ließen s ich auch rea l is t i sche Konzepte h ins i ch t 

l i c h der deutschen persone l l en Be t e i l i gung be i d en U N e n t w i k -

k e l n . 

I h r Haup t zweck b l e ib t natürlich, e ine ob j ek t i v e Basis für e inen 

Beso ldungsverg le ich zw ischen d e m a m e r i k a n i s c h e n u n d d e m 

deutschen öffentlichen D i ens t i m R a h m e n des Nob l ema i r e -P r in -

zips zu schaffen. Für d iesen Zweck s ind d ie Äquivalenzen v o n 

der ICSC geb i l l i g t wo rden , u n d es k a n n e r w a r t e t we rden , daß d ie 

K o m m i s s i o n da rau f zurückgreifen w i r d , w e n n n a c h Lösung der 

me thod i s chen Prob leme der Beso ldungsverg l e i ch w i e d e r h o l t 

w e r d e n sol l te. 

Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung der Verfasser wieder. 

1 International Civil Service Commission. Der 7.Jahresbericht der ICSC ist als UN-
Doc. A/36/30 erschienen: über den Vergleich wird auf den Seiten 21-25 des Doku
ments berichtet. 

2 Der Begriff »Vereinte Nationen* (UN) ist in diesem Art ike l im weitesten Sinne zu 
verstehen. Er schließt alle Organisationen ein, die dem gemeinsamen Dienstrechts
kreis der Vereinten Nationen, dem sogenannten »Common System* angehören. 
Nicht dazu gehören die Weltbank und der Internationale Währungsfonds. 

3 Interessenten an einer Tätigkeit im Bereich der Weltorganisation seien auf den 
Aufsatz von Lorenz Walg, Die personelle Beteiligung der Bundesrepublik Deutsch
land bei den Vereinten Nationen, VN 3/1978 S.80-85, hingewiesen. Der Aufsatz ent
hält eine Beschreibung der einzelnen Besoldungsbestandteile. Die in Tabelle 1 
angegebenen Gehaltssätze wurden ab 1.Januar 1981 um rund ein Viertel erhöht. 
Die Gesamtbezüge haben sich dadurch jedoch nicht erhöht, da nur eine Umschich
tung vom Kaufkraftausgleich auf das Nettogehalt vorgenommen worden ist. — 
Einen Überblick über das UN-Personalwesen gibt Josef Klee, Das Personalwesen 
der Vereinten Nationen. Ein Überblick über seine Organisation, VN 3/1978 S.86-90. 
— Für den mehr dienstrechtlich Interessierten bietet das Buch von Jost-Dietrich 
Busch, Dienstrecht der Vereinten Nationen, Köln 1981, eine Fülle von Informatio
nen (Rezension in VN 6/1981 S.214). 

4 Der Begriff »Professional and higher categories* wird im deutschen Schrifttum 
meistens mit »höherer Dienst* übersetzt. Um Verwechslungen zu vermeiden, w i rd 
in diesem Art ike l jedoch der im Sprachgebrauch der UN eingebürgerte Begriff 
»Professional Category* in der englischen Schreibweise verwendet. 

5 Benannt nach dem Vorsitzenden einer Studienkommission, Georges Noblemaire, 
die 1921 die Grundsätze für die Gehaltsstruktur des Völkerbundes erarbeitete. 

6 UN-Docs. A/10030, S. l l , Ziff.29, u. A/31/30, S.41, Ziff.120 und 121. 
7 Ein 1976 durchgeführter Vergleich bezog den deutschen und den kanadischen 

öffentlichen Dienst ein; A/31/30, S.41-43, Ziff.123-131. 
8 Die Bundesrepublik Deutschland sah sich 1979 gezwungen, dem Beispiel der Verei

nigten Staaten und Japans zu folgen und Ausgleichszahlungen an Deutsche in 
internationalen Organisationen zu leisten. Die Bundesregierung versprach sich 
davon eine quantitative und qualitative Verbesserung der deutschen Repräsenta
tion in internationalen Organisationen, was letztlich auch im Interesse der Organi
sationen liegen mußte. Ein wesentliches auslösendes Moment war der rapide Ver
fall des Dollars, der es vielen Deutschen in internationalen Organisationen nahezu 
unmöglich machte, ihre im Heimatland eingegangenen Verpflichtungen zu erfül
len. Die ICSC berichtete ausführlich über die Praxis der drei Länder in ihrem Jah
resbericht von 1979 an die Generalversammlung (A/34/30, S.42, Ziff.128 u. Anhang 
VII ) . Auch die Jahresberichte von 1980 und 1981 beschäftigten sich mit den Zusatz
zahlungen. Inzwischen sind die deutschen Bestimmungen über die Ausgleichszah
lungen neugefaßt worden und es ist anzunehmen, daß der Bezieherkreis bedeu
tungslos ist, wozu auch der zwischenzeitliche Kursanstieg des US-Dollars beigetra
gen haben dürfte. Empfangsberechtigt sind nurmehr deutsche Angehörige der 
professional Category* von P-2 aufwärts, die am jeweiligen Hauptsitz oder bei 
regulären Außenstellen internationaler Organisationen außerhalb Europas Dienst 
tun. Außerdem gilt der Vorbehalt, daß ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen. 

9 A/35/30, S.31, Ziff.118 und 119. 
10 AaO (Anm.9), S.29, Ziff.112. Ein Vergleich zwischen der deutschen und der amerika

nischen Besoldung war bereits 1976 durchgeführt worden (sAnm.7). Es handelte 
sich dabei jedoch um einen sehr beschränkten Vergleich, da jeweils nur die Ein
gangsstufe und die typische Endstufe des höheren Dienstes verglichen worden 
waren (A/31/30, S.41-43, Ziff. 123-131). 

11 A/35/30, S.29, Ziff.114. 
12 A/33/30, S.16-30, Ziff.57-92. 
13 A/36/30, S.25, Ziff.78. 
14 AaO (Anm.13), S.23, Ziff.72 u. 73. 
15 Heinrich Getz/Heinrich Jüttner, Personal in internationalen Organisationen, Ba

den-Baden 1972, S.138f. 
16 Blätter zur Berufskunde, Band 3: Internationaler Beamter, 3Aufl . 1976, Anhang 9. 
17 Consultative Committee on Administrative Questions (CCAQ), Circular Memoran

dum No.187 (PER) v. 2.9.1974, Tabelle 2. 
18 Auswärtiges Amt, Az.104-109.20/1-4. 
19 Stellungnahme des VDBIO zu den >Richtlinien für die Gewährung von Ausgleichs

zahlungen an deutsche Bedienstete internationaler Organisationen*. Diese wurde 
dem Bundesminister des Auswärtigen am 31.8.1979 übersandt. 

20 S. Anm.8. 
21 Beispielsweise in : Der Spiegel Nr.47/1978, S.73 u. 76. 
22 Schreiben des Auswärtigen Amtes (Az.104-109.PO 1060/3) v.24.2.1975 an den Leiter 

des »Training and Examinations Service* der UN. 
23 Beispielsweise in: Mitteilungen des Bundesministeriums für Forschung und Tech

nologie (BMFT-Mitteilungen), Nr.2-3/1978, S.25. 
24 Die ICSC hat 1979 eine einheitliche Klassifizierung aller 350 Berufsgruppen in den 

UN vorgenommen und dies in Form eines Kataloges mit kurzen Tätigkeitsbe
schreibungen publiziert: »Common Classification of Occupational Groups*, A/34/30, 
S.57f. u. Anhang X I . 

25 Dazu Getz/Jüttner (Anm.15), S.134f. 
26 Resolutionen 33/119 v. 19.12.1978 und 34/165 v. 17.12.1979 der UN-Generalversamm

lung. 
27 Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam

menarbeit, Bundesministerium für Wirtschaft, Bundesministerium für Jugend, Fa
milie und Gesundheit, Auswärtiges Amt und Bundespresseamt. 

28 Die Faktoren-Vergleichs-Methode ist in Anhang X I I von Dokument A/35/30 mi t 
den vollständigen Bewertungstafeln abgedruckt. 

29 Der deutschsprachige Berater bewertete die Dienstposten aufgrund des deutschen 
Originals der Stellenbeschreibungen, wodurch gewährleistet wurde, daß die we
sentlichen Punkte in der Übersetzung nicht verlorengingen. 

30 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung. 
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Personalverträge der Vereinten 
Die Beziehungen der internationalen Organisation > Vereinte 
Nationen< zu den für sie tätigen Menschen sind verschieden aus
gestaltet, je nachdem, welchem Zweck die Tätigkeit dient und 
aus welchem Personenkreis die Vertragspartner kommen. Im 
Laufe der Zeit haben sich Vertragstypen entwickelt, die für die 
verschiedenen Kategorien maßgebend sind. Die Beschreibung 
der verschiedenen Kategorien und ihrer wichtigsten Merkmale 
kann allen, die in personalvertragliche Beziehungen zur Organi
sation der Vereinten Nationen treten wollen oder sich in solchen 
befinden, helfen, einen Überblick über die Alternativen zu be
kommen. Auch für Außenstehende, die sich mit der Weltorgani
sation beschäftigen, mag es nützlich sein, sich den unterschiedli
chen Status der für diese tätigen Bediensteten zu vergegenwärti
gen1. Das Personalvertragsrecht der UN unterliegt keiner natio
nalen Gesetzgebung. Es gründet sich als internationales Recht 
ausschließlich auf die Charta der Vereinten Nationen, deren Ar
tikel 101 den Generalsekretär als alleinigen Dienstherrn und 
Vertragspartner der Personalverträge festlegt. Das Wachstum der 
Vereinten Nationen hat es notwendig gemacht, dieses Recht zu 
delegieren. Im Laufe der Zeit haben sich nach den Notwendig
keiten der Aufgabenstellung der Vereinten Nationen verschie
dene Vertragsarten herausgebildet. Sie sind geprägt von den 
Artikeln 97 bis 101 der Charta (Kapitel XV, >Das Sekretariat), 
den >Staff Rules< und >Staff Regulations*2 sowie internen 
Dienstanweisungen, die trotz einer gewissen Flexibilität Bestim
mungen enthalten, von denen im Interesse der Gleichbehand
lung, finanzieller Grundsätze und systematischer Abgrenzung 
nicht ohne Anordnung des Generalsekretärs abgewichen werden 
kann. Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf die 
Vereinten Nationen im engeren Sinne, d.h. auf die Bereiche, für 
die der UN-Haushalt gilt Nur soweit ausdrücklich erwähnt, wer
den auch die Personalvertragsarten behandelt, die bei den Son
derorganisationen oder anderen UN-Einrichtungen, etwa den 
Spezialorganen, angewandt werden. 

Vertragsarten, ihr Zweck und ihre Unterschiede 

I m engeren Bere i ch der V e r e i n t e n N a t i o n e n g ib t es i m wesen t l i 
chen fo lgende Persona lve r t ragsar ten : 
— I n t e r n a t i o n a l e Beamte des S e k r e t a r i a t s (lOOer-Serie der >Staff Rules<): 

pro fess ione l l e u n d höhere Posten. 
— A l l g e m e i n e r D i ens t des S e k r e t a r i a t s (lOOer-Serie der >Staff Rules<): 

e n t s p r i c h t e t w a d e m m i t t l e r e n u n d gehobenen D i e n s t i m deu tschen 
öffentlichen D iens t . F e rne r f i n d e n s i ch h i e r be isp ie lswe ise der D i e n s t 
i m Fe ld (F i e ld Service) u n d d ie A r b e i t e r ( m a n u a l w o r k e r s ) . 

— E x p e r t e n u n d P r o j e k t p e r s o n a l (200er-Serie der >Staff Rules<). 
— K o n f e r e n z p e r s o n a l (300er-Serie der >Staff Rules<). 
— Bera te r , K o n s u l e n t e n ( D i e n s t v e r t r a g s p a r t n e r ) u n d K o n t r a k t o r e n 

( W e r k v e r t r a g s p a r t n e r ) , a l le au f der G r u n d l a g e v o n Sonderdienstverträ
gen (Specia l Serv ice A g r e e m e n t s , SSA) . 

— OPAS/OPEX. 
— Sonst ige ( T reuhands fonds , Nicht-rückzahlbare Aus l e ihe , Be i geo rdne te 

Sachverständige, Nachgeordne te Beamte ) . 

Welcher Ve r t r a g sa r t der e inze lne Bedienstete zuzuordnen ist, 
e rg ib t s ich i n erster L i n i e aus d e m Zweck seiner Tätigkeit — sei
ner F u n k t i o n also —, der e i n zunehmenden Pos i t i on u n d sonst i 
gen K r i t e r i e n , die zur A b g r e n z u n g der V e r t r a g s a r t e n aufgeste l l t 
s ind . Die F inanz ie rungsque l l e , d. h . der H a u s h a l t oder e i n Fonds, 
ob zweckger ichte t oder a l l geme in , k a n n zwar A n h a l t s p u n k t e für 
die W a h l der Ve r t r a g sa r t geben, i s t aber i n den me i s t en Fällen 
n i c h t maßgeblich für diese W a h l . Personalpo l i t i sche u n d o rgan i 
sat ionsbedingte P r i n z i p i en s ind ausschlaggebend. Wie i n v i e l en 
na t i ona l en Rege lungen be f inden s ich d ie u n m i t t e l b a r als in t e r 
n a t i o n a l Bedienstete l ang f r i s t i g oder d a u e r n d i m Dienste der 
V e r e i n t e n Na t i onen s t e h e r d e n Personen i n e iner A r t Beamten 
verhältnis 3, das es ermöglicht, die V e r e i n t e n Na t i onen zu reprä
sent ieren, den Generalsekretär rechtsgültig zu v e r t r e t e n u n d ge
genüber M i t g l i eds t aa t en gewisse P r i v i l e g i en innezuhaben . I n 
ne rha lb des Sekre ta r ia t s g i b t es auf G r u n d des Rangsys tems u n d 
des i n t e r n e n D iens t rechts ( m i t D i s z i p l i na r g ewa l t der V e r e i n t e n 

H C l U U I I d I I N G O V O N R U C K T E S C H E L L 

N a t i o n e n gegenüber i h r e n i n t e r n a t i o n a l e n Beamten ) e i n beson
deres Gewaltverhältnis. Desha lb so l len h i e r z u m besseren Ver
ständnis die i m besonderen Gewaltverhältnis s tehenden Bed ien
steten, die zu den Sekre ta r i a t sd i ens t en gehören, als i n t e r n a t i o 
na le Beamte beze ichnet w e r d e n u n d d a m i t d e u t l i c h i n Gegensatz 
geste l l t w e r d e n zu den V e r t r a g s p a r t n e r n ( zum Be isp ie l auf 
G r u n d eines Sonderd ienstver t rags ) , au f die das i n t e rna t i ona l e 
D i ens t r e ch t n i c h t anzuwenden ist . Für sie ge l t en die >Regula-
tions< u n d >Rules< n i ch t . 

D ie wesen t l i chen Untersch iede zw ischen den e inze lnen G r u p p e n 
be t re f f en : 
— Dauer des Ver t rages ; 
— A n w e n d b a r k e i t des >Staff Rules<, einschließlich des D i s z ip l i 

na r r ech t s ; 
— Netto- oder Bruttovergütung; 
— T e i l n a h m e an den Ve r s i che rungen u n d a m Pensionsfonds. 
E in i ge dieser K r i t e r i e n s ind n i c h t für s i ch a l l e in maßgebend, 
sonde rn lassen Überschneidungen zu. So können z u m Be isp ie l 
k u r z f r i s t i g zw ischen zwe i u n d sechs M o n a t e n Beschäftigte als 
Beamte (staf f members ) e inges te l l t w e r d e n oder auch e inen Son
de rd i ens t v e r t r ag (SSA) e r h a l t e n u n d d a m i t n i c h t d en >Staff Ru -
les< u n d >Regulations< un te r l i e g en . De r Un t e r s ch i ed läßt s i ch 
c u m grano salis m i t d e m zw ischen B e a m t e n u n d Anges t e l l t en i m 
deutschen öffentlichen D i ens t ve rg l e i chen . 

D e m Zweck des Sekre tar ia tsd iens tes en tsprechend so l len Be
dienstete , die für länger als sechs M o n a t e e ingesetzt we rden , i m 
R a h m e n eines Beamtenverhältnisses tätig se in. Dieses d i e n t 
n i c h t n u r der besseren soz ia len A b s i c h e r u n g des Bed iens te ten 
selbst, s onde rn gewährleistet auch die vollständigere E i n b i n 
d u n g i n die P f l i ch t en u n d Rechte eines i n t e r n a t i o n a l e n Beamten . 
D a m i t so l l e r r e i ch t we rden , daß das S e k r e t a r i a t als e i n i n Ar t .7 
der C h a r t a ausdrücklich genanntes H a u p t o r g a n der V e r e i n t e n 
N a t i o n e n m i t B e a m t e n besetzt ist, für die Unabhängigkeit v o n 
n a t i o n a l e n We i sungen gemäß Art.lOO der C h a r t a gewährleistet 
w i r d . Ar t .101 Abs.2 schre ib t für den Stab der Organe der Ve r e in 
t e n Na t i onen d ie Bese tzung m i t Persona l vor, das »ständig« , d.h. 
unbe f r i s t e t tätig ist . D a m i t so l l sowoh l d ie Kontinuität der 
D i ens t l e i s tungen sowie d ie Unabhängigkeit der B e a m t e n sicher
geste l l t we rden . Da m e h r e r e M i t g l i e d s t a a t e n au f n u r be f r i s te te r 
E n t s e n d u n g i h r e r Staatsangehörigen bestehen, läßt s i ch d ie i n 
der C h a r t a ve rbr i e f t e Idee n i c h t i m vo l l en Maße i n d ie W i r k l i c h 
k e i t umsetzen . 

Sekretariatsbeamte 

K e r n der Bed iens te ten der V e r e i n t e n N a t i o n e n s ind d ie jen igen, 
d ie das Sek r e t a r i a t ausmachen. Für sie b e s t i m m t die Char ta , daß 
die G e n e r a l v e r s a m m l u n g »Rege lungen« für i h r e E i n s t e l l u n g er
läßt (Art .101 Abs . l ) , daß sie nach b e s t i m m t e n Grundsätzen (Eig
n u n g , geographische Ve r t e i l ung ) ausgesucht w e r d e n so l l en 
(Art .101 Abs.3) u n d daß der Generalsekretär sie e ins te l l t . 
E ine e ingehendere D a r s t e l l u n g der für sie maßgeblichen Bes t im
m u n g e n w i e Beso ldung, E r n e n n u n g , Beförderung, U r l a u b usw. 
f i nde t s i ch be i Schwörbel 4. De r w i ch t i g s t e Un t e r s ch i ed i n n e r h a l b 
des Sekre ta r i a t s besteht se i t 1951 zw ischen den H a u p t g r u p p e n 
p ro f e ss i one l l e u n d höhere Posten« (pro fess ional and h i ghe r ca
tegories) u n d a l l g e m e i n e m Dienst« (Genera l Service) . Außerdem 
g ib t es für den Fe ldd ienst u n d die A r b e i t e r Lohn tabe l l en , die i n 
der lOOer-Serie der >Staff Rules< festgelegt we rden . 
Angehörige des pro f ess ione l l en D iens tes so l l en für f ach l i che P r o g r a m m e , 
i n der a l l g e m e i n e n V e r w a l t u n g , i m Sp rachend i ens t u n d i n l e i t enden F u n k 
t i o n e n ( m a n a g e r i a l ac t i v i t i es ) e ingesetz t w e r d e n . Für sie w i r d als V o r b i l 
d u n g i n aller Rege l Universitätsabschluß oder e ine g l e i chwer t i g e fachbe
r u f l i c h e E r f a h r u n g v e r l ang t . D i e R e k r u t i e r u n g e r f o l g t w e l t w e i t au f G r u n d 
öffentlicher A u s s c h r e i b u n g der S te l l en . S ie u n t e r l i e g t m i t A u s n a h m e des 
Sprachend iens tes u n d e in i ge r b e s t i m m t e r K a t e g o r i e n der g eog raph i schen 
V e r t e i l u n g , d.h. j ede r Nationalität s t eh t n a c h e i n e m Schlüssel ( be rechne t 
u n t e r Berücksichtigung des B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s , der Bevölkerungszahl 
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u n d e iner G r u n d q u o t e ) e ine So l l s t e l l enzah l zu . L i e g t e i n M i t g l i e d s l a n d 
u n t e r der M indes t g r enze des So l l s t e l l en rahmens , so l l en g l e i chqua l i f i z i e r t e 
B e w e r b e r dieses Landes so l chen v o n höher repräsentierten Mitgliedslän
d e r n vorgezogen w e r d e n . 

Die Angehörigen des a l l g eme inen Dienstes (Sachbearbei ter , 
Büro- u n d Schreibkräfte, S icherhe i tsd ienst , F a h r e r etc.) w e r d e n 
i n ers ter L i n i e l o k a l als sogenannte Ortskräfte e ingeste l l t u n d 
nach örtlichen T a r i f e n besoldet; das K r i t e r i u m der geographi 
schen V e r t e i l u n g g i l t h i e r n i ch t . B e m e r k t sei, daß i m a l l g eme inen 
D i ens t ge legent l i ch Bedienste te m i t Universitätsabschluß einge
s te l l t we rden , o b w o h l m a n bes t rebt ist , de ra r t i g e Überqualifizie
r u n g e n zu ve rme iden . S i n d örtlich ke ine gee igneten Kräfte ver
fügbar (e twa m i t den nötigen Sprachkenntn i ssen ) , k a n n für den 
a l l g eme inen D i ens t auch i n t e r n a t i o n a l r e k r u t i e r t we rden . Der 
Fe ldd iens t i s t demgegenüber e i n i n t e r n a t i o n a l e r D ienst , der zur 
F r i edenss i che rung u n d d e m a l l g eme inen D i ens t be i e in i g en A u 
ßenposten v o n U N D P u n d ande ren U N - E i n r i c h t u n g e n d ient . 
D ie A u f t e i l u n g des Sekre tar ia tsd iens tes i n zwe i (oder m e h r ) 
G r u p p e n i s t o f t k r i t i s i e r t w o r d e n . Die V e r t r e t e r der Bed iens te ten 
v e r l angen se i t g e raumer Ze i t e i n e inhe i t l i ches D iens t rech t . M i t 
e iner g rund l egenden R e f o r m i s t vo r a l l e m wegen der hohen 
dami t verbundenen Kosten i n naher Z u k u n f t k a u m zu rechnen. 
D ie B e s t i m m u n g e n für d ie Sek r e t a r i a t sbeamten f i n d e n s ich i n 
den >Staff Rules< der lOOer-Serie. Das derze i t ige Sys t em s ieht 
verschiedene Ränge vor, für die e ine unte rsch i ed l i che Beso ldung 
g i l t . Sie d i enen der o rgan isa to r i schen Über- u n d U n t e r o r d n u n g 
als Grund lage e iner L i n i e n f u n k t i o n . D ie Ränge für S tabs funkt i o 
n e n s ind der Bedeu tung ve rg l e i chbare r Ränge i m L i n i e n b e r e i c h 
angeg l ichen. I m höheren D i ens t s i nd fünf profess ionel le Ränge 
(P- l b is P-5) u n d v i e r höhere Posten ( D - l u n d D-2: D i r e k t o r e n , 
Be igeordneter Generalsekretär (ASG) u n d Untergeneralsekretär 
(USG)) v o rhanden . I m a l l geme inen D i ens t u n d i m Sicherhe i ts 
d i ens t g i b t es fünf Ränge (G-Grades u n d S-Grades), i m Feld
d i ens t s ieben Ränge (FS-Grades), A r b e i t e r haben s ieben Ränge 
(M-Grades) , Fremdenführer zwe i Ränge (V-Grades). M i t Aus 
n a h m e der USG- u n d ASG-Ränge enthält j ede r Rang mehre r e 
Beso ldungsstufen, i n denen der j ewe i l i ge Bedienste te i n be
s t i m m t e n Ze i t abschn i t t en ( i n der Regel jährlich) au toma t i s ch 
u m eine Stufe aufste igt , ve rg l e i chbar d en aufs te igenden Gehäl
t e r n i m deutschen Beamtenbeso ldungsrecht . 
D ie Z w e i t e i l u n g des Dienstes führt zu d e m besonderen P rob l em 
des Wechsels v o m a l l g eme inen z u m pro fess ione l l en Dienst , ver
g le i chbar den Au fs t i e gsbeamten i m deutschen Dienst . D ie Gene

r a l v e r s a m m l u n g ha t b e s t immt , daß alljährlich n u r e i n b e s t i m m 
te r Prozentsatz der Neue ins t e l lungen für den pro fess ione l l en 
D i ens t aus d e m a l l g eme inen D i ens t r e k r u t i e r t w e r d e n da r f u n d 
daß dies auf der Grund lage v o n Auswahlprüfungen zu geschehen 
hat . 
D ie E i n s t e l l u n g von Außenstehenden w i r d au f G r u n d v o n Stel
l enausschre ibungen i n a l l en Rängen v o r g e n o m m e n , d. h . es w i r d 
n i c h t n u r für die E ingangsstu fe r e k r u t i e r t . O b w o h l B e w e r b e r n 
aus d e m Sekre t a r i a t der V o r r a n g gegenüber Außenstehenden 
gegeben w e r d e n soll , u m bessere Aufstiegsmöglichkeiten zu ge
währleisten, w i r d der überwiegende T e i l der höheren S te l l en v o n 
außen e ingeste l l t . M e h r e r e M i t g l i e d s t aa t en l e h n e n es ab, i h r e 
Staatsangehörigen für unbe f r i s t e t e Verträge zur Verfügung zu 
ste l len. D ie h i e r d u r c h bed ingte F l u k t u a t i o n führt z u verstärkter 
E i n s t e l l u n g v o n Außenstehenden für höhere Ränge. 
Die Gehälter der U N - B e a m t e n s i n d n a c h d e m Übere inkommen über d ie 
V o r r e c h t e u n d Immunitäten der V e r e i n t e n Nationen« i n d e n m e i s t e n Län
d e r n v o n n a t i o n a l e n S t e u e r n be f r e i t . Sie u n t e r l i e g e n d e m >Staff Assess-
ment<, e ine r A r t p rog ress i v e r UN-Steuer , d ie ve rsch i edene Ta r i f e für Le
dige u n d V e r h e i r a t e t e vo r s i eh t , sonst aber wede r Freibeträge k e n n t n o c h 
Abzüge für W e r b u n g s k o s t e n , Sonderausgaben oder Sonst iges zuläßt. 
D e n B e a m t e n s i n d Nebentätigkeiten n u r ausnahmswe i s e u n d n u r n a c h 
G e n e h m i g u n g gestat te t . Sie dürfen v o n R e g i e r u n g e n außer Kr i e gsaus 
z e i chnungen wede r A u s z e i c h n u n g e n n o c h Vergütungen oder Geschenke 
en t g egennehmen , v o n ande re r Seite n u r m i t ausdrücklicher G e n e h m i 
gung . D e m Bezug zu r H e i m a t u n d der k u l t u r e l l e n Repräsentation 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 u s a m m e n s e t z u n g des S e k r e t a r i a t s d i e n t de r 
H e i m a t u r l a u b , der j ewe i l s n a c h zweijähriger D i e n s t z e i t ( i n Härteposten 
n a c h kürzerer Ze i t ) d u r c h Übernahme der Re i sekos t en für d e n B e a m t e n 
u n d seine F a m i l i e gewährt w i r d . D e n Ortskräften w i r d k e i n H e i m a t u r l a u b 
gewährt, a u c h w e n n sie Ausländer s ind . 

Für den UN-Sekre ta r i a t sbeamten bes tehen d r e i Ka t e go r i en h i n 
s i ch t l i ch der Dauer des Dienstverhältnisses: 
— E i n s t e l l u n g au f Probe ( p roba t i ona ry appo in tmen t ) ; 
— E ins t e l l ung auf Ze i t ( f i xed t e r m appo in tmen t ) ; 
— Dauerbes t e l lung ( p e rmanen t appo in tmen t ) . 
Während e iner Probezei t i s t e ine Beförderung ausgeschlossen. 
Für die be iden anderen K a t e g o r i e n g ib t es M indes t f r i s t en , d ie 
bis zu e iner Beförderung abgewar t e t w e r d e n müssen. E i n A n 
sp ruch auf Beförderung besteht n i ch t . Beamte , die s ich i n i h r e n 
Rechten beeinträchtigt fühlen, können Rech t sm i t t e l e in legen; 
über die Beschwerden w i r d v o n U N - i n t e r n e n G r e m i e n u n d i n 
le tz ter Ins tanz v o m I n t e r n a t i o n a l e n Ger i ch tsho f i m Haag ent
schieden. 

Nach fünfjähriger D iens t ze i t e r w i r b t der UN-Beamte e inen A n 
sp ruch auf Ruhegeha l t gegen den UN-Pensionsfonds, der d u r c h 

Die 
Palästinenser 
- w o sie leben 

Stand 1981 

Gaza470000 

ÄGYPTEN 
übrige Länder 560000 KUWAIT 280 000 

Die israelische Invasion des L i 
banon und das Vorgehen 
Israels gegen die dort igen Palä
stinenser haben erneut ver
deutl icht, daß der Nahost-Kon
f l i k t n icht >nur< den zwischen
staatl ichen K o n f l i k t eines Staa
tes m i t seinen Nachbarn dar
stellt, sondern daß hier zwei h i 
storisch begründete, auf das 
gleiche T e r r i t o r i u m gerichtete 
Ansprüche aufeinanderstoßen. 
1948 waren fast eine M i l l i o n 
Araber aus den i m Teilungs
p lan der Vere inten Nat ionen 
für den jüdischen Staat vorge
sehenen sowie den i m Zuge der 
Kr iegshandlungen von Israel 
eroberten we i teren Gebieten 
geflohen oder ver tr ieben wor
den. Nach Angaben des Palästi
nensischen Nationalfonds i n 
Be i ru t g ibt es heute fast vier
e inhalb M i l l i onen Palästinen
ser; dazu zählen alle i m ehema
l igen Mandatsgebiet geborenen 
Araber u n d deren Nachkom
men. Zwei Dr i t t e l von ihnen le
ben i n Jordanien, Israel u n d 
den von Israel besetzten Gebie
ten. 
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Beiträge der B e a m t e n u n d der O rgan i sa t i on gespeist w i r d u n d 
dessen Le i s tungen nach der Dauer der UN-Tätigkeit u n d der 
Höhe der Bezüge der B e a m t e n gestaf fe l t s ind . 
Ähnlich w i e Beamte des Sekre ta r i a t s w e r d e n für ku r z f r i s t i g e 
Dienste , insbesondere für Konferenzzwecke , Beamte e ingeste l l t , 
für die h i e r au f zugeschni t tene Rege ln ge l t en (300er-Serie der 
>Staff Rules<). Diese D i e n s t a r t w i r d insbesondere für d ie vielfäl
t i g e n Kon f e r enzen angewandt , die i m U N - K o n f e r e n z z e n t r u m 
Gen f s t a t t f i nden , während d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d son
st ige i n N e w Y o r k s ta t t f indende S i t zungen z u m überwiegenden 
T e i l v o n d e m p e r m a n e n t e n Kon f e r enzpe rsona l bed i en t we rden , 
das u n t e r d en >Staff Rules< der lOOer-Serie e ingeste l l t w i r d . 
E ine Ka tego r i e besonderer A r t b i l d en die Nachgeordne ten Be
a m t e n ( Jun i o r Profess ional Of f icers, JPO), die i m ope ra t i v en Be
r e i c h be i e in i g en SpezialOrganen (z. B. U N D P u n d U N I D O ) , d e r en 
Sekre ta r i a t e k e ine r geographischen V e r t e i l u n g un te r l i e gen , e in
gesetzt w e r d e n . 

Die JPO s i n d jüngere Gene ra l i s t en oder Fachkräfte, d enen d u r c h d e n 
D i e n s t b e i e ine r U N - O r g a n i s a t i o n i m e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n Au f gaben 
f e ld Ge l egenhe i t gegeben w e r d e n sol l , b e r u f l i c h e E r f a h r u n g e n zu sam
m e l n u n d ggf. b e i Beda r f u n d E i g n u n g i n d e n U N - D i e n s t übernommen zu 
w e r d e n . D i e M i t t e l für d ie JPO w e r d e n v o n d e n sie b e r e i t s t e l l enden M i t 
g l i eds taa t en zu r Verfügung geste l l t . E i n i g e Geberländer (bedauer l i cher 
we ise n i c h t d i e B u n d e s r e p u b l i k Deu t s ch l and ) gewähren M i t t e l a u c h für 
JPO-Ste l l en , d ie m i t B e w e r b e r n aus Entwicklungsländern besetzt w e r d e n . 
D i e Tätigkeit e ines JPO so l l j e n a c h der m i t d e m G e b e r l a n d ge t ro f f enen 
V e r e i n b a r u n g zwe i b is d r e i J a h r e n i c h t überschreiten. O b w o h l d i e J P O 
S e k r e t a r i a t s d i e n s t v e r sehen u n d n i c h t B e r a t e r s ind , w e r d e n sie u n t e r der 
200er-Serie der >Staff Rules« e ingeste l l t . 

Projektpersonal (Experten) 

V o n den Sekre ta r i a t sbeamten i n wesen t l i chen P u n k t e n zu un te r 
scheiden s ind die für Pro jek te der V e r e i n t e n N a t i o n e n e ingeste l l 
t e n Bed ienste ten , die s ich ebenfa l ls i n e i n e m besonderen Gewal t 
verhältnis be f inden, v o m Generalsekretär e r n a n n t w e r d e n u n d 
als i n t e rna t i ona l e Bedienstete P r i v i l e g i en gegenüber U N - M i t 
g l i eds taa ten nach d e m »Übereinkommen über die Vor r ech te u n d 
Immunitäten der V e r e i n t e n Nationen« gemäß Reso lu t i on 76(1) 
der G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 7.Dezember 1946 haben. Für sie 
g i l t die 200er-Serie der >Staff Rules<. 

Der maßgebliche Unte r sch i ed zu den Sek r e t a r i a t sbeamten be
s teht i n der F u n k t i o n dieser Bed ienste ten . Sie s i nd n i c h t zur Ver
t r e t u n g der Organe der U N be rech t i g t u n d haben ke ine Wei
s u n g s f u n k t i o n i n der Sekre ta r i a t sh i e ra r ch i e . Sie haben als Fach
kräfte ausschließlich eine bera tende F u n k t i o n . Da sie n i c h t der 
für den Sekre ta r i a t sd i ens t vorgeschr i ebenen geograph ischen 
V e r t e i l u n g unte r l i e gen , w i r d s t r eng d a r a u f geachtet, daß sie 
n i c h t für Sekre ta r ia t sau fgaben e ingesetzt we rden . A l s Bed ien
stete der V e r e i n t e n Na t i onen s ind sie ebenfal ls k e i n e n We i sun
gen v o n na t i ona l en Reg i e rungen u n t e r w o r f e n u n d s tehen n i c h t 
i n de ren D iens ten . Sie be ra t en Reg ie rungen, Behörden, Pro j ek te 
u n d andere I n s t i t u t i o n e n als Angehörige der V e r e i n t e n N a t i o n e n 
i m Au f t r age des Generalsekretärs. D e m P ro j ek t g edanken ent
sprechend s ind sie n i ema ls au f Dauer , sonde rn stets n u r be f r i 
stet e ingeste l l t . P robee ins te l lungen g ib t es n i ch t . I h r e Rechte 
s ind der Dauer i h r e r Tätigkeit en tsprechend versch ieden ausge
staltet . Be i Verträgen m i t e iner Lau f ze i t v o n wen ige r als e i n e m 
J a h r w i r d der Bedienstete behande l t , als wäre er a l l e ins tehend, 
d.h. er erhält ke ine Re isekosten für seine Fam i l i e u n d v o m 
Bru t t o g eha l t w i r d rechnungsmäßig das höhere >Staff Assess-
ment< (UN-Steuer) für A l l e ins t ehende abgezogen; m i t ande ren 
Wor t en : das Net togeha l t i s t ger inger . 

Für das P ro j ek tpe rsona l i s t k e ine R a n g o r d n u n g vorgesehen. D ie 
E i n s t u f u n g i n verschiedene Beso ldungsebenen u n d -s tufen d i e n t 
n u r verwaltungsmäßigen Zwecken w i e z. B. der Bemessung v o n 
Neben l e i s tungen u n d der jährlichen Gehaltserhöhung. Das A n 
gebot w i r d i n d e m Net to jahresgeha l t u n d n i c h t i n e i n e m Rang 
ausgedrückt. Außer d e m jährlichen A n s t i e g u m eine Stufe (ab L 6 
Stufe IV : zweijährlich) g i b t es ke ine Beförderung zur nächsten 
Ebene (level). Möglich i s t n u r e ine Neue ins tu fung (reclassi f ica
t i on ) , w e n n s i ch A u f g a b e n u n d V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h wesent

l i c h verändern, so daß es s i ch p r a k t i s c h u m e inen ande ren als 
den ursprünglich angebotenen Posten hande l t . 
I m Gegensatz z u m Sekre ta r i a t spe rsona l g i b t es n u r s ieben Ebe
n e n ( L - l b is L-7). D ie Bezüge en tsprechen den Rängen P- l b is 
P-5, L-6 e n t s p r i c h t D - l u n d L-7 e n t s p r i c h t D-2. ASG- u n d USG-
Ebenen g i b t es n i ch t . D ie T i t e l für das P ro j ek tpe r sona l ergeben 
s i ch aus der Au fgabenbeschre ibung ( job descr ip t i on ) . P r o j ek t l e i 
t e r heißen i n der Regel »Technische Hauptbera ter< (Chief Tech
n i c a l Adv i se r ) oder »Koordinator«. Das übrige Persona l w i r d zu
me i s t als »Experte«, »Berater« oder für k u r z f r i s t i g e A u f g a b e n (bis 
zu sechs Mona ten ) als »Konsulent« (Consul tant ) beze ichnet . 
E i n auch i m na t i ona l en Sys t em bekanntes P r o b l e m t r i t t auf, 
w e n n die be f r i s t e t e inges te l l t en E x p e r t e n n a c h Beend i gung i h r e r 
Tätigkeit ke ine beru f l i che V e r w e n d u n g f inden . Insbesondere 
nach langjährigem Einsatz k a n n dies e ine u n b i l l i g e Härte dar
ste l len. Z w a r w e r d e n i n d iesen Fällen zume i s t besondere A n 
s t r engungen u n t e r n o m m e n , u m für d en E x p e r t e n e ine neue Posi
t i o n zu f inden , o f t j edoch ohne Er fo l g . Es i s t deshalb grundsätz
l i c h r a t sam, die Expertentätigkeit n i c h t als K a r r i e r e aufzufassen, 
sonde rn n a c h Möglichkeit v o n e iner Rückfallposition aus vo r zu
sehen, beispie lsweise auf der Grund lage e iner B e u r l a u b u n g oder 
i m R a h m e n eines B e r a t u n g s u n t e r n e h m e n s . 
E ine besondere Gruppe des Pro j ek tpersona l s s te l l en die Techn i 
schen Berater , die I n t e r r e g i o n a l e n Be ra t e r u n d die Reg iona l en 
Be ra t e r dar . Sie d i enen dazu, a m Sitz der U N - E i n r i c h t u n g oder 
r eg i ona l en K o m m i s s i o n die V e r e i n t e n N a t i o n e n zu be ra t en 
(Technische Bera te r ) oder Reg i e rungen zur Seite zu s tehen ( I n 
te r reg iona le oder Reg ionale Bera te r ) . Für diese Be ra t e r ge l t en 
gemäß Regel 200.1 (a) (i) der »Staff Rules« e in ige B e s t i m m u n g e n 
der Rege ln für Sekre ta r i a t sbeamte (w ie z.B. Umzugskos tener 
s ta t tung ) . 

Für P ro j ek tpe r sona l g i l t n i c h t d ie A l t e rsg renze v o n 60 J a h r e n 
w i e für Sekre tar ia tsbeamte . V i e l m e h r w i r d b is z u m 70. Lebens
j a h r e ingeste l l t , u m s ich der E r f a h r u n g pens i on i e r t e r Fachkräfte 
bed i enen zu können. 
Der Zweck der Projekttätigkeit e r g ib t s ich aus der ope ra t i v en 
Au f gabens t e l lung der U N . Sie bes teht i n den m e i s t e n Fällen der 
t echn ischen Z u s a m m e n a r b e i t i n der Übertragung v o n Wissen 
u n d E r f a h r u n g , v o n »Know how«; daraus e r g i b t s i ch der be f r i 
stete C h a r a k t e r des Exper tene insatzes u n d das F e h l e n e iner 
K a r r i e r e für P ro j ek tpe rsona l . I m P r in z i p w i r d e rwar t e t , daß e in 
Expe r t e nach V e r m i t t l u n g seines Wissens u n d se iner E r f a h r u n g 
a n den Pa r tne r i m E n t w i c k l u n g s p r o j e k t w i ede r i n se inem Fach
be re i ch zu Hause tätig i s t u n d Anschluß an den l e t z t en S tand 
fach l i cher Tätigkeit f i nde t u n d neue E r f a h r u n g e n sammel t . 
Diese Überlegung läßt s ich v ie l fach, z.B. be i r e ine r Lehrtätigkeit 
i n Ausb i l dungsp ro j ek t en , n i c h t uneingeschränkt v e r w i r k l i c h e n . 
Sie muß aber als maßgebliches P r i n z i p h i n s i c h t l i c h der Beschäf
t i g u n g v o n P ro j ek tpe rsona l angesehen we rden . 
D ie En t sche idung über die A u s w a h l v o n P ro j ek tpe r sona l muß i n 
Übereinstimmung m i t der Reg i e rung des Landes ge t ro f f en wer
den, d e m das P ro j ek t d ient . Demen tsp r echend sp ie l t s i ch die 
A u s w a h l v o n Expe r t en u n d K o n s u l e n t e n i n a l l e r Regel w i e fo lg t 
ab: 

N a c h d e m e i n P r o j e k t i m R a h m e n des U N D P - L a n d e s p r o g r a m m s beschlos
sen u n d e i n P r o j e k t v e r t r a g i n A u s s i c h t g e n o m m e n oder abgeschlossen i s t , 
w e r d e n au f G r u n d l a g e der S t e l l enbesch r e i bungen der Expe r t en -/Konsu -
l en ten-Pos ten B e w e r b e r gesucht . Hierfür w i r d zunächst d ie Comput e r -
B e w e r b e r l i s t e (Roster ) zu Rate gezogen, i n de r g ene re l l gee ignete Bewer 
be r gespe icher t s i n d (Bewerbe r u n d B e r a t u n g s u n t e r n e h m e n t u n g u t dar 
an , s i ch oder i h r e verfügbaren E x p e r t e n z u r A u f n a h m e i n diese L i s t e 
anzume lden ) . F i n d e n s i ch d o r t n i c h t genügend gee ignete Bewerbe r , w i r d 
d i e S t e l l enbesch r e i bung w e l t w e i t a n d ie n a t i o n a l e n R e k r u t i e r u n g s d i e n s t e 
— i n de r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d a n das Büro für Führungskräfte z u 
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 ( B F I O ) i n F r a n k f u r t a m M a i n — u n d a n 
d ie örtlichen U N D P - V e r t r e t e r gesch ick t . B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n w e r d e n 
v o n der zuständigen F a c h a b t e i l u n g d u r c h d e r e n T e c h n i s c h e n B e r a t e r 
überprüft. Gee ignete Bewerbe r , d i e i h r In te resse b e k u n d e t h a b e n u n d ver
fügbar s ind , w e r d e n n a c h Referenzüberprüfung u n d persönlichem I n t e r 
v i e w der R e g i e r u n g des Landes , i n d e m das P r o j e k t ge legen is t , vorge
sch lagen. N a c h Möglichkeit so l l d e r A u s w a h l v o r s c h l a g m e h r e r e B e w e r b e r 
( e twa v i e r b i s fünf) umfassen , d i e aus v e r s ch i edenen W e l t r e g i o n e n k o m 
m e n so l len . D e m P r i n z i p der i n t e r n a t i o n a l e n t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r -
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be i t en t sp r e chend können Staatsangehörige n i c h t i n i h r e m H e i m a t l a n d 
e ingesetz t w e r d e n — m i t A u s n a h m e v o n r e g i o n a l e n u n d g l oba l en Pro j ek 
t e n . D e m s t eh t n i c h t entgegen, daß der E insa t z v o n Ortskräften gefördert 
w i r d ; s i n d solche verfügbar, w i r d das P r o j e k t d o k u m e n t en t sp r e chend 
k e i n e i n t e r n a t i o n a l e n E x p e r t e n v o r zusehen haben . 
D i e V e r e i n t e n N a t i o n e n m a c h e n d e m B e w e r b e r e i n Angebo t , d e r v o n der 
be t r e f f enden R e g i e r u n g ausgesucht w o r d e n ist . I m D u r c h s c h n i t t w i r d für 
diese P rozedur e i n Z e i t r a u m v o n v i e r M o n a t e n benötigt. W e r d e n genü
gend K a n d i d a t e n v o m >Roster< g e funden u n d erübrigt s i ch e ine Ve rsen 
d u n g der S t e l l enbeschre ibung oder schlägt das P r o j e k t l a n d gee ignete 
K a n d i d a t e n se lbst vor , k a n n der Z e i t a b l a u f verkürzt w e r d e n ; h a n d e l t es 
s i ch u m ungewöhnliche Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n oder d e n E insa t z a n 
Härtedienstorten, d ie v o n v i e l en B e w e r b e r n abge l ehn t w e r d e n , k a n n s i ch 
e i n längerer Z e i t r a u m für das E i n s t e l l u n g s v e r f a h r e n ergeben. 

Eine besondere, aus der F i n a n z i e r u n g des Postens s ich erge
bende V a r i a n t e s te l l en die Treuhandfonds-Sachverständigen 
( funds i n t r u s t experts ) dar . H i e r b e i hande l t es s i ch u m Exper t en , 
für de ren E insatz e in Geber l and ( zumeis t das L a n d der Staatsan
gehörigkeit des Exper ten ) d en V e r e i n t e n Na t i onen die K o s t e n 
für den Expe r t en ers ta t te t . E i n anderer Weg, den V e r e i n t e n Na
t i o n e n Persona l für Pro j ek t zwecke zur Verfügung zu ste l len, 
besteht d a r i n , daß der Exper t e au f der Grund lage e iner > N ich t 
rückzahlbaren Ausleihe« (non- re imbursab l e loan) kostenlos ge
s te l l t w i r d . 

E ine we i t e re Kategor ie , den bere i ts erwähnten Nachgeordneten 
B e a m t e n (JPO) ähnlich, b i l d e n die Be igeordne ten Sachverständi
gen (associate experts ) . H i e r b e i hande l t es s ich u m junge Exper
t e n (bis z u m A l t e r v o n 30 Jahren ) , für de ren Einsatz e i n Geber
l a n d die f i nanz i e l l en M i t t e l be re i t s t e l l t u n d die v o n den U N i m 
R a h m e n der 200er-Serie als P ro j ek tpe rsona l e ingeste l l t we rden . 
A u f diese Weise e rha l t en Entwicklungsländer Expe r t en , die i h 
n e n n i c h t auf die k n a p p e n U N - H i l f s m i t t e l angerechnet we rden . 
Zug l e i ch w i r d den j u n g e n E x p e r t e n Ge legenhe i t gegeben, E r f ah 
r u n g e n i n d e m Einsatz i n E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e n zu e rwerben . 
E in i ge Geberländer w i e die N ieder lande , Dänemark u n d Schwe
den gewähren M i t t e l auch für den E insatz v o n Be igeordne ten 
Sachverständigen aus Entwicklungsländern. 
D e n Be igeordneten Sachverständigen ähnlich, a l l e rd ings m i t 
Kos t en für das E n t w i c k l u n g s l a n d v e rbunden , s ind die n i c h t als 
Vo l l e xpe r t en bezah l ten F r e i w i l l i g e n des >United Na t i ons V o l u n 
teer Service« i n Genf, wenng l e i ch sie zume is t noch ke ine Exper
t e n q u a l i f i k a t i o n haben. A u f sie sol l h i e r n i c h t näher e ingegangen 
werden ; Ansp r echpa r tne r für Bewerber aus der B u n d e s r e p u b l i k 
Deutsch land i s t der Deutsche E n t w i c k l u n g s d i e n s t (DED) i n Ber
l i n (West). 

Sonderdienstverträge 

Konsu l en t en , Dozenten, Ver fasser v o n M o n o g r a p h i e n oder S tu
d i en sowie sonstige Kur z z e i t be ra t e r u n d Aushilfskräfte können 
sowoh l für den Sekre ta r i a t sd i ens t w i e für P ro j ek t zwecke au f 
G r u n d eines Sonderd ienstver t rages (SSA) angeste l l t we rden . 
Dieser f l ex ib le Ve r t r ags t yp d i en t vo r a l l e m dazu, ku r z f r i s t i g e 
Einsätze zu ermöglichen, aber auch, u m anderen Besonderhe i 
t en , z. B. d e m Einsatz i n m e h r e r e n unregelmäßigen Zeitabstän
den, Rechnung zu t ragen . I n k e i n e m Fa l l so l l e i n Sonderdienst
v e r t r a g i m Ver lau fe eines Jahres für länger als sechs M o n a t e 
vorgesehen werden . A u c h seine Verlängerung u m bis zu d r e i 
M o n a t e sol l au f unvo rhe rsehbare A u s n a h m e n beschränkt b le i 
ben . 

Der wesent l i che Unte r sch i ed zu a l l em vo r s t ehend beschr iebenen 
Sekre ta r ia t s - u n d Pro j ek tpe rsona l besteht d a r i n , daß die au f der 
Grund lage eines Sonderd ienstver t rages Tätigen n i c h t UN-Be
amte s ind oder we rden , sondern — ve rg l e i chbar den Anges te l l 
t e n i m deutschen Sys tem — i n e i n e m Vertragsverhältnis zu den 
U N stehen, dessen Bed ingungen i m V e r t r a g selbst e n t h a l t e n 
s ind . D ie >Staff Regulat ions* u n d >Rules< s ind n i c h t anwendbar . 
D i e Anges t e l l t en e rha l t en eine Bruttovergütung, die i m R a h m e n 
der na t i ona l en Vo r s ch r i f t en der Bes t euerung i n i h r e m H e i m a t 
l a n d un te r l i e g t ; sie s ind weder T e i l n e h m e r a m UN-Pensions
fonds noch sonst v o n den U N - K r a n k e n - u n d Lebensvers iche
rungs l e i s tungen erfaßt. N u r be i Dienstunfällen s ind gewisse Le i 
s tungsp f l i ch t en vorgesehen. A l s für die U N tätige Ve r t r agspa r t 

ne r genießen die Anges t e l l t en nach d e m Übereinkommen über 
Vo r r e ch t e u n d Immunitäten den Schutz eines E x p e r t e n auf M i s 
s ion ana log den UN-Beamten , e rha l t en j edoch k e i n e n UN-Paß, 
sondern n u r e ine Besche in igung . A u c h s ind sie n i c h t v o n nat io 
na l en S t eue rn befre i t . 

Diese V e r t r a g s a r t w i r d i n der Regel m i t e iner Pauschalvergü
t u n g abgegolten, die neben d e m Spesen-Tagessatz u n d den Rei
sekosten gewährt w i r d . Möglich is t es aber auch, d ie Vergütung 
pro Ze i t e inhe i t (mona t l i ch , wöchentlich, ka l ender - oder arbe i ts 
täglich) vorzusehen. W e n n der Z e i t r a u m des Einsatzes, die Ver
fügbarkeit des K o n s u l e n t e n oder das Ausmaß seines A rbe i t s e i n 
satzes i m Z e i t p u n k t des Ver tragsschlusses n i c h t feststehen, 
k a n n der Sonderd i ens t ve r t rag auch auf der Grund lage »wenn 
tatsächlich eingestellt«« (when ac tua l l y employed ) m i t e iner Ver
gütung p ro Tag oder sonst iger Ze i t e inhe i t abgeschlossen we rden . 
I n d i esem Fa l l w i r d die Stel le benannt , die ano rdne t u n d beschei
n ig t , w a n n der Bera te r e ingesetzt w e r d e n sol l bzw. w u r d e . 
E i n Sonderd i ens t ve r t rag k a n n auch für d ie E r s t e l l u n g e iner A r 
be i t oder eines P roduktes (z. B. e iner Monog raph i e ) benutz t wer 
den, ohne daß Ze i t i n e i n e m UN-P ro j ek t oder -Büro aufgewendet 
w e r d e n muß. I n d iesem Fa l l hande l t es s i ch u m eine A r t Werk 
v e r t r ag . O f t w i r d der V e r t r a g s p a r t n e r i n d iesen Fällen als c o n 
t rac tor * beze ichnet — i m Gegensatz z u m >subcontractor«, der die 
Dienste anderer bere i ts te l l t . 

Für örtlich vo rhandene Kräfte können die UNDP-Ländervertre
t e r sogenannte Dienstverträge ( i m Gegensatz zu Sonderd ienst 
verträgen) abschließen, die e i n En t g e l t i n Landeswährung vorse
hen , das s ich nach den ortsüblichen Gehaltssätzen r i ch t e t . Dieser 
Ve r t r a g sa r t k o m m t i m R a h m e n der neuen D i m e n s i o n der Zu 
sammenarbe i t , d. h . verstärkter l e i t ender T e i l n a h m e v o n örtli
chen Kräften, zunehmende Bedeu tung zu. 

O P A S / O P E X 5 

Eine Ve r t r a g sa r t besonderer Prägung g i l t für das sogenannte 
operat ive Exeku t i v - oder A d m i n i s t r a t i v - P e r s o n a l (OPAS, gele
gen t l i ch auch O P E X genannt ) . H i e r b e i hande l t es s ich u m Perso
na l , das v o n den U N für d en D i ens t als Beamte der Reg i e rung 
eines En tw i ck lungs l andes oder nachgeordne ten I n s t i t u t i o n e n 
ausgesucht u n d v e r m i t t e l t w i r d . OPAS-Exper t en e rha l t en Geha l t 
v on der Reg i e rung oder v o n der I n s t i t u t i o n , de ren We i sungen sie 
unte r l i e gen , während U N - E x p e r t e n n u r Bera te r s ind u n d den 
We isungen des UN-Generalsekretärs un te r s t ehen . OPAS-Exper
t e n können n i c h t UN-Beamte sein, da es m i t d e m Status eines 
UN-Beamten unve r e i nba r ist, We i sungen e iner Reg i e rung entge
genzunehmen. Die V e r e i n t e n Na t i onen schließen deshalb e inen 
Zusa t zve r t rag m i t d e m Expe r t en ab, der i h m die D i f f e renz zu 
d e m Gehal t , das er v o n der Reg i e rung erhält, u n d der Vergütung 
eines en tsprechenden U N - E x p e r t e n nebst a l l en Neben le i s tungen 
(wie Reisekosten, K inder zu lage , Erz i ehungsbe ih i l f e etc., n i c h t j e 
doch die T e i l n a h m e a m Pensionsfonds) gewährt. 

Maßstäbe für die Höhe der Vergütung 

Es sol l an dieser Stel le n i c h t näher auf die vielfältigen Überle
gungen u n d Schw i e r i gke i t en e ingegangen werden , d ie s ich aus 
der w e l t w e i t e n H e r k u n f t des Personals für den i n t e r n a t i o n a l e n 
D i ens t e rgeben 6 . Für d en a l l geme inen D i ens t (Ortskräfte) wer
den die Gehälter nach den besten a m O r t für entsprechende 
Be ru f s g ruppen (etwa Sekretärinnen) genere l l gezah l ten Gehäl
t e r n berechnet . Über die E r m i t t l u n g s m e t h o d e n g i b t es v ie le Aus
e inanderse t zungen . Es ha t Or te gegeben (z. B. Genf) , wo ze i twe i 
l i g der gehobene D iens t höhere Gehälter als der professionel le 
D i ens t e r h i e l t 7 . 

D ie Z u o r d n u n g zu den versch iedenen Diensträngen b e r u h t auf 
der S t e l l enbewer tung (job c lass i f icat ion) u n d gewissen G r u n d 
sätzen, nach denen die Q u a l i f i k a t i o n des Bewerbers (wie abge
legte E x a m e n u n d Vord iens tze i t en ) b e u r t e i l t w i r d . E twas f l ex i 
b l e r i s t d ie E i n s t u f u n g v o n P ro j ek tpe rsona l , da die Geha l t sska la 
für P ro j ek tpe rsona l n i c h t als Rangmaßstab b e s t i m m t ist . D ie 
V e r e i n t e n Na t i onen — anders als e in ige Sonderorgan isa t i onen 

130 Vereinte Nat ionen 4/82 



(z. B. I LO ) — bewer t en n i c h t den Exper tenpos ten , sonde rn su
chen die a m besten gee igneten Fachleute zu f inden . Be i k n a p p e r 
M a r k t l a g e k a n n das zu höheren Geha l tsangeboten für be
s t i m m t e Fachg ruppen oder auch für b e s t immte Posten führen, 
w e n n s ich hierfür n i c h t genügend In te ressenten f inden . Noch 
we i t e rgehende Flexibilität f i nde t s ich be i den Sonderd ienstver 
trägen (SSA). O f t w e r d e n h i e r die Vergütungen an die Gehal ts 
s t r u k t u r für UN-Beamte ange lehnt , vor a l l em, w e n n frühere U N -
Beamte u n t e r e i n e m SSA ve rwende t we rden . Die zume i s t be
grenz ten P r o j e k t m i t t e l u n d das Bes t reben nach g le icher Be
h a n d l u n g machen es den V e r e i n t e n Na t i onen of t unmöglich, die 
Spitzengehälter zu zahlen, d ie >berühmte< Sachverständige ver
langen. Ge legent l i ch f i n d e n s i ch aber solche Sachverständigen 
bere i t , zu den für die O rgan i sa t i on t r a g b a r e n Vergütungssätzen 
tätig zu werden , w e n n sie aus idea l i s t i schen M o t i v e n der Beson
de rhe i t der i n t e r n a t i o n a l e n Aufgabe Rechnung zu t r a g e n bere i t 
s ind . 

Vereinheit l ichung des Systems 

I m Vors t ehenden s ind die w i c h t i g s t e n T y p e n v o n personalver
t r a g l i c h e n Bez i ehungen i m Bere i ch der V e r e i n t e n Na t i onen be
schr ieben. Sie ge l ten n i c h t n o t w e n d i g i n g le icher Weise für an
dere UN-Organ i sa t i onen bzw. Sonderorgan isa t i onen , die n i c h t 
d e m Generalsekretär un t e r s t ehen , n i c h t v o n der Genera lver
s a m m l u n g abgedeckt s i nd u n d für die der U N - H a u s h a l t n i c h t 
g i l t , o b w o h l sie d e m sogenannten Geme insamen Sys t em (Com
m o n System) des D iens t rechts angehören mögen. Organ isa t io 
nen außerhalb des Geme insamen Systems (wie z. B. W e l t b a n k 
u n d IFC) we isen noch we i t e rgehende A b w e i c h u n g e n auf. So g ib t 
es z u m Be isp ie l be i m e h r e r e n Sondero rgan i sa t i onen ke ine Son
d e r b e s t i m m u n g e n für P ro j ek tpe rsona l (200er-Serie), w e r d e n Ex
per tenpos ten m i t e iner b e s t i m m t e n Vergütungsgruppe ausge
schr ieben u n d so we i ter . A u f die für die j e w e i l i g e n Organ isa t io 
nen ge l tenden Besonderhe i t en sol l h i e r n i c h t näher e ingegangen 
werden , sondern l ed ig l i ch auf die besondere Bedeu tung h inge
w iesen werden , die den A r b e i t e n der U N - K o m m i s s i o n für den 
i n t e r n a t i o n a l e n öffentlichen D i ens t ( I n t e r n a t i o n a l C i v i l Service 
Commiss i on , ICSC) zur V e r e i n h e i t l i c h u n g z u k o m m t . I m le t z ten 
J a h r ha t die Geme insame Inspek t i onsg ruppe Möglichkeiten der 
Pe rsona lpo l i t i k darges te l l t 8 . Dabe i w i r d vo r a l l em der Unte r 
schied eines Systems m i t K a r r i e r e b e a m t e n i m Verhältnis zu 

e i n e m Sys t em m i t sowoh l K a r r i e r e b e a m t e n als auch B e a m t e n 
auf Ze i t un te rsucht , wobe i Ze i tbeamte vor a l l em für die E r l ed i 
gung v o n Fachaufgaben vorgesehen würden. Das Sek r e t a r i a t der 
ICSC ha t i n Erfüllung eines A u f t r a g s der G e n e r a l v e r s a m m l u n g 9 

die versch iedenen Ve r t r a g sa r t en i m e inze lnen dargeste l l t , dabe i 
aber wen i ge r auf den ge l tenden T y p e n aufgebaut als v i e l m e h r 
Vorschläge für e i n i n s ich geschlossenes Sys t em gemacht . Über 
E inze lhe i t en dürfte i n Kürze die 37. G e n e r a l v e r s a m m l u n g bera
t en . Da es v ie le e inander w ide rsprechende A n s i c h t e n u n t e r den 
M i t g l i e d s t aa t en g ibt , b l e i b t abzuwar ten , ob i n den konzept ione l 
l en F ragen e ine Annäherung erz i e l t w i r d u n d we lche Vorschläge 
a n g e n o m m e n we rden . 

Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 

1 Eine knappe Übersicht über die wichtigsten Vertragsarten findet sich bei Lorenz 
Walg, Die personelle Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland bei den Verein
ten Nationen, VN 3/1978 S. 80 ff. 

2 Die >Staff Regulations* sind von der Generalversammlung verabschiedete Grund
sätze, nach denen sich das Dienstverhältnis der für die Vereinten Nationen Tätigen 
bestimmt. Die >Staff Rules< sind vom Generalsekretär erlassen und konkretisieren 
die Grundsätze für die einzelnen Gruppen von Bediensteten; )Regulations< und 
>Rules< überschneiden sich aber auch teilweise. Die Numerierung der >Rules< 
unterscheidet sich durch Serienziffern; 100 ff. für Sekretariatsbeamte, 200 ff. für 
Projektpersonal, 300 ff. für Konferenzbedienstete. 

3 Es beinhaltet nicht alle Vorteile des deutschen Beamtenstatus: so müssen etwa 
zum Pensionsfonds eigene Beiträge geleistet werden; Beihilfen gibt es nicht. Der 
Ruhestand t r i t t im Alter von 60 Jahren ein. 

4 Herbert Schwörbel, Der internationale Beamte im Dienst der Vereinten Nationen. 
Fachgebiete, Aufgaben und Arbeitsbedingungen, Bonn (Auswärtiges Amt, 
104-109.30/0) o. J . 

5 OPAS: Operational and Administrative Personnel, OPEX: Operational and Execu
tive Personnel. Diese Expertenhilfe durch internationale Organisationen geht auf 
den zweiten Generalsekretär der Vereinten Nationen zurück; vgl. Klaus Hüfner, 
Vorzeitige Gedanken eines Generalsekretärs. Dag Hammarskjöld als politischer 
Entwicklungsökonom. VN 1/1982 S. 5 ff. (8 f). 

6 Vgl. im Detail Henri Reymond, The Salary Problem in the United Nations Service, 
in : International Review of Administrative Sciences, Vol. XL IV (No. 3/1978). Siehe 
auch den Aufsatz von Goethel und Slater in diesem Heft. 

7 Zur Besoldung der Ortskräfte Henri Reymond, The Remuneration of Locally 
Recruited Staff in the United Nations System, in : International Review of Admini
strative Sciences, Vol. XLV I (No.3/1980). 

8 UN-Doc. A/36/432 v. 14. 9. 1981. 
9 In Resolution 35/210 v. 17.12. 1980. Der Kommission für den internationalen öffent

lichen Dienst und der Gemeinsamen Inspektionsgruppe war aufgegeben worden, 
»das Thema »Konzeption des internationalen Beamtentums, der verschiedenen 
Vertragsformen und der Laufbahnförderung sowie damit zusammenhängende Fra
gen* noch weiter zu untersuchen und der Generalversammlung auf ihrer sechsund
dreißigsten Tagung darüber getrennte Berichte vorzulegen«. Der entsprechende 
Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe ist in Anm. 8 zitiert, der ICSC-
Bericht wird auf Grundlage der Beratungen der in der zweiten Julihälfte abgehal
tenen 16.Tagung der Kommission der Generalversammlung vorgelegt werden. 
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ren lernte er die Vere inten Na
t ionen aus der Perspektive der 
Beobachtermission i n New 
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Mit Vernunft und Leidenschaft für den Frieden 
Rede des Bundeskanzlers 
vor der zwölften UN-Sondergeneralversammlung (14.Juni 1982) H E L M U T S C H M I D T 

Herr Präsident! Diese Versammlung t r i t t i n e inem Augenbl ick zu
sammen, i n dem i n vielen Regionen der Welt Menschen dem Kr i eg 
zum Opfer fallen. I n Afghanistan, i n Kamputschea, i m Süd-Atlantik 
und i m südwestlichen A f r ika , i m I r a n und I r ak und i m Libanon ster
ben Männer, Frauen und Kinder . Au f viele andere Konf l ik therde der 
Welt droht der Funke militärischer Auseinandersetzung überzu
springen. Die Gefahr eines Nuklearkrieges ist we i t e rh in unbewältigt. 
J e d e r begrenzte Kr i eg kann uns dieser Gefahr näherrücken. 
Zu diesem Ze i tpunkt sind Sie als die Vertreter der Völker dieser Welt 
zusammengekommen, u m über Abrüstung zu beraten. I ch danke 
dem H e r r n Präsidenten K i t t a n i für die Möglichkeit, zu diesem 
Thema das Wort zu ergreifen. Und me in Gruß gi l t dem H e r r n Gene
ralsekretär Perez de Cuellar. I ch weiß mich m i t beiden e inig i n der 
brennenden Sorge u m den Frieden. 
I m Namen der Bürger meines Landes möchte ich auch vor dieser 
Versammlung der Delegation des Königreiches Saudi-Arabien me in 
herzliches Bei le id zum Tode Seiner Majestät, König Kha l i d B i n Ab
du l Asis A l Saud, ausdrücken. M i t i h m hat das Königreich Saudi-
Arab ien einen großen Monarchen verloren, die gesamte arabische 
Nat ion einen weisen Führer. Er hatte bedeutenden Ante i l daran, daß 
das große Gewicht Saudi-Arabiens i n den internat ionalen Beziehun
gen und sein hohes Ansehen bei den Völkern dieser Erde i n den 
Dienst der Vernunft , des Ausgleichs und des Friedens gestellt wur
den. 
(Diese Absätze wurden auf englisch gesprochen) 

I. Friedensbedrohung und Friedenssehnsucht 
Die Sorge u m den Frieden e int gegenwärtig n icht nur die verantwort
l ichen Pol it iker. Stärker als zuvor bewegt die Völker der Welt die 
Sehnsucht nach Frieden. Friedensbedrohung und Friedenssicherung 
sind nicht mehr al le in Sache der Regierungen, sondern i n vielen 
Staaten sind sie i n das Zen t rum der Diskussion der Bürger gerückt. 
Dies g i l t für Länder, i n denen freie Meinungsäußerung zu den selbst
verständlichen Grundrechten gehört. Aber es g i l t auch für solche 
Länder, i n denen freie Meinungsäußerung unterdrückt und verfolgt 
w i r d . Auch dort wächst die Befürchtung, daß trotz aller Leidenschaft, 
den Frieden sicherer zu machen, die bisherigen Anstrengungen nicht 
ausreichen könnten. Und unsere Völker spüren m i t Bek lemmung 
und Furcht, daß die Bedrohungen n icht geringer werden und daß 
zum Tei l die Bemühung u m Versöhnung sogar verdächtigt w i r d . 
Zugleich aber wächst das Bewußtsein, daß n icht nur Waffen den Frie
den bedrohen. Die unabhängige Kommiss ion für internat ionale Ent
wicklungsfragen« unter dem Vorsitz meines Freundes Wi l l y Brandt 
hat dies folgendermaßen gekennzeichnet, und ich zit iere: »Die Ge
schichte hat uns gelehrt, daß Kriege Hunger nach sich ziehen. Aber 
weniger bewußt ist es uns, daß Massenarmut ihrerseits zu Kr i eg füh
ren kann. Wo Hunger herrscht, kann Friede n icht Bestand haben.« 
Ende des Zitats. 

Für mein Volk liegt die Er fahrung, daß aus Kr i eg Hunger w i rd , noch 
n icht eine Generation zurück. Aus dieser Er fahrung und i m Bewußt
sein deutscher Schuld an e inem Krieg , dem 5 Mi l l i onen Deutsche, 
20 Mi l l i onen Bürger der Sowjetunion, M i l l i onen Verfolgte, M i l l i onen 
Europäer und Nordamerikaner zum Opfer gefallen sind — aus die
sem Bewußtsein, aus dieser Er fahrung empfinden w i r unsere beson
dere deutsche Friedenspfl icht. Und deshalb sehen w i r i n dieser Ver
sammlung eine Chance, der Sicherung des Friedens e in Stück näher
zukommen. Von dieser Sondergeneralversammlung kann e in Signal 
ausgehen, die Regierungen und Völker noch stärker als bisher zum 
Eintreten für den Frieden zu ermutigen. Es können Wege gewiesen 
und beschritten werden, auf denen der Friede erhalten und auf 
denen er sicherer gemacht werden kann. 

I I . Sicherheitspolitik als Friedenspolitik 
Die politische Aufgabe, j a die moralische Verpf l ichtung aller Regie
rungen heißt heute: ihre Sicherheitspol i t ik als Te i l einer wel tweiten 
Friedenspol itk zu begreifen und entsprechend zu handeln. Nur eine 
solche Friedenspol it ik kann vor dem Ur te i l der Geschichte bestehen 
und kann bestehen vor der wachsenden K r i t i k der Bürger i n allen 
Staaten der Welt. Ich möchte hier — anknüpfend an meine Rede vor 
vier Jahren vor der ersten Sondergeneralversammlung — einige der 
wesentl ichen Elemente einer solchen Pol i t ik nennen. 

1. Gleichgewicht 
Es gibt i n dem Tei l der Welt, i n dem w i r Deutschen leben, i n Europa, 
keine Sicherheit ohne ein ungefähres Gleichgewicht der militäri
schen Kräfte. Keine verantwort l iche Regierung kann sich damit ab
f inden, daß ih r Land durch Überrüstung einer Seite bedroht w i r d 
oder daß sie selbst der Möglichkeit polit ischer Erpressung ausgesetzt 

w i r d . Wi r i n der Bundesrepubl ik Deutschland sind d i rek t betroffen 
vom konventionel len Übergewicht der Sowjetunion i n Europa und 
ihrer Verbündeten und d i rek t betroffen von der Aufste l lung von 
Hunder ten neuer nuklearer Mitte lstreckenwaffen, die zum großen 
Tei l auf uns gerichtet sind. Schon eine einzige dieser modernen, ziel
genauen R a K e t e n m i t dre i Sprengköpfen könnte auf einen Schlag 
meine Heimatstadt Hamburg und die Nachbarstädte Lübeck und 
K i e l vernichten. Deshalb streben w i r gemeinsam m i t unseren Bünd
nispartnern nach einem stabilen militärischen Gleichgewicht zwi
schen West und Ost durch Verträge. 

2. Blockfreiheit 
Vereinbartes militärisches Gleichgewicht zwischen West und Ost ist 
auch e in Bei trag zur Stabilität i n der Welt, denn wer das Gleichge
w icht als Grundlage seiner eigenen Sicherheit akzeptiert, der muß 
dann auch anerkennen, daß er den Ost-West-Konfl ikt n icht auf an
dere Gebiete der Welt übertragen darf. I m Gegenteil: Es ist i n den 
letzten Jahren immer deutl icher geworden, daß die Blockfre ihei t 
oder das >Non-alignment< der Staaten der Dr i t t en Welt e in entschei
dender Faktor der Stabilität und des Friedens der ganzen Welt 
geworden ist. Blockfreiheit und >Non-alignment* zu respektieren, ist 
deshalb eine Grundforderung wel twei ter Friedenspol i t ik. I ch denke, 
je k larer Blockfreiheit als Element des Friedens i n der Welt respek
t i e r t und beachtet w i rd , desto weniger Anlaß gibt es für die Staaten 
i n der Dr i t t en Welt, sich ihrerseits i n einen Rüstungswettlauf h ine in
ziehen zu lassen; desto weniger Anlaß gibt es auch, etwa den Waffen
export i n die Länder der Dr i t t en Welt zu forcieren. Der französische 
Außenminister Cheysson hat vor wenigen Tagen vor dieser Ver
sammlung auf die Bedeutung der ko l lekt iven Sicherheit i m regiona
len Rahmen für die Länder der Dr i t t en Welt hingewiesen. I ch denke, 
dieser gedankliche Anstoß sollte von Ihnen aufgegriffen werden. 

3. Vertragspartnerschaft 
Das Streben nach Gleichgewicht a l le in re icht n icht aus, denn es b i rg t 
i n sich die Gefahr eines Rüstungswettlaufes, der das Gleichgewicht, 
wenn die eine Seite der anderen mißtraut, wechselseitig auf e in 
höheres Niveau tre iben kann. Auch e in übertriebenes Sicherheitsbe
dürfnis, so verständlich es i m Einzel fal l aus historischen Er fahrun
gen sein mag — auch dies b i rg t i n sich die gleiche Gefahr. Übertrie
bene Sicherheit für einen bedeutet Unsicherheit für andere. Aus die
ser Überlegung habe ich an diesem Or t vor v ier Jahren dazu aufgeru
fen, den Frieden zu gewährleisten durch Vertragspartnerschaft, 
durch Sicherheitspartnerschaft. Z u m Beispiel zwischen Ost und West 
bietet nur vereinbarte Sicherheit durch vertrag l ich festgeschriebenes 
Gleichgewicht auf niedr igem Niveau w i rk l i che Sicherheit und w i r k l i 
che Stabilität. Sicherheitspartnerschaft v e rw i rk l i ch t die Einsicht, daß 
w i r den Kr i eg nur noch gemeinsam verh indern können. Und dami t 
w i r d auch Vertragstreue zu e inem tragenden Element unserer ge
meinsamen Sicherheit. 

4. Dialog und Vertrauen 
M a n kann Verträge mite inander nur aushandeln, man k a n n sie nur 
abschließen, man kann Verträge nur erfüllen, wenn die Vertragspart
ner einander ver trauen können. Vertrauen kann aber nur wachsen, 
wenn sich die handelnden Pol i t iker auf beiden Seiten kennen, wenn 
sie abschätzen können, wie sich der Vertragspartner i n Kr isensi tua
t ionen verhal ten w i r d . Deshalb darf der Dialog unter den Par tnern 
zur Sicherheit, deshalb dürfen die Verhandlungen über Rüstungs
kontrol le und Abrüstung nicht abbrechen oder unterbrochen werden. 
Auch dann nicht, wenn polit ische und ideologische Spannungen 
wachsen. Selbst dann nicht, wenn e in Partner Anlaß zu schweren 
Vorwürfen an die andere Seite hat oder Anlaß zu schweren Vorwür
fen an die andere Seite n immt . Diese Bedingungen der Sicherheits
partnerschaft zu schaffen, sie zu erhalten, j a sie zu fördern, erscheint 
m i r e in unverzichtbares Gebot der Friedenspol i t ik. Deshalb bemüht 
meine Regierung sich seit langem u m vernünftige Beziehungen zum 
anderen deutschen Staat, zur DDR, und zu den anderen Staaten 
Osteuropas. Und deshalb begrüße ich auch die Absicht von Präsident 
Reagan und Generalsekretär Breschnew, noch i m Laufe dieses Jah
res zu einem Gespräch zusammenzutreffen. 

I I I . Instrumente der Friedenspolitik 

1. Gewaltverzicht 
Das wichtigste Ins t rument ist der Gewaltverzicht. Leider ist dieses 
Pr inz ip des Völkerrechts auch i n letzter Zeit wiederholt verletzt wor
den. Wenn e inmal einer versucht, einen Kon f l i k t m i t Gewalt zu lösen, 
so weiß niemand, wo danach die militärische Auseinandersetzung 
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endet. Die Verantwor tung für die unabsehbaren Folgen muß derje
nige tragen, der den ersten gewaltsamen Schr i t t getan hat. Wi r alle 
müssen darauf gemeinsam bestehen, daß das Gewaltverbot so um
fassend gilt, wie es i n der Charta der Vere inten Nationen festgelegt 
ist. 
Die 16 Partner des westl ichen Bündnisses, dem mein Land angehört, 
haben vor wenigen Tagen in Bonn erneut bekräftigt, daß keine ihrer 
Waffen jemals eingesetzt w i rd , es sei denn als A n t w o r t auf einen 
Angr i f f . Dami t ist die zentrale Aussage der Charta der Vereinten 
Nat ionen bekräftigt, nämlich das Verbot der Anwendung oder Andro
hung von Gewalt und das Recht auf Selbstverteidigung. 
Her r Präsident, das Gewaltverbot ächtet jeden Kr ieg , und das Ge
waltverbot g i l t für den Einsatz aller Waffen. Nicht nur atomare Waf
fen, auch konventionelle Waffen heute eine unvorstel lbare Zerstö
rungskraf t . Wer das umfassende Verbot der Gewaltanwendung kon
zentr ieren w i l l auf den Ersteinsatz ganz best immter Waffen, der 
scheint dami t zu sagen, daß es andere Kriege geben kann. Wi r dürfen 
uns n icht dami t abfinden. Es gibt ke inen »gerechten Krieg«, er laubt 
ist nur und ausschließlich die Verte idigung gegen fremden Angr i f f . 

2. Nukleare Abrüstung 
Nächst diesem zentralen Ins t rument des Gewaltverzichts ist zwei
tens auch der Vertrag über die Nichtverbre i tung von Kernwaf fen e in 
wichtiges Ins t rument der Friedenspolit ik. M e i n Land hat m i t der 
Rat i f i z ierung dieses Vertrages die bedeutsame Verpf l ichtung über
nommen, n icht über Kernwaf fen zu verfügen. Nach einer langen 
Debatte i m Deutschen Bundestag, i n me inem Parlament, hat sich vor 
Jahren die Mehrhe i t für den Be i t r i t t zu dem Nichtverbreitungsver
t rag entschieden. Viele haben diesen Ver t rag als d iskr imin ie rend 
abgelehnt. Ich habe seinerzeit dafür gekämpft, we i l i ch dem Ziel der 
nuklearen Rüstungsbegrenzung und Abrüstung Vorrang geben 
wollte. 
Wei l aber n u n me in Land die Verpf l ichtungen des Vertrages sorgfäl
t i g einhält, deshalb können w i r m i t vol lem Recht verlangen, daß end
l i ch auch die Nuklearmächte ihre Verpf l ichtungen einhalten, insbe
sondere ihre Pfl icht nach A r t i k e l V I des >Non-proliferation Treaty«, 
»in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen über w i rksame Maß
nahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens« und »zur nu
klearen Abrüstung«. Ich habe wörtlich aus dem Ver t rag zit iert . Wi r 
bestehen auf unserem Anspruch, auf unserem Recht auf nukleare 
Abrüstung. Und deshalb treten wi r , gestützt auf diesen Nichtverbrei
tungsvertrag, auch für den Abschluß eines umfassenden Teststopp
abkommens (comprehensive testban) ein. Wi r erwarten, daß die be im 
Genfer Abrüstungsausschuß gebildete Arbeitsgruppe schnelle Fort
schritte macht. 

3. Bonner Erklärung 
Vor wenigen Tagen haben die Staats- und Regierungschefs des Nord
atlantischen Bündnisses i n Bonn e in Programm für Fr ieden i n Frei
hei t verabschiedet, e in Programm, das unser Bekenntnis zum vorran
gigen Zie l der Sicherheitspol i t ik unseres Bündnisses erneuert, näm
l ich Kriege zu verhüten und unter Wahrung der Fre ihe i t die Grundla
gen für einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Au f dieses Zie l s ind 
die zentralen Elemente unserer Sicherheitspol i t ik gerichtet, nämlich 
Abschreckung und Verteidigung einerseits ebenso wie Abrüstung 
und Rüstungskontrolle andererseits. 
Die Erklärung des Bündnisses bekräftigt die Absicht, i n Verhandlun
gen militärisch ausgewogene, bedeutsame und veri f iz ierbare Verein
barungen über Rüstungskontrolle und Abrüstung zu erzielen, und sie 
öffnet m i t e inem brei ten Angebot den Weg für die Herste l lung eines 
stabilen Gleichgewichts zwischen Ost und West auf e inem möglichst 
niedr igen Niveau. Das Angebot für die Verhandlungen umfaßt alle 
Bereiche des militärischen Kräfteverhältnisses zwischen Ost und 
West, nämlich 

a) Interkontinental-strategische Waffen 
Der amerikanische Vorschlag für substantielle Reduzierung eröffnet 
die Möglichkeit, einen entscheidenden Beitrag zur Stabilität zu lei
sten. Wi r stellen m i t Befriedigung fest, daß beide Verhandlungspart
ner nichts t u n wollen, was den Best immungen von SALT I und 
SALT I I zuwiderläuft, und w i r begrüßen, daß Generalsekretär 
Breschnew dem Vorschlag Präsident Reagans für einen baldigen 
Verhandlungsbeginn zugest immt hat, so daß am 29. J u n i diese 
START-Verhandlungen beginnen werden. Darüber hinaus hat Präsi
dent Reagan i n Ber l in e in neues wichtiges Thema eingeführt, näm
l ich vertrauensbildende Maßnahmen zur Verh inderung eines nu
klearen Konf l ik ts durch Zufa l l oder durch Mißverständnis zwischen 
diesen beiden großen Nuklearmächten. 

b) Nukleare Mittelstreckensysteme 
Die Verhandlungen über dieses Thema (INF) haben am 30. Novem
ber des letzten Jahres i n Genf begonnen. Wi r unterstützen uneinge
schränkt den Vorschlag, daß die Vere inigten Staaten von A m e r i k a 
und daß die Sowjetunion auf alle landgestützten nuklearen Mi t t e l 
streckenraketen von größerer Reichweite verzichten. Die Beseiti
gung einer ganzen Waffenkategorie wäre e in großer Schr i t t i n Rich
tung auf w i rk l i che Abrüstung. Wi r werden alles tun , u m zur Verw i rk 
l ichung dieses Vorschlags beizutragen. 

c) Konventionelle Streitkräfte 
Wir werden i n Kürze bei den MBFR-Verhandlungen i n Wien eine 
neue In i t ia t ive des Westens vorlegen. I h r Zie l ist es, den Verhandlun
gen über beiderseitige ausgewogene Truppenverminderungen end
l ich einen neuen Ant r i eb zu verleihen, u m zu gleichen ko l lekt iven 
Höchststärken beider Seiten i n Mitte leuropa zu kommen. I ch messe 
den Wiener Verhandlungen größte Bedeutung bei; denn militärische 
Stabilität darf sich nicht auf die nuklearen Potentiale a l le in be
schränken. Sie muß ebenso die konventionel len Komponenten um
schließen. 
d) Vertrauensbildende, sicherheitsbildende Maßnahmen 

in ganz Europa 
Wir haben unsere Absicht bekräftigt, auf dem Nachfolgetreffen der 
Madr ider Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbei t (KSZE) e in 
Mandat zu verabschieden für eine Konferenz über Abrüstung i n 
Europa. Deren Ziel muß sein, Stabilität und Berechenbarkeit durch 
Maßnahmen zu fördern, die i n ganz Europa vom A t l a n t i k bis zum 
Ura l gelten sollen. 
e) Und schließlich: 
Wir wissen, daß ein stabiler Friede die sicherheitspolitische Partner
schaft zwischen Nord und Süd verlangt — i n allen Regionen der 
Welt. Deshalb haben w i r auch i n der Erklärung von Bonn auf die 
Bedeutung der Verhandlungen i m Genfer Abrüstungsausschuß und 
auf die Hoffnungen hingewiesen, die w i r m i t dieser Sondergeneral
versammlung verbinden. 

4. Weltweite Bemühungen um Abrüstung und Rüstungskontrolle 
Herr Präsident, die Wi rk l i chke i t dieser Tage zeigt, wie we i t w i r i n der 
ganzen Welt vom Ziel eines stabilen Friedens noch ent fernt sind. I m 
wel twe i ten Rahmen müssen deshalb die Bemühungen u m konkrete 
Verhandlungsergebnisse verstärkt werden. Jede Region sollte den 
ih r möglichen Beitrag zum internat ionalen Frieden leisten. I ch hoffe 
sehr, daß diese Sondergeneralversammlung dieses Zie l fördern w i rd , 
und i ch möchte auch dazu einige Gedanken beitragen. 

a) Vertrauensbildung 
Mein Land hat das Konzept vertrauensbi ldender Maßnahmen i n das 
Zen t rum unserer sicherheitspolit ischen Bemühungen i n den Verein
ten Nationen gestellt. Es l iegt dieser Sondergeneralversammlung 
eine umfassende Studie vor, die der Generalsekretär i n zweijähriger 
Arbe i t hat ausarbeiten lassen. Da w i r Deutschen den Anstoß zu jener 
Studie gegeben haben, f reuen w i r uns darüber, daß Fachleute aus 
al len Regionen der Welt sich auf Empfehlungen geeinigt haben, die 
den Prozeß der Vertrauensbi ldung i n den Vere inten Nat ionen weiter
führen sollen. M e i n Land w i r d auch künftig intensiv an der Weiter
ent fa l tung vertrauensbi ldender Maßnahmen mitarbe i ten. Gegenwär
t i g bereiten w i r i n der Bundesrepubl ik Deutschland e in internat iona
les Symposium über vertrauensbildende Maßnahmen vor, zu dem 
w i r für das Frühjahr 1983 einladen werden, und w i r denken dabei an 
ein Arbeitstre f fen von Fachleuten aus den verschiedenen Regionen 
der ganzen Welt. 

b) Offenheit, Durchsichtigkeit und Berechenbarkeit 
Stabilität ver langt Offenheit, Durchsicht igke i t und Berechenbarkeit 
der militärischen Potentiale und der militärischen Aktivitäten. Un
durchdringl iche Geheimhaltung sät Mißtrauen und erschwert den 
Abschluß konkreter Vereinbarungen. Deshalb unterstützen w i r alle 
Bemühungen, die darauf gerichtet sind, we l twe i t größere Transpa
renz, größere Offenheit zu ermöglichen. I n diesem Sinne hat me in 
Land dieses Jahr zum dr i t t en Male die Zahlen seiner militärischen 
Ausgaben zum standardisierten Berichtssystem der Vere inten Natio
nen für Militärausgaben vorgelegt und beigesteuert. Leider ist es 
immer nur noch eine Minderhe i t der Mitg l ieder der Vere inten Natio
nen, die sich daran beteil igt. Es waren 1980 und 1981 insgesamt nur 
achtzehn Staaten, die sich daran betei l igt haben, darunter zwölf 
westliche und sechs ungebundene Staaten des >Non-alignment«. 
Zwar n i m m t die Zahl der Staaten, die sich an diesem Berichtssystem 
beteiligen, zu, aber die Staaten des Warschauer Paktes fehlen bisher 
vollständig. Deshalb appelliere i ch an alle Regierungen, sich an die
ser wicht igen Bemühung u m größere Offenheit bei den Militärausga
ben zu beteil igen. Dies wäre e in erster Schritt , u m Vergle ichbarkeit 
herzustellen. Ohne Offenheit und Vergle ichbarkeit der Militärausga
ben sind Vereinbarungen über eine veri f iz ierbare Senkung der M i l i 
tärausgaben n icht vorstel lbar. Au f der letzten Sondergeneralver
sammlung habe ich mich dafür ausgesprochen, daß alle am Rü
stungsexport, am Rüstungstransfer betei l igten Staaten sich zur Of
fenlegung ihrer Lieferungen verpf l ichten. Inzwischen ist die Gefahr 
eines Rüstungswettlaufs auch i n der Dr i t t en Welt eher gestiegen, und 
ich frage: Sollten w i r n icht gemeinsam neue Anstrengungen unter
nehmen, u m nach Wegen zu suchen, die den Rüstungstransfer ein
vernehml ich begrenzen? Ich schlage vor, diese Frage i m Zusammen
hang m i t der geplanten Studie über konventionel le Waffen näher zu 
untersuchen. 

c) Verifikation 
Mein Land mißt seit langer Zeit angemessener Ver i f ika t ion größte 
Bedeutung bei, denn i n zahlreichen laufenden Verhandlungen haben 
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sich gerade beim Thema der Ver i f ika t ion die größten Schwierigkei
ten ergeben. Dies g i l t übrigens ganz besonders für die Verhandlun
gen über e in u m f a s s e n d e s V e r b o t für c h e m i s c h e Wa f f en . Ich 
habe vor vier Jahren hier zu einem internat ionalen Seminar über die 
Ver i f ikat ionsproblemat ik bei chemischen Waffen eingeladen, und 
eine solche Arbeitstagung hat dann auch e in Jahr darauf, 1979, bei 
uns stattgefunden. U m we i t e rh in zu einer Lösung des Problems der 
Ver i f ikat ion des Verbots chemischer Waffen beizutragen, und u m 
damit den Weg für den Abschluß eines Vertrages zu ebnen, möchte 
ich h i e rmi t für 1983 zu einem zweiten internat ionalen Seminar für 
Experten einladen. 
Herr Präsident, ich habe mich sehr gerne entschlossen, auch auf die
ser zweiten Sondergeneralversammlung über Abrüstung das Wort zu 
ergreifen, we i l ich von dem Gewicht des hier statt f indenden Dialogs 
fest überzeugt b in. Es müssen von dieser Versammlung kräftige 
Impulse ausgehen für die laufenden und bevorstehenden Verhand
lungen. Der vor vier Jahren erreichte Konsens muß bekräftigt und 
fortentwickel t werden. Eine zentrale Aufgabe erscheint m i r die Erar
be i tung eines umfassenden Abrüstungsprogramms auf dieser Grund
lage, und ich hoffe sehr, daß es der Sondergeneralversammlung 
gelingt, e in Programm zu verabschieden, das zugleich realistisch und 
zukunftsweisend ist. 

IV. Vernunft und Leidenschaft zur Friedenspolitik 
Nicht nur hier am Wochenende in New York, sondern i n vielen Städ
ten, in vielen Ländern der Welt versammeln sich i n diesen Tagen und 
Wochen i m Frühjahr 1982 junge und alte Menschen, geängstigt von 
der Vorstel lung einer heillosen Überrüstung, geängstigt von der Vor
stel lung eines rat ional nicht mehr zu begreifenden Overki l ls , Men
schen, die sich der Logik des alten römischen Satzes verweigern, der 
da hieß: >Si vis pacem, para bellum<. Heute protestieren dagegen 
n icht nur idealistisch gestimmte Pazifisten und welt fremde Utopi
sten, sondern hier äußern sich immer dringender Zweifel an der 
Weisheit und an der Fähigkeit der strategischen Denker, der Diplo
maten, der Staatsmänner, Zweifel an deren Fähigkeit, aus dem Teu
felskreis von Vorrüstung und Nachrüstung endl ich auszubrechen. 
Die Losung >Frieden schaffen ohne Waffen< oder die andere Losung 
>Aus Schwertern Pflugscharen machen<, solche Losungen geben den 
polit ischen Führern deutliche Zeichen. Es wächst i n der jungen Ge
nerat ion der Verdacht, daß die nuklearen Waffen eines Tages viel
leicht n icht mehr nur als M i t t e l der Abschreckung verstanden wer
den könnten. Viele haben Angst, daß i rgendwann einer die Nerven 

ver l ieren könnte und tatsächlich in das atomare Arsenal greifen 
könnte, u m einem polit ischen Widersacher seinen Wi l l en aufzuzwin
gen, und es können sich diese Bürger j a überdies für so t ief reichende 
Ängste und Zweifel auch auf internat ional angesehene Wissenschaft
ler berufen. Denn auch diese sind sich keineswegs sicher, daß der 
nächste Weltkr ieg al le in deshalb n icht statt f inden werde, we i l er 
e inem kol lekt iven Selbstmord gleichkäme. 
Es wächst also die Ungeduld der Menschen, und nicht nur der jungen 
Menschen, die Ungeduld m i t Regierungen, die nur zu reden scheinen, 
während sie gleichzeitig immer neue todbringende Waffen entwik-
keln, produzieren und i n Stel lung br ingen lassen. Es wächst die 
Ungeduld m i t pol it isch Verantwort l ichen, die zulassen, daß immer 
mehr Ressourcen dem Kampf gegen Hunger und A r m u t entzogen 
und statt dessen i n die Rüstung gesteckt werden. 
Wi r müssen uns der Gefahr bewußt sein, daß die von den Schrecken 
eines nuklearen Holocaust geängstigten Bürger bald n icht mehr ver
stehen können oder wollen, w a r u m sich Verhandlungen über p rak t i 
sche Abrüstungsschritte über endlose Jahre hinziehen, w a r u m — wie 
es diese Menschen sehen und sehen müssen — Vorstel lungen des 
nationalen Prestiges stärker auf die Entscheidungen der Regierun
gen e inw i rken als die Notwendigkeiten der gegenseitigen Sicherheit, 
der Sicherheit, die nur i n Partnerschaft erre icht werden kann. 
Ich weiß, daß die Verr ingerung der bis unter das Dach gefüllten Waf
fenarsenale n icht durch Volksabst immungen erreicht werden kann, 
sondern es kann nur gelingen durch unendl ich zähes Verhandeln. Ich 
weiß, der große Durchbruch, der die Kriegsgefahr endgültig zu ban
nen vermag, der bleibt eine gefährliche I l lusion, und ich weiß, daß 
eine einseitige Abrüstung, die sich der Pression durch andere Mächte 
öffnet, jedem Vernünftigen als höchst gefährlich erscheinen muß. 
Aber dennoch sollten w i r die große und positive moralische Kraft , die 
i n der Bewegung für wi rksame Abrüstung deutl ich w i r d , n icht unter
schätzen. Wi r sollten die Menschen, die sich zu ih r bekennen, n icht 
einfach als Amateure beiseite schieben, denen es an Einsicht und 
Überblick fehlt. Vie lmehr und i m Gegenteil muß die bewegende 
Kraf t , die i n der Unruhe vieler unserer Mitbürger erkennbar gewor
den ist, als Ansporn und auch als moralische Verpf l i chtung verstan
den werden. 

Wenn w i r die Angst aus der Welt schaffen wollen, so müssen w i r alle 
Kräfte der Vernunf t anspannen, und dazu ist diese Sondergeneral
versammlung zusammengekommen, dazu ist sie einberufen worden. 
Au f ih r Gelingen, Her r Präsident, r ichten sich die Hof fnungen vieler 
Völker, und diese Hoffnungen dürfen nicht enttäuscht werden. 

Nur die Utopie ist noch realistisch 
Rede des ehemaligen Berliner Landesbischofs 
vor der zwölften UN-Sondergeneralversammlung (24. Juni 1982) KURT S C H A R F 

Im Rahmen der Anhörung von Vertretern von Nichtregierungsorga
nisationen (>non-govemmental organizations^, NGOs) sprach der 
evangelische Bischof i. R. Dr. Kurt Scharf, 1. Vorsitzender der >Aktion 
Sühnezeichen/Friedensdienste<, vor dem Ad-hoc-Ausschuß der zwölf
ten Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen: 
Hohe Versammlung der Repräsentanten der Völker der Welt! Sehr 
verehrte Damen und Herren ! Liebe Geschwister auf dieser einen 
Erde! Friede sei m i t Euch und Gnade von dem Gott, an den ich glau
be! Ich spreche zu Ihnen als Christ. Ich spreche zu Ihnen als Deut
scher. Ich komme aus dem Land, das i n diesem Jahrhunder t i n zwei 
Weltkriegen große Schuld auf sich geladen hat, aus der Stadt, von der 
der Zweite Wel tkr ieg ausgegangen ist und die darob eine — weltpol i 
t isch — geteilte Stadt wurde. I ch habe erlebt, wie schwer Kriegs
schuld, Schuld an Holocaust und Genozid auf e inem Volk als ganzem 
lastet und wie furchtbar sie sich rächt bis i n die dr i t te und vierte 
Generation. I ch habe auch erlebt, daß Kriege, lange bevor sie auf dem 
Schlachtfeld ausgetragen werden, i n den Köpfen und Herzen der 
Menschen beginnen. Ich weiß, was Rassenwahn, sogenanntes Her
renmenschentum und Stereotypen von Feindbi ldern i n der Ge
schichte meines Volkes und auch i n der Geschichte der christ l ichen 
K i r chen angerichtet haben: Vor vier Jahrzehnten hat diese Vergif
tung des Denkens den Versuch ausgelöst, das europäische Judentum 
auszurotten, es hat 20 Mi l l i onen Sowjetbürgern, vielen Mi l l i onen Po
len, mehr als 50 Mi l l i onen Menschen auf dieser Erde das Leben und 
vielen Mi l l i onen dazu ihre He imat gekostet. 

Ich darf das Wort an Sie, die Vertreter der Völker der Erde, r ichten — 
eingeladen als Vorsitzender der >Aktion Sühnezeichen/Friedensdien-
ste<. Diese Organisat ion wurde nach dem Zweiten Wel tkr ieg von 
Christen gegründet, die »der Bi t terke i t , dem Haß und der Selbst
rechtfert igung eine K ra f t entgegensetzen« wol l ten: die Macht des 
Friedens durch Versöhnung. Wi r versuchen, diese Aufgabe wahrzu
nehmen durch die hingebende Arbe i t Tausender junger Deutscher, 
die i n die Länder und zu den Völkern gehen, die besonders unter der 

nationalsozialistischen Verfolgung und Besetzung zu leiden hatten 
und haben. Wi r wol len i m Eint re ten für Versöhnung und Frieden aus 
der Geschichte unseres Volkes und der evangelischen Christenheit i n 
Deutschland für eine Zukunf t lernen, i n der der Mensch nicht mehr 
des Menschen ärgster Feind ist. Der Norden Norwegens, Coventry/ 
Großbritannien, Oradour-Taize/Frankreich, Lidice/CSSR, Kandanos/ 
Griechenland, Rotterdam/Niederlande, Auschwitz, Stutthof und Maj-
danek i n der Volksrepubl ik Polen, Chatyn/UdSSR und Stätten in 
Israel sind die Stationen unserer prakt ischen Tätigkeit. Der Schlüs
sel zu einer besseren Zukunft , die Gott m i t uns vorhat, der G r u n d zur 
Hoffnung, ist für uns Deutsche an diesen Orten, n icht abgesehen, i m 
Wegsehen von ihnen, zu f inden. Wi r wol len die — teuer bezahlte — 
Lekt ion von Auschwitz lernen und sie unsere K inder und K indesk in
der lehren, damit es sich nie wiederholen kann, damit kommende 
Generationen eine solche Er fahrung nicht noch teurer bezahlen müs
sen! 
Und: Wir wol len — auch — die Lekt ionen von Hi rosh ima und Naga
saki lernen, damit sie eine einmalige Ver fehlung des Menschen blei
ben: ein Menetekel der Ver i r rung , vor dem w i r zurückschrecken dür
fen! Wir leben — i m technisch-wissenschaftl ichen Zeitalter — m i t der 
Drohung und dem Schrecken der Möglichkeit atomarer Selbsver-
nichtung des Menschengeschlechtes und haben vor Augen, daß Rü
stung schon heute hunderttausendfach tötet. A n jedem Tag, an dem 
wel twei t M i l l i a rden Dollar für Rüstung ausgegeben werden, sterben 
auf unserer Erde Zehntausende von K inde rn am Hunger. Das ist e in 
Gipfel an Gewalttätigkeit, e in unerträglicher Skandal. Immer neue — 
furchtbarere — Waffensysteme werden erfunden, gebaut, getestet, 
stationiert, we i l eine Mehrhe i t der Menschen Sicherheit zu gewinnen 
wähnt nur durch Verstärkung militärischer Drohungen, obwohl w i r 
errechnen können, daß die fortdauernde Androhung gegenseitiger 
Totalvernichtung und die >atomare Geiselnahme< der Völker des 
Ostens durch den Westen und des Westens durch den Osten — 
unausweichl ich — herbeiführen werden, was man verh indern w i l l . 
I m Gehorsam gegenüber Gott und i m Hören auf sein Wort wage ich 
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zu sagen: Die atomaren Waffen sind ke in M i t t e l der Polit ik. Auch ihr 
Gebrauch al le in zur Drohung ist Lästerung Gottes. 
Umkehr ist notwendig! Jeder Mensch auf dieser Erde, die Gott l iebt 
und die er durch uns erhalten w i l l , kann dazu mithel fen, daß Umkehr 
vollzogen w i rd . Der einzelne ist dem bösen Geschehen gegenüber 
nicht ohnmächtig und Sie, Freunde, sind es ganz und gar nicht. Au f 
Sie b l i ckt die sorgende Erwar tung der Völker! Die Friedensbewegun
gen i n Europa und i n der ganzen Welt haben begonnen, Vorausset
z u n g e n für eine andere, eine neue A r t des Zusammenlebens der 
Nationen zu schaffen. Wir zählen uns zu der weltumspannenden B e 
wegung für das Überleben der Menschheit^ I n dem Land, aus dem 
ich komme, erkennen die Bürger i n zunehmendem Maße, wie gefähr
det der Friede durch eine Pol i t ik ist, die von gegenseitigem Mißtrau
en best immt w i rd . Sie überlassen ihre Zukun f t n icht länger den 
Regierenden, die i n den Denkkategor ien des Abschreckens und des 
Drohens gefangen sind. Große Demonstrat ionen i n Europa und vor 
zwölf Tagen hier i n New York eröffnen den Menschen neue Möglich
kei ten pol it ischen Denkens und Handelns. Arbe i t für den Frieden 
heißt heute: 

1. ökonomische und politische Beziehungen zwischen den armen 
und den reichen Nationen dieser Erde zu schaffen, die gerechter 
s ind als die gegenwärtigen; und heißt: die Rüstungsexporte zu 
stoppen! 

2. die Konf rontat ion der Militärsysteme i n Ost und West zu m in 
dern! Sicherheit gibt es i n Zukun f t nur als gemeinsame Sicherheit 
der Kontrahenten. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammen
arbeit i n Europa und die Entspannungspol i t ik s ind e in Anfang, 
der fortgeführt werden muß. (Die K i r chen Europas haben i hn m i t 
herbeigeführt.) Das militärische Auseinanderrücken der Macht
blöcke ist notwendig und möglich! 

3. die Welt von Atomwaffen zu befreien! Sie zuerst bedrohen das 
Überleben der Menschheit. Es gi lt , die weitere Verbre i tung 
atomarer Waffensysteme anzuhalten, atomwaffenfreie Zonen 
überall auf der Erde zu schaffen: i n Skandinavien, auf dem Bal
kan, i n den Ländern der Dr i t t en Welt! 

4. — eben deshalb — an die Großmächte zu appellieren, daß sie die 
Produkt ion, den Test und die Stat ionierung atomarer Waffen so
for t und bedingungslos einfr ieren: auch die Produkt ion der Per-
shing-I I-Raketen und der Marschflugkörper, die i n Europa statio
n ie r t werden sollen. Die europäische Friedensbewegung unter
stützt den Vorschlag der amerikanischen Freunde für das beider
seitige E infr ieren der Nuklearwaffen als Test der eigenen Bemü
hungen i n Europa! 

5. für die Erkenntn is zu werben, daß jede Macht einseit ig dazu bei
tragen kann, daß der notwendige Prozeß der Abrüstung i n Gang 
komme! Angesichts von Vernichtungskapazitäten unvorstel lbaren 
Ausmaßes kann jede Seite m i t eigenen Schri t ten — und auf jeder 
Seite jedes einzelne Land m i t unabhängigen nationalen In i t i a t i 
ven — beginnen. Durch Gleichgewichtsrechnen w i r d e in beider
seitiger Abbau der Waffenarsenale n icht gefördert, sondern ver
hindert . Gleichgewicht zwischen den Großmächten ist wegen ih 
rer unterschiedl ichen Erfahrungen m i t Kriegen, ihrer unter
schiedlichen ökonomischen und polit ischen Stabilität, technologi

schen Entwick lung und geopolitischen Lage nicht zu errechnen. 
Die Logik > Au f rüsten, u m abzurüstend die dem Beschluß der 
NATO vom 12. Dezember 1979 zugrunde liegt, neue atomare Waf
fen i n Westeuropa zu stationieren, ist — i n sich — widerlegt, ist 
>eine Logik des Wahnsinnes<. Aufrüsten steigert das gegenseitige 
Mißtrauen. Wir stellen ih r die Erwar tung entgegen, durch Verh in
derung der Stat ionierung neuer atomarer Waffen den >Einstieg< 
i n eine w i rk l i che Abrüstung, i n einen Abrüstungsprozeß, zu f in 
den. Wi r r ichten diese Erwar tung nicht nur an das eigene Bünd
nissystem, sondern auch an die Sowjetunion und den Warschauer 
Pakt. 

6. der Einsicht Rechnung zu tragen, daß Ost und West beide Te i l 
eines Problems sind, eines Problems, das nicht mehr nur e in poli
tisches oder militärstrategisches, sondern e in ethisches Problem 
ist. Die Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme i n Ost und West 
sind i n sich nicht der Frieden. Sie sind beide Te i l einer Aufgabe, 
den Frieden zu gewinnen, zu fördern, zu erneuern. Keine der bei
den Seiten vermag sie für sich zu lösen, aber jede Seite kann — 
auf die andere zu — entgegenkommende, tastende Schritte der 
Rüstungsminderung tun , und das so lange, bis Ver t rauen entsteht, 
Bedrohung verr ingert , Abrüstung, effektive Abrüstung möglich 
w i r d . Wi r treten e in für e in atomwaffenfreies Europa i n West und 
Ost auf dem niedrigsten (kont inuier l i ch herabzusetzenden) Stand 
re in defensiver konventionel ler Rüstung und stehen zu der — 
al le in noch realen — Utopie einer >Welt ohne Waffen<. Wir arbei
ten an unserem Beitrag zur gewaltfreien Lösung aufkommender 
Konf l ik te i n der Überzeugung, daß Kr i eg als M i t t e l der Po l i t ik den 
Völkern — spätestens seit H i rosh ima — nicht mehr er laubt ist. 
Diese al le in legit ime Aufgabe der Kriegsverhütung und Kon f l ik t 
lösung m i t polit ischen statt militärischen M i t t e l n fordert von uns 
allen die Arbe i t an alternat iven Sicherheitssystemen. 

Gott, der Her r der Schöpfung und der Geschichte, hat uns — nach 
meinem Glauben — i n Jesus Christus den >Frieden auf Erden< zuge
sprochen. Selig — glücklich zu preisen — sind nach seinen Worten 
die, die Frieden schaffen. Denen, die auf unterdrückende, verletzen
de, tötende Gewalt m i t der Geduld überwindender Liebe antworten, 
soll die Erde gehören. Solche Zusage ist die Quelle, der Beweggrund 
unseres Exodus aus den — auf Waffen starrenden — Denksystemen. 
So nur können w i r >unterwegs sein< als Vo lk Gottes! Wir begreifen — 
i n den Großkirchen erst heute —, wie tref fend r i cht ig und zukunfts
weisend die E th ik Jesu ist. Andere Religionen, uns fremde Ideologien 
kennen — dennoch — gleiche oder ähnliche Vorste l lungen und Ver
haltensmuster. Jeder Anhänger solcher Glaubenslehre beginne bei 
sich, i n seiner Famil ie, i n seiner Kommune (Gemeinde), i n seiner 
Kirche, i n seinem Land, seinem Volk, seinem Kont inent , sie zu leben! 
Schon wenn es Minderhe i ten tun , bedeutet das den Anfang einer 
neuen Wirk l i chke i t , einer Wirk l i chke i t , nach der es den Menschen 
hungert und dürstet. Der Nahe Osten und der Falk land- (Malwi-
nen- )Konf l ikt zeigen, wie nötig w i r sie haben. 

Wi r hoffen und beten, daß diese Konferenz einen eindeutigen Beitrag 
zum Frieden leistet. Wi r hoffen und beten, daß die Völker der Erde 
die St imme Ihrer Konferenz hören. Wir, für die ich spreche, lassen 
uns i n Pfl icht nehmen, i n unserem Bemühen u m Frieden nicht zu 
ermüden. 

157 Mitg l iedstaaten zählt derzeit die 
Weltorganisat ion. I n der Generalver
sammlung hat jeder Staat eine St imme 
— China genauso w ie Luxemburg. Ent
gegen landläufiger Me inung sind die 
Entwicklungsländer i n der Generalver
sammlung nur geringfügig >überreprä-
sentierK, wenn man ihre Gesamtbevöl
kerung zum Maßstab n immt : 71 v H der 
Weltbevölkerung leben i n Entwick
lungsländern; 77 v H der UN-Mitg l ied
staaten rechnen zur Dr i t t en Welt. Die 
Asymmetr i e des internat ionalen Sy
stems liegt anderswo begründet: i n der 
dominierenden Stel lung, die nur wenige 
Staaten i n den Weltwirtschaftsbezie
hungen innehaben. 

Die Vereinten Nationen 
Stand: Mitte 1982 Anteile an 

Sitze in der Welt- Welt-
General- bevölkerung W i r t s c h a f t s -

versammlung leistung 
rnnnnnn— 

Rest bis 100%=Nicht-UN-Mitglieder 
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graphy of International Documentation 
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(Vertrieb außerhalb Nordamerikas: Walter 
de Gruyter, Berl in) 
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Dem neuesten >Yearbook of In ternat iona l 
Organizations* zufolge beläuft sich die Zahl 
herkömmlicher zwischenstaatlicher Organi
sationen mit t lerwei le auf 337. Das Anschwel
len der von ihnen hervorgebrachten Doku
mentat ion erfordert den Austausch unter 
den Fachleuten, der f re i l i ch auf manche 
Grenzen t r i f f t . Das hier angezeigte Werk von 
Th. D. Dimitrov , Leiter der Katalogisierungs
abtei lung der Bibl iothek der Vere inten Na
t ionen i n Genf, trägt trotz gewisser Mängel 
zur Beseit igung einiger dieser Kommunika 
tionslücken bei. Der erste Band (Untert i te l : 
»International Organizations*) ist eine Neu
bearbeitung von Dimi t rovs Werk > Docu
ments of In ternat iona l Organizations: A B i 
bliographie Handbook* aus dem Jahre 1973; 
er sollte auf beträchtliches Interesse bei m i t 
internat ionalen Dokumenten befaßten B i 
bl iothekaren und bei Wissenschaftlern sto
ßen. Zusätzlich zur Angabe von Gesamtwer
ken i n verschiedenen Sprachen werden auch 
Seitenabgaben von Bibl iographien innerhalb 
von Werken sowie »teilweise biblio
graphische« Fußnoten angeführt. Die Ab
sicht dieser Bibl iographie, so Dimi t rov , sei es 
i n erster L inie , die kumul ie r te Er fahrung bei 
der Aufbere i tung und dem Gebrauch von i n 
ternat ionalen Dokumenten zu untersuchen. 
Leider te i l t er uns ansonsten nur wenig über 
diese umfangreiche Aufgabenstel lung mi t . 
Zwei Dr i t t e l der Ein le i tung stammen bei
nahe wörtlich aus dem früheren Werk — 
ohne daß f re i l i ch irgendwo die Verb indung 
zu der Veröffentlichung von 1973 hergestellt 
würde. Und während die Einführung dem 
Leser das Phänomen der internat ionalen Do
kumenta t i on und den Umgang m i t ih r erneut 
ins Gedächtnis ruf t , hätte dem Benutzer eine 
detai l l iertere Erläuterung des Rahmens, der 
Methodologie und der S t ruk tur des Werkes 
unnötiges Herumsuchen ersparen können. 
Der erste Te i l des ersten Bandes umfaßt vier 
Kapi te l : 1) Ar t , Aufbau und Aktivitäten der 
internat ionalen staatlichen Organisationen 
(IGOs) (untergl iedert i n Allgemeines, Ver
einte Nationen, UN-Sonderorganisationen, 
funkt ionale und regionale Organisationen); 

2) Grundlegende Dokumente der IGOs; 
3) Generalsekretäre; und 4) Ver fahren und 
Forschung i m Zusammenhang m i t interna
t ionaler Dokumentat ion. Während dieser 
Te i l al lgemein Ank lang f inden dürfte, ist der 
zweite (aus sechs Kapi te ln über die biblio
graphische Behandlung internat ionaler Do
kumente bestehende) Te i l von besonderem 
Interesse für Bibl iothekare und Dokumenta
re, die für die Betreuung und Fortführung 
derartiger Sammlungen zuständig sind. 
Das Anfangskapite l des ersten Teils ist frei
l i ch eine Erwei terung und Ver fe inerung von 
Dimitrovs ursprünglichem Kapi te l I V B . Hier 
und i m folgenden Kapi te l konzentr ier t sich 
der Verfasser auf Monographien. Die folgen
den Kapite l , die sich m i t den Sonderorgani
sationen sowie den funkt ionalen und regio
nalen Organisationen befassen, verlassen 
sich augenscheinlich jedoch stark auf Zeit-
schri f tenl i teratur. Eine Def in i t ion des Rah
mens und der Auswahlkr i t e r i en wäre hil f
re ich gewesen. 
M i t Te i l I I , Kap i te l 6, das den als Serien er
scheinenden Katalogen und Verzeichnissen 
der internat ionalen Dokumentat ion gewid

met ist, legt D imi t rov eine Neubearbeitung 
seines früheren Kapitels V I A vor. Etwa e in 
Dr i t t e l der Einträge sind neu. Während ei
nige der Neueintragungen ältere, aus der vo
r igen Veröffentlichung ausgelassene Anga
ben sind, spiegelt ein hoher An t e i l der Neu
eintragungen die verstärkten Bemühungen 
einiger IGOs zur Verbesserung ihrer eigenen 
bibl iographischen Systeme wider. Das Kapi 
te l stellt eine brauchbare Kontro l l is te für B i 
bl iothekare und für Forscher dar, die sich 
vergewissern wollen, daß sie sämtliche zu
gänglichen Instrumente berücksichtigt ha
ben. I n diesem Kapi te l gibt es jedoch Proble
me. Daß der Verfasser mehrere E intragun
gen n icht auf den neuesten Stand gebracht 
hat, verärgert am meisten. Der >Index of 
ICAO Publications, 1967/69* (Eintrag 
Nr. 5465) zum Beispiel w i r d noch wie i n der 
Publ ikat ion von 1973 als »geplant« angege
ben. Die Eintragung der >Documentos oficia-
les* der OAS (Nr. 5541) verzeichnet keine 
neue Publ ikat ion nach 1970. Eine genauere 
Prüfung des Kapite ls führt zu wei teren Fra
gen. Während beispielsweise Weltbank und 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshi l fe aufge
nommen wurden, fehlen Organisationen wie 
die Asiatische Produktivitäts-Organisation 
und die Versammlung der Westeuropäischen 
Union, obwohl beide eigene Publikationsver
zeichnisse führen. Warum folgt hier i n der 
alphabetischen Auf l i s tung die UNESCO der 
UNIDO, und w a r u m ist unter UN IDO ein Un
terabschnitt >Catalogues of outside publ ish
ers* aufgeführt (Nr. 5638-5658), der sich of
fenbar auf die Vereinten Nationen insgesamt 
bezieht? Es ist ebenfalls verwir rend, daß un 
ter dem neuen, sich m i t dem Völkerbund be
fassenden Abschni t t der Verfasser eine Liste 
von Quel lenwerken aus der Mikro f i lm-Pro
duk t i on eines kommerzie l len Unternehmens 
(Nr. 5513-5526) veröffentlicht, die keine au
thentischen bibl iographischen Instrumente 
darstel len. 

I n der E in le i tung hat uns D im i t r ov infor
miert , daß internat ionalen Informationssy
stemen besondere Aufmerksamke i t gewid
met werde. Angesichts der raschen Zunahme 
solcher Systeme wäre das tatsächlich dr in 
gend erforderl ich. Viele der neueren bibl io
graphischen Instrumente, die die Forschung 
über IGOs erleichtern, sind das beiläufige 
Produkt dieser Syteme. Es enttäuscht, daß 
Akronyme wie AGRIS, UNBIS, CARIS, unter 
denen derartige Systeme geläufig sind, i m 
Register fehlen, obwohl die Bibl iographie 
selbst zahlreiche entsprechende Z i t ierungen 
umfaßt. 
Der infragekommende Benutzerkreis für die 
>World Bibl iography* scheint sich bei dem 
zweiten Band (Untert i te l : >Politics and Wor ld 
Affairs*) zu verschieben. Teilweise stellt er 
eine Neubearbeitung des Kapi te ls IV.C des 
>Handbook< von 1973 dar. Der neue erste 
Te i l (Kapite l 1-3) dürfte den größten Nutzen 
für Polit ikwissenschaftler und His tor iker ha
ben. Das Sachgebiete umfassen Weltpol i t ik, 
Kernwaffen, Frieden und friedenssichernde 
Operationen. D imi t rov zufolge sind hier 
Werke von Generalisten der internat ionalen 
Pol it ik, »die den Verlauf und das Muster des 
Wandels widerspiegeln«, enthalten. Diese 
Kapite l , die wieder insbesondere auf die 
monographische L i teratur zurückkommen, 
werden gewiß allgemein als nützlich emp
funden werden. Der Benutzer sollte jedoch 
wissen, daß es umfassendere und elaborier-
tere Bibl iographien wie das mehrbändige 
Werk >The Uni ted Nations System — Inter
nat ional Bibl iography* von Hüfner und Nau
mann gibt, die das Gebiet größtenteils ab
decken. Auch das Kapi te l über pol i t ikwissen
schaftliche Zeitschri f ten und Jahrbücher zu 

internat ionalen Problemen f indet am ehe
sten Ank lang bei e inem fachspezifischen Le
serkreis. Andererseits stel l t die Liste von 
Zeitschri f ten zwischenstaatl icher Organisa
t ionen (Teil I I , Kap i te l 1) eine wicht ige Berei
cherung für den für Zei tschri f ten und Doku
mente verantwort l i chen Bib l io thekar dar, 
vor al lem wegen der Hinweise auf zahlreiche 
unregelmäßige IGO-Nachrichtenbullet ins, 
die i n den gängigen Verzeichnissen oft 
schwier ig ausf indig zu machen sind; sie wäre 
i m ersten Band besser am Platz gewesen. 
A m Schluß des zweiten Bandes erscheinen 
Anhänge: L isten von wicht igen zwischen
staatl ichen Konferenzen, internat ionalen 
Jahren, Jahrestagen, Dekaden, Gedenktagen 
und -wochen und ein umfassendes Sach-, 
Autoren- und Organisationenregister. 
Da D im i t r ov eine Unmenge von Angaben zu 
e inem Thema sammeln konnte, dem bislang 
zu wenig Aufmerksamke i t geschenkt wurde, 
w i r d das Werk unentbehr l i ch für viele wer
den, die sich regelmäßig m i t internat ionaler 
Dokumentat ion befassen müssen. Ange
sichts des Fehlens weiterer Erläuterungen i n 
der Ein le i tung ist es jedoch manchmal 
schwierig, die E inte i lung und den beabsich
t ig ten Benutzerkreis der Bände zu begreifen. 
Wünschenswert wären eine Neugliederung 
der Bände, getrennte Inhaltsverzeichnisse 
und schließlich getrennte Bezugsmöglichkeit 
für die beiden Bände. Das 100-Dollar-Preis-
schild (DM 228,-) w i r d viele Einzelpersonen, 
aber auch viele kle inere Ins t i tu t ionen vom 
Kauf abhalten. 

Mary Fetzer O 

Khan, Khushi M./Matthies, Volker (Hrsg.): 
Regionalkonflikte in der Dritten Welt 

München-Köln-London: We l t f o rum Ver
lag 1981 
712S., 7 9 - D M 

Beklemmend aktuel l ist das Thema der von 
zwei wissenschaftl ichen M i ta rbe i t e rn des I n 
st i tuts für Al lgemeine Überseeforschung i n 
Hamburg edierten Aufsatzsammlung. I m 
Einführungsteil wenden sich zunächst die 
beiden Herausgeber dem Problemhorizont 
der kriegerischen Konf l ik te i n der Dr i t t en 
Welt zu und gehen auf die bisherigen An
sätze zu ihrer Erforschung ein. Ausgehend 
von der Erkenntnis , daß »Rüstung, Militär, 
Gewalt und Gewaltandrohung« konst i tut ive 
Elemente bei der Herausbi ldung des gegen
wärtigen internat ionalen Systems »mit a l l 
seinen ex t rem heterogenen u n d ungleichen 
Strukturen« waren, behandeln dann Peter 
Lock und Herbert Wul f die militärische Ba
sis der Regionalkonfl ikte. 
Die Fal lstudien erörtern erfreulicherweise 
n icht nur relat iv vertraute Probleme wie die 
Lage i m Libanon (Wolfgang Köhler) und den 
Er i t rea-Konf l ik t (Volker Matthies) , sondern 
auch den internen Kolonia l ismus i m phi l ip 
pinischen Staat (Hans Luther ) sowie den 
Paschtunistan-Konf l ikt zwischen Afghani
stan und Pakistan (Khush i M.Khan) . M i t be
sonderem Gewinn w i r d man Köhlers kennt
nisreiche Schi lderung der innerl ibanesi
schen sozialen, pol i t ischen und konfessionel
len Dif ferenzierung lesen, wenn auch seine 
Prognosen zum Te i l schon überholt sind. 
Der Preis des Bandes überrascht etwas, ver
b i rg t sich doch unter e inem soliden E inband 
ledigl ich eine fotomechanische Vervielfälti
gung. 

Redaktion • 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Polit ik und Sicherheit 

Namibia: Serie westlicher Vetos im Sicherheitsrat 
— 8.Notstandssondertagung der Generalver
sammlung im September 1981 — Zweckoptimis
mus der Kontaktgruppe (29) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.22f. fort.) 

Hinhaltetaktik Südafrikas 
Seit der Genfer Vorbereitungskonferenz für 
eine Unabhängigkeitslösung für Namibia, die 
im Januar 1981 unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen vergeblich eine Annä
herung zwischen der Südwestafrikanischen 
Volksorganisation (SWAPO) und der südafri
kanischen Besatzungsmacht zu finden be
müht war, ist bislang weder eine Entspannung 
der Lage eingetreten noch eine befriedigende 
Lösung in Sicht. 

Bereits die Genfer Verhandlungen, die erst
mals die beiden Konfliktparteien SWAPO und 
Südafrika direkt zusammenführten, waren an 
der Kompromißlosigkeit Pretorias geschei
tert; die namibische Befreiungsbewegung 
hatte dagegen weitreichende Verhandlungs
bereitschaft erkennen lassen. Ganz offen
sichtlich war Südafrikas Interesse zu diesem 
Zeitpunkt davon bestimmt, keinerlei Zuge
ständnisse zu machen, bevor nicht der künf
tige Kurs der neuen US-Regierung hinsicht
lich der Region Südliches Afrika feststand. 
Mittlerweile besteht über die außenpolitischen 
Positionen der Vereinigten Staaten unter Prä
sident Reagan kein Zweifel mehr: Wie auch in 
Mittelamerika besteht in bezug auf die Befrei
ungskämpfe im Südlichen Afrika eine eindeu
tige Option zur Unterstützung der sich an der 
Macht befindenden Regime. Der Primat der 
Konservierung des Status quo in diesen Län
dern hat die Versuche einer politischen Ein
flußnahme zugunsten moderater Reformmo
delle abgelöst. Im Falle der südafrikanischen 
Namibia-Politik der vergangenen eineinhalb 
Jahre resultierte diese weltpolitische Konstel
lation in einer erneuten Verstärkung der mili
tärischen Expansionsstrategie, einer noch zu
nehmenden Militarisierung in Namibia selbst 
sowie — mittels des amerikanischen Einflus
ses innerhalb der westlichen Kontaktgruppe, 
die außer den USA die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und 
Kanada umfaßt — in einer Verhandlungsstra
tegie, die darauf bedacht ist, >Kompromisse< 
für eine friedliche Übergangsreglung auszu
handeln, die südafrikanischen Interessen 
weitgehend Rechnung tragen und die Kom
promißbereitschaft der SWAPO ein ums an
dere Mal bis an ihre Grenze fordern. 
Zugleich machen die westlichen Ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats, die zugleich 
der Kontaktgruppe angehören, von ihrem Ve
torecht Gebrauch, um jeglichs nennenswerte 
Verurteilung Südafrikas zu verhindern. Im Ge
gensatz hierzu verabschiedet die Mehrheit 
der Generalversammlung immer wieder Ap
pelle zu einer baldigen Regelung der Namibia-
Frage durch entsprechend härteres Vorgehen 

gegen die illegale südafrikanische Besetzung 
des Landes; sie fordert verstärkten politi
schen und wirtschaftlichen Druck mittels ent
sprechender Sanktionen, um so Südafrika zur 
Mitwirkung am Entkolonisierungsprozeß auf 
Grundlage der Resolution 435(1978) des Si
cherheitsrats (Text: VN 4/1979 S.147f.) zu 
zwingen. 
Südafrika jedoch nutzt die durch internatio
nale Verhandlungen gewonnene Zeit zur Er
richtung von Machtstrukturen im Lande, die 
praktisch einer einseitigen Unabhängigkeits
erklärung Namibias gemäß südafrikanischen 
Vorgaben entsprechen und letztlich zur Ver
wirklichung genau jener Absichten beitragen, 
die zu verhindern Ziel der westlichen Initiative 
vor mittlerweile mehr als fünf Jahren gewesen 
ist: Etablierung einer Pretoria-freundlichen 
Regierung mit Beteiligung aller kooperations
willigen Gruppierungen auf Grundlage einer 
modifizierten Apartheid-Struktur. 

Militarisierung des Territoriums 
In Namibia entfallen derzeit im Durchschnitt 
zwölf Zivilpersonen auf einen südafrikani
schen Soldaten (in der Hauptkriegszone im 
Norden ist das Verhältnis entsprechend ex
tremer). Mehr als zwei Drittel der namibi
schen Bevölkerung unterliegen drakonischen 
Gesetzen eines Ausnahmezustandes. Die 
südafrikanische Armee bildet namibische 
Kampfverbände auf ethnischer Grundlage 
aus, versucht durch Einführung der Militär
dienstpflicht unter der schwarzen Bevölke
rung den Bürgerkrieg vorzuprogrammieren. 
Mitte April 1981 äußerte der südafrikanische 
Verteidigungsminister General Magnus Malan 
in einem Gespräch gegenüber dem amerika
nischen Spitzendiplomaten Chester Crocker, 
je länger es dauere, die Namibia-Frage zu 
lösen, desto weniger sei die südafrikanische 
Präsenz in Namibia erforderlich. Südafrika 
werde ein Stadium erreichen, in dem interne 
Kräfte in Namibia militärisch in der Lage wä
ren, die SWAPO zu besiegen. Auch wenn dies 
sicherlich eine weitere Unterschätzung des 
Einflusses und der Stärke der nationalen Be
freiungsbewegung darstellt, geht aus dieser 
Äußerung die gegenwärtige Absicht Südafri
kas deutlich hervor: Installierung eines pro
südafrikanischen Regimes, das — gestützt 
auf militärische Gewalt — den Konflikt ver
schärft und >namibisiert<. Südafrika wäre 
dann künftig nur noch benachbarter, hilfsbe
reiter Bündnispartner einer solchen Statthal
ter-Regierung, nicht aber mehr die illegale 
Besatzungsmacht. 

Im August/September 1981 erfolgte mit der 
>Operation Protea< die bislang größte Offen
sive auf das Territorium Angolas seit der Un
abhängigkeit dieses Staates. Der Versuch des 
Sicherheitsrats, am 31.August 1981 das für 
diese Invasion verantwortliche Südafrika zu 
verurteilen (ohne dies mit irgendwelchen 
Sanktionsbeschlüssen zu verknüpfen), schei
terte am amerikanischen Veto (UN-Doc.S/ 
14664/Rev.2, Text: S.146 dieser Ausgabe). 
Bereits Ende April 1981 war eine Beschluß
fassung im Sicherheitsrat zur Verhängung 

von bindenden Sanktionen gemäß Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen gegen 
Südafrika durch Vetos der drei westlichen 
Ständigen Mitglieder verhindert worden 
(S/14459, S/14460/Rev.1, S/14461 und 
S/14462; Text: VN 3/1981 S.104ff.). 
>Operation Protea< richtete verheerende 
Schäden auf südangolanischem Territorium 
an. Flugzeuge und Panzer drangen bis zu 
300 km weit in angolanisches Territorium ein. 
Rund 50000 qkm im Süden Angolas wurden 
von südafrikanischen Truppen besetzt. Mehr 
als 700 Menschen wurden getötet. Unter dem 
Eindruck dieser neuerlichen Eskalation verab
schiedete die nach dem Veto des 31. August 
einberufene 8.Notstandssondertagung der 
Generalversammlung (3.-14.9.1981) Resolu
tion ES-8/2 mit 117 Stimmen bei 25 Enthaltun
gen (überwiegend seitens westlicher Mit
gliedstaaten) und ohne Gegenstimmen (Text: 
S.146f. dieser Ausgabe). Südafrika war von 
der Teilnahme auch an dieser Tagung der Ge
neralversammlung durch die Nicht-Anerken
nung des Beglaubigungsschreibens ausge
schlossen. In der Resolution wurde der Si
cherheitsrat unter anderem erneut aufgefor
dert, bindende Sanktionen gegen Südafrika 
zu verhängen; die Umsetzung der unverän
derten Resolution 435(1978) sollte umge
hend, spätestens aber bis Dezember 1981 in 
Angriff genommen werden. Weder das eine 
noch das andere ist geschehen. 

Zweifelhafte •> Nachbesserungen* 
Nicht nur im Sicherheitsrat, sondern auch in
nerhalb der westl ichen Kontaktgruppe mani
festierte sich die unübersehbare Sympathie 
Washingtons für Pretorias Haltung. Die Verei
nigten Staaten nutzten dort in den vergange
nen eineinhalb Jahren ihren Einfluß, um neue 
Vorschläge für eine Übergangsregelung zur 
Unabhängigkeit Namibias auszuarbeiten, die 
sich von den durch Resolution 435 gebilligten 
Prinzipien dadurch unterscheiden, daß sie 
Südafrika einseitig begünstigen. Die südafri
kafreundlichen >Kompromisse< werden damit 
begründet, daß es Südafrikas Vertrauen in 
eine Verhandlungslösung zu gewinnen gelte, 
da es ohne südafrikanische Zustimmung kei
nen friedlichen Lösungsweg gebe. Mit dieser 
Argumentation wird aber erneut die illegale 
faktische Besetzung Namibias als Fait accom
pli hingenommen und nicht selbst bereits als 
grundlegendes Hindernis für eine friedliche 
Regelung zum Gegenstand kritischer Befas-
sung. Weiterhin solle zwar nach Meinung Wa
shingtons Resolution 435 als Verhandlungs
grundlage dienen, jedoch nicht an den 1978 
festgelegten Modalitäten festgehalten wer
den, sofern diese einer Lösung im Wege ste
hen. 

Als Ergebnis dieser Überlegungen präsen
tierte die Kontaktgruppe Ende Oktober 1981 
einen neuen >Phasenplan<: In einer ersten 
Phase sollten bindende Verfassungsprinzi
pien für ein unabhängiges Namibia festgelegt 
werden, zu deren Anerkennung auch nach 
den Wahlen sich die Konfliktparteien bereits 
zuvor verpflichten. Die aus einer Wahl hervor
gehende Mehrheitsregierung hat diesen Prin
zipien zufolge eine Gewaltenteilung in einem 
pluralistischen demokratischen System, einen 
verankerten Minderheitenschutz, Blockfrei
heit, weitgehende Zusicherung der Besitz
standswahrung für die weiße Minderheit, den 
Verzicht auf Reparationsforderungen und 
ähnliches mehr zu garantieren. Die darauffol
gende zweite Phase solle noch offene Pro-
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bleme aus der ersten klären und die Einzel
heiten des Waffenstil lstandsabkommens zwi
schen der SWAPO und Südafrika ausarbeiten, 
ebenso die Modalitäten der UNO-Präsenz im 
Lande, den Abzug der südafrikanischen Trup
pen und die Vorbereitungen der Wahl. Phase 
drei schließlich umfaßt nach diesem Modell 
die Durchführung der Wahlen und die Verab
schiedung einer Verfassung mit einer Zwei
drittelmehrheit des gewählten Parlaments. 
Dieser Plan unterscheidet sich durch die fest
gelegten, ausdifferenzierten Konditionen er
heblich von dem in Resolution 435 gebilligten 
einfachen Verfahren, das einen Waffenstill
stand, die Abhaltung der Wahl und die Unab
hängigkeit als Etappen benennt. 
Um eine Einigung über die erste Phase voran
zutreiben, legte die Kontaktgruppe des weite
ren eine Diskussionsgrundlage vor, die sich 
mit dem Wahlverfahren beschäftigt. Während 
ursprünglich allgemeine und freie Wahlen 
nach dem Prinzip >ein Mensch — eine Stim-
me< vorgesehen waren, weicht der neue Ent
wurf erheblich von dieser Konzeption ab und 
trägt damit dem Wunsch Südafrikas Rech
nung. Die Hälfte der zu vergebenden Sitze in 
einem namibischen Parlament soll danach 
entsprechend dem Verhältniswahlrecht an die 
zur Wahl stehenden Parteien vergeben wer
den. Die andere Hälfte dagegen soll per Di
rektwahl in einzelnen Wahlbezirken durch 
eine weitere Stimmabgabe ermittelt werden. 
Für die SWAPO, die sich zuvor bereits mit der 
Verpflichtung auf einen Verfassungsentwurf 
im Prinzip einverstanden erklärt hatte, bedeu
tet diese neuerliche Abweichung von der Ge
schäftsgrundlage eine unannehmbare Forde
rung. Sie verweist zu Recht darauf, daß eine 
Wahl mit gemischtem Verhältnis- und Direkt
wahlsystem — entweder in zwei getrennten 
Stimmabgaben (Südafrikas Option) oder nach 
dem Verfahren, pro Stimmabgabe zwei Zäh
lungen vorzunehmen (Kompromißvorschlag 
der Kontaktgruppe) — die Einteilung in Wahl
kreise und als Grundlage hierfür eine genaue 
Volkszählung sowie Registrierung der Wahl
berechtigten erfordere. Abgesehen davon, 
daß sich aus diesen Voraussetzungen eiri un
geheurer personeller und zeitlicher Aufwand 
ergibt, werden damit Manipulationsversuchen 
Tür und Tor geöffnet. Daß Südafrika hierin ein
schlägige Erfahrungen vorweisen kann, trägt 
nicht zur Minderung des bestehenden Miß
trauens auf Seiten der SWAPO bei: Schließ
lich gelangte die >Nationale Partei< in Süd
afrika selbst 1948 so an die Regierungsmacht 
— trotz einer Stimmenmehrheit der bere in ig 
ten Partek, da die Wahlkreis-Einteilung ent
sprechend geschickt zugunsten der buri
schen Nationalisten festgelegt worden war. 
Unter Ausnutzung der existierenden Apart
heid-Strukturen innerhalb Namibias ließe sich 
ein solches Vorhaben durchaus erneut ver
wirklichen — wenn schon nicht um den Sieg 
der >Turnhallen-Allianz< zu garantieren, so 
doch zumindest mit der Aussicht darauf, daß 
die SWAPO hierdurch die Zweidrittelmehrheit 
verfehlt und möglicherweise sogar keine re
gierungsfähigen Mehrheiten erzielen wird. Da
mit ließe sich eine Situation innenpolitischer 
Konsensunfähigkeit vorprogrammieren, die 
einer südafrikanischen Intervention in die 
Hände spielen würde. Über den Bürgerkrieg 
ließe sich ein solcherart >unabhängiges< Na
mibia ganz sicher im Einflußbereich Südafri
kas halten. So verwundert nicht, daß die sonst 
durchaus kompromißbereite SWAPO in die
sem Punkt einen eindeutig ablehnenden 

Standpunkt eingenommen hat. Doch erst 
nach Klärung dieses kontroversen Punktes 
kann nach dem Phasenmodell dieses Planes 
der Kontaktgruppe Phase zwei des Vor
schlags diskutiert werden, die noch mehr Bri
sanz enthält: dann nämlich steht die Neutrali
tät der Vereinten Nationen zur Debatte. 
Wie sehr Südafrika gerade unter Verweis auf 
diesen Punkt entschlossen scheint, seinen 
Verbleib in Namibia zu rechtfertigen, machte 
nicht nur die Haltung auf der Genfer Konfe
renz im Januar 1981 deutlich. Dies geht 
ebenso aus einer schriftlichen Stellungnahme 
hervor, die Premierminister Botha gegenüber 
der Katholischen Bischofskonferenz des Süd
lichen Afrika noch im Januar dieses Jahres 
abgab: Botha zufolge hätte die UNO ihre Un
parteilichkeit »über einen vernünftigen Zeit
raum hinweg« zu beweisen. Also mindestens 
so lange, wie Südafrika dies opportun er
scheint. 

Fortsetzung der Konfrontation 
Es ist somit abzusehen, daß die Konflikt- und 
Aggressionsstrategie Südafrikas zur Wahrung 
der eigenen Interessen an und in Namibia — 
unterstützt durch die amerikanische Außen
politik — auch weiterhin einer friedlichen Lö
sung des Konfliktes im Wege steht. Auch das 
Treffen zwischen dem sambischen Präsiden
ten Kenneth Kaunda und Südafrikas Premier
minister Botha Ende April 1982 an der Grenze 
zwischen Botswana und Südafrika diente bei
den wohl eher zur persönlichen Imagepflege 
vor dem jeweiligen Hintergrund innenpoliti
scher Probleme. Nennenswerte Ergebnisse 
für die Entkolonisierung Namibias und Refor
men in Südafrika selbst dürften sich aus dem 
spektakulären Treffen dagegen wohl kaum er
geben. 

Südafrika wird auch weiterhin eine Destabili-
sierungspolitik mit militärischen Mitteln verfol
gen, wobei sich folgende Absichten mit der 
Kriegführung verbinden dürften: 
• Permanenter Druck auf die Frontstaaten, 
insbesondere Schwächung der angolani
schen Regierung durch die kontinuierliche 
Auspowerung Südangolas (die bis hin zum 
Raub wertvoller Naturschätze durch den Ab
transport von Holzbeständen nach Südafrika 
reicht) sowie die Belastung der angolani
schen Staatsmittel durch die Zerstörung der 
Infrastruktur mittels einer Politik der ver
brannten Erde. Bis Mitte 1981 waren bereits 
etwa 800000 Angolaner durch Umsiedlung 
und Vertreibung direkt von den südafrikani
schen Angriffen betroffen. Schätzungen zu
folge belief sich die Gesamtsumme der durch 
südafrikanische Angriffe entstandenen 
Kriegsschäden allein zwischen 1975 und 1980 
auf 7 Mrd US-Dollar. Die Regierung ist zum 
Schutze des Territoriums außerdem dazu ge
zwungen, derzeit etwa 40 vH des Budgets auf 
den unproduktiven militärischen Bereich zu 
verwenden. 
• Stellvertreter-Krieg für die unter dem 
Schutz der Südafrikaner existierende UNITA, 
für die in Südangola Operationen seitens der 
südafrikanischen Armee und Söldnereinhei
ten maßgeblich initiiert und durchgeführt wer
den. Zugleich soll im besetzten Gebiet eine 
Infrastruktur für diese Gruppe geschaffen 
werden. 
• Versuche zur Liquidierung des Rückzugs
gebietes und der Versorgungswege der 
>People's Liberation Army of Namibia< 
(PLAN), dem militärischen Flügel der SWAPO. 
Die >Operation Protea< hatte offensichlich die 

Zerstörung des Hauptquartiers der PLAN zum 
Ziel — erfolglos, wie neuerliche Offensiven 
der SWAPO-Einheiten verdeutlichen. 
• Moralische Schwächung des Befreiungs
kampfes durch Massaker unter der angolani
schen Zivilbevölkerung und den namibischen 
Flüchtlingen. Damit soll neben einer Schwä
chung der SWAPO die Solidarität Angolas 
und der anderen Frontstaaten mit dem Befrei
ungskampf in Namibia durch immense mate
rielle Opfer und Entrichtung eines Blutzolls 
auf ein unzumutbares Maß geschraubt wer
den, das dann zu Verhandlungsbereitschaft 
(zu südafrikanischen Bedingungen) zwingen 
soll. 

In Namibia selbst wird diese Militärstrategie 
flankiert durch weitere Repressionsmaßnah
men gegenüber der namibischen Bevölke
rung. Während innerhalb Namibias im Spek
trum der >Turnhalle<-Parteien Vorbereitungen 
für eine neuerliche >interne< Wahl im Ge
spräch sind, werden systematische Sabota
geakte gegen Einrichtungen des Kolonialstaa
tes bereits aus dem Landeszentrum gemel
det, wird die weiße Bevölkerung Windhoeks 
auf den Kriegszustand — der in den Farmge
bieten weiter nördlich lange schon Alltag ge
worden ist — vorbereitet. Die >Turnhallen-Alli-
anz< fordert gegenwärtig Wahlen »unter Auf
sicht der Westmächte mit oder ohne SWAPO-
Beteiligung« — ein erneutes Indiz dafür, daß 
der Versuch zum Alleingang noch immer nicht 
aufgegeben ist. 

Anläßlich einer Sondertagung des UN-Rates 
für Namibia im Mai dieses Jahres im tansani
schen Aruscha betonte SWAPO-Präsident 
Sam Nujoma (wie auch kurz darauf als Gast 
Außenminister Genschers in der Bundesrepu
blik Deutschland) nachdrücklich, daß die Kon
zessionsbereitschaft der SWAPO nicht unbe
grenzt sei und in der Frage des Wahlvorgan
ges an den Empfehlungen gemäß Resolu
tion 435 festgehalten werden solle. Der Nami
bia-Rat unterstützt den Vorschlag der 
SWAPO nachdrücklich, zur Klärung der ver
bleibenden Probleme erneut eine Konferenz 
aller am Konflikt beteiligten Parteien — ähn
lich den Verhandlungen in Genf im Januar 
1981 — einzuberufen und betont ebenfalls, 
daß nur die gemäß den Resolutionen 
385(1976) und 435(1978) durch den Si
cherheitsrat festgelegten Verfahren ohne 
neuerliche Abweichungen als gültige Grund
lage für den Prozeß der Entkolonisierung Na
mibias zu gelten haben. 
Südafrikas Konfrontationskurs macht deut
lich, daß die bisherige Hinhaltetaktik bei den 
seit 1977 andauernden Verhandlungen um 
eine friedliche Namibia-Lösung lediglich den 
Versuch einer militärischen Entscheidung di
plomatisch flankieren sollte. Die Kontaktgrup
pe, die sich gegenwärtig in Zweckoptimismus 
übt, wird sich daher mit dem begründeten 
Vorwurf auseinanderzusetzen haben, objektiv 
den Südafrikanern nützliche Hilfs- und Hand
langerdienste erwiesen und deren Strategie 
begünstigt zu haben. Die Staatenmehrheit in 
den Vereinten Nationen dagegen wird sich er
neut die Frage stellen müssen, ob eine Unter
stützung bzw. Tolerierung der westl ichen In
itiative angesichts der bisherigen Erfolglosig
keit tatsächlich noch zu rechtfertigen ist. Das 
Volk Namibias jedenfalls ist bisher nur durch 
die eigene Initiative und gestützt auf die eige
nen Kräfte dem Ziel nationaler Unabhängig
keit und dem Selbstbestimmungsrecht als 
Nation näher gekommen. 

Henning Melber • 
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Mittelamerika: Rechts- und Rechtfertigungspro
bleme der USA — Trotz Veto diplomatischer Erfolg 
für Nicaragua (30) 

Aufgrund der Gegenstimme eines Ständigen 
Mitglieds scheiterte am 2.April 1982 im Si
cherheitsrat der Vereinten Nationen der Re
solutionsentwurf S/14941 (Text: S.147 dieser 
Ausgabe), der — vom verbrämenden Sprach
gebrauch der Weltorganisation enthüllt — die 
Vereinigten Staaten zum chartakonformen 
Verhalten gegenüber Nicaragua aufforderte. 
12 Ratsmitglieder stimmten für den von Pa
nama eingebrachten Entwurf; zwei Staaten 
enthielten sich, während die Vereinigten Staa
ten erwartungsgemäß dagegen stimmten. 

I. Zu diesem diplomatischen Erfolg Nicara
guas, der nur durch das Veto ihres Gegen
spielers keine gravierendere Bindungsintensi
tät erlangte, kam es nach folgenden Vorwür
fen: 
• Schon im Februar 1982 hatte der nicara-
guanische Außenminister Brockmann gegen
über dem UN-Generalsekretär (UN-Doc.A/37/ 
104) eine Destabilisierung der Region beklagt, 
die institutionell von der neu gegründeten 
>Zentralamerikanischen Demokratischen Ge
meinschaf t (Costa Rica, Honduras und El Sal
vador) und direkt von den Drohungen der 
Vereinigten Staaten gegenüber Nicaragua 
ausgehe. Am 16.März protestierte Nicaragua 
gegen die Verletzung seines Luftraums durch 
US-Beobachtungsflugzeuge (S/14908). Diese 
Tatsache war zuvor in Washington vom Stell
vertretenden Direktor des militärischen Ge
heimdienstes, John Hughes, gegenüber der 
Presse bekanntgemacht worden. Mit den da
bei erlangten Luftbildern wollten die USA ihre 
These von der Aufrüstung der Sandinisten 
belegen. Gleichzeitig trat in Nicaragua ein De
kret der regierenden >Junta des Nationalen 
Wiederaufbaus< in Kraft, das den Ausnahme
zustand erklärte und weitreichende Grund
rechtseinschränkungen verfügte. 
• Der Koordinator der sandinistischen Re
gierungsjunta, Daniel Ortega Saavedra, ver
langte daraufhin am 18. März eine Sitzung des 
Rates (S/14913). Er begründete dies mit der 
Gefahr einer unmittelbar bevorstehenden mili
tärischen Intervention der USA in Nicaragua. 
Nach seinen Aussagen probten Ex-Söldner 
Somozas unbehelligt von amerikanischen Be
hörden ihre Rückkehr nach Nicaragua vom 
Boden Floridas aus. Darüber hinaus würden 
Sabotageakte gegenüber nicaraguanischen 
Einrichtungen von der Grenze nach Honduras 
ausgehen. Deshalb stellten diese Vorfälle in 
Verbindung mit den unverhüllten Drohungen 
der USA eine ernsthafte Bedrohung des Welt
friedens dar. 

II. Die darauf folgende Debatte im Sicher
heitsrat zeichnete sich durch zwei Schwer
punkte aus: 
1. Schon am 25. März bezweifelte der salva-
dorianische Vertreter die Befugnis Nicara
guas, diesen Streitfall vor dem Forum des 
Sicherheitsrats zu behandeln. Unter Hinweis 
auf Art.52(2) der UN-Charta, der den Mitglie
dern der Weltorganisation die Verpflichtung 
auferlegt, beim Bestehen von regionalen Frie
denssicherungssystemen deren Streitschlich
tungsmechanismus vorrangig zu verfolgen, 
und bezugnehmend auf Art.20 der Charta der 
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) 
verlangte er, daß dieser Konflikt durch direk
te, friedliche Verhandlung zwischen den Kon
fliktparteien gelöst werden müsse, niese Ar
gumentation nahm später auch der US-Ver

treter auf. Demgegenüber argumentierte Ni
caragua — mit Unterstützung seitens block
freier Staaten — , daß Art.52(4) in Verbindung 
mit den Art.103, 34 und 35 der UN-Charta vom 
Vorrang des Sicherheitsrats bei einer akuten 
Bedrohung des Weltfriedens ausgehe. In den 
Regionalpakten sei die Asymmetrie der 
Machtverhältnisse besonders schwerwie
gend, so daß jeder Mitgliedstaat ein Auswahl
ermessen habe, ob er sich im Konfliktfall an 
den Sicherheitsrat oder an einen regionalen 
Vertragskörper wende. 
Da die Rüge der Unzuständigkeit des Sicher
heitsrats jedoch nicht weiter verfolgt wurde, 
blieb diese Völkerrechtsfrage letztlich offen. 
2. Inhaltlich bildeten die Vorwürfe Nicara
guas und die Bewertung der Rechtfertigungs
gründe der Vereinigten Staaten den Schwer
punkt der Debatte. 
Saavedra beklagte vor dem Weltforum, daß 
der mit der Regierung Carter 1980 eingelei
tete Normalisierungsprozeß seit dem Amtsan
tritt von Präsident Reagan wieder unterbro
chen sei. Die Politik der USA gegenüber Nica
ragua sei seitdem bestimmt von verbalen 
Drohungen, ökonomischem Druck und finan
zieller Hilfe für Konterrevolutionäre. Die Argu
mentation der USA, daß das Ost-West-Ver
hältnis die nicaraguanische Revolution begün
stigt habe, hielt der Koordinator der Regie
rungsjunta für falsch: Schon 1912, als in Ruß
land noch der Zar herrschte, hätten die USA 
in Nicaragua militärisch eingegriffen und die 
Region beherrscht. Nicaragua selbst betreibe 
keine Aufrüstung; es verfüge nicht einmal 
über eine Luftwaffe. Er räumte ein, daß man 
die Zivilbevölkerung bewaffnet habe; dies sei 
jedoch nur ein Instrument des nicaraguani
schen Selbstverteidigungsrechtes. Keines
falls gehöre Nicaragua zum »geopolitischen 
Gehege« der USA. Seine Blockfreiheit müsse 
gewahrt werden. Nach seinen Worten strebt 
Nicaragua eine politische Verhandlungslö
sung an. In Übereinstimmung mit dem vom 
mexikanischen Präsidenten Portillo entworfe
nen Friedensplan fordere Nicaragua vor al
lem: 
— Verzicht auf Gewalt oder Drohung mit Ge

walt; 
— eine ausgewogene Truppenreduzierung in 

Mittelamerika und 
— Nichtangriffspakte zwischen den Vereinig

ten Staaten und Nicaragua unter Einbezie
hung der gesamten Region. 

Die UN-Botschafterin der USA, Jeane Kirkpat-
rick, versuchte, die Luftobservation Nicara
guas durch US-Flugzeuge mit der Wahrung 
eigener Sicherheitsinteressen und der von 
Verbündeten zu rechtfertigen. Trotz enormer 
Kredite durch die (so wörtlich) »Internationale 
Entwicklungsbank« — gemeint war wohl die 
Interamerikanische Entwicklungsbank — und 
Wirtschaftshilfe durch die USA betreibe Nica
ragua heute eine aggressive Einmischungs
politik in die inneren Angelegenheiten seiner 
Nachbarstaaten. Ein »historischer Mythos der 
US-Aggressoren« werde in Nicaragua zu to
taler Kontrolle der Bevölkerung verwandt. 
Entschieden bestritt Frau Kirkpatrick jede Art 
von Interventionsplänen ihrer Regierung. Eine 
Verhandlungslösung müsse sicherstellen und 
setze voraus, daß Nicaragua sich nicht weiter
hin in El Salvador subversiv betätige. 
Mit beachtenswerter Einmütigkeit wurden die 
Vorwürfe Nicaraguas durch die meisten Teil
nehmer der Sicherheitsratsdebatte unter
stützt. Das äußerte sich dadurch, daß die vom 
mexikanischen Präsidenten Portillo entwik-

kelte Verhandlungsbasis zwischen den Par
teien empfohlen wurde. Der angolanische UN-
Botschafter drückte dies so aus: »Wie kann 
Nicaragua eine Bedrohung für die USA dar
stellen? Andererseits stellt aber jede Bedro
hung Nicaraguas eine Bedrohung der block
freien Staaten dar.« Allein Chile und Hondu
ras zogen sich neben El Salvador auf die Po
sition zurück, daß in diesem Fall das von dem 
OAS-Vertrag entwickelte Streitschlichtungs
modell hätte gewählt werden müssen. 
III. Obgleich die USA vor der Abst immung 
am 2. April 1982 über den Entschließungsent
wurf S/14941 noch einmal darauf hinwiesen, 
daß eine aufschlußreiche Korrelation zwi
schen Unterstützung der nicaraguanischen 
Position und den Gegenstimmen bzw. Enthal
tungen im Afghanistan- und Kamputschea-
Konflikt bestehe, stimmten 12 der 15 Ratsmit
glieder für diesen Entwurf. Großbritannien 
und Zaire enthielten sich der Stimme. Zaire, 
prototypischer Klientenstaat der USA, hielt 
den Sicherheitsrat für unzuständig; Großbri
tannien verwies darauf, daß es die in dem Ent
wurf zugrunde gelegten Resolutionen der Ge
neralversammlung aus grundsätzlichen Erwä
gungen nicht mittragen könne. 
Zweifellos bedeutete dieses Abstimmungser
gebnis bereits vor der vollen Entfaltung der 
Falklandkrise einen Rückschlag für die ge
samte Lateinamerikapolitik der derzeitigen 
US-Regierung. Wenngleich die rechtlichen 
Argumente für eine Allzuständigkeit des Si
cherheitsrats hier nicht gänzlich überzeugen 
können, so bleibt dennoch der nur knapp ge
scheiterte Resolutionsentwurf wohl nicht 
ohne faktische Wirkungen: Den USA wird es 
schwerfallen, die dort enthaltene Aufforde
rung zu »Dialog und . . . Verhandlung« völlig 
zu ignorieren. Peter H. Rabe • 

Wirtschaf t und Entwick lung 

Transnationale Unternehmen: Regierungsvertre
tergremium schließt Arbeiten an einem Verhal
tenskodex ab — Zentrale Fragen gleichwohl offen 
(31) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1982 S.27 fort.) 

Die mit der Aushandlung eines Verhaltensko
dex für transnationale Unternehmen beauf
tragte Arbeitsgruppe (Intergovernmental 
Working Group) hat ihre Tätigkeit mit Ab
schluß der 17.Tagung am 21.Mai 1982 formal 
beendet. Der nun vorliegende Entwurf umfaßt 
— mit Ausnahme des zurückgestellten Ab
schnitts >Präambel und Ziele< — sämtliche 
Teile des zu verabschiedenden Kodex, wobei 
jedoch noch eine Fülle von Passagen wegen 
des Fortbestehens von Meinungsverschie
denheiten zwischen den beteiligten Ländern 
in Klammern gesetzt ist. Der Text wird zusam
men mit einem Bericht der Arbeitsgruppe der 
UN-Kommission für transnationale Unterneh
men auf ihrer 8.Tagung (30.8.-10.9.1982 in 
Manila) vorgelegt werden. Diese wird darüber 
zu befinden haben, welche weiteren Schritte 
unternommen werden sollen, um das Ziel 
einer vollständigen Einigung zu erreichen. 
Ungeachtet einiger wichtiger Fortschritte bei 
der Neuverhandlungsklausel, der Frage des 
dip lomat ischen Schutzes< und der Frage der 
Textauslegung erbrachten die 16. und ^ . T a 
gung der Arbeitsgruppe (März und Mai 1982) 
bei der Regelung der noch strittigen Fragen 
keinen Durchbruch. Meinungsverschieden-
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heiten blieben insbesondere bei der Entschä
digungsregelung im Falle von Enteignungen 
sowie bei der Jurisdiktion bestehen, außer
dem bei der Ausnahmeregelung zum Prinzip 
der Inländerbehandlung. 
Insgesamt bietet damit der Kodexentwurf ein 
noch recht unausgewogenes Bild. Während 
bei dem Teil des Kodex, der sich mit den 
Tätigkeiten der Unternehmen befaßt (>Activi-
ties<-Abschnitt), relativ viele Fragen bereits 
einer Lösung zugeführt, zumindest aber nä
her gebracht werden konnten, trifft diese 
Feststellung für den zweiten großen Ab
schnitt, den über die Behandlung der Unter
nehmen durch die Regierung des jeweiligen 
Gastlandes (>Treatment<-Abschnitt), nicht zu. 
Hier sind wichtige Anliegen der westlichen In
dustrieländer bisher nicht hinreichend abge
deckt. 
In der Sicht dieser Staaten fehlt es — abge
sehen von einer befriedigenden Entschädi
gungsregelung — an einer Einigung über die 
freie Vereinbarkeit von Recht und Gericht im 
Falle von Investitionsstreitigkeiten, insbeson
dere also über die Möglichkeit der Schieds
gerichtsvereinbarung zwischen Investor und 
Empfängerland. Umstritten ist auch der freie 
Transfer von laufenden Zahlungen und Liqui
dationserlösen der Unternehmen sowie die 
Durchbrechung des Prinzips der sogenann
ten Inländerbehandlung zugunsten der Ent
wicklungsländer. Wie ein roter Faden zieht 
sich durch alle diese Teilfragen das Problem 
der Einschränkung nationalen Rechts der 
Entwicklungsländer durch Regeln des Völker
gewohnheitsrechts oder durch Parteiverein
barung, eine Problematik, die insbesondere 
für die Länder Lateinamerikas von zentraler 
Bedeutung ist. 
Schließlich sind noch zwei weitere Fragen zu 
nennen, deren zufriedenstellende Regelung 
nach Ansicht der westlichen Industrieländer 
unverzichtbar ist, nämlich die Festlegung ei
nes rechtlich nicht bindenden Charakters des 
Verhaltenskodex sowie die Einbeziehung von 
Unternehmen aus Staatshandelsländern in die 
Definition der transnationalen Unternehmen. 
Beide Komplexe werden bei der zu erwarten
den Fortsetzung der Erörterungen eine ent
scheidende Rolle spielen. 

Helmut Krüger • 

UNFPA registriert Erfolge bei Bevölkerungspla
nung — 1984 neue Weltkonferenz (32) 

Im Jahr 2000 wird die Weltbevölkerung 
6,1 Mrd Menschen umfassen. So eine der 
zentralen Aussagen im diesjährigen >Bericht 
zur Lage der Weltbevölkerung< des UN-Fonds 
für Bevölkerungsfragen (UNFPA). Das sind 
fast 20 Prozent weniger als die 7,5Mrd, die 
zum Ende des Jahrhunderts zu erwarten ge
wesen wären, wären die Geburten- und Ster
beraten der fünfziger Jahre gleichgeblieben. 
Dies bedeutet einen deutlichen Erfolg von 
Bevölkerungsprogrammen von Regierungen 
in der ganzen Welt. Die Wachstumsrate der 
Weltbevölkerung ist von 1,99vH zwischen 
1960 und 1965 auf 1,72 vH zwischen 1975 und 
1980 gesunken, und die Vereinten Nationen 
erwarten, daß die jährliche Zuwachsrate zum 
Ende dieses Jahrhunderts auf 1,5vH fallen 
wird. 
Die Überzeugung von der Notwendigkeit von 
Bevölkerungsprogrammen ist nunmehr weit 
verbreitet. Etwa 80 vH der Einwohner von Ent
wicklungsländern leben in Staaten, die ihre 
Zuwachsraten als zu hoch ansehen und ver

ringern möchten. Ein bedeutender Anreiz 
dazu kam von der Weltbevölkerungskonfe
renz 1974 (vgl. VN 5/1974 S.155ff). Der Ak
tionsplan dieser Konferenz sah für 1985 eine 
jährliche Zuwachsrate von 2vH für die Ge
samtheit der Entwicklungsländer voraus; 
nach heutigem Kenntnisstand erscheint diese 
Voraussage realistisch. Während beispiels
weise 1969 nur 26 Entwicklungsländer Pro
gramme mit der Zielsetzung der Verringerung 
oder Stabilisierung des Bevölkerungswachs
tums hatten, waren es 1980 59 Staaten. Es 
besteht Hoffnung, daß die kürzlich für 1984 
angekündigte neuerliche internationale Bevöl
kerungskonferenz dazu beitragen wird, die 
Fortsetzung dieser Tendenz zu unterstüt
zen. 
Kuba ist das Land mit der bisher größten Ver
ringerung der Geburtenraten. Zwischen 1965/ 
70 und 1975/80 fielen sie um 47vH. An näch
ster Stelle steht China mit einer Reduzierung 
um 34vH im selben Zeitraum. Es folgt eine 
Reihe von Ländern — alle mit Bevölkerungen 
von mehr als 10 Mill — mit Wachstumsrück
gängen zwischen 15 und 25vH: Chile, Kolum
bien, Indien, Indonesien, Korea (Süd-), Malay
sia und Thailand. 

Während die Geburtenraten signifikant gefal
len sind, entspricht der Rückgang der Sterb
lichkeitsraten über die vergangenen Jahre 
nicht den Erwartungen. Die Konferenz von 
1974 hatte als weltweites Ziel für die Lebens
erwartung um das Jahr 2000 74 Jahre festge
legt. Nunmehr jedoch sagen die Vereinten 
Nationen voraus, daß die Entwicklungsländer 
bis zu diesem Zeitpunkt lediglich 63 bis 
64 Jahre erreicht haben werden. Die hohe 
Säuglings- und Kindersterblichkeit, vor allem 
in Afrika, zählt zu den Hauptursachen hier
für. 
Der Bericht bestätigt die Bedeutung der Stel
lung der Frau in der Gesellschaft als bedeu
tenden Faktor für die Größe der Familie. Die 
von UNFPA unterstützte Welt-Fertilitäts-Un-
tersuchung zeigt, daß im allgemeinen die 
Fruchtbarkeit der Frau mit Zunahme ihres 
Einkommens abnimmt. Die Untersuchung be
stätigt auch, daß Frauen mit schulischer oder 
anderer Ausbildung, die außer Haus tätig 
sind, mit großer Wahrscheinlichkeit kleinere 
Familien haben werden. 
Die Verfügbarkeit von Kontrazeptiva ist 
selbstverständlich ein wesentlicher Faktor zur 
Reduzierung der Fertilität. Nach Angaben des 
UNFPA haben einige Länder Lateinamerikas 
den höchsten Anteil an Verwendung 
empfängnisverhütender Mittel. An nächster 
Stelle folgen die Länder Asiens, während Ge
burtenregelung in den Ländern Afrikas süd
lich der Sahara, wo Geburtenraten von 45 je 
1 000 noch immer vorherrschen, am wenig
sten häufig angewandt wird. 
Die Mittel zur Finanzierung der Bevölkerungs
programme, führt der Bericht weiter aus, wur
den hauptsächlich von den Entwicklungslän
dern selbst aufgebracht. Eine Untersuchung 
über 15 Länder zeigt, daß 67vH aus deren 
eigenen Budgets finanziert wurden, der Rest 
stammt aus Hilfsprogrammen des Auslands. 
In von UNFPA unterstützten Programmen war 
der Anteil der nationalen Beiträge noch hö
her. Zwischen 1979 und 1981 budgetierten 
Entwicklungsländer für jeden vom UN-Bevöl
kerungsfonds zur Verfügung gestellten US-
Dollar 4,6 Dollar aus eigenen Mitteln. 
Der Bericht beleuchtet auch einige der in den 
kommenden zwei Jahrzehnten zu erwarten
den Probleme, die auch an vorderster Stelle 

der Tagesordnung für die Konferenz von 1984 
stehen werden. Dazu zählen das unkontrol
lierte Wachstum der Städte in Entwicklungs
ländern ebenso wie eine bedeutsame Verän
derung der Ältersstrukturen der Gesamtbe
völkerung, bedingt durch den zunehmenden 
Anteil älterer Menschen. Das bedeutet eine 
Herausforderung besonders für die Industrie
länder; aber auch Staaten wie China — das 
eine deutliche Verringerung der Fertilität er
zielt hat — werden Problemen gegenüberste
hen, die um die Jahrtausendwende als Folge 
steigenden Durchschnittsalters entstehen 
werden. Redaktion • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Soziale Menschenrechte: Fortsetzung der Bericht
erstattung zum UN-Sozialpakt — Kulturelle 
Rechte — Berichtsprüfung bleibt Reglerungsver
tretern vorbehalten (33) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1982 S.28f. fort.) 
I. Nachdem sich die Prüfung der Staatenbe
richte zum UN-Pakt über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte (kurz: UN-Sozial
pakt) zunächst etwas schwerfällig angelassen 
hatte — man mußte sich ja erst über die Ein
zelheiten des Prüfungsverfahrens einigen, so
weit der Pakt dies nicht schon selbst ent
schieden h a t t e — , hat die mit der Prüfung 
befaßte Arbeitsgruppe des Wirtschafts- -und 
Sozialrats (ECOSOC) inzwischen offenbar 
Tritt gefaßt und im April 1982 bereits eine 
Reihe von Staatenberichten der >dritten 
Runde<, d.h. zu den Art.13 bis 15 des Paktes, 
geprüft. Es geht dabei um die im Pakt aner
kannten kulturellen Rechte: das Recht auf Bil
dung, auf Teilhabe am kulturellen Leben und 
an den Errungenschaften des wissenschaftli
chen Fortschrittes sowie das Urheberrecht. 
Der vom ECOSOC gebildeten Arbeitsgruppe, 
der auch die Bundesrepublik Deutschland an
gehört, lagen 15 Staatenberichte zu den ge
nannten Artikeln vor. Der britische Bericht 
ging so spät ein, daß eine 6-Wochen-Frist 
zum Umlauf vor der Tagung der Arbeits
gruppe nicht mehr gewahrt werden konnte; er 
wird daher auf der nächsten Tagung behan
delt werden. Zurückgestellt wurden auch die 
an sich rechtzeitig eingegangenen Berichte 
der DDR, Guyanas und Libyens. 
Die von den Vereinten Nationen gesetzte Frist 
zur Einreichung der Berichte wurde allerdings 
auch diesmal nur von den wenigsten Staaten 
gewahrt, was zu einem milden Hinweis an die 
Vertragsstaaten im Bericht der Arbeitsgruppe 
führte: zum I.September 1981 lagen lediglich 
die Berichte der Sowjetunion (28.4.1981), 
Schwedens (16.7.1981), Bjelorußlands (21.8. 
1981), der Ukraine (21.8.1981) und Guyanas 
vor (31.8.1981). Der Bericht der Bundesrepu
blik Deutschland, der eine Mitwirkung der 
Bundesländer erforderte, ging erst am 2. Fe
bruar 1982 ein, der der DDR am 15. Dezember 
1981. Da im Februar 1982 bereits 71 Staaten 
den Pakt ratifiziert hatten, bestehen bei der 
Berichterstattung noch erhebliche Rückstän
de. Das führt dazu, daß die Arbeitsgruppe 
sich bisher nicht jeweils einer >Runde< der 
Berichte widmen kann: neben zwölf Berichten 
zu den Art.13 bis 15 wurden diesmal auch je 
fünf Berichte zu den Art. 6 bis 9 und zu den 
Art. 10 bis 12 des Paktes behandelt. 
Die 16 ersten Berichte zu den Art.13 bis 15 
waren von sehr verschiedener Länge: sie vari
ierten zwischen 7 (Schweden) und 117Seiten 
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(Australien). Der Durchschnitt lag bei 31 Sei
ten. Der Bericht der Bundesrepublik Deutsch
land umfaßte 25, der der DDR 17Seiten. Die 
Berichte geben insgesamt ein interessantes 
und aufschlußreiches Bild über das Schul-
und Bildungswesen in den einzelnen Staaten, 
aber auch über das kulturelle Leben und die 
Rolle, die der Staat dabei spielt. Natürlich re
flektieren die Berichte auch das jeweils herr
schende politische und gesellschaftliche Sy
stem. Beim Ostblock zeigt sich dies teilweise 
bei allgemeinen Bemerkungen, vor allem aber 
auch bei der Darstellung der Bildungsziele. 
II. So weist etwa der Bericht der Sowjet
union erneut auf die Notwendigkeit hin, die 
Gesetzlichkeit zu wahren und Gesetz und 
Ordnung zu achten; dies sei unauflöslich ver
knüpft mit der Erziehung der Bürger im Gei
ste skrupulöser und beständiger Anwendung 
der Verfassung und der übrigen Gesetze und 
der Beachtung der staatlichen Disziplin. Ziel 
der Bildungsmaßnahmen ist die Ausbildung 
hoch qualifizierter Spezialisten, welche die 
Theorie des Marxismus-Leninismus meistern. 
Die Studenten sollen erhabene moralische 
Qualitäten erhalten und mit kommunistischem 
Bewußtsein und Kultur, mit sozialistischem In
ternationalismus, mit Sowjetpatriotismus und 
mit einer Bereitschaft durchdrungen sein, das 
sozialistische Vaterland zu verteidigen. Die in 
diesen Grundsätzen enthaltenen martiali
schen Elemente fehlen im Bericht der DDR, 
nach dem die Jugend im Geiste des Friedens 
und der internationalen Freundschaft zu er
ziehen und dazu zu inspirieren ist, für die 
Sache der Entspannung und der Abrüstung 
einzutreten. 
Bisweilen hat man Zweifel, ob gewisse Aus
führungen in einer realen Beziehung zu den 
im Pakt anerkannten kulturellen Rechten ste
hen — wenn beispielsweise die Sowjetunion 
auf ihre Gesetzgebung zum Schiffsbau hin
weist oder auf Vorschriften zum Schutze der 
Atmosphäre und der Fauna oder zur Organi
sation der Staatsgewalt generell. Obwohl der 
Bericht der UdSSR ebensowenig wie der an
derer Ostblockstaaten polemisch ist — Pole
mik blieb auch bei der Erörterung der Be
richte in der Arbeitsgruppe im allgemeinen 
aus — , konnte sie sich einen Seitenhieb auf 
jene Staaten nicht verkneifen, welche die 
Sommerolympiade 1980 in Moskau boykot
tiert haben (ohne natürlich den Grund dafür 
auch nur zu erwähnen). 
Gewisse Schwierigkeiten scheinen die osteu
ropäischen Staaten mit der Behandlung des 
Rechtes auf Gründung und Besuch von Pri
vatschulen gehabt zu haben. Lediglich der un
garische Bericht, der sich durch ein hohes 
Maß an Sachlichkeit auszeichnet und Anflüge 
ideologischer Penetranz, die man anderswo 
entdecken konnte, vermissen läßt, weist dar
auf hin, daß es auf Grund einer Absprache 
zwischen Staat und Kirche in Ungarn zehn 
kirchliche Sekundärschulen gibt, die derzeit 
von 2500 Schülern besucht werden. Die Be
richte der DDR und Rumäniens übergehen 
dieses Problem mit Stillschweigen. Die So
wjetunion, Bjelorußland und die Ukraine 
scheinen sich demgegenüber an die strategi
sche Weisheit gehalten zu haben, daß der An
griff die beste Verteidigung ist; sie weisen auf 
die strikte Trennung von Staat und Kirche so
wie die schweren Strafen hin, die demjenigen 
drohen, der dieses Prinzip verletzt. Ergänzt 
wird dies durch den Hinweis auf das staatli
che Erziehungsmonopol — da ist dann natür
lich für private Schulen begrifflich kein Raum 

mehr, ohne daß man darüber nur ein einziges 
Wort zu verlieren brauchte. 
Demgegenüber läßt etwa der Bericht Libyens, 
der im wesentlichen die maßgeblichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für das 
dortige Schulwesen wiedergibt, deutlich er
kennen, welche Bedeutung dort der islami
schen Religion für die Erziehung zuerkannt 
wird — allerdings gemischt mit einigen Trop
fen arabischen »Sozialismus« (was immer man 
in diesem sehr speziellen Fall darunter verste
hen mag). 
Der Bericht der Bundesrepublik Deutschland, 
über dessen Inhalt bereits kurz berichtet 
wurde (VN 1/1982 S.28f., unter II), wurde hin
sichtlich seines Umfanges, seiner Qualität 
und der darin enthaltenen Einzelheiten grund
sätzlich freundlich aufgenommen. Es gab 
aber auch eine Reihe von Fragen, die Veran
lassung geben könnten und wohl auch soll
ten, stärker als bisher an den »Empfängerho
rizont« zu denken: Vielen Repräsentanten 
ausländischer Staaten in der Weltorganisation 
sind unsere Verhältnisse wenig vertraut, und 
Schweigen wird alsdann unter Umständen 
falsch gedeutet. Das galt zum Beispiel für die 
Frage, in welchem Umfang die bei uns leben
den Menschen Zugang zu ausländischem 
Kulturgut haben. Da der Bericht dergleichen 
in einer freiheitlichen Demokratie — mit Recht 
— als selbstverständlich voraussetzte und 
dazu keine näheren Ausführungen machte, 
löste er Fragen aus, interessanterweise sei
tens der Vertreter der Sowjetunion und Bul
gariens. Mexiko hatte übrigens in seinem Be
richt auf das mit uns abgeschlossene Kultur
abkommen hingewiesen. 
Weitere Fragen betrafen: das Verhältnis von 
Bund und Ländern (Japan), das Privatschul
wesen (Mexiko, UdSSR, Bulgarien), das Bil
dungsangebot an Kinder ausländischer Ar
beitnehmer (Mexiko), den »numerus clausus« 
(Mexiko), die Prügelstrafe in den Schulen 
(UdSSR) und die »Berufsverbote« (UdSSR). 
Der Umstand, daß sich der Bericht jeder 
Schönfärberei enthielt und bestehende tat
sächliche Ungleichheiten im Verhältnis von 
Mann und Frau im Bildungsbereich nicht ver
heimlichte, führte zu kritischen Fragen des 
bjelorussischen Vertreters. 
Auch die Berichte der übrigen Staaten der 
westlichen Welt, aber auch die der Entwick
lungsländer bauten keine Potemkinschen 
Dörfer auf, sondern schilderten auch ihre 
Schwierigkeiten realistisch. So gewinnt der 
Leser beim Studium dieser Berichte ein pla
stisches Bild von den dort herrschenden Ver
hältnissen. Schwierig wird dies allerdings, 
wenn ein Bericht zu stark von der Befugnis 
Gebrauch macht, auf anderswo erstattete Be
richte zu verweisen — denn wer liest sie 
schon? So verwies etwa Schweden weitge
hend auf Berichte an die UNESCO, Norwegen 
sogar auf Berichte an das Internationale Er
ziehungsbüro der UNESCO. Die UNESCO 
selbst übrigens, die auch einen Bericht vor
legte, informierte auf 61 Seiten über ihre Ar
beit im Bereich der Art.13 bis 15 des Paktes. 
Sie nimmt bemerkenswerterweise auch eine 
Zuständigkeit im Bereich des Art.6 (Recht auf 
Arbeit) und 10 (Schutz der Familie) in An
spruch. 
III. Der Report der Arbeitsgruppe an den 
ECOSOC enthält keine konkreten Hinweise 
auf die einzelnen Berichte, die erörtert wur
den. Er beinhaltet aber einige allgemeine 
Empfehlungen für die künftige Berichterstat
tung: Einhaltung der Fristen, Beachtung der 

Richtlinien zum Aufbau der Berichte, mehr 
statistisches Material, mehr Ausführungen 
zum Verhältnis von Mann und Frau, eingehen
dere Darstellung des Zusammenwirkens von 
zentralen und regionalen Stellen, wo dies von 
Bedeutung ist, und eine freimütigere Erörte
rung bestehender Schwierigkeiten (sie unter
blieb bisher völlig in den Berichten der Ost
blockstaaten). 
Versuche, das Verfahren zur Prüfung der 
Staatenberichte zu ändern, sind vorerst ge
scheitert. Der Gedanke, mit der Aufgabe ein 
Gremium unabhängiger Sachverständiger zu 
beauftragen, fand nicht einmal in der westli
chen Welt Beifall, da man befürchtete, daß 
sich in einer Reihe von Fällen unter dem Her
melin solcher Sachverständiger in Wahrheit 
weisungsgebundene Personen verbergen 
würden. So bleibt es einstweilen bei einer Ar
beitsgruppe aus 15 Regierungsexperten, in 
der fünf Regionen mit je drei Staaten vertre
ten sind: Westeuropa, Osteuropa, Asien, 
Afrika und Lateinamerika. Asien hat bisher al
lerdings erst einen Vertreter benannt (aus Ja
pan). So ist die Arbeitsgruppe vorerst unvoll
ständig; bisweilen verhindern auch Pflichten
kollisionen die Teilnahme an den Arbeiten der 
Arbeitsgruppe. Die Wahl der Staaten, die der 
Arbeitsgruppe für eine jeweils dreijährige 
Amtszeit angehören, wird vom gesamten 
ECOSOC vorgenommen; wählbar allerdings 
sind nur Staaten, die dem Sozialpakt angehö
ren. 
Ob ein Versuch, der Arbeitsgruppe mehr zeit
lichen Spielraum dadurch zu verschaffen, daß 
sie bereits zwei Wochen vor der jeweiligen 
Frühjahrstagung des ECOSOC zusammen
tritt, Erfolg hat, muß man abwarten: die UN 
haben für diesen Fall 274000 US-Dollar Mehr
kosten errechnet. Rudolf Echterhölter • 

Menschenrechtskommission: Abschiedsrede van 
Bovens — Kurt Herndl Nachfolger als Direktor der 
Menschenrechtsabteilung — Lage In Polen (34) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 5/1981 S.172ff. fort.) 

Konsensentscheidungen waren in der Min
derzahl auf der 38.Tagung der Menschen
rechtskommission (1.Februar-12.März 1982). 
Ungeachtet der breitgefächerten Themen
palette nahmen in Genf Südafrika und Israel 
den größten Teil der mitunter höchst kontro
versen Debatten ein. Bei zahlreichen ande
ren Tagesordnungspunkten dienten sie zu
dem als Negativbeispiele. Als besonders hef
tig umstrittenes Thema erwies sich die Lage 
in Polen. 
Wechsel in der Leitung der Menschenrechts
abteilung: Der Auftakt der diesjährigen Ta
gung wurde mit Spannung erwartet, denn der 
schon vorher bekanntgewordene Text der Er
öffnungsrede des Direktors der Menschen
rechtsabteilung der Vereinten Nationen, 
Theodoor van Boven, hatte diesen in das 
Kreuzfeuer der Kritik betroffener Staaten ge
raten lassen. Trotz der Versuche von Staaten
vertretern, ihn zur Streichung einiger deutli
cher Passagen zu bewegen, hielt er die enga
gierte Ansprache in vollem Wortlaut. Er wies 
eindringlich darauf hin, daß der Achtung und 
Sicherung des Rechts auf Leben in der Arbeit 
der Kommission höchste Priorität zukommen 
müsse. Unter Nennung der Staaten, über die 
Berichte vorliegen, rügte er die steigende 
Tendenz zur Mißachtung des vornehmsten 
Menschenrechtes; er hielt aber auch der 

Vereinte Nat ionen 4/82 141 



Kommission vor, zum Beispiel in den Fällen 
Äquatorialguinea und Uganda trotz der Kennt
nis von gravierenden Menschenrechtsverlet-
zungen nicht ausreichend und zu spät rea
giert zu haben. Außerdem kritisierte er, daß 
nicht alle Menschenrechtsverletzungen von 
ihr aufgegriffen würden und stellte die Frage 
nach der Rechtfertigung für diese teilweise 
Inaktivität. Die Gewährleistung des Schutzes 
menschlichen Lebens könnte seiner Ansicht 
nach eines der Hauptthemen im Rahmen des 
35. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte im nächsten Jahr wer
den. 
Am 10. Februar ergriff van Boven nochmals 
das Wort, um das Ausscheiden aus seinem 
Amt zum Ende der Tagung aufgrund tiefge
hender politischer Differenzen mit der Füh
rung der Organisation bekannt zu geben. Er 
nutzte die Gelegenheit, nachdrücklich für die 
Einsetzung eines Hohen Kommissars für 
Menschenrechte zu plädieren, der die Hand
lungsunfähigkeit der Kommission im Hinblick 
auf aktuelle und schwere Menschenrechts
verletzungen zwischen den Tagungen kom
pensieren soll. Zugleich regte er eine perso
nelle Verstärkung der Menschenrechtsabtei
lung an, die die Vielzahl der Aufgaben, so bei 
der Unterstützung der Anfertigung von Stu
dien, nicht mehr bewältigen kann. Seine Stel
lungnahme wurde vom Vertreter der Sowjet
union als klare Überschreitung seiner Kompe
tenzen als internationaler Beamter angesehen 
und sogar zum Anlaß genommen, ein soforti
ges Ausscheiden zu empfehlen. Dem Vorwurf 
schloß sich der argentinische Vertreter an. 
Van Boven selbst sieht den Auslöser für seine 
Schwierigkeiten darin, daß er sich nicht 
scheute, während seiner fünfjährigen Amts
zeit alle in den Bereich der Menschenrechte 
gehörenden Themen aufzugreifen und sich 
dabei nicht der üblichen Zurückhaltung zu be
fleißigen. Durch dieses im Grunde politische 
Verständnis seines Amtes glaubt er, vor allem 
das Mißfallen Argentiniens (aber auch der So
wjetunion und der Vereinigten Staaten) erregt 
zu haben, auf das der neue Generalsekretär 
Perez de Cuellar dann reagiert habe. 
Mehrere Delegierte, zum Teil aus afrikani
schen Staaten, hoben van Bovens Mut und 
seinen unbeirrbaren und unermüdlichen Ein
satz für die Menschenrechte aller hervor, als 
sie ihrem Bedauern und ihrer Überraschung 
Ausdruck gaben. Die Kommission sprach ihm 
auf den von Großbritannien unterstützten 
Vorschlag Senegals hin Dank und Anerken
nung für die geleisteten Dienste und sein Ein
treten für die Menschenrechte aus. 
Noch während der Kommissionstagung, am 
18. Februar, gab der Generalsekretär in New 
York die Ernennung des Österreichers Kurt 
Herndl zum Nachfolger bekannt; Herndl fällt 
nun die nicht einfache Aufgabe zu, darauf zu 
achten, daß der nicht zuletzt durch das Wir
ken van Bovens erweiterte Tätigkeitsbereich 
der Menschenrechtsabteilung nicht wieder 
eingeengt wird. 
Südliches Afrika: Obwohl sich die Mitglied
staaten in der Ablehnung der Apartheid einig 
waren, fanden die Resolutionen zu diesem 
Thema keine einhellige Zustimmung, abgese
hen von einer Resolution, die u.a. zu einer 
Untersuchung der Bedingungen in den Ge
fängnissen Südafrikas und Namibias auffor
dert. Umstritten war eine Resolution, nach der 
den gefangengenommenen namibischen 
Kämpfern der Kriegsgefangenenstatus nach 
den Genfer Konventionen und deren Zusatz

protokollen zuerkannt werden soll. Auch der 
neuerlichen Verurteilung der Wirtschaftsbe
ziehungen zu Südafrika stimmten die westli
chen Staaten nicht zu. In einer Studie soll die 
Strafbarkeit der Aktivitäten transnationaler 
Unternehmen in Südafrika nach den Vor
schriften der Anti-Apartheid-Konvention ge
prüft werden. 
Menschenrechte in den von Israel besetzten 
Gebieten: Bei der Verabschiedung der Reso
lutionen wurde von den Vertretern westlicher 
Staaten teilweise kritisiert, daß die Kommis
sion ihre Kompetenzen überschreite, indem 
sie zu Themen Stellung nehme, die bereits 
von Generalversammlung und Sicherheitsrat 
behandelt wurden. Hierunter fallen etwa die 
Entscheidung Israels, die syrischen Golan-
höhen zu annektieren, die von der Kommis
sion mehrheitlich als null und nichtig 
bezeichnet wurde ( + 2 2 ; — 11; = 7), und die 
Verurteilung des israelischen Bombarde
ments der irakischen Kernforschungsanlage 
( + 3 0 ; — 1 ; — 1 1 ) . 
Chile: Mit Chile, dem erneut die Verweigerung 
der Zusammenarbeit mit der Kommission vor
geworfen wurde, wird sich die Kommission 
auch im nächsten Jahr gesondert befassen. 
Eine Besserung der Lage der Menschen
rechte vermochte nur Kommissionsmitglied 
Uruguay zu erkennen. 
El Salvador, Guatemala: Beide Staaten wiesen 
die sie betreffenden Berichte, die zahlreiche 
wiederholte und schwerwiegende Menschen
rechtsverletzungen aufzeigen, als einseitig 
bzw. unausgewogen zurück. Auch für Guate
mala wird nun ein Sonderberichterstatter er
nannt. 
Bolivien: Der Generalsekretär und der Son
derberichterstatter sind zur Unterstützung 
der bolivianischen Regierung bei der völligen 
Wiederherstellung der Menschenrechte be
reit. 
Iran: Eine Resolution ( + 19; - 9 ; = 15) be
faßte sich mit der gefährdeten Lage der Glau
bensgemeinschaft der Bahai und den anhal
tenden Menschenrechtsverletzungen, vor al
lem den willkürlichen und den Exekutionen in 
Schnellverfahren. Der Vertreter des Iran be
hauptete, daß die Bahai nicht aus Glaubens
gründen verfolgt würden; allerdings sei unter 
anderem der Leiter der Geheimpolizei zu Zei
ten des Schah ein Bahai gewesen. 
Afghanistan, Kamputschea, West-Sahara: 
Diese Fälle wurden unter dem Gesichtspunkt 
des Selbstbestimmungsrechts behandelt. Vor 
allem die Sowjetunion und die DDR sprachen 
der Kommission wegen einer angeblichen 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
Afghanistans und Kamputscheas das Recht 
ab, sich mit deren Selbstbestimmungsrecht 
zu befassen und in Resolutionen eine Beendi
gung der Fremdherrschaft zu verlangen. Auch 
das Rückkehrrecht der afghanischen Flücht
linge wurde von der Kommission betont. Hin
sichtlich der West-Sahara wurden Marokko 
und die POLISARIO zur Aufnahme direkter 
Verhandlungen aufgefordert, um so die Vor
aussetzungen für ein freies und faires Refe
rendum zu schaffen ( + 27; - 2 3 ; = 1 3 ) . Unter 
dem Tagesordnungspunkt des Selbstbestim
mungsrechtes wies der Vertreter der Bundes
republik Deutschland auf den Willen der Deut
schen zur Wiedervereinigung hin. 
Polen: Bis zum nächsten Jahr soll durch eine 
noch zu benennende Persönlichkeit eine Stu
die über die Lage der Menschenrechte in Po
len nach Inkrafttreten des Kriegsrechts er
stellt werden. Die polnische Regierung, deren 

Vertreter in der Debatte immer wieder die 
Notwendigkeit der ergriffenen Maßnahmen 
und deren vorübergehenden Charakter be
tonte, hat bereits angekündigt, daß sie jede 
Zusammenarbeit verweigern wird. In der von 
der Bundesrepublik Deutschland miteinge
brachten Resolution wird tiefe Besorgnis über 
die weitverbreiteten Menschenrechtsverlet
zungen (u.a. willkürliche Verhaftung und Inter
nierung Tausender; Unterdrückung der Mei
nungsäußerungsfreiheit, des Rechts, sich 
friedlich zu versammeln, der Gewerkschafts
rechte) zum Ausdruck gebracht sowie das 
Recht des polnischen Volkes auf eine politi
sche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung ohne Einmischung von außen 
bestätigt. Hierin sahen Bulgarien, Kuba, die 
Sowjetunion, Bjelorußland und Polen eine 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
Polens, die politisch schädlich und Beweis 
doppelter Moral sei. Die UdSSR sieht ohnehin 
nur zulässige Einschränkungen, nicht aber 
Verletzungen von Menschenrechten. 
Verschollene: Die Expertengruppe vermerkte 
ein ständiges Ansteigen der Zahl verschwun
dener Personen. Sie hat im Vorjahr Informa
tionen über 2100 Personen aus 22 lateiname
rikanischen, asiatischen und afrikanischen 
Ländern sowie Zypern erhalten, von denen sie 
1950 wegen des Verdachts der Beteiligung 
von Sicherheitskräften an die jeweiligen Re
gierungen weitergeleitet hat. Einige Länder 
zeigten sich durchaus kooperativ, mit der Fol
ge, daß mehrere Fälle aufgeklärt werden 
konnten. Die Expertengruppe, deren Mandat 
um ein Jahr verlängert wurde, sah die rechtli
chen Möglichkeiten zum Einschreiten in allen 
Ländern, selbst unter Kriegsrecht, gegeben. 
Die USA sprachen in diesem Zusammenhang 
den Fall des seit dem Zweiten Weltkrieg ver
schollenen, angeblich noch im sowjetischen 
Machtbereich festgehaltenen Schweden Raul 
Wallenberg an. 
Hoher Kommissar für Menschenrechte: Bei 
der Erörterung der Frage der Erhöhung der 
Effektivität der Kommissionsarbeit äußerten 
zahlreiche Staatenvertreter die Ansicht, daß 
ein Hoher Kommissar für Menschenrechte am 
ehesten geeignet sei, schnell zu reagieren. Er 
könne den Regierungen auch seine guten 
Dienste anbieten. Die Befürworter hielten es 
für den wirksamen Einsatz eines Hohen Kom
missars überwiegend für unabdingbar, daß er 
sich auf den Konsens der Mitgliedstaaten 
stützen könne. Hieran fehlt es zur Zeit noch. 
Vor allem die östlichen Staaten wollen das 
derzeit innerhalb der Vereinten Nationen vor
handene Instrumentarium nicht erweitern. In 
einer Resolution ( + 29; - 8 ; = 6 ) wurde die 
Unterkommission zur Verhütung von Diskri
minierung und für Minderheitenschutz beauf
tragt, eine vorbereitende Studie zu erstellen. 
Weitere Aktivitäten: In nichtöffentlicher Sit
zung wurden Verfahren gemäß der ECOSOC-
Resolution 1503 (Text: VN 5/1981 S.178f.) im 
Hinblick auf acht Staaten — unter ihnen wie
derum die DDR — durchgeführt. Eine Studie 
soll sich mit Richtlinien im Bereich des Daten
schutzes befassen, da wegen des Eingriffs in 
die Privatsphäre die Notwendigkeit eines 
Schutzes vor Mißbrauch besteht. Willkürliche 
Exekutionen und Hinrichtungen im Schnell
verfahren sollen aufgrund der ständig stei
genden Zahl ebenfalls in einer Studie behan
delt werden. Probleme bereitet manchem 
Staat die Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheitenschutz, 
der von mehreren Delegierten Kompetenz-
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Überschreitungen vorgeworfen wurden. Sie 
habe sich mitunter unmittelbar an den Gene
ralsekretär oder an einzelne Staaten gewandt. 
Ihre Arbeit solle sich auf die Erstellung von 
Studien und Vorschlägen beschränken. In 
einer Resolution wurde sie zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben entsprechend den Vorschrif
ten der Kommission aufgefordert. 

Birgit Laitenberger • 

Rechtsfragen 

IGH: Einsetzung einer Sonderkammer — Umstrit
tene Seegrenze im Golf von Maine (35) 

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat 
durch Beschluß vom 20.Januar 1982 eine be
sondere Kammer eingesetzt, die über den 
Verlauf der Seegrenze zwischen Kanada und 
den Vereinigten Staaten im Golf von Maine 
(Abgrenzung von Fischereizone und Fest
landsockel) entscheiden soll. Dieser Kammer 
gehörten ursprünglich an die Richter Gros, 
Ruda, Mosler, Ago und Schwebel; inzwischen 
hat Kanada Maxwell Cohen als Ad-hoc-Rich-
ter benannt, der, wie von Anfang an vorgese
hen, den Richter Ruda ersetzt. Zu ihrem Prä
sidenten wählte die Kammer Richter Ago. 
Damit wurde erstmals von der Möglichkeit ge
mäß Art.26(2) des IGH-Statuts Gebrauch ge
macht, der die Einsetzung einer besonderen 
Kammer auf Wunsch der Streitparteien er
möglicht. Gegen die erwähnte personelle Zu
sammensetzung der Kammer stimmten die 
Richter Morosow und El-Khani. Beide rügten 
übereinstimmend, daß der Gerichtshof bei 
der Einsetzung und Besetzung der Kammer 
sich zu stark an den Willen der Streitparteien 
gebunden habe. Vor allem Morosow machte 
geltend, daß das Abkommen zwischen Ka
nada und den Vereinigten Staaten, welches 
der Einsetzung der Sonderkammer zugrunde
liegt, fälschlicherweise und im Widerspruch 
zu Art.26(2) des IGH-Statuts davon ausginge, 
daß die Streitparteien ein Recht hätten, Ein
fluß auf die personelle Zusammensetzung die
ser Sonderkammer zu nehmen. Insofern 
seien die Wünsche der Parteien in der Form 
eines Ultimatums unterbreitet worden, was 
die Abst immung im Gericht sinnlos gemacht 
habe. 
Richter El-Khani machte geltend, eine derar
tige Einrichtung einer Sonderkammer führe 
zu einer Regionalisierung des Gerichtshofs 
und nehme diesem seine wesentliche Grund
lage, nämlich die Universalität. 

Rüdiger Wolfrum • 

IGH: Festlandsockelabgrenzung zwischen Tune
sien und Libyen (36) 

Der Internationale Gerichtshof hat am 24.Fe-
bruar 1982 mit zehn Stimmen gegen vier im 
Streit über die Festlandsockelabgrenzung 
zwischen Libyen und Tunesien entschieden. 
Aufbau der Entscheidung und ihre Aussage 
werden durch das Abkommen zwischen die
sen beiden Staaten bestimmt, mit dem der 
Streit dem IGH unterbreitet wurde (vgl. VN 
1/1979 S.32). Danach war dem Gericht aufge
geben, die »Grundsätze und Regeln des Völ
kerrechts« festzustellen, welche für die Fest
landsockelabgrenzung der beiden Staaten 
von Bedeutung sein könnten. Bei seil,er Ent
scheidung sollte das Gericht folgende Fakto

ren berücksichtigen: Billigkeitsgrundsätze, 
die geographischen Besonderheiten des Ge
bietes und die neuen Trends, die sich diesbe
züglich auf der III. UN-Seerechtskonferenz 
herausgeschält haben. 
Des weiteren war es Aufgabe des Gerichts, 
die praktische Anwendung der so herausge
arbeiteten Prinzipien und Regelungen darzu
tun, so daß die Experten der beiden Staaten 
auf dieser Basis eine Festlandsockelabgren
zung ohne Schwierigkeit vornehmen könnten 
(was heißt, daß das Gericht über die Abgren
zung im einzelnen nicht entscheiden konnte). 
Damit geht der Auftrag an das Gericht weiter 
als seinerzeit in dem Streit zwischen der Bun
desrepublik Deutschland und Dänemark, wo 
es nur Aufgabe des Gerichts war, die ent
sprechenden Abgrenzungskriterien zu ent
wickeln. 

Zunächst hielt das Gericht fest, daß für Tune
sien und Libyen nur ein Festlandsockel exi
stiert und sich deshalb unter dem Gesichts
punkt, daß es sich bei dem Festlandsockel 
um die Fortsetzung der Landmasse unter 
Wasser handele (so die Formulierung der 
III.Seerechtskonferenz), kein Abgrenzungs
kriterium für diesen speziellen Fall ergibt. Da
mit schied ein Rückgriff auf die Arbeiten der 
Seerechtskonferenz aus. In seinen folgenden 
Ausführungen konzentriert sich das Gericht 
auf die Bill igkeitsgesichtspunkte sowie die mit 
in Betracht zu ziehenden Besonderheiten. 
Dazu werden gezählt: der Küstenverlauf, die 
Lage der Kerkennah-Inseln, der Verlauf der 
Landgrenze, die Praxis für die Vergabe von 
Bohrkonzessionen vor 1974 sowie das Ver
hältnis von Küstenlänge zur Ausdehnung des 
Schelfgebietes. 

Hinsichtlich der praktischen Anwendung die
ser Grundsätze befürwortet das Gericht eine 
Aufteilung des umstrittenen Grenzverlaufs in 
zwei Sektoren, einen küstennäheren und ei
nen küstenferneren. Für den küstennäheren 
Bereich wird wesentlich darauf abgestellt, wie 
Tunesien und Libyen bislang ihre Ölkonzes-
sionen vergeben haben. Dagegen bestimmt 
sich der Verlauf des küstenferneren Grenz
teils vor allem durch die Lage der Kerkennah-
Inseln. 

Der Richter Oda sowie der Richter Evensen 
haben abweichende Meinungen vorgetragen. 
Oda wirft dem Gericht vor, zu stark auf Billig
keitsgesichtspunkte abgestellt zu haben. 
Nach seiner Meinung hätte von dem Äquidi-
stanz-Prinzip ausgegangen werden müssen, 
wobei dessen Ergebnis unter dem Gesichts
punkt der geographischen Besonderheiten 
hätte modifiziert werden können. In die glei
chen Richtungen gehen die Ausführungen 
von Ad-hoc-Richter Evensen, wobei er sich 
jedoch weniger scharf gegen die Anwendung 
des Billigkeitsgrundsatzes ausspricht. 

Rüdiger Wolfrum • 

Charta-Ausschuß: Deklarationsentwurf zur friedli
chen Streitbeilegung — Weitere Behandlung 
durch 37. Generalversammlung (37) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1981 S.100f. fort.) 

Daß effektive Mechanismen friedlicher Streit
beilegung ein notwendiges Korrelat des Ge
waltverbots darstellen, dürfte gerade die mili
tärische Auseinandersetzung im Südatlantik 
in Erinnerung gerufen haben. Das Gewaltver
bot umfaßt auch die Pflicht eines jeden Staa
tes, »jede Androhung oder Anwendung von 

Gewalt . . . als Mittel zur Lösung internationa
ler Streitigkeiten, einschließlich territorialer 
Streitigkeiten und Staatsgrenzen betreffender 
Probleme, zu unterlassen« (Erklärung über 
freundschaftliche Beziehungen; Text VN 4/ 
1978 S.138ff.). Solche Streitigkeiten müssen 
beizeiten friedlich beigelegt werden, damit 
nicht das Gewaltverbot zu einer — ihrerseits 
friedensgefährdenden — Status-quo-Garantie 
denaturiert wird. 

So trifft es sich gerade im Jahr 1982 gut, daß 
die Generalversammlung auf ihrer 37. Jahres
tagung den Entwurf einer Erklärung der Ver
einten Nationen über die friedliche Beilegung 
von internationalen Streitigkeiten zu erörtern 
haben wird. Die Vorlage, die der Sonderaus
schuß für die Charta der Vereinten Nationen 
und die Stärkung der Rolle der Organisation 
am Ende seiner siebten Tagung (22 .2 -
19.3.1982 in Genf) verabschiedet hat, enthält 
keine Textalternativen mehr (UN-Doc. 
A/AC.182/L.32/Add.1). Das bedeutet aller
dings nicht, daß alle Meinungsverschieden
heiten ausgeräumt worden sind. In ihren ab
schließenden Stellungnahmen in dem Sonder
ausschuß haben es sich zahlreiche Staaten
vertreter vorbehalten, nach eingehender Prü
fung des Textes Änderungen vorzuschlagen. 
Der Ausschuß hat es aber jedenfalls für rich
tig gehalten, die Debatte nunmehr in den 
Rechtsausschuß der Generalversammlung, 
also in ein Forum aller UN-Mitglieder, zu verla
gern. Schon wegen der Ungewißheit über de
ren Reaktionen wäre es wenig sinnvoll, den 
jetzt vorliegenden Entwurf detailliert zu würdi
gen. Aus dem ersten Teil mit allgemeinen 
Prinzipien seien hier zwei Punkte erwähnt: 
Zum einen fällt auf, daß die internationale Ge
richtsbarkeit nahezu mit Stillschweigen über
gangen wird. Die Schlüsselbestimmung lau
tet: »Unbeschadet ihres Rechts der freien 
Wahl der Mittel sollten die Staaten bedenken, 
daß direkte Verhandlungen ein flexibles und 
effektives Mittel der friedlichen Beilegung ih
rer Streitigkeiten darstellen. Wenn sie be
schließen, in direkte Verhandlungen einzutre
ten, sollten die Staaten ernsthaft verhandeln, 
um frühzeitig eine für die Beteiligten annehm
bare Lösung zu finden. Die Staaten sollten 
ebenfalls bereit sein, die Beilegung ihrer 
Streitigkeiten mit den anderen in dieser Erklä
rung erwähnten Mitteln zu suchen.« Unter 
den >anderen Mitteln< verbirgt sich auch die 
internationale Gerichtsbarkeit. Unter Nichtbe
rücksichtigung entsprechender Vorschläge 
enthält der Entwurf weder die Aussage, die 
Staaten sollten, falls ihre Verhandlungen bin
nen angemessener Zeit zu keinem Ergebnis 
geführt haben würden, umgehend auf andere 
Lösungsmöglichkeiten zurückgreifen, noch 
die Aufforderung, das Gewicht der durch mul
tilaterale Verträge errichteten internationalen 
Gerichte zu verstärken. Gleichwohl schließt 
dieser Teil mit dem bereits seit dem letzten 
Jahr praktisch feststehenden Satz: »Weder 
das Vorliegen einer Streitigkeit noch das 
Scheitern eines Verfahrens der friedlichen 
Streitbeilegung macht die Anwendung oder 
Androhung von Gewalt durch einen an der 
Streitigkeit beteiligten Staat zulässig.« 
Erst in dem zweiten Teil des Entwurfs, wel
cher der Rolle der Vereinten Nationen gilt, 
wird der internationalen Gerichtsbarkeit Tribut 
gezollt, und zwar speziell dem Internationalen 
Gerichtshof als einem Hauptorgan der Verein
ten Nationen. Aus der UN-Charta (Art.36(3)) 
wird abgeschrieben, daß Rechtsstreitigkeiten 
im allgemeinen dem Internationalen Gerichts
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hof unterbreitet werden sollten. Im übrigen 
hat es hier große Mühe gekostet, >klammer-
freie< Formulierungen zu den Kompetenzen 
von Sicherheitsrat und Generalversammlung 
aufzusetzen. Das Zwischenergebnis lautet, 
daß die Generalversammlung klar im Rück
stand liegt (ungeachtet des interessanten 
Ratschlags an die Staaten, die Einschaltung 
von Unterorganen der Generalversammlung 
ins Auge zu fassen). Anders kann die explizite 
Bezugnahme auf Art.12 der Charta, der dem 
Sicherheitsrat die Priorität bei der Streitbeile
gung zuerkennt, nicht gedeutet werden. 
Daran ändert wenig die trostspendende Be
stätigung der »wichtigen Rolle, die die Charta 
der Vereinten Nationen der Generalversamm
lung auf dem Gebiet der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zugewiesen hat«. Denn 
schon wenige Zeilen danach folgt eine zweite 
Bezugnahme auf Art.12, und in dem nachfol
genden Absatz ist dann von der »primären« 
Rolle des Sicherheitsrats die Rede. Das nach
haltige, spezifizierte Plädoyer für einen wirk
sameren Einsatz des Sicherheitsrats ist wohl 
das Bemerkenswerteste an dem Deklara
tionsentwurf. 

Norbert J. Prill • 

Seerecht: 11.Tagung der III. Seerechtskonferenz 
der Vereinten Nationen — Abstimmung über Kon
ventionstext — Vier Nein-Stimmen und 17 Enthal
tungen (38) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 5/1981 S.175f. fort.) 

I. Die feierliche Unterzeichnung der Schluß
akte der III.Seerechtskonferenz der Vereinten 
Nationen wird vermutlich in der Hauptstadt 
eines Landes stattfinden, welches den Kon
ventionstext abgelehnt hat: Venezuela 
stimmte mit Nein, weil es mit der Formel zur 
Abgrenzung benachbarter Meereszonen un
zufrieden war. Gegenstimmen kamen auch 
von drei weiteren Staaten, nämlich der Türkei 
(aus dem gleichen Grund wie Venezuela), Is
rael (wegen der künftigen Beobachterrolle für 
die PLO in der Vorbereitungskommission und 
den Organen der Meeresbodenbehörde) so
wie den Vereinigten Staaten (wegen des Tief
seebodenregimes). Diese hatten auch die Ab
stimmung durch Staatenaufruf beantragt und 
damit eine Konsensentscheidung vereitelt. 
Den vier Nein-Stimmen standen 130 Ja-Stim
men gegenüber, bei 17 Enthaltungen (Bel
gien, Bulgarien, Deutsche Demokratische Re
publik, Deutschland (Bundesrepublik), Groß
britannien, Italien, Luxemburg, Mongolei, Nie
derlande, Polen, Sowjetunion nebst Bjeloruß-
land und Ukraine, Spanien, Thailand, Tsche
choslowakei und Ungarn). Daß das Abst im
mungsverhalten kein ganz zuverlässiges Indiz 
für die endgültige Festlegung ihrer Haltung 
durch die Staaten bietet, geht etwa aus fol
genden Verlautbarungen hervor: Während die 
Bundesrepublik Deutschland erklärte, ihr Vo
tum (Stimmenthaltung) präjudiziere nicht die 
Entscheidung über Unterzeichnung und Rati
fikation, gaben Frankreich und Japan einen 
praktisch ebenso formulierten Kommentar zu 
den von ihnen bemerkenswerterweise abge
gebenen Ja-Stimmen. Der Heilige Stuhl und 
16 Staaten nahmen an der Abst immung nicht 
teil, zwei davon demonstrativ, nämlich Ecua
dor (das seit langem Territorialgewässer von 
200 Seemeilen beansprucht) und Albanien 
(wegen der Bestimmungen über die Küsten
gewässer sowie die Pionierinvestoren). 

II. Das Gesamtpaket, über das am 30.April 
1982 abgestimmt wurde, bestand schließlich 
aus dem Haupttext der Konvention mit deren 
320 Artikeln, neun Anhängen (u.a. einem neu 
hinzugekommenen betreffend die Teilnahme 
von internationalen Organisationen mit ein
schlägigen Kompetenzen, d.h. insbesondere 
der EWG) sowie fünf Resolutionen (1.Vorbe
reitungskommission; 2.Vorbereitender Inve
stit ionsschutz; 3. abhängige Gebiete bzw. Ge
biete ohne Selbstregierung; 4.Beteiligung 
von nationalen Befreiungsbewegungen; 5. Un
terstützung von Entwicklungsländern bei der 
Meeresforschung). Nur drei förmliche Ände
rungsanträge mußten zur Abst immung ge
stellt werden. Sie betrafen unmittelbar oder 
— wie im Fall des türkischen Engagements 
für die Zulassung von Vorbehalten — mittel
bar das allgemeine Meeresvölkerrecht. Keiner 
fand die erforderliche Mehrheit. 28 förmliche 
Änderungsanträge wurden zurückgezogen. 
Soweit der Konventionsentwurf auf der 11 .Ta
gung (8.3.-30.4.1982 in New York) noch mo
difiziert wurde, geschah dies also ausnahms
los auf informellem Wege. 

III. Tiefseebodenregime: US-Präsident Rea
gan hatte Ende Januar 1982 die Rückkehr der 
Vereinigten Staaten an den Verhandlungs
tisch angekündigt, gleichzeitig aber klarge
stellt, einige wichtige Elemente des Entwurfs 
zum Tiefseebodenregime seien unannehm
bar, und in diesem Zusammenhang die be
kannten Punkte genannt (Rohstoffpolitik, Zu
gangsbedingungen, Monopol des Behörden
unternehmens, Zusammensetzung und Wil
lensbildungsprozeß der Behördenorgane, Re
visionskonferenz, Technologietransfer, Betei
ligung von Befreiungsbewegungen). Abgese
hen von der Einführung eines Vorbereitenden 
Investitionsschutzes, wurden den USA je
doch keine schwer ins Gewicht fallenden 
Konzessionen mehr gemacht. 

Rohstoffpolitik: Als erstes Ziel der Tiefseebo
denaktivitäten wird nunmehr genannt »die 
Entwicklung der Ressourcen des Gebiets«. 
Mit dieser Klarstellung ist die weitere Zielset
zung eines Schutzes der terrestrischen Pro
duzenten einigermaßen neutralisiert. Hinzuge
kommen ist auch eine Klausel über »unfaire 
wirtschaftliche Verhaltensweisen«, die jedoch 
hinter den gegen Subventionen gerichteten 
Wünschen der großen Landproduzenten Au
stralien und Kanada weit zurückbleibt. 
Produktionsbeschränkung: Die Berechnungs
formel bleibt unverändert. Ihre Probleme sol
len im Rahmen der Vorbereitungskommission 
noch einmal erörtert werden. Auch über die 
Einrichtung eines Kompensationsfonds zu
gunsten benachteiligter afrikanischer Ent
wicklungsländer wird dort zu beraten sein. 
Abbaubeschränkungen für andere Rohstoffe 
als die in Manganknollen werden nur auf der 
Basis eines Konsenses im Rat der Behörde 
eingeführt werden können. Sekundärrecht für 
einen solchen Abbau muß innerhalb von drei 
Jahren nach der Stellung eines entsprechen
den Antrags durch einen Vertragsstaat von 
den Behördenorganen verabschiedet wer
den. 

Zugangsbestimmungen: Die Behörde soll 
nicht mehr von vornherein die Vereinbarkeit 
einer Projektbeschreibung mit der Konven
tion sowie dem Sekundärrecht untersuchen. 
Zusammensetzung des Rates der Behörde: 
Dem größten Verbraucher von Rohstoffen 
des Tiefseebodens wird jetzt ein Sitz garan
tiert. Die Vereinigten Staaten hätten damit ei
nen festen Sitz. 

Revisionskonferenz: Hier sollen die Verfah
rensregeln der Seerechtskonferenz gelten 
(d.h.: Bemühungen um allgemeines Einver
nehmen bis zur förmlichen Feststellung, daß 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien, so
dann Entscheidung mit Zweidrittelmehrheit, 
mindestens der Mehrheit der Mitglieder). Das 
Inkrafttreten von Änderungen setzt die Bin
dungserklärung von drei Vierteln (statt, wie 
nach dem alten Entwurf, von zwei Dritteln) 
der Vertragsstaaten voraus, wirkt bei Errei
chen des Quorums aber für alle. Die Entwick
lungsländer lehnten es beharrlich ab, diese 
offene Tür zu schließen. Die USA, die Bun
desrepublik Deutschland und weitere >Tief-
seebergbaustaaten< setzten sich erfolglos für 
das Erfordernis der Ratifikation durch alle Mit
gliedstaaten ein. Keinen Erfolg hatte auch ein 
Kompromißvorschlag von elf Ländern, wel
cher vorsah, ein mit qualifizierter Mehrheit ge
ändertes Tiefseebodenregime werde zwar 
Anwendung finden, für die nicht ratifizieren
den Staaten aber keine Pflichten und Rech
tet!) begründen. 

Pionierinvestitionen (Vorbereitender Investi
tionsschutz): Hier geht es um den Schutz von 
Investitionen in den Tiefseebergbau, die be
reits vor Inkrafttreten der Konvention vorge
nommen werden (bzw. bereits getätigt wor
den sind). Da die erforderliche Sicherheit für 
die Zwischenzeit nicht erst durch die Konven
tion gegeben werden kann, hat die Konferenz 
eine Resolution über den Schutz von Pionier
investoren verabschiedet. Diesen ist danach 
die Exploration bis zum Inkrafttreten der Kon
vention gestattet, und anschließend genießen 
sie bei der Erteilung von Produktionsgeneh
migungen Priorität gegenüber anderen Be
werbern, abgesehen von dem behördeneige
nen Unternehmen (hätten also praktisch eine 
Abbaugarantie). Jedem Pionierinvestor steht 
nur ein Feld zu, und zwar von höchstens 
150 000qkm. Dem Behördenunternehmen 
sind vorab Produktionsgenehmigungen für 
zwei Felder garantiert. Die Registrierung als 
Pionierinvestor erfolgt bei der Vorbereitungs
kommission. Voraussetzung dafür sind im 
Prinzip Investitionen von 30 Mill US-Dollar bis 
zum I.Januar 1983, im Falle von Entwick
lungsländern bis zum 1. Januar 1985. Bei den 
Industriestaaten grenzt die Resolution jedoch 
den Kreis von vornherein ein. Danach qualifi
zieren sich für den Status von Pionierinvesto
ren zum einen Frankreich, Indien, Japan und 
die Sowjetunion unter Einschluß ihrer Staats
unternehmen, zum anderen Zusammen
schlüsse von Unternehmen aus Belgien, der 
Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, 
Italien, Japan, Kanada, den Niederlanden 
und den Vereinigten Staaten (nämlich: das 
amerikanisch-britisch-kanadisch-japanische 

>Kennecott Consortium<; die amerikanisch
belgisch-italienischen >Ocean Mining Asso
c iates^ die deutsch-japanisch-amerikani
sche >Ocean Management lncorporated<; 
die niederländisch-amerikanische >Ocean 
Minerals Company<). Pionierinvestoren 
werden hohe Gebühren an die Behörde 
zu entrichten haben. Nichtstaatliche Inve
storen müssen bei der Vorberei tungskom
mission durch einen Signatarstaat angemel
det werden. Diese Schirmherren müssen 
auch dafür Sorge tragen, daß es nicht zu 
Feldüberschneidungen kommt, notfalls im 
Wege von Schiedsverfahren. Erst dann, wenn 
später ein Abbauantrag bei der Behörde ge
stellt wird, müssen alle Staaten, deren Unter
nehmen dem betreffenden Konsortium ange-
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hören, die Konvention ratifiziert haben (an
dernfalls müßte es Umstrukturierungen ge
ben). Bei der Anmeldung im Rahmen des Vor
bereitenden Investitionsschutzes genügt es, 
daß ein >Konsortialstaat< (der anmeldende) 
die Konvention gezeichnet hat (Beispiel: Das 
Kennecott-Konsort ium könnte den Pionier
status erwerben, auch wenn die USA die Kon
vention nicht zeichnen). Die Sowjetunion (die 
übrigens am 17. April 1982 ihre eigene natio
nale Verordnung über Tiefseebergbau verab
schiedet hat) hat diese Regelung als diskrimi
nierend angesehen und damit ihre Stimment
haltung in der Schlußabstimmung begrün
det. 

Vorbereitungskommission: Abgesehen von 
den allgemeinen Aufgaben (Vorbereitung der 
Tätigkeitsaufnahme von Behörde und See
rechtsgerichtshof) sowie den besonderen 
Aufgaben im Rahmen des Vorbereitenden In
vestit ionsschutzes, wird es diesem Gremium 
obliegen, das Sekundärrecht für die Behörde 
auszuarbeiten. In welchem Verfahren das ge
schieht, entscheidet die Kommission selber, 
und für diese Entscheidung wiederum werden 
die Verfahrensregeln der Seerechtskonferenz 
gelten (dazu s.o.). Bei der Gestaltung des Wil
lensbildungsprozesses haben die westlichen 
Industriestaaten ihre Vorstellungen (nämlich: 
besonderes Gewicht der Tiefseebergbaustaa
ten) ebensowenig durchsetzen können wie 
bei den Bestimmungen über die Zusammen
setzung. Voraussetzung für die Mitgliedschaft 
ist die Zeichnung der Konvention. Zeichnung 
der Konferenz-Schlußakte genügt also nicht. 
Die Kommission wird ihre Arbeit aufnehmen, 
wenn fünfzig Staaten die Konvention gezeich
net haben, und ihre Tätigkeit am Ende der 
ersten Tagung der Behörden-Versammlung 
einstellen. »Ausgewogene« Zusammenset

zung wird also nicht erforderlich sein. Die 
Kommission wird aus dem ordentlichen Haus
halt der Vereinten Nationen finanziert und 
vom UN-Sekretariat administrativ betreut wer
den. 
IV. Allgemeines Seevölkerrecht: In diesen 
umfangreichen Konventionsteilen wurde nur 
eine Textänderung vorgenommen. Sie bezog 
sich auf die Beseitigung von nicht mehr be
nutzten Installationen auf dem Festlandsok-
kel. Der Konventionsentwurf hatte insoweit 
eine uneingeschränkte Verpflichtung vorge
sehen. Der Beseitigungspflicht sind nun auf 
Vorschlag Großbritanniens durch Bezugnah
me auf Sicherheitsbelange des Seeverkehrs 
und Gesichtspunkte der Praktikabilität 
Schranken gezogen worden. — Die beiden 
förmlichen Änderungsanträge, die zur Ab
stimmung gestellt wurden und die erforderli
che Mehrheit verfehlten (im zweiten Fall nur 
wegen zu zahlreicher Stimmenthaltungen), 
stammten von Spanien und bezogen sich auf 
die Rechtsordnung für Meerengen (Überflug-
freiheit und Umweltschutz). Nicht zur Abst im
mung gestellt wurden schließlich Anträge, die 
auf eine Einschränkung des Durchfahrts
rechts von Kriegsschiffen durch Küstenge
wässer abzielten (insbesondere die Einfüh
rung einer Notifikations- bzw. sogar Geneh
migungspflicht). Die USA hatten kategorisch 
erklärt, solche Klauseln schlössen ihre Teil
nahme an der Konvention aus. Es bleibt also 
bei dem Recht der »innocent passage*. 
Erwähnt sei hier schließlich auch die Resolu
tion der Konferenz über abhängige und um
strittene Gebiete. Danach sollen die Meeres
zonenrechte »zum Nutzen der Bevölkerung 
des Gebiets« ausgeübt werden, im Falle um
strittener Gebiete (aktuelle Beispiele sind all
gemein bekannt) nach Konsultationen zwi

schen den Beteiligten und unter Berücksichti
gung einschlägiger UN-Resolutionen. 
V. Teilnahme an der Konvention: Die volle 
Mitgliedschaft steht auch bestimmten »asso
ziierten* Staaten und Gebieten mit Selbstre
gierung offen. Hierbei geht es konkret um die 
Cook-Inseln, die Niederländischen Antillen, 
Niue, St. Kitts-Nevis-Anguilla und das Treu
handgebiet der pazifischen Inseln. Nach einer 
Sonderbestimmung wird »Namibia, vertreten 
durch den UN-Rat für Namibia«, die Konven
tion zeichnen und Mitglied der Vorbereitungs
kommission werden dürfen. Die vier Befrei
ungsbewegungen, die auf der Seerechtskon
ferenz Beobachterstatus genossen haben 
(PLO, SWAPO, ANC und PAC), werden die 
Schlußakte zeichnen können. Die Signataror
ganisationen erhalten Beobachterstatus in 
der Vorbereitungskommission, in der Behör
den-Versammlung und auf Treffen der Kon
ventionsstaaten. Mit dem Kompromiß über 
die Modalitäten der Beteiligung von Befrei
ungsbewegungen war zugleich auch die 
letzte Hürde für die >EG-Klausel< genommen. 
In den entsprechenden Bestimmungen ist 
das EG-interne Gleichbehandlungsprinzip 
auch für den Fall geschützt, daß nicht alle EG-
Staaten die Konvention ratifizieren. 
VI. Zeitplan:Vom 12.Juli bis 13.August 1982 
tagt der Redaktionsausschuß. Dieser wird 
sich übrigens auch über die noch offene rus
sische Bezeichnung der Bundesrepublik 
Deutschland — des Sitzstaates des See
rechtsgerichtshofs — schlüssig werden müs
sen. Anschließend wird die Seerechtskonfe
renz noch einmal zu einer Plenarsitzung zu
sammentreten (22.-24.9.1982). Im Dezember 
1982 soll dann die Zeichnung der Schlußakte 
und voraussichtlich auch der Konvention 
stattfinden. Norbert J. Prill • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Nahost, Namibia, Mittelamerika, Falklandinseln (Malwinen), Glorieuses, Zypern, 
Internationaler Gerichtshof, Südafrika 

Nahost 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Überwa
chung der Entf lechtung auf den Golanhö-
hen. — Resolution 506(1982) vom 26. Ma i 
1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vere inten Nationen für die Truppen
entf lechtung (S/15079), 

> beschließt, 
a) die betei l igten Parteien aufzufordern, 

die Resolution 338(1973) des Sicher
heitsrats vom 22.Oktober 1973 unver
züglich durchzuführen; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vere inten Nat ionen für die Truppen
entf lechtung u m weitere sechs Mona
te, d. h. bis zum 30. November 1982, zu 
verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, 
nach Ablauf dieser Fr is t einen Ber icht 
über die jüngsten Veränderungen der 
Lage und über die zur Durchführung 
der Resolution 338(1973) des Sicher
heitsrats ergri f fenen Maßnahmen vor
zulegen. 

Abst immungsergebnis: E inst immige Annah
me. 

S I C H E R H E I T S R A T — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 4.Juni 
1982 (UN-Doc.S/15163) 

A m 4.Juni 1982 wurde der Präsident nach 
Konsultat ionen m i t den Mitg l i edern des Si
cherheitsrats ermächtigt, i n ih r em Namen 
folgende Erklärung abzugeben: 
»Mit Besorgnis haben der Präsident und die 
Mitgl ieder des Sicherheitsrats von den 
schwerwiegenden Ereignissen, zu denen es 
heute i m L ibanon gekommen ist, sowie von 
den durch diese Ereignisse verursachten 
Verlusten an Menschenleben und den damit 
verbundenen Sachschäden erfahren. Der 
Präsident und die Mitg l ieder des Rates rufen 
alle Parteien e indr ing l ich auf, sich s t r i k t an 
den am 24.Juli 1981 i n Kra f t getretenen Waf
fensti l lstand zu halten und unverzüglich jed
weden feindseligen A k t zu unterlassen, der 
" u einer Zuspitzung der Lage führen könn
te.« 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die 
Lage i m Libanon. — Resolution 508(1982) 
vom 5. Jun i 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf die Resolutionen 

425(1978), 426(1978) und die nachfolgen
den Resolutionen des Sicherheitsrats, 

insbesondere auf Resolution 501(1982) 
des Sicherheitsrats, 

— i n Kenntn isnahme der Schreiben des 
Ständigen Vertreters des L ibanon vom 
4.Juni 1982 (S/15161 und S/15162), 

— tief besorgt über die Verschlechterung 
der derzeitigen Lage i m Libanon und i m 
libanesisch-israelischen Grenzgebiet und 
ihre Folgen für Frieden und Sicherheit i n 
der Region, 

— i n ernster Besorgnis über die Verletzung 
der te r r i to r ia l en Integrität, Unabhängig
ke i t und Souveränität des Libanon, 

— i n Bekräftigung und Unterstützung der 
Erklärung des Präsidenten und der Mi t 
glieder des Sicherheitsrats vom 4.Juni 
1982 (S/15163) wie auch des dr ingenden 
Aufrufs des Generalsekretärs vom 4.Juni 
1982, 

— i n Kenntnisnahme des Berichts des Ge
neralsekretärs, 

1. fordert alle Konf l ik tpar te ien auf, unver
züglich und gleichzeitig bis spätestens 
Sonntag, den 6.Juni 1982, 6.00 h Ortszeit 
alle innerhalb des L ibanon und über die 
libanesisch-israelische Grenze hinweg er
folgenden militärischen Aktivitäten ein
zustellen; 

2. ersucht alle Mitgl iedstaaten, die dazu i n 
der Lage sind, ihren Einfluß bei den Be
trof fenen geltend zu machen, damit die 
m i t der Resolution 490(1981) des Sicher-
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heitsrats erklärte Einste l lung der Feind
seligkeiten respektiert werden kann; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle erdenk
l ichen Anstrengungen zu unternehmen, 
u m die Durchführung und Befolgung die
ser Resolution zu gewährleisten und dem 
Sicherheitsrat so früh wie möglich, späte
stens jedoch achtundvierzig Stunden 
nach Verabschiedung dieser Resolution 
Ber icht zu erstatten. 

Abs t immungse r gebn i s : E i n s t i m m i g e A n 
nahme . 

S ICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage i m Libanon. — Resolution 509(1982) 
vom 6. Jun i 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978) vom 19. März 1978 und 508(1982) 
vom 5.Juni 1982, 

— i n ernster Besorgnis über die i m Bericht 
des Generalsekretärs an den Rat geschil
derte Lage, 

— erneut erklärend, daß die terr i tor ia le In 
tegrität, Souveränität und politische Un
abhängigkeit des L ibanon i n seinen inter
nat ional anerkannten Grenzen streng
stens respektiert werden müssen, 

1. verlangt, daß Israel alle seine Streitkräfte 
unverzüglich und bedingungslos an die 
internat ional anerkannten Grenzen des 
L ibanon zurückzieht; 

2. ver langt von allen Parteien die s tr ikte 
E inhal tung von Ziffer 1 der Resolution 
508(1982), i n der sie aufgefordert wurden, 
unverzüglich und gleichzeitig alle inner
halb des Libanon und über die libane
sisch-israelische Grenze h inweg erfolgen
den militärischen Aktivitäten einzustel
len; 

3. fordert alle Parteien auf, dem Generalse
kretär innerhalb von 24 Stunden mitzu
tei len, daß sie diese Resolution anneh
men; 

4. beschließt, m i t der Frage befaßt zu blei
ben. 

Abstimmungsergebnis: E inst immige Annah
me. 

S ICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage i m Libanon. — Resolutionsantrag 
S/15185 vom 8.Juni 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

508(1982) und 509(1982), 
— in Kenntnisnahme des Berichts des Ge

neralsekretärs (S/15178) vom 7.Juni 
1982, 

— ferner i n Kenntnisnahme der beiden po
sit iven Antwor ten , die dem Generalsekre
tär von der Regierung des L ibanon und 
der Palästinensischen Befreiungsorgani
sation (PLO) gegeben wurden und die i n 
Dokument S/15178 enthalten sind, 

1. verurte i l t die Nichtbefolgung der Resolu
t ionen 508(1982) und 509(1982) durch Is
rael; 

2. b i t tet die Parteien e indr ingl ich, sich ge
nauestens an die Best immungen des 
Haager Übereinkommens aus dem Jahre 
1907 zu halten; 

3. wiederholt erneut seine an Israel gerich
tete Forderung, alle seine Streitkräfte un
verzüglich und bedingungslos an die in 
ternat ional anerkannten Grenzen des L i 
banon zurückzuziehen; 

4. wiederholt ferner erneut seine an alle 
Parteien gerichtete Forderung nach str ik
ter E inhal tung von Ziffer 1 der Resolu
t ion 508(1982), i n der sie aufgefordert 
wurden, unverzüglich und gleichzeitig 
alle innerhalb des L ibanon und über die 
libanesisch-israelische Grenze hinweg er
folgenden militärischen Aktivitäten ein
zustellen; 

5. verlangt, daß in Befolgung der Resolutio
nen 508(1982) und 509(1982) des Sicher
heitsrats innerhalb von sechs Stunden 
sämtliche Feindseligkeiten einzustellen 
sind, und beschließt für den Fal l der 
Nichtbefolgung dieser Resolutionen, er
neut zusammenzutreten, u m praktische 
M i t t e l und Wege i m E ink lang m i t der 
Charta der Vereinten Nationen i n Erwä
gung zu ziehen. 

Abst immungsergebnis vom 8. J u n i 1982: +14; 
— 1: Vereinigte Staaten; = 0. Wegen der 
ablehnenden St imme eines Ständigen 
Mitgl ieds des Sicherheitsrats wurde der 
An t rag n icht angenommen (Veto). 

Namibia 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ang r i f f 
Südafrikas gegen Angola v om Terr i to 
r i u m Namibias aus. — Resolut ionsantrag 
S/14664/Rev. 2 v om 31. August 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Ersuchens des 

ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vere inten Nat ionen i n Dokument S/ 
14647, 

— tief beunruh ig t über die jüngste bewaff
nete Inva t i on der Vo lksrepub l ik Angola 
durch das rassistische Südafrika, die eine 
Gefahr für den Welt f r ieden u n d die inter
nationale Sicherhei t darstel l t , 

— zutiefst besorgt über die anhaltende m i l i 
tärische Besetzung von Te i l en des südli
chen Ango la durch das rassistische Re
gime Südafrikas, 

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

— betrübt über die wahl losen Brutalitäten, 
die schweren Ver luste an Menschenleben 
u n d die umfangre ichen Zerstörungen, die 
das rassistische Regime Südafrikas 
durch die neuerl iche bewaffnete Invas ion 
der Vo lksrepubl ik Ango la verursacht 
hat, 

— unter H inwe is auf seine Resolutionen 
387(1976) v om 31.März 1976, 428(1978) 
v om 6.Mai 1978, 447(1979) v om 28.März 
1979, 454(1979) v om 2.November 1979 so
wie 475(1980) vom 27 J u n i 1980, die u . a. 
best immten, daß der Sicherhei tsrat i m 
Falle we i terer Ver letzungen der Souverä
nität u n d der t e r r i t o r ia l en Integrität der 
Vo lksrepubl ik Angola über die Verab
schiedung w i rksamere r Maßnahmen i m 
E ink lang m i t den entsprechenden Be
s t immungen der Charta der Vere inten 
Nationen, einschließlich Kap i t e l V I I , zu 
beraten habe, 

— betrübt darüber, daß Südafrika das w i 
derrecht l ich besetzte T e r r i t o r i u m Nami
bia als Sprungbret t für bewaffnete Inva
sionen u n d die Destabi l is ierung der 
Vo lksrepubl ik Angola benutzt, 

— ferner besorgt über die Kampagne der 
Aggression u n d andere feindselige Um
triebe, m i t denen das rassistische Regime 
Südafrikas die unabhängigen Staaten 
des Südlichen A f r i k a zu destabi l is ieren 
sucht, 

— sich dessen bewußt, daß angesichts Süd
afr ikas anhaltender Ver le tzung der 
Charta der Vere inten Nat ionen und der 
Resolutionen des Sicherheitsrats w i r k 
same Maßnahmen zur Wahrung des 
Weltfr iedens und der in ternat iona len Si
cherheit ergr i f f en werden müssen, 

1. ve rur te i l t das rassistische Regime Süd
afr ikas nachdrücklich wegen seiner ge
gen das Vo lk und das Hoheitsgebiet der 
Vo lksrepubl ik Ango la ger ichteten vor

sätzlichen, n ichtprovoz ier ten u n d anhal
tenden bewaffneten Invasion; 

2. ve rur te i l t ferner nachdrücklich die Be
nutzung des in ternat iona len Te r r i t o r i 
ums Namib ia als Sprungbre t t für bewaff
nete Invasionen u n d für Maßnahmen zur 
Destabi l is ierung der Vo lksrepub l ik A n 
gola durch Südafrika; 

3. erklärt, daß eine derart ige bewaffnete I n 
vasion eine f lagrante Ver le tzung der Sou
veränität u n d der t e r r i t o r i a l en Integrität 
Angolas und eine Gefahr für den Welt
f r ieden u n d die internat iona le Sicherhei t 
darstel lt ; 

4. ver langt den unverzüglichen u n d bedin
gungslosen Rückzug aller südafrikani
schen T ruppen aus dem Hoheitsgebiet 
der Vo lksrepubl ik Angola; 

5. verur te i l t nachdrücklich den Einsatz von 
Söldnern gegen die Regierung und das 
Vo lk von Angola durch das rassistische 
Südafrika; 

6. verur te i l t die Kampagne der Aggression 
und andere feindselige Umtr iebe zur De-
stabi l is ierubg der Vo lksrepubl ik Angola; 

7. b i t te t alle Mi tg l i edstaaten e indr ing l i ch , 
der Vo lksrepub l ik Ango la dr ingend mate
riel le H i l f e zu gewähren, u m i h r e m Vo lk 
die Ver te id igung seiner nat ionalen Unab
hängigkeit u n d Souveränität sowie der 
t e r r i t o r ia l en Integrität seines Landes zu 
ermöglichen; 

8. fordert alle Staaten auf, das m i t Resolu
t i on 418(1977) vom 4.November 1977 ge
gen Südafrika verhängte Waffenembargo 
vo l l zu ve rw i rk l i chen ; 

9. fordert v on Südafrika die Zah lung einer 
vol len u n d angemessenen Entschädigung 
an die Vo lksrepub l ik Angola für die 
durch die bewaffnete Invas ion verursach
ten Ver luste an Menschenleben und Zer
störungen von Sachwerten; 

10. beschließt, unverzüglich eine aus fünf 
Mi tg l i ede rn des Sicherheitsrats beste
hende Untersuchungskommiss ion m i t 
dem Au f t r a g nach Angola zu entsenden, 
die durch die bewaffnete Invas ion Süd
afr ikas entstandene prekäre Lage an Or t 
u n d Stelle zu evaluieren u n d dem Rat bis 
spätestens 30.September 1981 Ber icht zu 
erstatten; 

11. beschließt, m i t der Angelegenheit befaßt 
zu ble iben und erneut zusammenzutre
ten, u m sich der erfolgreichen Durchfüh
rung dieser Resolut ion zu vergewissern. 

Abst immungsergebnis vom 31August 1981: 
+ 13; - 1: Vere inigte Staaten; = 1: Groß
br i tann ien . Wegen der ablehnenden 
St imme eines Ständigen Mitg l ieds des Si
cherheitsrats wurde der A n t r a g n i ch t an
genommen (Veto). 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegen
stand: Die Namibia-Frage. — Resolution 
ES-8/2 v om 14.September 1981 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Namibia-Frage auf 

einer Notstandssondertagung, 
— erklärend, daß die illegale Besetzung Na

mibias durch Südafrika zusammen m i t 
den wiederhol ten Angr i f f shand lungen 
Südafrikas gegen Nachbarstaaten e inen 
Bruch des Welt fr iedens und der interna
t ionalen Sicherheit darstel lt , 

— m i t Bedauern und Besorgnis feststellend, 
daß der Sicherhei tsrat seiner Hauptver
antwor tung für die Wahrung des Welt
friedens u n d der in ternat iona len Sicher
he i t n i ch t gerecht geworden ist, als a m 
3 0 A p r i l 1981 Resolutionen, i n denen u m 
fassende bindende Sankt ionen gegen 
Südafrika gemäß Kap i t e l V I I der Charta 
der Vere inten Nat ionen vorgesehen wa
ren, am Veto der dre i west l ichen ständi
gen Ratsmitg l ieder scheiterten, 
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— ferner m i t t iefer Sorge feststellend, daß 
der S icherhei tsrat a m 31 A u g u s t 1981 auf
g rund des Vetos der Vere in ig ten Staaten 
von A m e r i k a seiner Verantwor tung ange
sichts einer nichtprovoz ierten massiven 
bewaf fneten Aggression gegen Angola 
n i ch t gerecht werden konnte, 

— i n Kenntn isnahme des Memorandums 
des Rates der Vere inten Nat ionen für Na
mib ia vom 2.September 1981, 

— nach Anhörung der Erklärung des Präsi
denten des Rates der Vere inten Nat ionen 
für Namibia , der rechtmäßigen Verwal 
tungsbehörde des Te r r i t o r iums , bis die
ses echte Unabhängigkeit er langt hat, 

— nach Anhörung der Erklärung des Sekre
tärs für auswärtige Beziehungen der 
Südwestafrikanischen Volksorganisa
t ion , der e inzigen wahren Ver t r e tung des 
namib ischen Volkes, 

— nach Anhörung der Erklärungen afr ika
nischer M in i s t e r u n d M in i s t e r der Bewe
gung nichtgebundener Länder, 

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht des 
namib ischen Volkes auf Selbstbestim
mung , Fre ihe i t und nationale Unabhän
g igke i t i n e inem geeinten Namib ia i m 
E ink l ang m i t Resolut ion 1514 (XV) der 
Genera lversammlung v om 14.Dezember 
1960 sowie m i t den späteren diesbezügli
chen Resolut ionen u n d Beschlüssen der 
Ve r sammlung u n d des Sicherheitsrats; 

2. bekräftigt, daß die Vere inten Nat ionen 
die recht l iche Ve ran twor tung für Nami
bia tragen, bis dieses echte Selbstbestim
m u n g u n d nat ionale Unabhängigkeit i m 
Sinne der einschlägigen Resolutionen 
der Genera lversammlung, insbesondere 
der Resolut ionen 2145 (XXI ) v om 27.0kto-
ber 1966 u n d 2248 (S-V) v om 19.Mai 1967, 
er langt hat ; 

3. erklärt e rneut ih re Unterstützung für die 
Südwestafrikanische Volksorganisat ion, 
der e inzigen w a h r e n Ver t r e tung des na
mib ischen Volkes, sowie für ih ren be
waf fneten K a m p f u m Selbstbestimmung, 
Fre ihe i t u n d nat ionale Unabhängigkeit; 

4. v e rur t e i l t Südafrika aufs schärfste wegen 
seiner fortgesetzten i l legalen Besetzung 
Namibias u n d seiner beharr l i chen Weige
rung , die Resolut ionen und Beschlüsse 
der Genera lversammlung und des Si
cherheitsrats zu befolgen, eine Weige
rung, die eine Ver le tzung der Grundsätze 
der Charta u n d eine Mißachtung der Au 
torität der Vere inten Nat ionen darstel lt ; 

5. v e rur t e i l t Südafrika wegen seiner ver
schärften Unterdrückung des namib i 
schen Volkes, der massiven Mi l i tar i s i e 
rung Namibias u n d seiner bewaffneten 
Angr i f f shand lungen gegen Nachbarstaa
ten, insbesondere gegen Angola; 

6. fordert die Mitg l iedstaaten, Sonderorga
nisat ionen u n d anderen internat ionalen 
Organisat ionen auf, der Südwestafrikani
schen Volksorganisat ion laufend ver
stärkte mater ie l le , f inanziel le, militäri
sche und andere Hi l fe zu leisten, dami t 
sie i h r en K a m p f zur Befre iung Namibias 
intens iv ieren kann ; 

7. fordert die internat iona le Gemeinschaft 
auf, den Frontstaaten dr ingend alle er
denkl iche Unterstützung u n d Hil fe , auch 
militärische Hi l fe , zu gewähren, dami t sie 
ihre Souveränität und ter r i to r ia l e Inte
grität gegen die erneuten Aggressions
akte Südafrikas verte id igen können; 

8. v e rur t e i l t nachdrücklich die Ausbeutung 
und Plünderung der natürlichen Res
sourcen Namib ias durch Südafrika und 
westl iche t ransnat ionale Unternehmen 
i n Ver le tzung der v om Rat der Vere inten 
Nat ionen für Namib ia a m 27.September 
1974 verabschiedeten Verordnung N r . l 
zum Schutz der natürlichen Ressourcen 
Namibias; 

9. erklärt erneut, daß Resolut ion 435 (1978) 
des Sicherheitsrats v om 29.September 

1978, m i t der der Rat den Plan der Vere in
ten Nat ionen für die Unabhängigkeit Na
mibias bi l l ig te , die einzige Grundlage für 
eine fr iedl iche Regelung darstel l t ; 

10. weist die jüngsten Manöver gewisser 
Mitg l i eder der west l ichen Kontakt 
gruppe energisch zurück, m i t denen der 
i n Resolut ion 435 (1978) des Sicherheits
rats zum Ausdruck gebrachte in ternat io 
nale Konsens untergraben und die vom 
unterdrückten namibischen Vo lk i n sei
nem K a m p f u m die nat ionale Be fre iung 
ha r t erkämpften Siege zunichtegemacht 
werden sollen; 

11. verlangt, unverzüglich, spätestens jedoch 
bis Dezember 1981 m i t der bedingungslo
sen Ve rw i rk l i chung von Resolut ion 435 
(1978) des Sicherheitsrats zu beginnen, 
und zwar ohne jegl iche Täuschungsma
növer, Einschränkungen oder Änderun
gen; 

12. b i t te t den Sicherhei tsrat e indr ing l i ch , an
gesichts der durch Südafrika verkörper
ten ernsten Bedrohung des Welt fr iedens 
und der in ternat iona len Sicherhei t posi
t i v auf die Forderungen des überwiegen
den Teils der in ternat iona len Gemein
schaft einzugehen und gegen Südafrika 
unverzüglich umfassende bindende 
Sankt ionen, wie sie gemäß Kap i t e l V I I 
der Charta vorgesehen sind, zu verhän
gen; 

13. fordert alle Staaten auf, angesichts der 
durch Südafrika verkörperten Bedro
hung für den Welt f r ieden und die interna
t ionale Sicherhei t gegen Südafrika um
fassende bindende Sankt ionen gemäß 
der Charta zu verhängen; 

14. b i t t e t die Staaten ferner e indr ing l i ch , e in
zeln und gemeinsam alle Beziehungen zu 
Südafrika unverzüglich abzubrechen, u m 
es pol i t isch, w i r tscha f t l i ch , militärisch 
und k u l t u r e l l vollständig zu isol ieren; 

15. ersucht den Rat der Vere inten Nat ionen 
für Namibia , den Boykot t Südafrikas zu 
überwachen u n d Kontak te zwischen M i t 
gl iedstaaten u n d Südafrika er forder l i 
chenfalls der Genera lversammlung zur 
Kenntn i s zu br ingen; 

16. ersucht den Rat der Vere inten Nat ionen 
für Namib ia festzustellen, wie der Boy
kot t Südafrikas überwacht werden kann 
und der sechsunddreißigsten Tagung der 
Genera lversammlung über etwa erfor
derl iche Vorkehrungen zu ber ichten; 

17. ersucht alle Staaten, dem Generalsekre
tär über ihre Maßnahmen zur Durchfüh
rung der diesbezüglichen Best immungen 
dieser Resolut ion zu ber ichten; 

18. ersucht den Generalsekretär, der Gene
ra lversammlung zu gegebener Zeit, spä
testens jedoch bis zum 31.Dezember 1981, 
über die Durchführung dieser Resolution 
zu ber ichten. 

Abst immungsergebnis: +117; —0; =25 (dar
unter Deutschland (Bundesrepubl ik ) , 
Frankre ich , Großbritannien, Kanada und 
Vereinigte Staaten). 

Mitte lamer ika 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die 
Lage i n Mi t t e l amer ika und der Kar ib ik . 
— Resolutionsantrag S/14941 vom 1. A p r i l 
1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Koor

dinators der Regierungsjunta für den na
t ionalen Wiederaufbau Nicaraguas, Revo
lut ionskommandant Daniel Ortega Saa
vedra, der Erklärung des Ständigen Ver
treters der Vere inigten Staaten und ande
rer vor dem Rat abgegebener Erklärun
gen, 

— zutiefst besorgt über die Zuspitzung der 

Lage i n Mi t t e l amer ika und der Kar ib ik , 
— unter Berücksichtigung von A r t i k e l 2 Zif

fer 4 der Charta der Vereinten Nationen 
und anderer einschlägiger Best immun
gen der Charta über die friedliche Beile
gung von Strei t igkeiten, 

— i n der Aufassung, daß die gegenwärtige 
Kr ise i n der Region Mi t t e lamer ika und 
der K a r i b i k sich auf den Welt fr ieden und 
die internat ionale Sicherheit auswi rk t 
und daß alle Mitg l iedstaaten an einer Lö
sung der Kr ise m i t fr iedl ichen M i t t e l n in 
teressiert sind, 

— unter Hinweis auf Resolution 2131(XX) 
der Generalversammlung vom 21. Dezem
ber 1965 über die Unzulässigkeit der In 
tervent ion i n die inneren Angelegenhei
ten von Staaten und über den Schutz i h 
rer Unabhängigkeit und Souveränität so
wie auf Resolution 2160(XXI) der Gene
ra lversammlung vom 30. November 1966 
über die s tr ikte Beachtung des Verbots 
der Androhung oder Anwendung von Ge
wa l t i n den internat ionalen Beziehungen 
und über das Recht der Völker auf Selbst
best immung, 

1. e r inner t alle Mitgl iedstaaten an ihre Ver
pf l ichtung, die Grundsätze der Charta zu 
achten, insbesondere soweit sie die fol
genden Punkte betreffen: 
a) die Nicht intervent ion und Nichte inmi

schung i n die inneren Angelegenhei
ten von Staaten; 

b) die Selbstbestimmung der Völker; 
c) die Unter lassung der Anwendung oder 

Androhung von Gewalt; 
d) die terr i tor ia le Integrität und pol i t i 

sche Unabhängigkeit der Staaten; 
e) die fr iedl iche Beilegung von Strei t ig

ke i ten; 
2. er innert alle Mitgl iedstaaten daran, daß 

Resolution 2131(XX) die Anwendung oder 
Androhung von Gewalt i n den Beziehun
gen zwischen Staaten als Handlungen 
verurte i l t , da sie i m Gegensatz zu den 
Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vere inten Nationen stehen; 

3. ru f t alle Mitgl iedstaaten auf, sich der d i 
rekten, ind irekten, offenen oder versteck
ten Anwendung von Gewalt gegen i r 
gendein Land Mi t te lamer ikas und der 
K a r i b i k zu enthalten; 

4. ru f t alle betei l igten Parteien auf, sich, wie 
i n der Charta der Vere inten Nat ionen er
wartet , dem Dialog und der Verhandlung 
zuzuwenden, und fordert alle Mi tg l i ed
staaten auf, bei der Bemühung u m eine 
fr iedl iche Lösung der Probleme Mi t t e l 
amerikas und der K a r i b i k mitzuhel fen; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
hei tsrat über die Entw ick lung der Lage i n 
Mi t t e l amer ika und der K a r i b i k auf dem 
laufenden zu halten. 

Abst immungsergebnis vom 2.Apr i l 1982: 
+ 12; - 1 : Vereinigte Staaten; = 2: Groß
br i tannien, Zaire. Wegen der ablehnen
den St imme eines Ständigen Mitg l ieds 
des Sicherheitsrats wurde der An t rag 
n icht angenommen (Veto). 

Fa lk l and inse ln (Malwinen) 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 
Die Frage der Falklandinseln (Malwi 
nen). — Resolution 31/49 vom 1.Dezem
ber 1976 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Falk

landinseln (Malwinen), 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

1514(XV) vom 14. Dezember 1960, 2065 
(XX) vom 16. Dezember 1965 und 3160 
(XXVI I I ) vom 14. Dezember 1973, 
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— eingedenk der diese Frage betreffenden 
Teile der Politischen Deklarat ion der vom 
25. bis 30.August 1975 i n L ima abgehalte
nen Außenministerkonferenz nichtge
bundener Länder und der Politischen De
klarat ion der vom 16. bis 19.August 1976 
i n Colombo abgehaltenen Fünften Konfe
renz der Staats- bzw. Regierungschefs 
nichtgebundener Länder, 

— unter Berücksichtigung des die Falkland
inseln (Malwinen) betreffenden Kapitels 
i m Ber icht des Sonderausschusses für 
den Stand der Ve rw i rk l i chung der Erklä
rung über die Gewährung der Unabhän
gigkeit an koloniale Länder und Völker 
und insbesondere der dieses Gebiet be
treffenden Schlußfolgerungen und Emp
fehlungen des Sonderausschusses, 

1. b i l l i g t das die Falk landinse ln (Malwinen) 
betreffende Kapi te l des Berichts des Son
derausschusses für den Stand der Ver
w i rk l i chung der Erklärung über die Ge
währung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker und insbeson
dere die dieses Gebiet betreffenden 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
des Sonderausschusses; 

2. dankt der Regierung Argent iniens für 
ihre i m E ink lang m i t den diesbezüglichen 
Beschlüssen der Generalversammlung 
unternommenen ständigen Bemühungen, 
den Entkolonisierungsprozeß zu erleich
te rn und das Wohlergehen der Bevölke
rung der Inseln zu fördern; 

3. ersucht die Regierungen Argent iniens 
und des Vereinigten Königreichs Groß
br i tannien und Nordir land, entsprechend 
dem Ersuchen i n den Resolutionen 
2065(XX) und 3160(XXVIII ) der General
versammlung ihre Verhandlungen über 
die umstr i t tenen Hoheitsansprüche zu 
beschleunigen; 

4. fordert beide Parteien auf, von Entschei
dungen abzusehen, die die Lage einseit ig 
verändern würden, solange die Inseln den 
i n den obengenannten Resolutionen emp
fohlenen Prozeß durchlaufen; 

5. ersucht beide Regierungen, dem General
sekretär und der Generalversammlung so 
bald wie möglich über die Ergebnisse die
ser Verhandlungen zu berichten. 

Abst immungsergebnis: +102 (darunter Ar
gentinien); — 1: Großbritannien; = 32. 

S I C H E R H E I T S R A T — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 5. Ma i 1982 
(UN-Doc.S/15047) 

I m Anschluß an Konsultat ionen des Sicher
heitsrats wurde der Ratspräsident ermäch
tigt , i m Namen der Ratsmitgl ieder folgende 
Erklärung abzugeben: 
»Die Mitg l ieder des Sicherheitsrats äußern 
ihre große Besorgnis über die Verschl imme
rung der Lage i n der Region der Falk landin
seln (Malwinen) und über den Verlust an 
Menschenleben. 
Die Mitg l ieder des Sicherheitsrats erklären 
ferner, daß sie die Bemühungen des General
sekretärs i m Zusammenhang m i t seiner Auf
nahme von Kontakten zu beiden Parteien 
vo l l unterstützen. 
Die Mitg l ieder des Sicherheitsrats sind über
eingekommen, morgen, Donnerstag, den 
6. Ma i 1982, zu weiteren Konsultat ionen zu
sammenzutreten.« 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Kon f l i k t 
u m die Falklandinseln (Malwinen) . — Re
solution 505(1982) vom 26.Mai 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— i n Bekräftigung seiner Resolution 502 

(1982) vom 3.Apr i l 1982, 
— zutiefst besorgt darüber, daß sich die 

Lage i n der Region der Falklandinseln 
(Malwinen) gefährlich zugespitzt hat, 

— nach Anhörung der Erklärung des Gene
ralsekretärs auf der 2360. Sitzung des Si
cherheitsrats vom 21. Ma i 1982 sowie der 
i m Laufe der Debatte abgegebenen Er
klärungen der Vertreter Argent iniens 
und des Vereinigten Königreichs Groß
br i tannien und Nordir land, 

— darum bemüht, so schnell wie irgend 
möglich eine Einste l lung der Feindselig
keiten und ein Ende des gegenwärtigen 
Konf l ik ts zwischen den Streitkräften Ar
gentiniens und des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nord i r land 
herbeizuführen, 

1. dankt dem Generalsekretär für seine bis
herigen Bemühungen, eine Ein igung zwi
schen den Parteien herbeizuführen, für 
die Durchführung der Resolution 502 
(1982) des Sicherheitsrats zu sorgen und 
dadurch den Frieden i n der Region wie
derherzustellen; 

2. ersucht den Generalsekretär, auf der 
Grundlage der vorl iegenden Resolution 
erneut einen Au f t rag der guten Dienste 
zu übernehmen und dabei die Resolution 
502(1982) des Sicherheitsrats und das i n 
seiner Erklärung vom 21. M a i 1982 darge
stellte Vorgehen zu berücksichtigen; 

3. b i t te t die Konf l ik tpar te i en e indr ingl ich, 
den Generalsekretär bei seinem Auf t rag 
uneingeschränkt und m i t dem Ziel zu un
terstützen, den derzeitigen Feindseligkei
ten auf den Falk landinse ln (Malwinen) 
und i m Gebiet dieser Inse ln e in Ende zu 
setzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, sofort m i t 
dem Parteien Kon tak t aufzunehmen, m i t 
dem Ziel der Aushandlung von für beide 
Seiten annehmbaren Bedingungen für ei
nen Waffensti l lstand, darunter erforderl i 
chenfalls auch von Vereinbarungen über 
die Entsendung von Beobachtern der 
Vere inten Nationen zur Überwachung 
der E inha l tung der Waffenstillstandsbe
dingungen; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
hei tsrat so bald wie möglich, spätestens 
jedoch sieben Tage nach Verabschiedung 
dieser Resolution, einen Zwischenbericht 
vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einst immige Annah
me. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Kon f l i k t 
u m die Falk landinse ln (Malwinen) . — Re
solutionsantrag S/15156/Rev.2 vom 4. Jun i 
1982 

Der Sicherheitsrat, 

— i n Bekräftigung seiner Resolutionen 
502(1982) und 505(1982) sowie der Not
wendigke i t einer Durchführung aller i h 
rer Teile, 

1. ersucht die Stre i tparte ien u m eine sofor
tige Feuereinstel lung i n der Region der 
Falk landinse ln (Malwinen) und u m den 
gleichzeitig m i t der Feuereinstel lung er
folgenden Beginn der Durchführung der 
Resolutionen 502(1982) und 505(1982) i n 
ihrer Gesamtheit; 

2. ermächtigt den Generalsekretär, sich zur 
Ver i f i z ierung der Befolgung dieser Reso
lu t i on der i h m erforderl ich erscheinen
den M i t t e l zu bedienen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat innerhalb von 72 Stunden einen 
Zwischenbericht vorzulegen und den Rat 
über die Durchführung dieser Resolution 
auf dem laufenden zu halten. 

Abst immungsergebnis vom 4. Jun i 1982: +9 ; 
— 2: Großbritannien, Vereinigte Staaten; 
= 4: Frankre ich, Guyana, Jordanien, 
Togo. Wegen der ablehenden St immen 
von Ständigen Mi tg l i edern des Sicher
heitsrats wurde der An t rag n icht ange
nommen (Veto). 

Glorieuses 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 
Frage der Inseln Glorieuses, Juan de 
Nova, Europa und Bassas da India. — Re
solution 34/91 vom 12.Dezember 1979 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Inseln 

Glorieuses, Juan de Nova, Europa und 
Bassas da India, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
1514(XV) vom 14. Dezember 1960 m i t der 
Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker, 

— ferner unter Hinweis auf die i n Resolu
t i on 2625(XXV) vom 24. Oktober 1970 ent
haltene Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftl iche Bezie
hungen und Zusammenarbeit zwischen 
Staaten i m Sinne der Charta der Verein
ten Nationen, 

— i n Anbetracht ihrer Resolution 34/21 vom 
9. November 1979 sowie früherer Resolu
t ionen über Zusammenarbei t zwischen 
den Vereinten Nationen und der Organi
sation der Afr ikanischen Einheit , 

— unter Berücksichtigung der von der Ver
sammlung der Staats- bzw. Regierungs
chefs der Organisat ion der A f r ikanischen 
Einhe i t auf ihrer fünfzehnten und sechs
zehnten vom 18. bis 22.Juli 1978 i n Khar
t u m bzw. vom 17. bis 20.Juli 1979 i n Mon
rovia abgehaltenen ordentl ichen Tagung 
verabschiedeten Beschlüsse über die I n 
seln Glorieuses, Juan de Nova, Europa 
und Bassas da India, 

— i n Kenntn isnahme des Teils der Pol i t i 
schen Erklärung der vom 3. bis 9. Septem
ber 1979 i n Havanna abgehaltenen Kon
ferenz der Staats- bzw. Regierungschefs 
der nichtgebundenen Länder, der sich auf 
die madagassischen Inseln i m Indischen 
Ozean bezieht, 

— unter Hinweis auf die entsprechenden 
Best immungen der Charta der Vere inten 
Nat ionen über die fr iedl iche Beilegung 
von Strei t igkeiten, 

— i m H inb l i ck auf das Ersuchen Madagas
kars u m Wiedereingl iederung der Inseln 
Glorieuses, Juan de Nova, Europa und 
Bassas da India, 

— i n Anbetracht dessen, daß die Regierung 
Madagaskars wiederholt ihre Bereit
schaft zur Aufnahme von Verhandlungen 
m i t der Regierung Frankreichs zur Lö
sung dieser Frage i m E ink lang m i t den 
Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vere inten Nationen zum Ausdruck ge
bracht hat, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit der gewis
senhaften Achtung der nationalen Ein
hei t und terr i tor ia len Integrität eines ko
lonialen Ter r i to r iums zum Ze i tpunkt sei
nes E in t r i t t s i n die Unabhängigkeit; 

2. n i m m t Kenntn is von der vom Min is te r ra t 
der Organisation der afr ikanischen Ein
hei t auf ihrer vom 6. bis 20.Juli 1979 i n 
Monrov ia abgehaltenen dreiunddreißig
sten ordentl ichen Tagung verabschiede
ten Resolution CM/Res.732(XXXIII) über 
die Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Eu
ropa und Bassas da India; 

3. b i t te t die Regierung Frankreichs, unver
züglich Verhandlungen m i t der Regie
rung Madagaskars über die Wiederein
gl iederung der genannten Inseln aufzu
nehmen, die willkürlich von Madagaskar 
abgetrennt wurden; 

4. fordert die Regierung Frankreichs auf, 
die Maßnahmen rückgängig zu machen, 
die die Souveränität und terr i tor ia le Inte
grität Madagaskars verletzen, und von 
weiteren Maßnahmen Abstand zu neh
men, die die gleiche W i r k u n g haben wür
den und die Suche nach einer gerechten 
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Lösung des gegenwärtigen Streitfal ls be
h indern könnten; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution zu verfolgen 
und der Generalversammlung auf ihrer 
fünfunddreißigsten Tagung darüber zu 
berichten; 

6. beschließt die Aufnahme des Punkts 
»Frage der madagassischen Inseln Glo-
rieuses, Juan de Nova, Europa und Bas-
sas da India< i n die vorläufige Tagesord
nung ihrer fünfunddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +93 (darunter Mada
gaskar); - 7 (darunter Frankreich) ; = 36. 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 
Frage der madagassischen Inseln Glo-
rieuses, Juan de Nova, Europa und Bas-
sas da India. — Resolution 35/123 vom 
11. Dezember 1980 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Punktes »Frage der 

madagassischen Inseln Glorieuses, Juan 
de Nova, Europa und Bassas da India< 
und des Berichts des Generalsekretärs 
über diese Frage, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
1514(XV) vom 14.Dezember 1960 m i t der 
Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker, insbesondere die Best immungen zur 
Erha l tung der nationalen Einhei t und der 
te r r i to r ia l en Integrität eines Landes zum 
Ze i tpunkt der Erre ichung seiner Unab
hängigkeit, 

— ferner unter Hinweis auf die i n Resolu
t i on 2625 (XXV) vom 24.0ktober 1970 ent
haltene Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftliche Bezie
hungen und Zusammenarbeit zwischen 
Staaten i m Sinne der Charta der Verein
ten Nat ionen sowie ebenfalls auf die dies
bezüglichen Best immungen der Charta 
über die fr iedl iche Beilegung von Strei
t igkei ten, 

— unter Berücksichtigung der verschiede
nen Beschlüsse der Organisation der 
A f r ikan ischen Einhe i t und der Bewegung 
der nichtgebundenen Länder zur Frage 
der madagassischen Inseln Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa und Bassas da In 
dia, 

— m i t Bedauern feststellend, daß die i n Re
solution 34/91 vom 12.Dezember 1979 vor
gesehenen Verhandlungen noch nicht be
gonnen haben, 

— unter Berücksichtigung der Resolutionen 
über Zusammenarbei t zwischen den Ver
einten Nat ionen und der Organisation 
der A f r ikan ischen Einheit , 

1. n i m m t Kenntn is vom Bericht des Gene
ralsekretärs über die Frage der madagas
sischen Inseln Glorieuses, Juan de Nova, 
Europa und Bassas da India; 

2. n i m m t ferner Kenntn is von der Resolu
t i on CM/Res.784(XXXV), die zu der glei
chen Frage auf der vom 1. bis 4.Juli 1980 
i n Freetown (Sierra Leone) abgehaltenen 
Gipfelkonferenz der Staats- und Regie
rungschefs der Organisat ion der A f r ika
nischen E inhe i t verabschiedet wurde; 

3. bekräftigt ihre Resolution 34/91 vom 
12. Dezember 1979; 

4. b i t te t die französische Regierung, dr in 
gend i n die i n Resolution 34/91 vorgese
henen Verhandlungen m i t der madagas
sischen Regierung einzutreten, u m die 
Frage i m E ink lang m i t den Zielen und 
Grundsätzen der Charta zu lösen; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution zu verfolgen 
und darüber der Generalversammlung 
auf ihrer sechsunddreißigsten Tagung zu 
berichten; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes 
»Frage der madagassischen Inseln Glo
rieuses, Juan de Nova, Europa und Bas

sas da India< i n die vorläufige Tagesord
nung ihrer sechsunddreißigsten Tagung. 

Abst immungsergebnis: + 8 1 (darunter Mada
gaskar); —13 (darunter Frankreich) ; 
= 37. 

Zypern 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Weitere 
Stat ion ierung der Friedenstruppe auf Zy
pern. — Resolution 486(1981) vom 4 J u n i 
1981 

Der Sicherheitsrat, 
— i m H inb l i ck auf den Ber icht des General

sekretärs vom 27.Mai 1981 über die Ope
rat ionen der Vere inten Nat ionen auf Zy
pe rn (S/14490 m i t Add. l ) , 

— ferner i m H inb l i ck auf die Zus t immung 
der bete i l igten Parteien zu der dem Si
cherhei tsrat v om Generalsekretär emp
fohlenen Verlängerung der Stat ionierung 
der Friedenssicherungstruppe der Ver
e inten Nat ionen auf Zypern u m weitere 
sechs Monate, 

— we i t e rh in i m H inb l i ck darauf, daß die Re
g ierung Zyperns der Auffassung zu
s t immt , daß es angesichts der Verhält
nisse auf der Insel notwendig ist, die 
Truppe über den 15Juni 1981 hinaus auf 
Zypern zu belassen, 

— i n Bekräftigung der Best immungen der 
Resolution 186(1964) v om 4.März 1964 
und anderer diesbezüglicher Resolutio
nen, 

— m i t dem erneuten Ausdruck seiner Un
terstützung für die auf dem Gipfe l tref fen 
v om 18. u n d 19.Mai 1979 i n Nikosia unter 
der Schirmherrschaf t des Generalsekre
tärs ausgearbeitete Zehn-Punkte-Verein
barung über die Wiederaufnahme der Ge
spräche zwischen den beiden Volksgrup
pen, 

1. verlängert erneut die Stat ionierung der 
gemäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenssicherungstruppe der Vere inten 
Nat ionen auf Zypern bis zum lö.Dezem-
ber 1981; 

2. n i m m t m i t Genugtuung zur Kenntnis , 
daß die Parteien i m Rahmen der Zehn-
Punkte-Vere inbarung die Gespräche zwi
schen den beiden Volksgruppen wieder
aufgenommen haben u n d b i t te t sie ein
dr ing l i ch , sich dabei unter Vermeidung 
von Verzögerungen unablässig und stetig 
u m konkre te Ergebnisse zu bemühen; 

3. ersucht den Generalsekretär, seinen Auf
trag der guten Dienste fortzuführen, den 
Sicherhei tsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu hal ten und 
bis 30.November 1981 e inen Ber icht über 
die Durchführung dieser Resolut ion vor
zulegen. 

Abst immungsergebnis : +14; - 0 ; = 0 . China 
n a h m an der Abs t immung n icht te i l . 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Weitere 
Stat ionierung der Fr iedenstruppe auf Zy
pern. — Resolution 495(1981) vom H.De
zember 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— - i m H inb l i ck auf den Ber icht des General

sekretärs v om l.Dezember 1981 über die 
Operat ionen der Vere inten Nat ionen auf 
Zypern (S/14778 m i t Add. l ) , 

— ferner i m H inb l i ck auf die Zus t immung 
der bete i l igten Parteien zu der dem Si
cherheitsrat vom Generalsekretär emp
fohlenen Verlängerung der Stat ion ierung 
der Friedenssicherungstruppe der Ver
e inten Nat ionen auf Zypern u m weitere 
sechs Monate, 

— we i t e rh in i m H inb l i ck darauf, daß die Re
g ierung Zyperns der Auf fassung zu

st immt, daß es angesichts der Verhält
nisse auf der Insel notwendig ist, die 
Truppe über den 15.Dezember 1981 h i n 
aus auf Zypern zu belassen, 

— i n Bekräftigung der Bes t immungen der 
Resolution 186(1964) v om 4.März 1964 
und anderer diesbezüglicher Resolutio
nen, 

— m i t dem erneuten Ausdruck seiner Un
terstützung für die auf dem Gipfe l tref fen 
vom 18. u n d 19.Mai 1979 i n Nikosia unter 
der Schirmherrschaf t des Generalsekre
tärs ausgearbeitete Zehn-Punkte-Verein
barung über die Wiederaufnahme der Ge
spräche zwischen den beiden Volksgrup
pen, 

1. verlängert erneut die Stat ionierung der 
gemäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenssicherungstruppe der Vere inten 
Nat ionen auf Zypern bis zum 15Jun i 
1982; 

2. n i m m t m i t Genugtuung zur Kenntn is , 
daß die Parte ien i m Rahmen der Zehn-
Punkte-Vere inbarung die Gespräche zwi
schen den beiden Volksgruppen wieder
aufgenommen haben u n d b i t t e t sie ein
dr ing l i ch , sich dabei unter Verme idung 
von Verzögerungen unablässig und stetig 
u m konkre te Ergebnisse zu bemühen; 

3. ersucht den Generalsekretär, seinen Auf
t rag der guten Dienste fortzuführen, den 
Sicherhei tsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu hal ten und 
bis 31.Mai 1982 einen Ber icht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzule
gen. 

Abst immungsergebnis : E ins t immige Annah 
me. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Weitere 
Stat ionierung der Friedenstruppe auf Zy
pern. — Resolution 510(1982) vom 15.Juni 
1982 

Der Sicherheitsrat, 
— i m Hinb l i ck auf den Ber icht des General

sekretärs vom l . J u n i 1982 über die Ope
rat ionen der Vereinten Nat ionen auf Zy
pern (S/15149 m i t Corr . l und Add. l ) , 

— ferner i m Hinb l i ck auf die Zus t immung 
der betei l igten Parteien zu der vom Gene
ralsekretär dem Sicherheitsrat empfohle
nen Verlängerung der Stat ionierung der 
Friedenssicherungstruppe der Vereinten 
Nationen auf Zypern u m weitere 6 Mona
te, 

— we i t e rh in i m Hinb l i ck darauf, daß sich 
die Regierung Zyperns der Ans icht ange
schlossen hat, daß es angesichts der auf 
der Insel herrschenden Zustände notwen
dig ist, die Truppe über den 15.Juni h in 
aus auf Zypern zu belassen, 

— i n Bekräftigung der Best immungen der 
Resolution 186(1964) vom 4.März 1964 
und anderer diesbezüglichen Resolutio
nen, 

— unter erneuter Betonung ihrer Unterstüt
zung für die 10-Punkte-Vereinbarung 
über die Wiederaufnahme der Gespräche 
zwischen den beiden Volksgruppen, die 
auf dem Gipfeltref fen vom 18. und 19. M a i 
1979 i n Nicosia unter der Schirmherr
schaft des Generalsekretärs ausgearbei
tet wurde, 

1. verlängert erneut die Stat ionierung der 
gemäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenssicherungstruppe der Vereinten 
Nat ionen auf Zypern bis zum 15. Dezem
ber 1982; 

2. n i m m t m i t Befriedigung zur Kenntnis , 
daß die Parteien i m Rahmen der 10-
Punkte-Vereinbarung die Gespräche zwi
schen den beiden Volksgruppen wieder 
aufgenommen haben und b i t te t die Par
teien e indr ingl ich, diese Gespräche unter 
Vermeidung jeder Verzögerung unabläs
sig und stetig und i m Bemühen u m kon
krete Ergebnisse fortzusetzen; . 
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3. ersucht den Generalsekretär, seinen Auf
trag der guten Dienste fortzuführen, den 
Sicherheitsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und 
bis zum 30. November 1982 einen Ber icht 
über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen. 

Abst immungsergebnis: E inst immige Annah
me. 

Internationaler Gerichtshof 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Beset
zung eines Sitzes i m Internat iona len Ge
richtshof. — Resolution 499(1981) v om 
21.Dezember 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— m i t Bedauern davon Kenntn i s nehmend, 

daß a m 12.Dezember 1981 der Richter Ab
dul lah E l -Er ian verstorben ist, 

— i m H inb l i ck darauf, daß dadurch i m I n 
ternat iona len Gerichtshof für die verblei
bende Amtsze i t des verstorbenen Rich
ters e in Sitz f r e i geworden ist und den Be

s t immungen des Statuts des Gerichts
hofs gemäß besetzt werden muß, 

— i m H i n b l i c k darauf, daß gemäß A r t i k e l 14 
des Statuts das D a t u m der Wahlen zur 
Besetzung dieses f re ien Sitzes vom Si
cherhei tsrat festgelegt w i r d , 

> beschließt, daß die Wahlen zur Besetzung 
des f re ien Sitzes auf einer Si tzung des Si
cherheitsrats u n d auf einer Si tzung der 
wiederaufgenommenen sechsunddreißig
sten Tagung der Genera lversammlung 
stat t f inden. 

Abst immungsergebnis : E ins t immige Annah 
me. 

Südafrika 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Todes
urtei le gegen ANC-Mitgl ieder. — Resolu
t i on 503(1982) vom 9.Apri l 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf Resolution 473(1980) 

und seine Erklärung vom 5.Februar 1981 
(S/14361) zu den Todesurteilen, die von 

der für Transvaal zuständigen Kammer 
des Obersten Gerichtshofs i n Pretoria 
über dre i Mitg l ieder des A f r ikanischen 
Nationalkongresses von Südafrika, Ncim-
b i t i Johnson Lubis i , Petrus Tsepo Mas-
higo und Naphta l i Manana, verhängt wor
den sind, 

— schwer betroffen über die am 7.Apr i l 1982 
erfolgte Bestätigung der Todesurteile 
durch das südafrikanische Berufungsge
r icht , 

— i n der schweren Befürchtung, daß die 
Vol lstreckung der Todesurteile die Lage 
i n Südafrika weiter zuspitzen würde, 

1. fordert die südafrikanischen Behörden 
auf, die Todesurteile umzuwandeln; 

2. b i t te t alle Staaten und Organisationen 
e indr ingl ich, ih ren Einfluß geltend zu ma
chen und i m E ink lang m i t der Charta der 
Vere inten Nationen, den Resolutionen 
des Sicherheitsrats und den einschlägi
gen internat ionalen Ins t rumenten sofor
tige Maßnahmen zu ergreifen, u m das Le
ben dieser dre i Männer zu retten. 

Abst immungsergebnis: E inst immige Annah
me. 

Die Nebenorgane der Generalversammlung 
Auf frühere Ansätze zur Rationalisierung der Verfahrensweisen der UN-Generalversammlung ging ein Beschluß dieses Hauptorgans 
vom 12. Dezember 1979 zurück, die Beibehaltung von Nebenorganen einer Überprüfung zu unterziehen. Hierfür wurde erst einmal ein 
weiteres Nebenorgan eingesetzt: der ^Ad-hoc-Ausschuß für Nebenorgane<. Erfolg war ihm nicht beschieden, sieht man von der (mit 
mancherlei Einschränkungen versehenen) Entscheidung der Generalversammlung zu einem Moratorium hinsichtlich der Schaffung 
neuer Nebenorgane in Resolution 35/5 (Text: VN 6/1980 S. 222) ab; im Dezember 1981 wurde es durch Resolution 36/117A bis Ende 1982 
ausgedehnt. Immerhin ist der Initiative des inzwischen erloschenen Ad-hoc-Ausschusses eine umfangreiche Ausarbeitung des UN-
Sekretariats zu verdanken, die über bestehende Nebenorgane Auskunft gibt (UN-Doc. A/AC.202/1 v. 28. 3. 1980); auf dieser Grundlage 
wurde die nachfolgende aktualisierte Tabelle erstellt. Sie enthält eine Liste jener von der Generalversammlung ins Leben gerufenen 
Nebenorgane, die 1977 oder später Tagungen abgehalten haben und Mitte August 1982 noch bestehen. Nicht in ihr erfaßt sind die 
tagungsgebundenen Ausschüsse der Generalversammlung (die Verfahrens- und Hauptausschüsse sowie die Ad-hoc-Ausschüsse für 
die Ankündigung freiwilliger Beiträge zum Programm des Hohen Flüchtlingskommissars und des Hilfswerks für die Palästinaflücht
linge). 

Angegeben sind jeweils Name und Mandat des Organs; das Jahr seiner Einrichtung und die entsprechende Resolution der General
versammlung; schließlich die ursprüngliche und die heutige Mitgliederzahl. Die Beschreibung des Mandats des jeweiligen Nebenor
gans ist knapp gehalten; ganz darauf verzichtet wurde in den Fällen, in denen sie sich schon aus dem Namen ergibt. Die Nebenor
gane berichten an die Generalversammlung; diese entscheidet — auf Empfehlung des Präsidialausschusses — darüber, welcher 
Tagesordnungspunkt welchem Hauptausschuß zur Beratung zugewiesen bzw. direkt im Plenum behandelt wird. Der Hinweis in der 
Tabelle, in welchem Hauptausschuß der Bericht des jeweiligen Nebenorgans erörtert wird, bezieht sich daher auf die übliche Praxis, 
nicht auf eine generell gültige Festlegung. 

Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Abrüstungskommission 1978 
Beratungsgremium, das Anstöße S-10/2 
auf dem Gebiet der Abrüstung 1 

geben soll 
Bericht im 1. Hauptausschuß 

Ad-hoc-Ausschuß für den 1972 
Indischen Ozean 2992 (XXVI I ) 
Verw i rk l i chung der Erklärung des 
Indischen Ozeans zur Friedenszone 
Bericht im 1. Hauptausschuß 

Ad-hoc-Ausschuß für die Ausarbei- 1976 
tung einer internationalen Kon - 31/6 F 
vention gegen Apartheid im Sport 
Bericht im Plenum 

Ad-hoc-Ausschuß für die 1973 
Weltabrüstungskonferenz 3183 (XXVI I I ) 
Meinungsbi ldung zur Frage der 
Einberufung einer Weltabrüstungs
konferenz 
Bericht im 1. Hauptausschuß 

alle M i t 
gliedstaa
ten 

15/46 

24 

43 

Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung 1980 
einer internationalen Konvention 35/48 
gegen die Anwerbung, den Einsatz, 
die Finanzierung und die Ausbil
dung von Söldnern 
Bericht im 6. Hauptausschuß 

Anlageausschuß 1948 
Empfehlungen gegenüber dem Ge- 248 ( I I I ) 
neralsekretär über die Anlage der 
M i t t e l des Gemeinsamen Pensions
fonds der Vereinten Nationen 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Arbeitsgruppe für Fragen der F inan - 1970 
zierung des Hilfswerks der Verein- 2656 (XXV) 
ten Nationen für Palästinaflücht
linge im Nahen Osten 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

35 

3/9 
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Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

20/23 

15 

Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer 1979 steht 
internationalen Konvention zum 34/172 allen 
Schutz der Rechte aller Wanderar- Mi tg l ied-
beiter und ihrer Familien Staaten 
Behandlung eines vorläufigen offen 
Konvent ionsentwurfs 
Bericht im 3. Hauptausschuß 

Ausschuß der externen Rechnungs- 1949 6 
prüfer der Vereinten Nationen, 347 (IV) 
der Sonderorganisationen 
und der I A E A 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Ausschuß für Anträge auf 1955 15/29 
Überprüfung von Urteilen 957 (X) 
des Verwaltungsgerichts 
K a n n den Internat ionalen 
Gerichtshof u m Gutachten 
zu umstr i t t enen Urte i len des 
UN-Verwaltungsgerichts ersuchen 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Ausschuß für das Pensionswesen der 1948 9 
Vereinten Nationen 248 ( I I I ) 
Behandlung von Fragen des Pen
sionswesens der unmit te lbar bei 
der Organisat ion der Vere inten 
Nat ionen Bediensteten (d. h. ohne 
die we i teren Organisationen, 
die zum gemeinsamen System« 
des UN-Dienstrechts zählen) 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Ausschuß für die Ausübung 
der unveräußerlichen Rechte 
des palästinensischen Volkes 
Bericht im Plenum 

Ausschuß für die Beziehungen 
zum Gastland 
Behandlung etwa von Fragen der 
Sicherheit der Ständigen Vertre
tungen und ihres Personals 
Bericht im 6. Hauptausschuß 

Ausschuß für die friedliche Nutzung 
des Weltraums 
m i t zwei Unterausschüssen: 
—Recht 
—Wissenschaft und Technik 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Ausschuß für Politiken und Pro- 1961 20/30 
gramme der Nahrungsmittelhilfe 1714 (XVI) 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Ausschuß von Regierungssachver- 1980 17 
ständigen zur Evaluierung der 35/211 
derzeitigen Struktur des 
Sekretariats im Verwaltungs-, 
F inanz- und Personalbereich 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Beirat des Hilfswerks der Vereinten 1949 4/10 
Nationen für Palästinaflüchtlinge 302 (IV) 
im Nahen Osten (UNRWA) 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Beitragsausschuß 1947 10/18 
Erste l lung des Beitragsschlüssels 173 (I I ) 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Beratender Ausschuß des Freiwilligen 1976 5 
Fonds für die Frauendekade der 31/133 
Vereinten Nationen 
Bericht im 3. Hauptausschuß 

Beratender Ausschuß des Hilfspro- 1965 10/13 
gramms der Vereinten Nationen 2099 (XX) 
für Lehre, Studium, Verbreitung 
und besseres Verständnis 
des Völkerrechts 
Bericht im 6. Hauptausschuß 

1975 
3376 (XXX) 

1971 
2819 (XXVI ) 

1959 
1472 A (XIV) 

24/53 

Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Beratender Ausschuß für das B i l -
dungs- und Ausbildungsprogramm 
der Vereinten Nationen für das 
Südliche Afrika 
Bericht im 4. Hauptausschuß 

Beratender Ausschuß für das Interna
tionale Jahr der Behinderten 
Bericht im 3. Hauptausschuß 

Beratender Ausschuß für das Interna
tionale Jahr der Jugend 
Bericht im 3. Hauptausschuß 

Beratender Ausschuß für Verwaltungs
und Haushaltsfragen 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Beratender Ausschuß für 
Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Gemeinsame Inspektionsgruppe 
Evaluierungsaufgaben m i t 
Augenmerk auf Effizienz und 
Wirtschaft l ichkei t 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Gemeinsamer Rat für das Pensions
wesen der Vereinten Nationen 
Verwal tung des gemeinsamen 
Pensionsfonds des Verbands 
der Vere inten Nationen 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Gouverneursrat des Sonderfonds der 
Vereinten Nationen 
Die Tätigkeit des Sonderfonds 
für die von der Wirtschaftskrise 
am schwersten betroffenen 
Länder wurde 1977 suspendiert; 
vorläufig übt die Generalver
sammlung selbst die Funkt ionen 
des Gouverneursrats aus 

Handels- und Entwicklungsrat 
Verwal tungsrat der UNCTAD 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Hochrangiger Ausschuß zur Überprü
fung der technischen Zusammenar
beit zwischen Entwicklungsländern 
Förderung der technischen Zusam
menarbei t der Entwicklungsländer 
untere inander (TCDC) 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Informations-Ausschuß 
Evaluierung des Informations
wesens der Vereinten Nat ionen 
und Förderung der Er r i ch tung 
einer neuen Welt informations
und Kommunikat i onsordnung 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Interimsausschuß für neue und 
erneuerbare Energiequellen 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht 
Förderung der weiteren 
Harmonis ierung und Verein
hei t l ichung des internat ionalen 
Handelsrechts 
Bericht im 6. Hauptausschuß 

1968 
2431 (XX I I I ) 

1977 
32/133 

1979 
34/151 

1947 
173 (II ) 

1979 
34/218 

1966 
2150 (XXI ) 

1948 
248 ( I I I ) 

1974 
3356 (XXIX ) 

7/13 

15/23 

23/24 

9/16 

28 

8/11 

18/21 

36/ 
alle 
Mitg l ied
staaten 

1964 
1995 (XIX) 

1978 
33/134 

1978 
33/115 C 

55/ 
offen für 
alle interes
sierten 
UNCTAD-
Mitg l ieder 

alle 
Staaten, 
die i m 
UNDP 
m i t w i r k e n 

41/67 

1981 
36/193 

1966 
2205 (XXI ) 

alle 
Staaten 

29/36 
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Organ E inr i ch tung Mitg l ieder
zahl 

Kommiss ion für den internat iona len 1974 15 
öffentlichen Dienst 3357 (XX IX ) 
Empfehlungen hins icht l ich der 
Beschäftigungsbedingungen sowie 
der Gehälter i m Dienst der 
Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Konferenzausschuß 1974 22 
Beratung der Generalversammlung 3351 (XXIX ) 
i m Zusammenhang m i t der Organi
sation von UN-Tagungen und 
-Konferenzen 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Programm- und Koord in ierungs- 1976 21 
ausschuß 31/93 
Planung, Programmerstel lung und 
Koord in ierung für ECOSOC und 
Generalversammlung 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Rat der Universität 1973 24 
der Vere inten Nat ionen 3081 (XXVI I I ) 
Formul ie rung von Richt l in ien für 
die Tätigkeit der Universität 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Rat der Vere inten Nat ionen 1967 11/31 
für Namib ia 2248 (S-V) 
Verwal tung Namibias bis zur 
Unabhängigkeit 
Bericht im Plenum 

Rat für industr ie l le Entwick lung 1966 45 
Verwal tungsrat der UNIDO 2152 (XXI ) 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Rechnungsprüfungsausschuß 1946 3 
Bericht im 5. Hauptausschuß 74 (I) 

Schl ichtungskommission der 1948 3 
Vere inten Nat ionen 194 ( I I I ) 
für Palästina 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Sonderausschuß für den Stand der 1961 17/25 
Verw i rk l i chung der Erklärung über 1654 (XVI) 
die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder u n d Völker 
Förderung der Entkolonis ierung 
Bericht im 4. Hauptausschuß und 
im Plenum 

Sonderausschuß für die Charta der 1974 42/47 
Vere inten Nationen und die 3349 (XXIX ) 
Stärkung der Rolle der Organisation 
Behandlung von Vorschlägen für die 
Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen hinsicht l ich der Erha l tung 
des Weltfriedens und der internat io
nalen Sicherheit; Diskussion über 
Reformen der UN-Charta 
Bericht im 6. Hauptausschuß 

Sonderausschuß für die Erhöhung der 1977 35 
Wirksamke i t des Grundsatzes der 32/150 
Nichtanwendung von Gewalt i n den 
internat ionalen Beziehungen 
Vorbere i tung eines Weltvertrags 
über die Nichtanwendung 
von Gewalt i n den internat ionalen 
Beziehungen 
Bericht im 6. Hauptausschuß 

Sonderausschuß für friedenssichernde 1965 33 
Operationen 2006 (XIX) 
Umfassende Überprüfung der Frage 
der friedenssichernden Operationen, 

Organ E inr i ch tung Mitg l ieder
zahl 

einschließlich der Finanzierungs
probleme 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Sonderausschuß gegen Apar the id 1962 
Beobachtung der Rassenpolit ik der 1761 (XVI I ) 
Regierung Südafrikas zwischen den 
Tagungen der Generalversammlung 
Bericht im Plenum 

11/18 

Sonderausschuß zur Untersuchung 
israelischer Prakt iken , die die 
Menschenrechte der Bevölkerung 
der besetzten Gebiete 
beeinträchtigen 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Treuhänderausschuß des Treuhand
fonds der Vereinten Nat ionen 
für Südafrika 
Unterstützung von Verfolgten des 
Apartheidsystems 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Verwaltungsgericht der 
Vere inten Nationen 
Behandlung von Streit igkeiten, die 
sich aus dem Arbeitsverhältnis der 
UN-Sekretariatsbediensteten 
ergeben 
Bericht im 5. Hauptausschuß 

Verwaltungsrat des Entwick lungs
programms der Vere inten 
Nat ionen (UNDP) 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Verwaltungsrat des Umwel tprogramms 
der Vere inten Nat ionen (UNEP) 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Völkerrechtskommission 
Förderung der Wei terentwicklung 
des Völkerrechts und seiner 
Kodi f iz ierung 
Bericht im 6. Hauptausschuß 

Vorbereitungsausschuß für die Konfe
renz der Vereinten Nat ionen zur 
Förderung der internat ionalen Z u 
sammenarbeit bei der f r ied l ichen 
Nutzung der Kernenergie 
Bericht im Plenum 

Welternährungsrat 
Le i tung und Koord in ierung i m 
gesamten Bereich von Ernährung 
und Landwirtschaft 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Wissenschaftlicher Ausschuß der 
Vere inten Nat ionen zur Unter 
suchung der Auswi rkungen 
atomarer Strahlen 
Sammlung von Daten über die Atom
strahlung und deren Auswi rkungen 
auf den Menschen und seine Umwel t 
Bericht im Politischen 
Sonderausschuß 

Zwischenstaatliche Ad-hoc-
Plenargruppe zum Finanzierungs
system der Vere inten Nat ionen 
für Wissenschaft u n d Technologie 
i m Dienste der Entw ick lung 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

Zwischenstaatl icher Ausschuß für 
Wissenschaft und Technologie 
i m Dienste der Entw ick lung 
Bericht im 2. Hauptausschuß 

1968 
2443 (XX I I I ) 

1965 
2054 B (XX) 

1949 
351 (IV) 

1965 
2029 (XX) 

1972 
2997 (XXVI I ) 

1947 
174 ( I I ) 

1980 
35/112 

1974 
3348 (XX IX ) 

37/48 

58 

15/34 

58/70 

1955 
913 (X) 

36 

15/20 

1981 
36/183 

1979 
34/218 

alle 
Staaten 

alle 
Staaten 
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U N - T e x t 28  
DIE VEREINTEN NATIONEN GEGEN 
DAS WETTRÜSTEN 
- Dokumentation -
beschreibt die internationale Dimension der Friedenssicherung, insbesondere durch 
das System der Vereinten Nationen. Sehr detailliert werden die Ziele, Vorschläge und 
Elemente bisheriger Abrüstungsbemühungen dargestellt. Die Schilderung von Vertrags
abschlüssen bzw. Verhandlungen (z.B. SALT, Kernwaffenversuchsverbote, Kernwaffen
freie Zonen etc.) dokumentiert die zähen Bemühungen um Friedenssicherung trotz 
aller Mißerfolge und bei manchen Erfolgen. Preis: DM 7,— 

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bestellung an: 

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Simrockstraße 23, D-5300 Bonn 1, 
Bankverbindung: Postscheckamt Köln Nr. 183236-509 (BLZ 37010050) 

PUBLICATIONS FROM THE 

UNITED NATIONS 
Are you aware of the extraordinary potential of United Nations Publications as a source of reference ? 

Year after year, a wealth of resource material : Statistical Year
book, Demographic Yearbook, National Accounts Statistics, In
dustrial Statistics, World Energy Statistics, International Trade 
Statistics, Constructions Statistics,... 

Assessment of the economy and analysis of contemporary pro
blems : World Economic Survey, Economic Survey of Europe, 
Economic Survey of Latin America, World Industry in 1980, 
Comprehensive Study on Nuclear Weapons,... 

ESSENTIAL Definite studies for the evaluation of industrial projects: Manual 
INFORMATION for the Preparation of Industrial Feasability Studies, Guidelines 

for Project Evaluation, Manual for Evaluation of Industrial Pro
jects, Practical Appraisal of Industrial Projects,... 

FACTS 
FROM 
FIGURES 

STUDIESAND 
REPORTS 

W O R L D I N D U S T R Y IN 1980 

Combines the w o r k o f leading scholars in the f ield 
of industrial development w i th that of practioners. 
The book is accessible to the layman whi le address, 
rng crucial issues o f interest to the professional. In 
document ing the key changes in wor ld indust ry , a 
large volume o f data f r o m national and internat ional 
sources (much o f it unpubl ished) is presented in a 
useful summary f o r m . The central theme o f this issue-
the process of restructuring of world industry — is 
analysed in several d i f ferent contexts; besides a tho
rough study o f current condi t ions, there is a close 
look at probable developments in the next four to 
five years. 

(Sales No.: E.81.II.B.3) 

Truly your souce of information — At very reasonable prices ! 

Available through: 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 7003 06, 6000 Frankfurt/Main 70; 
Elwert 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 

M I T A R B E I T I N I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N 

Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen 
Organisationen (BFIO) berät u n d in formier t 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
i n Internat iona len Organisat ionen 

Anfragen a n BFIO in der 
ZAV- Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frank fur t a. M. 1 
Telefon 0611/71111 - Telex 04-11632 

Bundesanstalt für Arbeit 



Ein sichertieitspolitisches Programm 
der Vereinten Nationen 
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IUK̂ LI. Taschenbuchreihe 
zu allen Fragen der Sicherheitspolitik 

Band 26 
Köllner, Lutz 
Militärausgaben und 
Finanziel le Abrüstung 
Ein sicherheitspolitisches 
Programm der Vereinten 
Nationen 
1981. 152 Seiten 
Geb. DM 22,50 
ISBN 3-7637-5326-5 

Gemessen am Sozialprodukt oder am Gesamthaushalt zeigen die Verteidigungs
ausgaben in der Bundesrepublik sinkende Tendenz, der zunehmende Einfluß 
mil i tärtechnischer Innovationen ist jedoch unverkennbar. In diesem Zusammen
hang gewinnen die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine Minderung der 
Mil i tärhaushalte auch für die Bundesrepublik an Bedeutung. Neben den für die 
Öffentl ichkeit greifbaren Ereignissen der »physischen Abrüstung« (SALT I u. II 
oder MBFR) wurden die Probleme, die mit einer möglichen »finanziellen Abrü
stung« zusammenhängen, bisher kaum beachtet. Durch Bündnisverpfl ichtungen 
und Mitgl iedschaft in der UNO ist die Bundesrepublik sowohl der Politik der 
NATO (z. B. jährl iche Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 3 %) als auch der 
Abrüstungspol i t ik der UNO verpfl ichtet. 

Dr. Lutz Köllner, Währungs- und Finanzwissenschaftler, seit 1976 Gutachter und 
Berater der UNO in Abrüstungsfragen, möchte über die besondere Problematik 
von Mil i tärausgaben und die »finanzielle Abrüstung« hinaus einen Beitrag lei
sten zur makroökonomischen Theorie und Wirkl ichkeit des Militärs. Gerade die 
Anwendung allgemeiner Denkfiguren der makroökonomischen Theorie auf den 
mil i tärischen Sektor einer Gesellschaft soll in Grundzügen vorgeführt werden, 
was nichts anderes bedeutet als den Verzicht auf eine besondere Wehrwirt
schaftslehre oder Mil i tärökonomie. 

• Mil i tärausgaben u. Rüstungsfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland 

• Mil i tärausgaben, Rüstungswirtschaft und Rüstungsfinanzierung in makro
ökonomischer Sicht 

• Beziehungen zwischen Abrüstung und wirtschaft l icher Entwicklung 

• Measurement and International Reporting of Military Expenditures — Ein Be
richt der Vereinten Nationen 

• Finanzielle Abrüstung, Entwicklungshil fe und die Stabil i tät des internationa
len Währungssystems 

Bernard & Graefe Verlag, Hubertusstraße 5, 8000 München 19 
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