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Wissenschaftlicher Rat fur die Regierungspolitik 

An: den Ministerprasidenten und 
Minister fur Allgemeine Angelegenheiten 

Von: dem Wissenschaftlichen Rat fijr die Regierungspolitik 
Betrifft: der Bericht "Faktor Deutschland; zur Sensibilitat der Beziehungen 

zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik". 

Den Haag, 28. Juni 1982 

Anliegend ubersenden wir lhnen den bericht ,,Faktor Deutschland. Zur Sensibilitat der 
Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik". 
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht eine konkrete Analyse der Verflechtung der 
Niederlande mit der Bundesrepublik. Weiterhin werden die Folgen dieser Verflechtung 
fur die Niederlande erortert und es wird untersucht, welchen politischen Spielraum die 
Niederlande gleichwohl haben. So erhalt man Aufschluss uber die Empfindlichkeit und 
Verletzbarkeit der Niederlande in ihrem Verhaltnis zur Bundesrepublik. 

Die Untersuchung behandelt insbesondere folgende Teilbereiche: die Wirtschafts- 
beziehungen, die Sicherheitsbeziehungen sowie die Beziehungen im Bereich des 
Umweltschutzes und der Raumordnung. 

Gemass dem im Gesetz ijber die Einsetzung des Wissenschaftlichen Rates fiir die 
Regierungspolitik vorgeschriebenen Verfahren sieht der Rat nummehr dem Bericht des 
Ministerrats uber seine Kenntnisnahme sowie im Anschluss daran der Stellungnahme 
des Ministerrats entgegen. 



ElNLElTUNG 
Die Bundesrepublik Deutschland als Studienobjekt 
Interdependenz: Empfindlichkeit und Verlekbarkeit 
Politisch-psychologische Beziehungen 

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN 
Einleitung 
Zur Fragestellung 
Einige institutionelle Aspekte der westdeutschen 
Wirtschaft 
Einige wirtschaftliche Basisdaten fur die Nieder- 
lande und die Bundesrepublik 
Warenhandel 
Verflechtung 
Einleitung 
Der Umfang des Warenhandels zwischen den 
Niederlanden und der Bundesrepublik irn 
Vergleich zu den bilateralen Handelsbeziehungen 
zwischen anderen Landern 
Die Zusammensetzung des Warenhandels zwischen 
den Niederlanden und der Bundesrepublik 
Die regionale Konzentration des niederlandischen 
Exports in die Bundesrepublik 
Die Bedeutung des Warenhandels mit der Bundes- 
republik 
Empfindlichkeit 
Einleitung 
Die Dynarnik der einzelnen Wirtschaftszweige und 
Regionen 
Die Wettbewerbsposition der Niederlande auf dem 
westdeutschen Markt 
Der Agrarsektor 
Der Raffineriesektor 
Der Gassektor 
Dienstleistungen 
Verflechtung 
Einleitung 
Die Verkehrsbeziehungen zwischen den Nieder- 
landen und dem Ausland 
Die Verkehrsbeziehungen zwischen den Nieder- 
landen und der Bundesrepublik 
Die regionale Verteilung 
Die Bedeutung der Dienstleistungsrelation zur 
Bundesrepublik 
Empfindlichkeit 
Der Transitverkehr 
Die Verkehrszweige 
Verkehrspolitik 
Direktinvestionen 
Verflechtung 
Kapitalverkehr und Direktinvestitionen 
Das internationale System der Direktinvestitionen 
und die Stellung der Niederlande in diesem System 
Die Verflechtung zwischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik hinsichtlich des Umfangs der 
Direktinvestitionen 
Die Verflechtung zwischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik hinsichtlich der Verteilung 
der Direktinvestitionen auf die einzelnen Sektoren 
Empfindlichkeit: Direktinvestitioiien versus Handel 
Die monetaren Beziehungen zwischen den Nieder- 
landen und der Bundesrepublik 
Einleitung 
Die Leitkursanpassungen im Europaischen Wah- 
rungssystern 
Die Diskontpolitik 
Die westdeutsche Wechselkurspolitik 
Moglichkeiten der niederlandischen Wechselkurs- 
politik in der Zukunft 
Die Verletzbarkeit der Niederlande 

BEZIEHUNGEN AUF DEM GEBIET DER SICHERHEIT 103 
Zur Fragestellung 103 
Die militarische Verflechtung der Niederlande 
und der Bundesrepublik 104 
Die westdeutsche Empfindlichkeit aut dem Gebiet 
der Aussenpolitik 106 
Einleitung 106 
Die militarische Zusammenarbeit im westlichen 
Bundnis 107 
Einleitung 107 
Die Effektivitat der NATO-Strategie 107 
Begrenzungdesschadens 1 1 1  
Die sicherheitspolitische Debatte in der Bundes- 
republik 113 
Schlussfolgerung 115 
Die Ost- und Deutschlandpolitik 115 
Einleitung 115 
Die Wiede~ereifligung 1 18 
Ost-West-Gegensatz 119 
Wirtschaftsinteressen 119 
Schlussfolgerung 123 
Die Integration in den Europaischen Gemeinschaften 123 
Sicherheitspolitische Optionen der Bundesrepublik 125 
Einleitung 125 
Der Spielraum der Bundesrepublik 127 
Sicherheitspolitische Alternativen der Bundes- 
republik 129 
Voraussetzungen fur Optionen 131 
Einleitung 131 
Effektivitat 132 
Unterstutzung durch die Bevolkerung 136 
Finanzielle Aspekte 138 
Sicherheitspolitische Optionen der Bundesrepublik 139 
Der Spielraum der niederlandischen Sicherheits- 
politik vor dem Hintergrund der niederlandisch- 
westdeutschen Beziehungen 141 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 147 

OKOLOGISCHE UND RAUMORDNERISCHE BE- 
ZIEHUNGEN 153 
Einleitung 153 
Zur Fragestellung 153 
Energieverbrauch und Energiepolitik in der 
Bundesrepublik 153 
Grenziiberschreitende Luftverschmutzung 156 
Einleitung 156 
,,Exportw von Luftverunreinigung 158 
Staatliche Massnahmen und ihre Konsequenzen 162 
Grenziiberschreitende Wasse~erschmutzung 169 
Einleitung 169 
Die Verschmutzung des Rheins 171 
Staatliche Massnahmen und ihre Konsequenzen 176 
Kerntechnische Einrichtungen im Grenzgebiet 184 
Einleitung 184 
Strahlenbelastung - mogliche Folgen fur die 
Niederlande 190 
Konsequenzen der staatlichen Massnahmen 200 
Raumordnung 202 

ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBETRACHTUNG 
Einleitung 
Empfindlichkeit und Verlekbarkeit 
Einleitung 
Wirtschaftsbeziehungen 
Beziehungen auf dem Gebiet der Sicherheit 
Okologische und raumordnerische Beziehungen 
Zusammenfassung 
ANLAGE 1 Einteilung der landwirtschaftlichen 

Produkte in drei Kategorien 
ANLAGE 2 01- und Gaspreisszenario 
ANLAGE 3 Energiedaten 
ANLAGE 4 Daten zur Luftverunreinigung 
ANLAGE 5 Daten zur Wassewerunreinigung 
ANLAGE 6 Zusammensetzung der Projektgruppe 

Internationale Angelegenheiten 



1. EINLEITUNG 

1.1 Die Bundesrepublik Deutschland als Studienobjekt 

Kein Land in der Welt kann es sich erlauben, die politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland zu vernachlassigen. Dies gilt 
sicherlich fur ein so offenes Land wie die Niederlande, die auf zahl- 
reichen Gebieten mit anderen Landern zu tun haben. Es stellt sich 
sogleich die Frage, wie gross die Freiheit der Niederlande ist, ihre Politik 
aufgrund eigener Entscheidungen selbst zu entwickeln.' 

Das Problem des politischen Spielraums der Niederlande war wahrend 
der ersten Ratsperiode des Wissenschaftlichen Rates fur die Regie- 
rungspolitik Anlass zu dem Versuch, Art und Ausmass der externen Ein- 
flusse auf die Niederlande zu untersuchen. Da die Stellung der Nieder- 
lande in der Welt eine komplexe Frage ist, wandte sich der Rat seinerzeit 
relevanten Teilbereichen zu; so untersuchte er beispielsweise die 
internationalen Wanderungsbewegungen*, die Verfugbarkeit auslandi- 
scher technischer und wissenschaftlicher Kenntnisse3 sowie die nieder- 
Iandische Machtstellung auf internationaler Ebene.4 Der politische Spiel- 
raum der Niederlande stand im Mittelpunkt dieser letzten Untersuchung. 
Darin gelangte man zu dem Ergebnis, dass es von lnteresse ware, im 
Rahmen der niederlandischen Aussenbeziehungen insbesondere den 
politischen Spielraum im Verhaltnis zur Bundesrepublik zu analysieren, 
und zwar nicht zuletzt wegen der weitgehenden wirtschaftlichen Ver- 
flechtung mit diesem Land.5 

Bereits seit Jahrhunderten sind die Niederlande Einflussen aus 
Deutschland ausgesetzt. Dieser grosse Nachbar druckte unserer Volks- 
wirtschaft, unserer Sprache und Kultur und der Stellung der Niederlande 
in der Welt seinen Stempel auf. Der starke Einfluss endete, als das Dritte 
Reich in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs zusammenbrach. Das 
deutsche Volk blieb bestehen, aber seine Wirtschaft war stark in Mit- 
leidenschaft gezogen, die nationale Einheit war verloren, die militarische 
Macht gebrochen. Danach baute die Bundesrepublik wieder eine starke 
Wirtschaft auf und auch die Streitkrafte wurden neu aufgebaut. Heute, 
37 Jahre nach der deutschen Kapitulation, ist Deutschland, und vor allem 
die Bundesrepublik, wieder ein bedeutender Faktor im internationalen 
Leben. Deutschland entwickelt sich zu einer grossen kontinentalen 
Macht, so dass wir uns in den Niederlanden fragen mussen, was diese 
wirtschaftliche, politische und militarische Macht in unserer unmittel- 
baren Nahe fur unser Gemeinwesen bedeutet. Im Mittelpunkt dieser 
Untersuchung steht daher die Frage nach der Verflechtung der Nieder- 
lande mit der Bundesrepublik sowie nach den Folgen dieser Verflechtung 
fur die Niederlande. 
So kijnnen Entwicklungen in der Bundesrepublik auf zahlreichen Gebie- 
ten Konsequenzen fur die Niederlande haben; Beispiele hierfur sind der 
Arbeitsmarkt, die Exportstellung, die nationale Sicherheit, die naturliche 
Umwelt und die Raumordnung. Zusammenhange dieser Art werden in 
dem vorliegenden Bericht analysiert. 

Vgl. J.J.C. Voorhoeve, lnternationale macht en Interne Autonomie, Fen verkenjing van de 
Nederlandse situatie; Reihe ,Voorstudies en achtergronden", Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage 
1978, S. 41. 
* Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Buitenlandse 
invloeden op Nederland: lnternationale migratie; Rapport aan de Regering nr. 7, Staatsuit- 
geverij, 's-Gravenhage 1976. 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Buitenlandse invloeden ob Nederland: 
Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis; Rapport aan de Regering nr. 8. 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1976. 
4 Voorhoeve, a.a.0. 
5 Ebenda, S. 68. 



Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist der Gedanke, dass es der 
niederlandischen Regierung freisteht, niederlandische lnteressen wahr- 
zunehmen und dabei das gewunschte Niveau zu erreichen und zu halten. 
Das braucht nicht zu bedeuten, dass ein nationalistischer Standpunkt im 
engen Sinne eingenommen werden musste. Unter bestimmten Voraus- 
setzungen ware sogar der Zusammenschluss der-Niederlande mit 
anderen nationalen Einheiten in westeuropaischem Rahmen zu erwagen. 

Folgende Themen werden in dieser Studie untersucht: 
- Veranderungen in der westdeutschen Wirtschaft und in der west- 
deutschen Wirtschaftspolitik 
- Veranderungen in der westdeutschen Sicherheitslage und in der 
westdeutschen Sicherheitspolitik 
- Veranderungen in der Situation Westdeutschlands im Bereich des 
Umweltschutzes und der Raumordnung sowie der diesbezuglichen Poli- 
tik 

1.2 Interdependenz: Empfindlichkeit und Verletzbarkeit 

Wie das haufiger zwischen Nachbarlandern der Fall ist, kann man auch 
in den Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik 
von einem grossen Mass an gegenseitiger Abhangigkeit, d.h. von Inter- 
dependenz, sprechen. Unter lnterdependenz wird hier die Tatsache 
verstanden, dass Ereignisse in einem Land oder einer Gruppe von Lan- 
dern das Geschehen in einem anderen Land oder in einer Gruppe von 
Landern beeinflussen.6 Im Sinne dieser Definition kann man von einer 
lnterdependenz zwischen Ost und West, zwischen den Vereinigten 
Staaten und Europa und zwischen den Niederlanden und der Bundes- 
republik sprechen. Im Mittelpunkt steht dann der Einfluss, den diese Lan- 
der oder Landergruppen aufeinander haben. Wenn hier von Interdepen- . 
denz die Rede ist, wird in Anlehnung an Keohane und Nye zwischen den 
Begriffen ,,Empfindlichkeitm und ,,Verletzbarkeitn7 unterschieden. 

Unter der Empfindlichkeit eines Landes wird das Mass verstanden, in dem 
Ereignisse in anderen Landern Folgen fur das betreffende Land haben. 

Bei der Bestimmung der Empfindlichkeit eines Landes geht man davon 
aus, dass der politische und wirtschaftliche Rahmen seines 
lnterdependenzverhaltnisses zu anderen Landern unverandert bleibt; ein 
Grund dafur kann sein, dass es Zeit kostet, die Organisation des nationa- 
len oder internationalen Wirtschattssystems zweckmassig zu verandern, 
oder darin liegen, dass ein Land sich an ein bestimmtes Muster von Ver- 
haltensregeln gebunden fuhlt. So zeigte sich nach dem Oktoberkrieg 
1973 die Empfindlichkeit des Westens und Japans gegen sprunghafte 
Veranderungen des Erdolpreises. Kurzfristige Anpassungen erwiesen 
sich als schwierig, wenn nicht sogar als unmoglich. Die Empfindlichkeit 
in diesem Punkt kann beispielsweise anhand der Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum und die Beschaftigungslage aufgezeigt werden. 

Die lnterdependenz beruht aber nicht unbedingt nur auf einem stati- 
schen System von Empfindlichkeiten. Sind Veranderungen im politischen 
und wirtschaftlichen Rahmen vorzunehmen, so erhalt diese Interdepen- 
denz auch eine dynamische Dimension, namlich die Verletzbarkeit. Ob 
ein Land verletzbar ist oder nicht, hangt davon ab, ob es uber politische 
Alternativen verfugt, die es ihm erlauben, seine Empfindlichkeit in Gren- 
Zen zu halten. Bei dieser Dimension handelt es sich um eine spezifische 
Form der Empfindlichkeit; sie bringt das Zeitelement und damit die 
Moglichkeit einer Veranderung der Politik ins Spiel. So kann die Empfind- 
lichkeit eines Landes oder einer Gruepe von Landern gegenuber Ereig- 
nissen wie Olpreiserhohungen oder Olembargos durch eine Reihe inter- 

6 O.R. Young. "Interdependence in World Politics"; in: International Journal, Bd. 24 (1969). s. 
726. - - 

R.O. Keohane. J.S. Nye, Power and Interdependence; Boston, Little, Brown 8 Company 
1977. S. 11-19. 



ner und externer Massnahmen der folgenden Art verringert werden: 
energiesparende Investitionen, Erhohung des relativen .Anteils anderer 
Energiequellen an der Energieversorgung, Anlage von Olvorraten und 
Vereinbarungen uber Risikostreuung. Die Kosten dieser Alternativen sind 
entscheidend dafur, ob ein Land seine Empfindlichkeit in diesem Punkt 
schliesslich verringern kann. 

Die Verletzbarkeit ist abhangig von den politischen Alternativen, iiber 
die ein Land oder eine Gruppe von Landern verfugt, um den Folgen von 
Veranderungen an anderer Stelle im internationalen System ~ e r i  werden 
zu konnen. Ein Land ist um so verletzbarer, je weniger Optionen es hat. 
Die Massnahmen, die die Verletzbarkeit verringern, schaffen einen ent- 
sprechenden politischen und wirtschaftlichen Rahmen. 

Man darf davon ausgehen, dass die beiden Lander, die Gegenstand 
unserer Untersuchung sind, sich in ihrer Empfindlichkeit und Ver- 
letzbarkeit voneinander unterscheiden. Die Bundesrepublik wird 
beispielsweise fur Veranderungen im Handel mit dem Ostblock empfind- 
licher sein als die Niederlande. Auch die Verletzbarkeit bei einem Olem- 
bargo wird unterschiedlich sein. Was das bilaterale Verhaltnis betrifft, so 
sind die Niederlande auf dem Gebiet der Fahrgenehmigungen im Giiter- 
verkehr wahrscheinlich empfindlicher und verletzbarer als die Bundes- 
republik. 

In dieser Studie werden die verschiedenen Aspekte der Interdepen- 
denz in folgender Reihenfolge behandelt: Zunachst werden die Beziehun- 
gen zwischen beiden Landern inventarisiert; sie lassen sich mit dem 
Begriff ,,Verwobenheit" oder ,,Verflechtungn umschreiben. Danach wer- 
den zwei Aspekte untersucht: zunachst die Empfindlichkeit der Nieder- 
lande, wobei untersucht wird, was die Existenz eines Interdependenzver- 
haltnisses zur Bundesrepublik fur die Niederlande bedeutet; danach die 
Verletzbarkeit, wobei untersucht wird, ob grundlegende Regierungs- 
massnahmen von niederlandischer Seite erwunscht und moglich sind 
und wenn ja, welche. 

Bei der naheren Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands wurden 
Themenbereiche ausgewahlt, von denen erwartet werden darf, dass die 
oben dargestellten Probleme der lnterdependenz hier am deutlichsten 
zum Ausdruck kommen. Folgende drei Bereiche wurden ausgewahlt: der 
wirtschaftliche Bereich, der Sicherheitsbereich und die Bereiche 
Umweltschutz und Raumordnung. In all diesen Bereichen kann man von 
einem hohen Grad der Verflechtung zwischen den verschiedenen Phano- 
menen und Aktivitaten in den Niederlanden und in der Bundesrepublik 
sprechen. 

Die Wirtschaftsbeziehungen zur Bundesrepublik sind fur die Nieder- 
lande lebenswichtig. Der Warenhandel nimmt dabei eine hervorragende 
Stellung ein. Mit einem Anteil von ca. 30% am Gesamtexport der Nieder- 
lande ist die Bundesrepublik mit Abstand unser grosster Abnehmer. Sehr 
wichtig fur unsere wirtschaftliche Stellung ist auch der Dienstleistungs- 
verkehr mit der Bundesrepublik und dabei insbesondere der Transit und 
der Transportsektor. Von Bedeutung sind weiterhin die Direktin- 
vestitionen und die Wahrungsbeziehungen zur Bundesrepublik. Der Wert 
des niederlandischen Guldens ist bekanntermassen eng an den Wert der 
Deutschen Mark gebunden. In Kapitel 2 werden nach einer Behandlung 
einzelner institutioneller Aspekte der westdeutschen Wirtschaft der 
gegenseitige Warenaustausch, die Beziehungen im Bereich der Dienst- 
leistungen, die Direktinvestitionen und die Beziehungen im Wah- 
rungsbereich erortert. 

Grundlage fur die nationale Sicherheit der Niederlande und der 
Bundesrepublik ist die Mitgliedschaft in der NATO. Im Rahmen dieses 
Bundnisses sind beide Lander in vielen Bereichen ihrer Ver- 
teidigungspolitik eng miteinander verknupft. Bei einer Betrachtung der 
sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik kann darum die Stellung beider Lander innerhalb des 
Nordatlantischen Bundnisses nicht unberucksichtigt bleiben. In Kapitel 3 
wird die unmittelbare Verflechtung der Niederlande und Westdeutsch- 
lands im militarischen Bereich beschrieben und es werden die auf den 



wichtigsten Gebieten der westdeutschen Sicherheitspolitik zu erwar- 
tenden Entwicklungen dargestellt. Danach werden die Probleme der 
sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen den Niederlanden und 
Westdeutschland untersucht. 

Vielfaltig sind die Beziehungen zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik auch in den Bereichen Umweltpolitik und Raumordnung, 
die in ~ a p i t e l 4  behandelt werden. Vier Aspekte werden genauer 
untersucht: grenzuberschreitende Luftverunreinigung, grenziiberschrei- 
tende Wasserverunreinigung durch den Rhein, die Auswirkungen von 
westdeutschen Kernkraftwerken im Grenzgebiet fiir die Niederlande 
sowie die Raumordnungspolitik sowohl irn gesamten Staatsgebiet als 
auch in den Grenzregionen. In einem speziellen Abschnitt wird die 
Energiepolitik dargestellt, da dieses Thema eng mit den Bereichen 
Luftverschmutzung und Kernenergie zusammenhangt. 

Der Bericht schliesst mit einer Reihe von Schlussfolgerungen im Hin- 
blick auf die festgestellte oder noch zu erwartende Verletzbarkeit der 
Niederlande. 

Dieses einleitende Kapitel sol1 nun mit einigen Bernerkungen uber poli- 
tisch-psychologische Faktoren abgeschlossen werden, die - wie haufig 
angenommen wird - eine wichtige Rolle in den Beziehungen zwischen 
Volkern spielen. 

1.3 Politisch-psychologische Beziehungen 

Die Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik 
scheinen in markherlei Hinsicht besonders empfindlich zu sein. Zwi- 
schenfalle, die auf den ersten Blick recht belanglos erschejnen, wie z.6. 
die Kohl-Affares oder eine als unangebracht empfundene Ausserung 
eines niederlandischen Politikers in einer Wahlredeg, sind offensichtlich 
Anlass zu heftigen Debatten auf beiden Seiten. Gemeint sind hier Bezie- 
hungen im politisch-psychologischen Bereich. Diese Beziehungen sind 
oft noch ernpfindlicher, als es zwischen den meisten Nachbarlandern 
ohnehin der Fall ist.10 
Es ist nicht leicht, sich fundiert zu der Frage zu aussern, wie wichtig die- 
se Empfindlichkeiten fur die hier untersuchte lnterdependenz zwischen 
beiden Landern im Bereich der Wirtschafts-, Sicherheits-, Umwelt- und 
Raumordnungspolitik sind. 

Es sol1 hier keine endgultige Antwort auf diese Frage gegeben werden. 
Erfahrene Deutschlandkenner in den Niederlanden, die wir konsultiert 
haben, vertreten hier durchaus unterschiedliche Meinungen. Manche 
sind der Auffassung, dass man in den Niederlanden eine recht klare Ein- 
stellung zu Deutschland und den Deutschen habe und dass dies eine 
wichtige Rolle bei der Gestaltung der politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik spiele. 
Andere vertreten demgegenuber die Meinung, dass man in dieser Bezie- 
hung in den Niederlanden von zwei vollig getrennten Welten sprechen 
konne und dass das geistige Klima die politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen nicht beeinflusse. In einem Punkt ist man sich allerdings 
weitgehend einig, namlich darin, dass man in der Bundesrepublik keine 
klare Meinung uber die Niederlande hat. Man kennt dort die Niederlande 
und die Niederlander nicht oder kaum, und soweit es uberhaupt Stereo- 

8 Am 22. Februar 1979 wurde eine Diskussion zwischen dem CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl 
und niederlandischen Burgern vom deutschen Fernsehen direkt aus Den Haag ubertragen. 
Wegen der direkten, als aggressiv empfundenen Fragen kam es in der Bundesrepublik zu 
scharfen Reaktionen. 
9 In einer Wahlrede in Amsterdam im Mai 1979 sagte J. den Uyl, die deutsche Frage konne 
wieder zu einer Kriegsursache werden. wenn die EG nicht bestehen bleibe. In der deutschen 
Presse wurde berichtet, Den Uyl habe von Deutschland als "Kriegsherd" gesprochen. Dies 
veranlasste den westdeutschen Aussenminister Genscher sofort zu einer scharfen Reaktion. 
10 Vgl. hierzu M. Koch-Hillebrecht, Das Deutschenbild, Gegenwart Geschichte, Psychologie; 
Beck, Munchen 1977. S. 239: .Wo wir auch immer in der Welt hinschauen, freundliche nach- 

' 

barliche Beziehungen finden wir selten, ein gunstiges Stereotyp so gut wie nie." 



type uber die Niederlande gibt (Holzschuhe, Kase und Windmuhlen), 
sind sie fur die Gestaltung der Politik nicht von Bedeutung. 

Sofern man uberhaupt von einem politisch-psychologischen Klima 
sprechen kann, betrifft es also in erster Linie die Niederlande, denn es 
bestimmt die Grenzen der niederlandischen, Politik mit. Dieses Klima 
spielt insoweit eine Rolle, als niederlandische Beamte, Unternehmer, 
Militars, Politiker und andere bei ihrer Tatigkeit darauf Rucksicht nehmen 
mussen. Vergleichende Untersuchungen der sozialkulturellen Sitten und 
Gebrauche in den Niederlanden und in Deutschland, Vergleiche des 
Lebensstils in beiden Landern u.a. konnen hier eine wichtige Rolle spie- 
len. Es gibt zu diesem Thema wenig Gesichertes. Soweit verfugbar, 
beruht das Material auf vielfach sehr personlichen Eindrucken, Auffas- 
sungen und Erfahrungen. 

Die Gesprache, die im Rahmen dieses Projekts mit Niederlandern 
gefuhrt wurden, die Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Deut- 
schen, die auch im Wirtschaftsleben gesammelt wurden, ergaben folgen- 
des Gesamtbild: 
- Eine Bestatigung alter Stereotype: die Deutschen seien disziplinierter, 
sie hatten mehr Respekt vor alteren Menschen und insbesondere auch 
vor dem Staat und seinem Handeln. Meistens wurde noch hinzugefugt, 
die tagliche Zusammenarbeit zwischen Niederlandern und Deutschen 
innerhalb eines Betriebs verlaufe im allgemeinen problemlos; 
- Weiterhin wurde gesagt, die Niederlander konzentrierten sich mehr 
auf den Handel, die Deutschen mehr auf die Produktion, ("In der Bundes- 
republik muss das verkauft werden, was produziert wird; in den Nieder- 
landen wird das produziert, was verkauft werden kann"). Die Zusammen- 
arbeit zwischen niederlandischen und westdeutschen Betrieben sei bei 
gunstiger Konjunktur gut, sei jedoch in schwierigen Zeiten pro- 
blematisch. Dann zeige sich auch, dass sich der Staat wieder auf eng 
definierte nationale lnteressen besinne. Die Aufkundigung der Zusam- 
m'enarbeit zwischen Fokker und VFW und innerhalb des Estel-Konzerns 
seien typische Beispiele; 
- Deutsche konnten nach Meinung der Befragten schneller Entschei- 
dungen treffen, Niederlander seien dagegen eher geneigt, eine vorsichtig 
abwartende Haltung einzunehmen (Grundsatzentscheidungen in der 
Bundesrepublik gegenuber Grundsatzdiskussionen in den Niederlanden); 
- Deutsche seien formlicher und hoflicher im Umgang als Niederlander, 
was vor allem dann zu Spannungen fuhren konne, wenn man sich nicht 
gut kenne; 
- Die westdeutschen Gewerkschaften seien eher bereit, durch die 
Mitbestimmung einen Teil der Verantwortung fur die Betriebsfuhrung zu 
ubernehmen, wahrend die niederlandischen Gewerkschaften in dieser 
Beziehung reservierter und eher konfliktorientiert seien. In diesem letzten 
Punkt konne man im ubrigen von einer Veranderung der Haltung der nie- 
derlandischen Gewerkschaften sprechen, die sich nun der west- 
deutschen Position annaherten. 

Den mundlichen und schriftlichen Aussagen ist zu entnehmen, dass es 
neben Unterschieden zwischen den beiden Nationen, die oft stark oder 
sogar sehr stark hervorgehoben werden, auch i jberein~t immun~en gibt. 
In diesem Zusammenhang ist die Meinung des Publizisten Heldring 
erwahnenswert. Er sucht eine Erklarung fijr das Bedurfnis mancher Nie- 
derlander, sich aus Furcht vor einem Identitatsverlust gegen alles 
abzugrenzen, was deutsch istll: 

,,...die Furcht, dass sonst das Ausland die Niederlander, die doch schon 
eine verwandte Sprache sprechen und denen das Ausland gern deutsche 
Tugenden und Untugenden wie beispielsweise Fleiss und Schwerfallig- 
keit zuschreibt, mit den Deutschen identifizieren wurde." 

l 1  J.L. Heldring, "Duitsland voor Nederlanders: geen land", zitiert in: M. Krop (Hrsg.), Buren- 
gerucht, Opstellen over Duitsland; Kluwer, Deventer 1978, S. 377. 



Man kann feststellen, dass beinahe vierzig Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs noch immer viele Niederlander gemischte Gefuhle 
gegenuber Deutschland hegem'* Dabei ist anzumerken, dass die Auffas- 
sungen hieriiber je nach Bevolkerungsgruppe sehr unterschiedlich sind. 
Linksgerichtete junge Leute denken anders uber Deutschland und die 
Deutschen als Fabrikanten, Bauern oder Gartner, die Geschafts- 
beziehungen zu Deutschland unterhalten. Die Niederlander in der 
Randstad Holland denken wahrscheinlich anders als ihre Landsleute, die 
in den Grenzprovinzen wohnen und regelmassig Kontakt zu Deutschen 
haben. 

Die Entwicklungen sind in dieser Hinsicht auch zeitlich nicht immer in 
einer einzigen ~ i c h t u n ~  verlaufen. Die Niederlande gehorten zu den 
ersten Landern, die die Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO vor- 
schlugen, und die niederlandischen Reaktionen auf die Entscheidung, der 
Bundesrepublik die Souveranitat zu geben, waren im allgemeinen positiv. 
Auch Meinungsumfragen Anfang der 50er Jahre zeigten, dass in den 
Niederlanden eine antideutsche Einstellung nicht vorherrschte. Vielmehr 
Iasst sich sagen, dass ,,gemischte Gefuhle" sich um die Mitte der 60er 
Jahre breitmachten, als sich in den Niederlanden das gesellschaftliche 
Wertsystem entscheidend veranderte, was z.6. in den Bemuhungen von 
Burgerinitiativen zum Ausdruck kam. Fur diese Entwicklungen gab es 
damals in der Bundesrepublik kein Pendant. 

Die periodischen Meinungsanderungen werden auch von den 
Amsterdamer Historikern Hess und Wielenga bestatigt, die fur den Wis- 
senschaftlichen Rat fur die Regierungspolitik eine Untersuchung uber die 
Meinungsbildung in den niederlandischen Presseorganen durchfuhrten. 
Sie verfechten darin eine ,,Wellenbewegungsthese": ihrer Meinung nach 
folgt auf ein recht positives Bild, das in den Jahren 1969 bis 1973 vor- 
herrschte, wesentlich mehr Kritik in den Jahren 1974 bis 1978, wobei in 
den Jahren 1977 und 1978 ein Tiefpunkt erreicht wurde. In der Folgezeit 
kann man nach dieser Untersuchung wieder von einer positiveren 
Einschatzung der Bundesrepublik in der niederlandischen Presse spre- 
chen.13 

Neben dem bereits zitierten Heldring ist der Amsterdamer Historiker 
Brands einer der wenigen, die versucht haben, eine Erklarung fur die 
besondere ~ufmerksamkeit zu geben, die Deutschland, die Deutschen' 
und deutsche Entwicklungen in den Niederlanden finden. Er nimmt an, 
dass man in den Niederlanden ein Antiland braucht, gegen das man sich 
absetzen kann.14 Diese Behauptung musste von Sozialpsychologen naher 
untersucht werden. Wenn Brands und mit ihrn Heldring Recht haben 
sollten, wenn die Niederlander also eine kritische Haltung gegenuber der 
Bundesrepublik einnehmen mussen, um ihre eigene Identitat starker her- 
vorzuheben, dann wird es nicht leicht sein, diese psychologisch 
wahrscheinlich tiefverwurzelten Haltungen zu andern, ganz abgesehen 
davon, dass eine Regierung hier vie1 tun konnte. 

Es ist nicht leicht, eine fundierte Antwort auf die Frage zu geben, wie 
echt, wie weitverbreitet und vor allem wie wichtig die hier genannten 
Irritationen sind. Handelt es sich nach Art und Umfang um Einzelfalle 
oder konnen sie in allgemeinerem Sinne die niederlandisch- 

- 

12 Dabei ist an die Emotionen im Zusammenhang mit den folgenden Phanomenen zu den- 
ken: 

- die .Berufsverbote" in der Bundesrepublik 
- der Bau des Schnellen Bruters in Kalkar, unmittelbar jenseits der niederlandischen 

Grenze 
- die Kritik an der Behandlung der in deutschen Gefangnissen einsitzenden Terroristen 
- die Reaktionen auf wiederholte deutsche Vorstosse - zuletzt beim Besuch einer Par- 

lamentarierdelegation in Bonn im Dezember 1981 - zur Freilassung der beiden noch in Breda 
inhaftierten Kriegsverbrecher 
l 3  Siehe J.C. Hess und F. Wielenga, Duitsland in de Nederlandse Pers - Altijd een Probleem?, 
NRC/Handelsblad, Volkskrant en Telegraaf over West-Duitsland 1969- 1980; Reihe ,,Voorstu- 
dies en achtergronden", Bd. 29, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1982. S. 8. 
14 M. Brands, .De internationale positie van de Bondsrepubliek"; in: Duitsland weer een pro- 
bleem?, Verslag van de Duitsland-conferentie op 11 november 1978, S. 9. 



westdeutschen Beziehungen - auch auf anderen Gebieten - beeinflus- 
sen? 

Um doch eine gewisse Vorstellung von den politisch-psychologischen 
Beziehungen zwischen beiden Landern zu erhalten, ohne ein endgultiges 
Urteil uber die politische und wirtschaftliche Bedeutung dieser Beziehun- 
gen zu fallen, haben zwei niederlandische Historikerteams fur den Wis- 
senschaftlichen Rat fur die Regierungspolitik Untersuchungen zu der Fra- . 
ge angestellt, wie sich die Meinungsbildung uber die Bundesrepublik in 
den Nachkriegsjahren in den Niederlanden entwickelt hat. Brands, Beun- 
ders und Selier haben anhand empirischen Materials ein Essay zu die- 
sem Thema geschrieben, in dem insbesondere analysiert wird, welche 
Bedeutung Entwicklungen in der Bundesrepublik fur die Niederlande 
haben.15 Hess und Wielenga haben fur eine Reihe von Jahren die Mei- 
nungsbildung zum Thema Bundesrepublik in einer Reihe nieder- 
landischer Tageszeitungen untersucht.16 Aus den oben dargelegten 
Grunden gibt es keine vergleichbare Studie uber die Meinungsbildung in 
der Bundesrepublik zum Thema Niederlande. 

15 M.C. Brands, H.J.G. Beunders, H.H. Selier, Denkend aan Duitsland; een essay over moder- 
ne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de Nederlands-Duitse betrekkingen in de 
jaren zeventig; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1983. 
l6 Hess und Wielenga, a.a.0. 



2. WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN 

2.1 Einleitung 

2.1.1 Zur Fragestellung 

Verflechtung, Empfindlichkeit und Verletzbarkeit sind die drei Begriffe, 
um die es in diesem Kapitel uber die Wirtschaft geht. Der Begriff Ver- 
flechtung oder Verwobenheit bezieht sich auf die Art und die lntensitat 
der Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik; 
auf wirtschaftlichem Gebiet sind in diesem Zusammenhang zu nennen: 
der Warenaustausch, Beziehungen im Bereich der Dienstleistungen und 
der lnvestitionen sowie im Bereich der Wahrung. Mit dem Begriff Emp- 
findlichkeit werden mogliche Veranderungen in diesen Beziehungen und 
ihre Bedeutung fijr die Niederlande angesprochen. Diese Veranderungen 
konnen die Folge von Ereignissen in den Niederlanden, in der Bundes- 
republik oder anderswo in der Welt sein. Beispiele hierfur, die in diesem 
Bericht naher erlautert werden sollen, sind die zu erwartende Ver- 
ringerung der Gasexporte aus den Niederlanden in die Bundesrepublik, 
stagnierende Agrarexporte infolge der Nachfrageentwicklung in der Bun- 
desrepublik und Veranderungen der Moglichkeiten des Exports von 
Erdolprodukten infolge von Entwicklungen in den Niederlanden, in der 
Bundesrepublik und in der Welt. Die Wahl der Beispiele ist nicht willkur- 
lich, sie ergibt sich vielmehr aus der Art der Beziehungen der Nieder- 
lande zur Bundesrepublik. Wie noch gezeigt werden wird, sind die 
wirtschaftlichen Beziehungen in mehrfacher Hinsicht als ausser- 
.gewohnlich zu bezeichnen. Bei der Analyse der Empfindlichkeit werden 
im Rahmen des Moglichen auch Querverbindungen zwischen diesen 
Bereichen behandelt; das bedeutet insbesondere, dass Entwicklungen im 
Bereich des Dienstleistungsverkehrs, der Direktinvestitionen und der 
Wahrungsbeziehungen in Beziehung zum Warenaustausch gesetzt wer- 
den. Bei dem Begriff der Verletzbarkeit geht es ausschliesslich um die 
Frage, ob die Regierung uber Moglichkeiten verfugt, unerwunschte Ent- 
wicklungen zu verhindern. 

Die entscheidende Frage in diesem Kapitel ist nun, ob die Verflechtung 
und die damit verbundene Empfindlichkeit so beschaffen sind, dass 
grundlegende politische Massnahmen von niederlandischer Seite 
erwiinscht sind, und ob diese angesichts der Art der Verflechtung auch 
moglich sind. Ausgangspunkt ist dabei, dass die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik von so vitalem 
lnteresse fur die Niederlande sind, dass sie auch fur die Zukunft gesi- 
chert werden sollten. Angesichts bestimmter Entwicklungen ist jedoch 
abzusehen, dass nicht alle Zukunftsperspektiven positiv bewertet werden 
konnen. Unter diesem Aspekt ist politisches Handeln das Gebot der 
Stunde. 

Der Aufbau dieses Kapitels spiegelt in starkem Masse die oben dar- 
gestellte Dreiteilung wider. Zur Einfuhrung werden einige institutionelle 
Aspekte der westdeutschen Wirtschaft und die wirtschaftliche 
Leistungskraft der Bundesrepublik (Abschnitt 2.1.2 bzw. 2.1.3) kurz 
behandelt. ~ b e r  eine erste Orientierung uber die Bundesrepublik hinaus 
hat die Einfuhrung das umfassendere Ziel, Annahmen, von denen die 
wirtschaftliche Analyse implizit ausgeht, explizit darzustellen. In den 
Abschnitten 2.2, 2.3 und 2.4 wird die Verflechtung und ihre Bedeutung fur 
die Niederlande auf dem Gebiet des Warenhandels, der Dienstleistungen 
und der lnvestitionen erortert. Abschnitt 2.5 wird auf die Wah- 
rungsbeziehungen zwischen beiden Landern und auf den politischen 
Spielraum der Niederlande in diesem Bereich eingehen. Abschnitt 2.6 
enthalt schliesslich nicht nur eine Zusammenfassung der in nachster 
Zukunft zu erwartenden Entwicklungen, sondern auch einen Hinweis auf 
die politischen Moglichkeiten der Niederlande in den verschiedenen 
Bereichen. 



2.1.2 Einige institutionelle Aspekte der westdeutschen Wirtschafi 

In den ersten Jahren nach 1945 war es noch offen, welche 
Wirtschaftsordnung sich in Deutschland durchsetzen wurde. In den 
westlichen Besatzungszonen gab es sowohl Einflusse, die auf eine Wie- 
derherstellung der liberalen kapitalistischen Ordnung der Zeit vor 1933 
hinwirkten, als auch Krafte, die ein System mit sozialistischen Elementen 
befurworteten. Nicht zuletzt unter dem Einfluss der Besatzungsmachte, 
insbesondere der Vereinigten Staaten, ging die Entwicklung schliesslich 
in die erstgenannte ~ i c h t u n ~ .  Das bedeutet ubrigens nicht, dass das 
Wirtschaftssystem der 1949 gegrundeten Bundesrepublik Deutschland in 
jeder Hinsicht mit dem der ~ e i m a r e r  Republik identisch war. Erfah- 
rungen der Weimarer Zeit waren fur die Grundung einer sehr unab- 
hangigen Zentralbank ausschlaggebend; dies ist wichtig, weil die Infla- 
tionsbekampfung in der westdeutschen Wirtschaftspolitik Prioritat 
geniesst. Eine weitere Konsequenz dieser Erfahrungen war die Grundung 
eines entpolitisierten Gewerkschaftsdachverbandes. Andere Unterschie- 
de gegenuber Weimar betreffen die geringe Zahl von Kartellen in der 
Wirtschaft und die bis auf den heutigen Tag funktionierende Tarifautono- 
mie. 

Das freie Spiel der Krafte eroffnete jedoch nicht allen gesellschaft- 
lichen Gruppen giinstige Perspektiven. Um schadliche Folgen einer allzu 
liberalen Ordnung in Grenzen zu halten, setzte der Staat Bedingungen 
fest, innerhalb derer sich der freie Markt entfalten konnte. Grundlagen 
dieser Politik sind die Kartellgesetze und das System der sozialen Sicher- 
heit. Dieses gemischte System einer freien Marktwirtschaft mit sozialer 
Bindung erhielt den Namen Soziale Marktwirtschaft.' 

Der ~rozess der Einschrankungen der liberalen Ordnung erstreckte 
sich uber viele Jahre. Die funfziger Jahre lassen sich in diesem Zusam- 
menhang als die Zeit bezeichnen, in der die Wettbewerbsbedingungen 
naher geregelt wurden. Im  Jahre 1957 wurde das erste Wett- 
bewerbsgesetz (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen) erlassen. In 
den sechziger Jahren wurden vor allem Massnahmen zur Steuerung der 
Konjunktur getroffen; diese Entwicklung gipfelte 1967 in einem Stabili- 
tatsgesetz, dem Gesetz zur Forderung der Stabilitat und des Wachstums. 
Dieses Gesetz, mit dem sich der Staat ein umfangreiches Lenkungs- 
instrumentarium im Sinne von Keynes schuf, ist vor allem ein Kon- 
junkturgesetz. Daruber hinaus schafft es gewisse strukturpolitische 
Grundlagen; so wird der Regierung die Verpflichtung auferlegt, mehrjah- 
rige Haushalts- und lnvestitionsprogramme zu erstellen und uber ihre 
Subventionsausgaben und uber die Gewahrung von Steuerer- 
leichterungen zu berichten. Die siebziger Jahre schliesslich standen im 
Zeichen der Diskussion uber die Strukturpolitik. Diese Diskussion hat 
noch nicht ihren Niederschlag in gesetzgeberischen Massnahmen gefun- 
den. Neben einer vorwiegend konservativen Politik steht eine davon 
unabhangige, aktiv-kreative Politik. Vor allem das Ministerium fur 
Forschung und Technologie ist in diesem Zusammenhang zu nennen, 
weil die wichtigste Zielsetzung dieses Ministeriums die Modernisierung 
der Wirtschaft ist. 

Zum besseren Verstandnis des westdeutschen Wirtschaftssystems 
sollen im folgenden noch einige wichtige Punkte behandelt werden. 
Dabei sollencharakteristika der westdeutschen sozialen Marktwirtschaft 
herausgearbeitet werden. 

Wettbewerb 
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es im Bereich der Kartelle sog. 

1 Siehe K. Reitsma, Economisch Stelsel en Economisch Beleid in de Bondsrepubliek; WRR- 
werkdocument, 's-Gravenhage 1982. 



Verbotsgesetze; es gilt ein allgemeines Kartellverbot, wahrend die Nie- 
derlande sog. Missbrauchsgesetze haben. Zwei Faktoren relativieren 
jedoch diesen prinzipiellen Unterschied zwischen beiden Landern2: 
1. Einige Sektoren der westdeutschen Wirtschaft sind vom Verbot 
ausgenommen, beispielsweise Landwirtschaft und Verkehr. Ausserdem 
konnen bestimmte Kartelle aus einer Reihe von Grunden, z.B. Rationali- 
sierung und Export, genehmigt werden. 
2. Bis 1973 wurden daruber hinaus nur auf ausdrucklichen Verein- 
barungen beruhende Kartelle verboten. 
Gleichwohl besteht ein grosser Unterschied zwischen beiden Landern in 
der Zahl der registrierten Kartelle; so sind in den Niederlanden mehr als 
500 Kartelle gemeldet, in der Bundesrepublik nur 200.3 

Auch auf dem Gebiet der Fusionskontrolle hat sich die Wett- 

I bewerbspolitik in der Bundesrepublik anders entwickelt. Wahrend 
I beispielsweise in den Niederlanden eine gesetzliche Regelung der 

Fusionskontrolle noch aussteht, spricht man in der Bundesrepublik 
bereits von der Moglichkeit, die Entflechtung von Betrieben in das wett- 
bewerbspolitische lnstrumentarium aufzunehmen. Fusionen konnen jetzt 
verboten werden, wenn durch die Fusion eine marktbeherrschende Stel- 
lung entsteht oder verstarkt wird. 

Mit der Wettbewerbspolitik sind in der Bundesrepublik drei Stellen 
befasst: das Wirtschaftsministerium, das Bundeskartellamt und die 
Monopolkommission. Das Bundeskartellamt ist eine unabhangige Behor- 
de, deren Aufgabe darin besteht, die Einhaltung des Wettbewerbsgeset- 
zes von 1957 zu uberwachen; es st politisch unabhangig. Besteht ein 
Verdacht auf Kartellbildung, so hat das Bundeskartellamt weitgehende 
Befugnisse zur Einleitung einer Untersuchung in Betrieben. Das Wirt- 
schaftsministerium nimmt vor allen Dingen Aufgaben im Bereich der 
Wettbewerbsgesetzgebung wahr. Weiterhin ist es befugt, gegen den 
Willen des Bundeskartellamts Kartelle und Fusionen zu genehmigen; in 
diesem Fall spricht man von der Ministererlaubnis. Der Minister hat noch 
eine weitere Moglichkeit, Einfluss auszuuben: er kann dem Bundes- 
kartellamt Weisungen erteilen. Die Monopolkommission ist ein beraten- 
des Organ, das erst vor relativ kurzer Zeit geschaffen wurde; diese aus 5 
unabhangigen Sachverstandigen zusammengesetzte Kommission hat 
folgende Aufgaben4: 
1. Sie untersucht die gegenwartige Situation in bezug auf die Kon- 
zentration in der westdeutschen Wirtschaft sowie kunftige Entwicklun- 
gen in diesem Bereich. 
2. Sie beurteilt die Anwendung bestimmter Paragraphen des 
Wettbewerbsgesetzes, die den Machtmissbrauch marktbeherrschender 
Unternehmen behandeln, und nimmt zur Fusionskontrolle Stellung. 
Die Kommission legt der Regierung alle zwei Jahre eine Stellungnahme 
vor; die Regierung ist verpflichtet, darauf zu reagieren. 

Ein interessantes Thema im Bereich des Wettbewerbs ist schliesslich 
die Beteiligung von Banken am Aktienkapital von Unternehmen, die nicht 
dem Banksekt'or angehoren.5 Gegenwartig konnen sich westdeutsche 
Banken beinahe unbegrenzt an nichtfinanziellen Unternehmungen beteili- 
gen; in der Praxis zeigt sich, dass diese Moglichkeit in grossem Umfang 
genutzt wird. 

Tarifpartner 
Ein wichtiger Unterschied gegenijber den Niederlanden liegt in der 

Tatsache, dass die westdeutschen Arbeitnehmer- und Arbeit- 
geberorganisationen weltanschaulich ungebunden sind. Das Verhaltnis 

Reitsma, a.a.0.. Abschnitt ,,Mededingingsbeleid". 
3 Ebenda. 
4 Ebenda. 

E. Schokker, Centrale Bank en Staat in Nederland en Duitsland; WRR-werkdocument, 
's-Gravenhage 1982, S. 17. 



der drei zentralen Arbeitgeberorganisationen zueinander ist in erster 
Linie durch praktische Arbeitsteilung b e ~ t i m m t . ~  Der deutsche Industrie- 
und Handelstag ist eine Organisation von 69 Handelskammern, die ihre 
Aufgabe darin sieht, die Industrie, Handels- und Strukturpolitik zu beein- 
flussen. Der Bundesverband der deutschen lndustrie vereinigt 37 
Industrieverbande; er hat die besondere Aufgabe, die Wettbewerbs- 
fahiakeit der westdeutschen Wirtschaft zu schiitzen. Die Bundes- 
ver&igung der Deutschen Arbeitgeberverbande (BDA) schliesslich 
reprasentiert 51 Arbeitgeberorganisationen. Der BDA hat den Auftrag, 
die sozialpolitischen Belange der ihm angeschlossenen Unternehmer 
wahrzunehmen. Die im BDA vertretenen Organisationen sind beim 
Abschluss von Tarifvertragen Vertragspartei. 

Die westdeutsche Gewerkschaftsbewegung ist zum grossen Teil in 
einer Zentralgewerkschaft, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 
organisiert. Der DGB ist die Dachorganisation von 17 unabhangigen Ein- 
zelgewerkschaften, deren grosste die IG Metall mit 2.6 Mio. Mitgliedern 
ist. Der DGB hat vor allem eine koordinierende Aufgabe; er vertritt die 
Einzelgewerkschaften in wichtigen gesellschaftlichen Fragen, hat jedoch 
keinen direkten Einfluss auf die Lohnverhandlungen, die den Ein- 
zelgewerkschaften vorbehalten bleiben. Neben dem DGB gibt es noch 
die Deutsche Angestelltengewerkschaft (500 000 Mitglieder), der Deut- 
sche Beamtenbund (800 000 Mitglieder) und der Christliche 
Gewerkschaftsbund Deutschlands (190 000 Mitglieder). 

Im Bereich der Lohnbildung spielt die Tarifautonomie eine ganz 
entscheidende Rolle. Staatliche Eingriffe, wie man sie in den ~ i e d e r -  
landen kennt, hat es im Bereich der Lohnbildung niemals gegeben. Zwi- 
schen 1967 und 1977 konnte man jedoch wohl von institutionalisierten 
Beratungen zwischen u.a. der Regierung, den Gewerkschaften, den 
Arbeitgeberorganisationen und der Deutschen Bundesbank sprechen, 
der sog. Konzertierten Aktion. In diesen Beratungen ging es urn Informa- 
tionsaustausch und ,,Seelenmassagen: man versuchte, die Parteien zu 
einem einheitlichen Vorgehen zu bewegen.' Die Regierung legte hierzu 
makrookonomische Orientierungsdaten vor. 1977 verliessen die 
Gewerkschaften die Konzertierte Aktion, nachdem die Arbeitgeber einen 
Prozess gegen das neue Mitbestimmungsgesetz von 1976 angestrengt 
hatten. 

Was die betriebliche Mitbestimmung betrifft, so sichern in der 
Bundesrepublik zwei Institutionen den Einfluss der Arbeitnehmer auf das 
Betriebsgeschehen: der Aufsichtsrat und der Betriebsrat.8 Auffallend 
anders als in den Niederlanden sind die Regelungen, die den Aufsichtsrat 
betreffen. In der Stahlindustrie und im ~e rgbau  gilt eine weitgehende 
Mitbestimmung, die sog. Montanmitbestimmung: im Aufsichtsrat sind 
Arbeitnehmer und Aktionare gleich stark vertreten. Gemeinsam wird 
dann noch ein neutrales Mitglied hinzugewahlt. Das obengenannte Mit- 
bestimmungsgesetz von 1976 geht ebenfalls von einer paritatischen 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats aus, allerdings mit zwei Ein- 
schrankungen: 
1. einer der ~rbeitnehmervertreter ist ein leitender Angestellter; 
2. die Aktionare wahlen den Vorsitzenden, dessen Stimme bei 
Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. 
Die Arbeitgeber waren der Auffassung, dieses Gesetz sei verfas- 
sungswidrig, und strengten daher den bereits erwahnten Prozess an. Im 
Marz 1977 wurde die Klage der Arbeitgeber vom Bundesverfas- 
sungsgericht in Karlsruhe abgewiesen. 

Im Unterschied.zur niederlandischen Gewerkschaftsbewegung ist die 
westdeutsche wie gesagt weltanschaulich unabhangig; es gibt allerdings 

6 Reitsma, a.a.0.. Kapitel .Arbeidsverhoudingen" 
Ebenda. 

8 Ebenda. 



noch andere ins Auge fallende Unterschiede. Zu nennen ist hier u.a. die 
unterschiedliche Haltung des niederlandischen Gewerkschaftsbundes 
FNV und des DGB zur Frage der Kernenergie; so wurde im letzten DGB- 
Programm von 1981 die Befurwortung der Kernenergie noch einrnal 
bekraftigt. Auch in der Frage der Mitbestimmung sind die Meinungen 
unterschiedlich. Im Gegensatz zu der ursprunglichen Auffassung des nie- 
derlandischen Gewerkschaftsverbandes FNV ist der DGB der Meinung, 
die Mitbestirnmung gehore zu den grossten Errungenschaften der west- 
deutschen Arbeiterbewegung und hieraus ergebe sich auch eine Mitver- 
antwortung fur die Betriebsfuhrung.9 In der letzten Zeit gelangt man 
innerhalb der niederlandischen Gewerkschaftsbewegung anscheinend 
ebenfalls imrner mehr zu dieser Auffassung. 

Soziale Sicherheit 
Um einen Einblick in die Grundzuge der Systeme der sozialen Sicher- 

heit in den Niederlanden und in der Bundesrepublik zu verschaffen, wer- 
den hier die Ausgaben fur die einzelnen Bereiche der sozialen Sicherheit 
in beiden Landern verglichen. Ein solcher Vergleich ist jedoch Iuckenhaft, 
weil sich die einzelnen Regelungen und ihre Anwendungsmoglichkeiten 
inhaltlich unterscheiden. 
Ausserdem kommt auf diese Weise der Systemunterschied nicht deut- 
lich genug zum Ausdruck, weil eine unterschiedliche relative Bedeutung 
eines bestimmten Bereichs der sozialen Sicherheit nicht notwendiger- 
weise impliziert, dass der betreffende Bereich in dem Land, in dem das 
hochste relative lnteresse an ihm besteht, auch am meisten entwickelt 
ist. Trotz dieser Einschrankungen sind wir der Auffassung, dass eine 
Gegenuberstellung der einzelnen Bereiche der sozialen Sicherheit irn 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung die erforderliche Aussagekraft 
besitzt. 

Geht man von Zahlenmaterial aus dern Jahre 1978 aus (siehe Tabelle 
2.1), so zeigt sich, dass die Ausgaben fur die soziale Sicherheit in den 

Tabelle 2.1 Umfang und Aufteilung der Ausgaben fiir die soziale Sicherheit in den Niederlanden und in der Bundesrepublik, 1978 (in % des 
Gesamtbetrags und in % des Bruttosozialprodukts) 

Bundesrepublik Niederlande 
in nationaler in % des in % des in nationaler in % des in % des 
Wahrung Gesamt- BIP Wahrung Gesamt- BIP 
(Mrd. DM) betrags (Mrd. hfl) betrags 

Krankheit 

Invaliditat, korperliche oder 
geistige Behinderungen. 
Arbeitsunfalle und 
Berufskrankheiten 

Zwischensumme 

Alter und Hinterbliebene 

Familie und Mutterschaft 

Zwischensumme 

Arbeitslosigkeit 

Sonstige 

Zwischensurnme 

lnsgesarnt 

Quelle: Ministerie van Sociale Zaken, Begroting van uitgaven, Meerjarenramingen Sociale Zekerheidsregelingen 1981 ; Tweede Kamer, zining 1980-1981, 
16400. Kapinel XV. Anlage VIII. 

9 Eine Beschreibung der niederlandischen und deutschen Gewerkschaften geben Beunders 
und Selier in: M.C. Brands, H.J.G. Benders, H.H. Selier, Denkend aan Duitsland; een essay 
over moderne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de Nederlands-Duitse betrek- 
kingen in  de jaren zeventig; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1983. 



Niederlanden einen grosseren Teil des Brutto-lnlandsprodukts ausma- 
chen als in der Bundesrepublik (28,9010 gegenuber 26.4%). Ein Vergleich 
dieser Zahlen mit denen anderer EG-Lander zeigt jedoch, dass der 
Unterschied zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik nicht so 
gross ist wie der Unterschied zwischen beiden Landern und dern Rest 
der EG. 

Dass die Ausgaben fur die soziale Sicherheit in den Niederlanden 
einen relativ grosseren Umfang haben als die der Bundesrepublik, ist vor 
allen Dingen auf die hoheren niederlandischen Ausgaben fur die 
Unterstutzung von Arbeitslosen und Erwerbsunfahigen zuruckzufuhren. 
Dies liegt nicht nur an der niedrigeren Arbeitslosenrate in der Bundes- 
republik, sondern auch daran, dass ein Teil der niederlandischen Erwerb- 
sunfahigen uber 63 Jahre alt sind, die in der Bundesrepublik als Alters- 
rentenempfanger registriert werden. 

Der Umfang der Sozialleistungen fur alte Menschen und fur Familien 
ist in den Niederlanden erheblich geringer als in der Bundesrepublik. Die 
Ursache hierfur liegt u.a. in der unterschiedlichen Altersstruktur der nie- 
derlandischen und der westdeutschen Bevolkerung sowie im Rentenal- 
ter, das in den Niederlanden hoher liegt als in der Bundesrepublik (65 
Jahre bzw. - nach Wahl -zwischen 63 und 67 Jahre). Auch im Vergleich 
zu anderen Landern rangieren die Niederlande am Ende dieser Gruppe. 

Eine nahere Betrachtung der einzelnen Bereiche der sozialen Siche- 
rung zeigt, dass der Anteil der Krankengeldleistungen in beiden Landern 
fast gleich ist. Die Leistungen pro Einzelperson sind jedoch in den Nie- 
derlanden erheblich hoher als in der Bundesrepublik. Das versiche- 
rungspflichtige Einkommen, an das der Hochstsatz gekoppelt ist, liegt in 
der Bundesrepublik namlich niedriger als in den Niederlanden. 

Die Sozialleistungen bei Erwerbsunfahigkeit sind - wie bereits gesagt - 
in den Niederlanden relativ grosseren Umfangs. Eine Untersuchung des 
Ministeriums fur Soziale Angelegenheiten aus dern Jahre 1979 hat 
gezeigt, dass auch der Prozentsatz der Nettoleistungen (d.h. das Ver- 
haltnis zwischen der Nettoleistung und dern fruheren Nettoeinkommen) 
in den Niederlanden weitaus hiiher liegt als in allen anderen untersuch- 
ten Landern. Im Vergleich zur Bundesrepublik war der Unterschied er- 
heblich, namlich 90% gegenuber 65O1o.l0 

Im Bereich der Altersversorgung unterscheidet sich das nieder- 
Iandische System von dern der Bundesrepublik. In den Niederlanden wird 
eine Grundrente, in der Bundesrepublik dagegen eine allgemeine Alters- 
rente gezahlt. Die Hohe der Rente hangt in Westdeutschland u.a. von der 
Zahl der Versicherungsjahre, dern allgemeinen Basislohn und dern fruhe- 
ren Einkommen der betreffenden Personen ab. 

Hinsichtlich der Hohe der individuellen Arbeitslosenunterstutzung gibt 
es in den EG-Landern grosse Unterschiede. Geht man vom Anteil einer 
Unterstutzung am durchschnittlichen Nettolohn aus, so liegen die Nie- 
derlande mit 82% wieder vor der Bundesrepublik mit einem Anteil von 
68%. 11 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das System der sozialen 
Sicherheit in den Niederlanden insbesondere hinsichtlich der Hohe der 
Einzelleistungen weiter ausgebaut ist als das System der Bundesrepublik. 
Die Prozentsatze der bei Krankheit, Erwerbsunfahigkeit und Arbeitslosig- 
keit gewahrten Nettoleistungen liegen in den Niederlanden erheblich 
hoher als in der Bundesrepublik. Dagegen verfugt die Bundesrepublik 
uber eine allgemeine Rentenversicherung, wahrend es in den Nieder- 
landen nur eine Grundrente gibt. Urn Naheres daruber sagen zu konnen, 
ware eine systematische vergleichende Untersuchung erforderlich. 

l o  Ministerie van Sociale Zaken, 6e&oting van uitgaven; Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 
15800, Hoofdstuk XV, Nr.3, S.54. 
l 1  Ebenda, S. 56. 



Politik irn Bereich der Makrookonornie 
In der Bundesrepublik befassen sich verschiedene lnstitutionen mit der 

Politik im Bereich der Makrookonomie. Neben dem Wirtschaftsmini- 
sterium sind hier zu nennen: Der Sachverstandigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die funf wirtschaftswis- 
senschaftlichen Institutel2, der Konjunkturrat, der Finanzplanungsrat und 
die Deutsche Bundesbank. 

Der Sachverstandigenrat, das wichtigste beratende Organ der Regie- 
rung auf makrookonomischem Gebiet, hat die Aufgabe, die wirtschaft- 
liche Lage zu analysieren und Prognosen uber kunftige Entwicklungen 
abzugeben.l3 Der Rat besteht aus funf Wirtschaftsexperten, die keine 
unmittelbare Bindung an Interessenverbande oder Regierung haben. Im 
November jeden Jahres erstattet er der Regierung Bericht; die Regie- 
rung ist verpflichtet, darauf zu reagieren, und sie tut dies im Januar in 
ihrem Jahreswirtschaftsbericht. Im allgemeinen schliesst sie sich den 
Auffassungen des Sachverstandigenrates an. Die funf Kon- 
junkturinstitute haben die Aufgabe, die Konjunkturentwicklung zu 
beobachten; sie erstatten hieruber halbjahrlich gemeinsam Bericht. Die- 
se Institute werden gelegentlich als Fruhwarninstitute bezeichnet. Der 
Konjunkturrat sorgt fur die Koordination der Konjunkturpolitik der 
verschiedenen nachgeordneten Gebietskorperschaften. Er besteht aus 
den Bundesministern fur Wirtschaft und Finanzen und aus den Vertretern 
der Bundeslander, der Gemeinden und Gemeindeverbande. Der Finanz- 
planungsrat, der ahnlich zusammengesetzt ist, hat die Aufgabe, die 
Finanzplanung von Bund, Landern und Gemeinden zu koordinieren. Die 
Bundesbank schliesslich ist von der Regierung vollig unabhangig. 

Das bereits genannte Stabilitatsgesetz verpflichtet den Staat, vier Ziele 
zu verfolgen: eine ausgeglichene Handelsbilanz, Preisstabilitat, Voll- 
beschaftigung und ein harmonisches Wachstum. Im Vergleich zu den 
Niederlanden fallt auf, dass eine Aufgabenstellung im Einkom- 
mensbereich fehlt; dies ist u.a. auf die Tarifautonomie der west- 
deutschen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbande zuruckzufuhren. 

Zentralbank14 . 

Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen den Wahrungsbehorden 
eines Landes, d.h. zwischen der Regierung und der Zentralbank, ist von 

' Bedeutung fur eventuelle Konflikte, die sich zwischen dem lnteresse an 
einem moglichst stabilen Geldwert und anderen okonomischen oder 
politischen Interessen - auch im Verhaltnis zum Ausland - ergeben kon- 
nen. Die wichtigste Ubereinstimmung zwischen der Nederlandsche Bank 
N.V. (im folgenden Nederlandse Bank genannt) und der Deutschen Bun- 
desbank besteht darin, dass beide sowohl rechtlich als auch in der Praxis 
uber ein hohes Mass an wahrungspolitischer Autonomie verfugen. In 
diesem Punkt unterscheiden sie sich von vielen anderen Zentralbanken, 
insbesondere in der EG; so nehmen die Nederlandse Bank und die Deut- 
sche Bundesbank oft eine gemeinsame Haltung ein. Der wichtigste 
Unterschied besteht darin, dass die Deutsche Bundesbank - anders als 
die Nederlandse Bank - innerhalb der gesetzlich.festgelegten Grenzen in 
ihrer wahrungspolitischen Aufgabe sogar vollig unabhangig ist. Die 
Nederlandse Bank muss sich in letzter lnstanz an Weisungen halten, die 
ihr die Regierung zur gegenseitigen Abstimmung der Massnahmen 
erteilt. Die Deutsche Bundesbank ist nicht an solche Weisungen gebun- 
den, sondern nur verpflichtet, unter Beachtung ihrer gesetzlichen Auf- 
gaben die allgemeine Wirtschaftspolitik der Regierung zu stutzen. Dieser 

lZ Deutsches lnstitut fur Wirtschaftsforschung in Berlin, HWWA-lnstitut fur Wirtschafts- 
forschung in Hamburg, Ifo-lnstitut fur Wirtschaftsforschung in Munchen, lnstitut fur 
Weltwirtschaft an der Universitat Kiel und Rheinisch-Westfalisches lnstitut fur Wirtschahs- 
forschung in Essen. 
l3  Reitsma, a.a.0.. Kapitel .Conjunctuurbeleid". 
l 4  Schokker. a.a.0. 



Unterschied bezuglich der Autonomie ist jedoch de facto geringer als de 
jure. In den Niederlanden ist von der Weisungsbefugnis nie Gebrauch 
gemacht worden. Die Ausubung dieser Befugnis ist an bestimmte Ver- 
fahren gebunden. Dass eine solche Weisungsbefugnis besteht, dient 
eher dazu, die Regierung und die Nederlandse Bank zu einer Einigung zu 
bewegen, als dazu, eventuelle Meinungsverschiedenheiten durch politi- 
sche Eingriffe des Ministeriums zu beseitigen. 

Das andert nichts daran, dass die Deutsche Bundesbank dank ihrer 
unabhangigen Stellung anders als die Nederlandse Bank ein selb- 
standiges staatliches Organ ist, das fur seine Politik alleinverantwortlich 
ist. Dadurch hat die Deutsche Bundesbank im politischen System ihres 
Landes und in der offentlichen Diskussion in der Bundesrepublik eine 
exponiertere Stellung als die Nederlandse Bank. Dabei fallt auf, dass, 
wenngleich die Politik der Deutschen Bundesbank nicht immer unum- 
stritten ist, die Stabilitatspolitik und die zu ihrer Sicherung notwendige 
Unabhangigkeit der Zentralbank auf einem breiten gesellschaftlichen 
Konsens beruhen. Das hangt damit zusammen, dass Deutschland zwi- 
schen 1914 und 1945 schmerzliche Erfahrungen mit der Inflation machen 
musste. Im ubrigen erklart sich die Satzung der Deutschen Bundesbank, 
die nur mit der weniger anderer Zentralbanken in der Welt vergleichbar 
ist, aus der allgemeinen Struktur des Regierungssystems und der 
Wirtschaftsordnung Westdeutschlands. Die foderale Struktur der Bun- 
desrepublik gibt den Zentralbanken der Bundeslander als Hauptniederlas- 
sungen der Deutschen Bundesbank ein gewisses Mass an Selbstandig- 
keit, und sie raumt den Praside.lren dieser Banken, die auf Vorschlag der 
Lander ernannt werden, eine Mehrheit im Vorstand der Deutschen Bun- 
desbank ein. Es gehort zum Wesen der sozialen Marktwirtschaft, dass 
das Funktionieren des Preismechanismus gegen Storungen aus dem pri- 
vaten wie aus dem offentlichen Bereich geschutzt werden muss. 

Die nach dem Kriege durchgefiihrte Neuregelung der Stellung der 
Nederlandse Bank, mit der u.a. das Weisungsrecht der Regierung ein- 
gefuhrt wurde, bedeutete nur die formelle Besiegelung einer langen Ent- 
wicklung. Der niederlandische Zentralismus Iasst keinen Raum fur eine 
Dezentralisierung im Wahrungsbereich. Die Autonomie der Zentralbank 
passt insofern in die ,,orientierte" Marktwirtschaft unseres Landes, als 
die Regierung in letzter lnstanz ein Ubergewicht hat. 

Die Ubereinstimmungen und Unterschiede zwischen der Nederlandse 
Bank und der Deutschen Bundesbank und ihre Ursachen kommen nicht 
nur in verschiedenen Teilen ihrer Rechtsstruktur zum Ausdruck, sondern 
auch in ihrer Politik. So ist beispielsweise die Stabilisierung des Geld- 
wertes im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenstellung der Deutschen 
Bundesbank ein wichtigeres und absoluter formuliertes Ziel, als dies bei 
der Nederlandse Bank der Fall ist. Hauptaufgabe der Nederlandse Bank 
ist es, den Wert der niederlandischen Wahrung so, wie es dem Nutzen 
des Landes am besten dient, zu regulieren und ihn soweit wie moglich 
zu stabilisieren. Die Deutsche Bundesbank hat demgegenuber ganz ein- 
fach die Aufgabe, den Wert der deutschen Wahrung zu sichern. Hieraus 
abgeleitete Ziele sind interne Preisstabilitat und externe Wech- 
selkursstabilitat, eine ausgeglichene Zahlungsbilanz sowie Konvertierbar- 
keit. Stehen Preisstabilitat und Wechselkursstabilitat im Widerspruch zu- 
einander, so hat nach allgemeiner Auffassung in der Bundesrepublik die 
Preisstabilitat den Vorrang, doch halt man sich in der Praxis im lnteresse 
des Arbeitsmarktes nicht immer an diese Regel. Weiterhin gehoren 
direkte Kreditrestriktionen in der Bundesrepublik, anders als in den Nie- 
derlanden, nicht zum wahrungspolitischen Instrumentarium. Beide 
Zentralbanken haben ihre eigene Politik als gemassigt monetaristisch 
bezeichnet. 

Bei der Bestimmung des wahrungspolitischen Kurses kommt es in der 
Bundesrepublik anders als in den Niederlanden gelegentlich zu offenen 
Konflikten zwischen der Regierung und der Zentralbank, wobei es der 
Zentralbank in der Regel gelingt, ihre Position zu festigen. Diese Konflikte 
beziehen sich haufig auf die externe Wahrungspolitik. Wie in den 



meisten anderen Landern, darunter auch den Niederlanden, ist in der 
Bundesrepublik fur die Festsetzung der Paritaten und fur die Entschei- 
dung daruber, ob der Wechselkurs flexibel sein soll, die Regierung 
verantwortlich; im ubrigen ist die Zentralbank fur die Wahrungspolitik 
innerhalb dieses von der Regierung abgesteckten Rahmens verantwort- 
lich. Hierzu mussen die Nederlandse Bank und die Deutsche Bundesbank 
u.a. die Leitkurse im Europaischen Wahrungssystem (EWS) verteidigen, 
beispielsweise durch Interventionen auf dem Devisenmarkt, durch 
Swapgeschafte und durch Beeinflussung des Wechselkurses mit Hilfe 
der Geld- und Kreditpolitik. Dabei kann es zwischen einer Zentralbank, 
die ihre interne Unabhangigkeit von aussen her bedroht sieht, und der 
Regierung zu Spannungen kommen. In der Bundesrepublik ist es ins- 
besondere anlasslich von Paritatsveranderungen, Devisenmassnahmen, 
Fragen des EWS sowie einer wechselkursorientierten Zinspolitik zu Kon- 
flikten gekommen. In Deutschland pflegen -unabhangig von der politi- 
schen Zusammensetzung der Regierung - der Bundeskanzler und der 
Finanzminister der Belebung der Wirtschaft grossere Bedeutung beizu- 
messen, wahrend die Deutsche Bundesbank und der Wirtschaftsminister 
sich mehr auf die Bekampfung der importierten Inflation konzentrieren. 
In den Niederlanden hat der Finanzminister in der Nederlandse Bank 
einen naturlichen Verbundeten in Konflikten mit den anderen Ministerien. 

Angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung der Niederlande und der 
Bundesrepublik ist die Unabhangigkeit der Deutschen Bundesbank ein 
Faktor, der dazu beitragt, dass sich die Niederlande um mehr Wah- 
rungsdisziplin bemuhan, um gegenuber dem westdeutschen Han- 
delspartner und Konkurrenten nicht zu sehr ins Hintertreffen zu geraten. 
So erfahrt die Nederlandse Bank bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
Unterstutzung durch den institutionellen Charakter ihrer deutschen 
Schwestereinrichtung. Die Deutsche Bundesbank ihrerseits ist in ihrer 
Bewegungsfreiheit durch externe Faktoren eingeschrankt, zu denen nicht 

, nur die Zustandigkeit der Regierung fur die Wechselkurse, sondern auch 
die relativ offene Wirtschaft der Bundesrepublik und die Funktion der 
Deutschen Mark als Reservewahrung gehoren. Ausserdem muss die 
Bundesrepublik ihre heikle Lage zwischen den Vereinigten Staaten und 
Frankreich mit ihrer vollig unterschiedlichen Wahrungspolitik berucksich- 
tigen. 

2.1.3 Einige wirtschaftliche Basisdaten fur die Niederlande und die Bun- 
desrepublik 

In diesem Abschnitt werden die Niederlande und die Bundesrepublik 
auf der Grundlage einiger wirtschaftlicher Daten verglichen. Dabei ist zu 
berucksichtigen, dass die Zahlen aufgrund der haufig unterschiedlichen 
Begriffsdefinitionen in den verschiedenen Landern nicht ganz vergleich- 
bar sind. Trotzdem glauben wir, dass die zur Verfugung stehenden Anga- 
ben einige Schlussfolgerungen zulassen. 

Die in Tabelle 2.2 angegebenen Daten beziehen sich auf die vier 
makrookonomischen Ziele, die die staatlichen Organe beider Lander 
anstreben. Diese Ziele sind, wie bereits gesagt: Preisstabilitat, Voll- 
beschaftigung, eine ausgeglichene Handelsbilanz und ein harmonisches 
Wachstum.l5 

Die lnflationsrate der Niederlande (siehe Tabelle 2.2) war in den letzten 
Jahren nur ein Prozent hoher als die Westdeutschlands. Dieser 
Unterschied Iasst sich anscheinend schwer beseitigen, da die nieder- 
landische Wirtschaft offener ist und daher eine hohere Inflation impor- 
tiert. Der Anstieg der Verbraucherpreise wirkt sich uber den Infla- 
tionsausgleich auf die Lohne aus, was wiederum die internationale Wett- 
bewerbsfahigkeit beeinflusst. So wird bei einer gleichen Produk- 

15 In der Bundesrepublik bemiiht man sich um einen hohen Beschaftigungsgrad. 



tivitatsleistung und einem gleichen Lohnausgleich fur die gestiegenen 
Preise eine hohere Inflation zu entsprechend hoheren Lohnkosten je 
produzierter Einheit fuhren. Tabelle 2.3 gibt eine Ubersicht uber die Ent- 

Tabelle 2.2 Entwicklung von Daten, die sich auf vier makrookonornische Ziele der Bundes- 
republik und der Niederlande beziehen (1970-1981, in % pro Jahr) 

197011974 I97511979 198011981 

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2  3 4 
Bundesrepublik 5,6 1,O 1,l 3,7 4,2 3,6 0.7 2,8 5,6 4,2 -1,l 0.5 
Niederlande 7,3 1.9 1,6 4,7 6,7 4.2 0.8 2.4 6.6 6,O 0,5 0,O 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: OECD, Economic Outlook; Paris, Dezember 1981; 
Bundesministerium fur Wirtschaft, Jahreswirtschaftsbericht 1982 der Bundesregierung; 
Drucksache 911322,1982; Zentrales Planungsamt. Macro Economische Verkenning 1981 en 1982; 
Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage; Centraal Planbureau. 's-Gravenhage. 

1) Prozentualer Anstieg der Verbraucherpreise 
2) Prozentualer Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevolkerung 
3) Saldo der Leistungsbilanz in Prozent des BSP 
4) Realzuwachs des BSP - a) Der Anteil der Arbeitslosen fur 197011974 bezieht sich nur auf die 15 grossten OECD-Lander; die 
OECD gibt keine durchschnittlichen Leistungsbilanzsalden fur ihre einzelnen Mitgliedslander. 
sondern nur den Gesarntsaldo der OECD an. 

wicklung der Lohnkosten je Produkteinheit in den Niederlanden und in 
der Bundesrepublik. Fur die Wettbewerbsfahigkeit ist nicht nur die Ent- 
wicklung der Lohnkosten je Produkteinheit, gemessen in der eigenen 
Wahrung, von Bedeutung, sondern auch die Entwicklung des Kurses der 
eigenen Wahrung im Verhaltnis zu anderen Wahrungen. Darum sind in 
Tabelle 2.3 die Lohnkosten der beiden Lander auf einen Nenner gebracht 
worden, indem sie in Sonderziehungsrechten ausgedrijckt wurden. Aus 
der Tabelle geht hervor, dass im Zeitraum von 1970 bis 1981 die Entwick- 
lung in den Niederlanden sicherlich nicht ungunstiger war als in der Bun- 
desrepublik; in der letzten Zeit bieten die Niederlande ein wesentlich 
gunstigeres Bild. 

Tabelle 2.3 Entwicklung der Lohnkosten je Produkteinheit, ausgedriickt in Sonderziehungs- 
rechten, 1970-1981 (in %pro Jahr) 

Bundesrepublik 
Niederlande 

Quelle: Niederlandisch-Deutsche Handelskammer, Die Wettbewerbsposition der Niederlande auf 
dem deutschen Markt; 's-Gravenhage 1980, Tabelle 20; WRR autgrund von Daten des Ministeriums 
der Finanzen und des Sachverstandigenrats, Jahresgutachten 19811 1982; Stuttgart und Mainz 1981. 

Wie Tabelle 2.2 zeigt, ist in der Zeit von 1970 bis 1981 die Arbeitslosen- 
quote sowohl in den Niederlanden als auch in der Bundesrepublik gestie- 
gen, allerdings ist die Arbeitslosigkeit in den Niederlanden immer hoher. 
Das Bild wird noch ungunstiger, wenn man das Angebot an Arbeits- 
kraften mitberucksichtigt. Tabelle 2.4 enthalt Angaben zur Entwicklung 
des Beschaftigungsgrades im Zeitraum 1970 bis 1980. Der Beschaf- 
tigungsgrad gibt an, welcher Prozentsatz der Personen im erwerbs- 
fahigen Alter (d.h. der Bevolkerung von 15-64 Jahren) zu den Erwerbs- 
personen gerechnet wird. In den 70er Jahren hat dieser Anteil in den 
Niederlanden um 4.7% und in der Bundesrepublik um 3.7% abgenommen. 
Bei diesem relativen Ruckgang der Zahl der Arbeitssuchenden spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle, so beispielsweise, dass ein Teil der 
Arbeitssuchenden es aufgegeben hat, Arbeit zu suchen, weiterhin spielt 
mit, dass manche nun mehr Sozialleistungen aufgrund von Erwerbsun- 
fahigkeit erhalten, und schliesslich, dass eine Reihe von Personen sich 



vorzeitig pensionieren Iasst. Die Probleme, die sich aus der zunehmen- 
den Arbeitslosigkeit ergeben, wurden in beiden Landern durch eine sin- 
kende Zahl von Arbeitssuchenden im Verhaltnis zur Gesamtzahl der 
Personen im erwerbsfahigen Alter gemildert. Dabei weisen die Nieder- 
lande sowohl die hochste Arbeitslosigkeit als auch die starkste relative 
Abnahme der Zahl der Arbeitssuchenden auf. 

Tabelle 2.4 Beschaftigungsgrad: Erwerbspersonen einschliesslich ErwerbsloselPersonen im 
erwerbsfahigen Alter (15-64 Jahre), 1970-1980 (in %) 

Bundesrepublik 693 68.6 65,9 65,8 
Niederlande 56,s 55,s 53,4 52,2 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: OECD, Economic Surveys Netherlands; Paris 1981, und 
Economic Surveys Germany; Paris 1981. 

Tabelle 2.5 zeigt die Verteilung der Erwerbsbevolkerung auf die ver- 
schiedenen Sektoren. Der Anteil der lndustrie in der Bundesrepublik ist 
im internationalen Vergleich hoch. Der EG-Durchschnitt betrug 1977 
40%; fur Japan und die Vereinigten Staaten lagen diese Anteile irn sel- 
ben Jahr bei 35% bzw. 31%.'6 Die Tabelle zeigt, dass beide Lander sich in 
einem Deindustrialisierungsprozess befinden; der Verlust an Arbeitsplat- 
Zen in der lndustrie ist in den Niederlanden hoher. 

Tabelle 2.5 Verteilung der Elwerbsbevolke~ng auf die einzelnen Sektoren, 1970-1979 (in %) 

197011974 197511979 

Land- Indu- Dienst- Land- Indu- Dienst- 
wirt- strie leistun- wirt- strie leistun- 
schaft gen schaft Qen 

Bundesrepublik 7.7 48,O 44.3 6.7 45,l 48.2 
Niederlande 6.7 36,9 56.2 6.4 33.5 60.1 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: OECD, Economic Surveys Netherlands; Paris 1981, und 
Economic Surveys Germany; Paris 1981. 

Tabelle 2.2 weist fur die Bundesrepublik fur die letzten beiden Zeitrau- 
me eine negative Leistungsbilanz aus. Fur die Niederlande ist im 
Durchschnitt in jedem der vier Zeitraume die Bilanz immer positiv; in 
einzelnen Jahren war sie allerdings negativ, das war zuletzt in den Jah- 
ren 1978, 1979 und 1980 der Fall. Der positive Saldo der niederlandischen 
Leistungsbilanz im Jahre 1981 scheint eine gunstige Entwicklung wider- 
zuspiegeln. Angesichts des hohen Exportanteils des Erdgases (ein Anteil, 
der voraussichtlich in der zweiten Halfte der achtziger Jahre zuruck- 
gehen wird) ist hier allerdings ein Fragezeichen zu setzen. Weiterhin sind 
Zweifel angebracht, da der Uberschuss zu einem grossen Teil auf das 
Nachlassen der lnlandsnachfrage zuruckzufuhren ist; es betrifft hier 
sowohl den Konsumguterbereich als auch die Investitionen. Was die 
Investitionen betrifft, zeigt Tabelle 2.6, dass die Bruttoinvestitionen in 
feste Aktiva in den Niederlanden in den letzten Jahren sowohl im 
Vergleich zur Bundesrepublik als auch im Vergleich zu fruheren Jahren 
zuruckgegangen sind. Der hohe lmportanteil bei lnvestitionsgutern ist 
eine Ursache fur den zur Zeit hohen Leistungsbilanzuberschuss.~~ 

'"entraal Planbureau, De Nederlandse econornie in 1985; Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage 
1981. 
l7 Miljoenennota 1981; Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16 400, S. 33. Die Importquote der 
betrieblichen Bruttoinvestitionen lag 1976 bei 52;4. 



Zu Tabelle 2.6 ist noch zu bemerken, dass die Bundesrepublik zwar ein 
hoheres lnvestitionsniveau hat als die Niederlande, dass jedoch auch in 
der Bundesrepublik in den letzten Jahren ein Ruckgang festzustellen ist. 
Der westdeutsche Staat hat jedoch ebenso wie der niederlandische die 
Absicht, dieser Tendenz durch lnvestitionsanreize entgegenzuwirken.18 

Tabelle 2.6 Der prozentuale Anteil der festen Aktiva der Privatwirtschaft und des Staates am 
Bruttosozialprodukt, 1970-1981 

Bundesrepublik 
Niederlande 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationale Rekeningen 
1980; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1981; Statistisches Bundesamt. Statitisches Jahrbuch 1980; 
Stuttgart und Mainz 1980; Sachverstandigenrat. Jahresgutachten 1981/1982; Stuttgart und Mainz 
1981 ; Centraal Planbureau. Macro Economische Verkenning 1982; Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage 
1981. 

Die Niederlande haben seit Mitte der siebziger Jahre nur noch 
Wachstumsraten zu verzeichnen, die niedriger als die der Bundes- 
republik und als der Durchschnitt der OECD-Lander (Tabelle 2.2) sind. 
Das verlangsamte Wachstum hat die Probleme, die sich aus der Ver- 
teilung des Volkseinkommens ergeben, verscharft, und es hat auch zu 
Veranderungen in dieser Verteilung gefuhrt. Der Anteil der offentlichen 
Hand am Nettosozialprodukt, der bereits hoher lag als in der Bundes- 
republik, ist in den letzten zehn Jahren schneller gestiegen als in West- 
deutschland (Tabelle 2.7). 

Tabelle 2.7 Der prozentuale Anteil der offentlichen Ausgaben am Nettovolkseinkomrnen, 1970- 
1981 

Bundesrepublik 
Niederlande 

Quelle: Miljoenennota 1981; Tweede Karner. zitting 1979-1980, 16400, Tabelle 5.1.2; Statistisches 
Bundesarnt, Statistisches Jahrbuch 1980; Stuttgart und Mainz 1980; WRR auf der Grundlage von: 
Sachverstandigenrat, Jahresgutachten 798117982; Stuttgart und Mainz 1981. 

Das Wachstum der offentlichen Ausgaben und das geringere Wachs- 
tum der Einnahmen haben sowohl in der Bundesrepublik als auch in den 
Niederlanden zu einem Anstieg des negativen Finanzierungssaldos 
gefuhrt, wie Tabelle 2.8 veranschaulicht. 

Tabelle 2.8 Der prozentuale Anteil des Finanzierungssaldos des westdeutschen und des 
niederlandischen Staates am jeweiligen Nettosozialprodukt, 1970-1981 

Bundesrepublik 
Niederlande 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationale rekeningen 
1979; Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage 1980; Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1980; 
Stungart und Mainz 1980. 

Zusammenfassend Iasst sich sagen, dass sich die Lohnkosten je 
Produkteinheit in den Niederlanden in den letzten zehn Jahren nicht 

18 Ministerium fiir Wirtschah. Jahreswirtschaftsbericht 1982 der Bundesregierung; Deut- 
scher Bundestag. 9. Wahlperiode. Drucksache 911322, S. 10 f. 



ungunstiger entwickelt haben als in der Bundesrepublik, obwohl die 
Inflation hierzulande hoher ist. Die Arbeitslosigkeit ist in beiden Landern 
erheblich gestiegen. Dabei ist zu bedenken, dass die Lage nicht so ernst 
zu sein scheint, weil gleichzeitig die Zahl der Arbeitssuchenden, jeden- 
falls ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Personen im erwerbs- 
fahigen Alter, abgenommen hat. Beide Phanomene sind in den Nieder- 
landen starker spurbar als in der Bundesrepublik. Die Leistungsbilanz der 
Niederlande ist vie1 gunstiger als die der Bundesrepublik und der meisten 
anderen Industrielander. Betrachtet man jedoch die tieferen Ursachen 
des Leistungsbilanzuberschusses, so ist gegenuber dieser gunstigen Ent- 
wicklung eine gewisse Skepsis angebracht. Unter dem Einfluss einer 
weltweiten Rezession ist das Wirtschaftswachstum sowohl in der Bun- 
desrepublik als auch in den Niederlanden in den letzten Jahren zuruck- 
gegangen. Wegen der grossen Offenheit beider Volkswirtschaften 
scheint eine wirtschaftliche Wiederbelebung vor allem von internationa- 
len Entwicklungen abzuhangen. Will man ein neuerliches internationales 
Wirtschaftswachstum voll ausnutzen, so muss man wahrscheinlich 
andere Anforderungen an das Produktionspotential stellen. Eine der 
Voraussetzungen fur solche Anpassungen ist ein hoheres Investitions- 
niveau. 

2.2 Warenhandel 

2.2.1 Verflechtung 

2.2.1.1 Einleitung 

Das Kapitel uber den Warenhandel ist in zwei Teile untergliedert. 
Zunachst sollen die bilateralen Beziehungen (die Verflechtung) zwischen 
den Niederlanden und der Bundesrepublik im Bereich des Warenhandels 
dargestellt werden. Danach sol1 in Abschnitt 2.2.2 analysiert werden, wie 
empfindlich die Niederlande auf diesem Gebiet in ihrem Verhaltnis zur 
Bundesrepublik Deutschland sind. 

Mit einem Anteil von ungefahr 30% am niederlandischen Gesamtex- 
port ist die Bundesrepublik unser bei weitem grosster Abnehmer. Mit 

Tabelle' 2.9 Der Warenhandel zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik zu damals 
geltenden Preisen und der prozentuale Anteil der bilateralen Ein- und Ausfuhr an der gesamten 
Ein- und Ausfuhr sowie am Nettosozialprodukt. Alle Angaben sind Durchschnittswerteaus jeweils 
5 Jahren (mit Ausnahme von 1980); 1920-1980 

1920 583 315 54.0 26.3 25,6 
1925 599 400 66.8 25,3 23,6 103 7.0 
1930 672 342 50,9 30,3 21,7 11,4 53 
1935 308 154 49,9 25.6 18.3 63 32 

1950 796 765 96.2 11,O 14,O 4.6 4.5 
1955 2175 1707 78.5 175 17,O 8,O 6.3 
1960 3657 3282 89.7 21,8 22,3 9,6 8,7 
1965 6543 6039 92,3 24.5 26.7 10,6 93 
1970 12415 13539 109,l 27.1 32.0 11,6 12,6 
1975 23346 28224 120,9 255 30.9 12,O 14,5 
1980 33943 43931 129,4 22,4 30,2 11.8 153 

Quelle: C.W.A.M. van Paridon. De handelsrelatie van Nederlandmetde Bondsrepubliek Duitsland: 
Belangriik maar niet uitzonderliik; Reihe 'Voorstudies en achtergronden', Nr. V30, Staatsuitgeverij, 
's-Gravenhage 1982, Tabelle 2.1. 
(1) = Einfuhr aus Deutschland bzw. aus der Bundesrepublik in Mrd. Gulden (cif) 
(2) = Ausfuhr nach Deutschland bzw. in die Bundesrepublik in Mrd. Gulden (fob) 
(3) = (2) 1 ( 1 ) x  100 
(4) = (1) / Gesamteinfuhr x 100 
(5) = (2) / Gesarntausfuhrx 100 
(6) = (I) / Nettosozialprodukt zu Marktpreisen x 100 
(7) = (2) / Nettosozialprodukt zu Marktpreisen x 100 



erheblichem Abstand folgen Belgien/Luxemburg (15%). Frankreich (10%), 
Grossbritannien (8%) und ltalien (6%).l9 Diese Position als grosster 
Abnehmer hatte Deutschland bereits vor dern Zweiten Weltkrieg. Zwar 
ging der Handel unmittelbar nach dern Kriege zuruck, zu Beginn der funf- 
ziger Jahre errang die Bundesrepublik jedoch wieder den ersten Platz, 
und auch danach ist ihr Anteil standig gestiegen, bis es um das Jahr 
1970 zu einer Stabilisierung kam. Ein historischer ilberblick uber den 
Warenhandel mit der Bundesrepublik wird in Tabelle 2.9 gegeben. 

Anhand der Angaben in dieser Tabelle lassen sich drei Entwicklungen 
aufzeigen.20 
- Zunachst fallt auf, dass der ljberschuss im Warenhandel mit der 
Bundesrepublik neueren Datums ist. Die Wende erfolgte im Jahre 1969; 
seither ist vor allem der Wert der Brennstoffexporte erheblich gestiegen. 
Ohne den Posten Brennstoffe ware die Handelsbilanz negativ gewesen. 
- Zweitens fallt auf, dass der Anteil der Bundesrepublik an unserem 
Export auch vor dern Zweiten Weltkrieg schon erheblich war. Wie 
gesagt, war Deutschland auch schon vor dern Kriege unser wichtigster 
Handelspartner. 
- Drittens muss jedoch festgestellt werden, dass sich in bezug auf das 
Sozialprodukt doch eine erhebliche Veranderung vollzogen hat. Gemes- 
sen am Sozialprodukt ist der Export in die Bundesrepublik heute zweimal 
so gross wie vor dern Kriege. Dies hangt damit zusammen, dass die Nie- 
derlande sich heute starker nach aussen orientieren, als dies vor dern 
Zweiten Weltkrieg der Fall war. 

Bislang haben wir die Handelsbeziehungen zur Bundesrepublik aus 
niederlandischer Sicht erortert. Dabei ist der Anteil der Exporte in die 
Bundesrepublik, die 30% der niederlandischen Exporte ausmachen, eine 
wichtige Grosse. Demgegenuber gehen nur 1O01o der Exporte der Bundes- 
republik in die Niederlande.21 Wie mussen diese Zahlen in ihrer Gesamt- 
heit interpretiert werden? Darf man daraus schliessen, dass der Ver- 
flechtungsgrad aus der Sicht der Niederlande dreimal so gross ist wie 
aus der Sicht der Bundesrepublik? Bei der Interpretation dieser Zahlen 
muss man zwei Faktoren berucksichtigen. Erstens muss man den 
unterschiedlichen Umfang der Bruttosozialprodukte der Niederlande und 
der Bundesrepublik miteinbeziehen. Wegen des grosseren Umfangs ihres 
Bruttosozialprodukts ist die Bundesrepublik ein grosserer potentieller 
Absatzmarkt fijr die Niederlande, als das umgekehrt der Fall ist. Aus- 
gehend vom relativen Umfang des Bruttosozialprodukts darf man also 
aus der Sicht der Niederlande einen hoheren Exportanteil der Bundes- 
republik erwarten als umgekehrt. Zweitens spielt der Grad der Offenheit 
der betreffenden Lander eine Rolle. Die Offenheit einer Volkswirtschaft 
Iasst sich durch die lmportquote ausdrucken, d.h. durch den Quotienten 
aus dern Gesamtimport und dern Bruttosozialprodukt. Je hoher die 
lmportquote eines Landes ist, desto wichtiger ist es als potentieller 
Abnehmer im Welthandel. Die lmportquoten der Niederlande und der 
Bundesrepublik betragen 43% bzw. 20010.22 Aufgrund der relativen Offen- 
heit sollte man daher aus niederlandischer Sicht einen niedrigeren 
Exportanteil erwarten. 

Beide Faktoren werden bei der Bestimmung des sogenannten Delta- 
Koeffizienten berucksichtigt, der ein Gradmesser fur die Verflechtung 
zwischen zwei Landern ist. Der Delta-Koeffizient beschreibt das Ver- 
haltnis zwischen dern tatsachlichen Export eines Landes i in ein Land j 

l9 Zahlen fur 1980 nach: C.W.A.M. van Paridon, De handelsrelatie van Nederland met de 
Bondsrepubliek: Belangrijk maar niet uitzonderlijk; Reihe .Voorstudies en achtergronden", Nr. 
V 30, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1982. 
zQ Van Paridon, a.a.0.. Kapitel 2 .De ontwikkeling van de economische relatie tussen Neder- 
land en de Bondsrepubliek". 
21 Van Paridon, a.a.0.. Tabelle 2.3. 
22 OECD, Economic Surveys, Germany, Paris, Juni 1979. 



einerseits und einem voraussichtlichen oder normalen Export aus Land i 
in Land j andererseits. Unter dem zu erwartenden Export aus Land i in 
ein Bestimmungsland j versteht man den Umfang des Exports, der einer 
Verteilung des Exports des Landes i entsprechend den Anteilen der ein- 
zelnen Bestimmungslander am gesamten Welthandel entsprechen wur- 
de. Der Delta-Koeffizient ist gleich 1, wenn der Anteil des Landes j am 
Export aus dem Land i genau mit dem Anteil des Landes j am Export aus 
allen Landern zusammen ubereinstimmt. 1st der Delta- 
Koeffizient grosser als 1, so gelingt es dern Land i, einen uberpropor- 
tionalen Anteil an der Gesamtausfuhr in das Land j zu erzielen; das Land 
i ist dann ijberdurchschnittlich stark mit dem Land j verflochten.23 Der 
Delta-Koeffizient wird im folgenden noch mehrfach verwendet. 

Tabelle 2.10 enthalt sowohl die Anteile am Export des jeweils anderen 
Landes als auch die entsprechenden Delta-Koeffizienten fur die Nieder- 
lande und die Bundesrepublik. 

Tabelle 2.10 Exportanteile in Prozent und Delta-Koeffizienten fiir die Niederlande und die 
Bundesrepublik, 1978 

Exportanteil Delta- 
Koeffizient 

Export der Niederlande in die Bundesrepublik 30 % 4,54 
Export der Bundesrepublik in die Niederlande 10 % 2.87 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Van Paridon, a.a.0 

Geht man vom Anteil an den Exporten in das jeweils andere Land aus, 
so erscheint die Verflechtung aus niederlandischer Sicht dreimal so stark 
wie aus der Sicht der Bundesrepublik. Bezieht man jedoch die oben 
genannten Korrekturfaktoren mit ein, wie sie im Delta-Koeffizienten zum 
Ausdruck kommen, so andert sich das Bild. Der Unterschied sinkt dann 
von Faktor 3 auf Faktor 1,6. 

23 bie Formel fijr den Deltakoeffizienten lautet: 

Xi, xi, 
Deltakoeffizient = - = - 

vxij Mj 

Xi 

M w 

Xi, 
= Export aus Land i in Land j 

,Xi, = voraussichtlicher Export aus Land i in Land j 

Xi = gesamter Export von Land i 

M, = gesarnter Import von Land j 

M, = Urnfang des Welthandels 

Den voraussichtlichen ExportvXi,erhalt man, indern rnanden gesarnten Export Xi rnit einem Faktora 

fur den relativen Urnfang des Bruttosozialprodukts und einem Faktor b fur die relative Offenheit 
multipliziert. 

BSPj 
a = -  

BSP, 

BSPj = Bruttosozialprodukt von Land j 

BSP, = Bruttosozialprodukt der Welt 



Es hat sich gezeigt, dass der Umfang des Handels der Niederlane mit 
der Bundesrepublik ohne Zweifel bedeutend ist. Die Verflechtung zwi- 
schen beiden Landern ist stark. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern 
sich diese bilateralen Handelsbeziehungen von denen anderer Lander 
innerhalb und ausserhalb der EG unterscheiden. Absolut rangierte der 
Handel (bilaterale Exporte) zwischen den Niederlanden und der Bundes- 
republik 1979 rnit 36.5 Mrd. Dollar nach dern Handel zwischen den Verei- 
nigten Staaten und Kanada (70 Mrd. Dollar), zwischen den Vereinigten 
Staaten und Japan (44 Mrd. Dollar) und zwischen der Bundesrepublik 
und Frankreich (38,7 Mrd. Dollar) auf dern vierten Platz; das Volumen des 
Handels zwischen Japan und der EG betrug in demselben Jahr etwa 19 
Mrd. Dollar.24 In absoluten Zahlen steht der Handel zwischen den Nieder- 
landen und der Bundesrepublik also weit obenan. Welches Bild ergibt 
sich aber, wenn man die bereits genannten Korrekturfaktoren 
berucksichtigt, d.h. den relativen Umfang des Bruttosozialprodukts und 
die relative Offenheit? Diese Frage wird in Abschnitt 2.2.1.2 behandelt. 
Man wird zu dern Schluss kommen, dass der Umfang des Handels zwi- 
schen den Niederlanden und der Bundesrepublik wichtig, aber nicht 
ungewohnlich ist. Nicht nur der Umfang der Handelsbeziehungen ist von 
Bedeutung, sondern auch die Warenarten, aus denen der Handelsstrom 
besteht. Eine Analyse der Zusammensetzung des betreffenden Handels- 
volumens kann noch bessere Einblicke in die Art der Verflechtung 
gewahren. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 2.2.1.3 untersucht. In Ab- 
schnitt 2.2.1.4 soil die regionale Streuung der niederlandischen Exporte in 
die Bundesrepublik behandelt werden. In Abschnitt 2.2.1.5 schliesslich 
wird die Bedeutung der Handelsbeziehungen zur Bundesrepublik bespro- 
chen, und zwar ausgehend von dern Einfluss, den diese Handels- 
beziehungen auf die Handelsbilanz und auf die Beschaftigungslage 
haben. 

2.2.1.2 Der Umfang des Warenhandels zwischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik im Vergleich zu den bilateralen Handelsbeziehungen 
zwischen anderen Landern 

Sind die Handelsbeziehungen zur Bundesrepublik, die ihrem Umfang 
nach sicherlich als wichtig gelten durfen, vielleicht sogar aus- 
sergewohnlich, wenn man sie mit anderen Handelsbeziehungen 
vergleicht? Zur Beantwortung dieser Frage kann von dern Delta- 
Koeffizienten Gebrauch gemacht werden, der im vorigen Abschnitt 
bereits behandelt wurde. Bei der Ermittlung des Delta-Koeffizienten wer- 
den der relative Marktumfang, gemessen am Bruttosozialprodukt, und 
die relative Offenheit der betreffenden Lander berucksichtigt. 
Neben diesen Faktoren hat auch die Entfernung zwischen Landern oder 
besser die Hohe der Transportkosten Einfluss auf den Umfang der Han- 
delsstrome. Dieser Faktor wird beim Delta-Koeffizienten jedoch nicht 
berucksichtigt. Der Delta-Koeffizient geht implizit von der Annahme aus, 
dass es keine Unterschiede bei den Transportkosten gibt. Bei der Ver- 
wendung des Delta-Koeffizienten geht man implizit auch davon aus, 
dass keine Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur bestehen, dass es 
einen vollig freien Wettbewerb ohne Zolle oder andere Einschrankungen 
gibt und dass keine besonderen politischen Bindungen zwischen Landern 
existieren.25 Diese Pramissen sind naturlich nicht sehr realistisch. Gleich- 
wohl wird der Delta-Koeffizient angewandt, weil er ein praktisches 
Hilfsmittel zur Feststellung der relativen Verflechtung zwischen zwei Lan- 
dern ist. Der Nachteil des mangelnden Realitatsbezugs wird dadurch 
geringer, dass hier nur lndustriestaaten mit einem marktwirtschaftlichen 
System verglichen werden. Die Anwendung des Delta-Koeffizienten ist 

24 United Nations, 1979 Yearbook of international trade statistics; New York 1980. 
25 ,  M. Lefeldt, Grundmodelle der Aussenhandelsprognose; HWWA-Bericht Nr. 30, Verlag 
Weltarchiv GmbH, Hamburg 1975, S. 82. 



um so einfacher, je engere Nachbarn die untersuchten Lander sind, wie 
dies bei einem Vergleich der Handelsbeziehungen innerhalb der EG der 
Fall ist. 

Um einen ersten Eindruck von der Verflechtung im Welthandel zu ver- 
mitteln, sind in Tabelle 2.1 1 die Delta-Koeffizienten fiir eine Reihe wich- 
tiger am internationalen Handelsverkehr beteiligter Lander aufgefiihrt.2" 
Die untersuchten Lander bzw. Landergruppen bestritten 1979 uber die 
Halfte des Welthandels. 

Tabelle 2.1 1 Die Verflechtung einer Reihe von Landern, dargestellt anhand des durch- 
schnittlichen Delta-Koeffizienten fiir die Jahre 1968,1973 und 1978 

Importland EG-9 Vereinigte Kanada Japan 
Exportland Staaten 

EG-9 
Bundesrepublik 
Niederlande 
BelgienILuxemburg 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Japan 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Van Paridon, a.a.0. 

Auffallig sind die relativ schwachen Bindungen zwischen den EG- 
Landern einerseits und den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan 
andererseits, wahrend die Bindungen zwischen den drei letztgenannten 
Landern relativ stark sind. Offenbar kornrnt es zu einer gewissen Block- 
bildung im Handel zwischen den Industriestaaten: Auf der einen Seite 
steht der EG-Block, auf der anderen Seite der Block Vereinigte Staaten. 
Kanada und Japan. Die Verflechtung zwischen diesen beiden Blocken ist 
nicht gross, obwohl darauf hingewiesen werden muss, dass sich die 
Beziehungen Japans zur EG im letzten Jahrzehnt rasch entwickelt haben. 
Auffallend ist weiterhin der hohe Grad der Verflechtung zwischen Kana- 
da und den Vereinigten Staaten, zwei Landern, die im Gegensatz zur EG 
keine Freihandelszone und keine Zollunion gebildet haben. 

Wie Tabelle 2.1.1 bereits zeigt, sind die Handelsbeziehungen innerhalb 
der EG intensiv. Uber 70% des niederlandischen Exports gehen in die EG, 
wahrend fast 60% der lmporte aus den EG-Landern stammen. Im Laufe 
der Jahre hat, was den Export betrifft, der Anteil des Handels der Nieder- 
lande mit der EG standig zugenommen; vgl. Tabelle 2.12. 

Tabelle 2.12 Prozentualer Anteil der Ein- und Ausfuhren innerhalbder EG anden gesamten Ein- 
und Ausfuhren der Niederlande, 1962-1978 

Export 63 68 73 71 
Import 58 62 60 57 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek. Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen; Staatsuitgeverij, 
's-Gravenhage 1979, Tabelle M. 

Auch fur die anderen Mitgliedstaaten der EG gilt, dass der Anteil ihres 
Handels mit den EG-Landern an ihrem gesamten Aussenhandel zuge- 
nommen hat. Von allen westeuropaischen Landern konzentrieren sich 
jedoch die Niederlande zusammen mit BelgienILuxemburg am starksten 
auf Westeuropa.27 

26 Bei der Berechnung des Delta-Koeffizienten wurde die Methode angewandt, die von 
Savage-Deutsch entwickelt und im weiteren von Goodman korrigiert und verbessert wurde; 
siehe Van Paridon, a.a.0.. Abschnitt 3.3 ,,€en analyse van de relatie tussen Nederland en de 
Bondsrepubliek met behulp van de Savage-Deutsch methode". 
27 Van Paridon, a.a.0.. Abschnitt 3.2 .De geografische concentratie van de Nederlandse han- 
del". 



Nach dieser einfuhrenden Darstellung der internationalen Verflechtung 
der Niederlande mit ihren Nachbarn sol1 nun die Beziehung 
Niederlande-Bundesrepublik im einzelnen mit den bilateralen Beziehun- 
gen zwischen anderen Landern verglichen werden. Hierzu finden sich in 
Tabelle 2.13 Angaben fur eine Reihe von Landern. Die Delta-Koeffizienten 
in der ersten Spalte dieser Tabelle sind entsprechend der Definition im 
vorigen Abschnitt auf der Grundlage der Zusammensetzung des Welt- 
handels berechnet. Da bei der Bestimmung des Delta-Koeffizienten der 
Einfluss des Faktors Entfernung auf den ~andeizwischen Landern nicht 
berucksichtigt wird, gibt dieser Koeffizient ein verzeichnetes Bild, und 
dies um so mehr, je grosser die Entfernungen zwischen den Landern 
sind. Fur eng benachbarte Lander ergibt sich eine zu hohe Zahl, wahrend 
Lander, die weit voneinander entfernt sind, relativ niedrig rangieren. Dar- 
um sind in der zweiten Spalte die Delta-Koeffizienten fur die Lander der 
EG auf der Grundlage der Zusammensetzung des Handels innerhalb der 

. EG angegeben.28 Man darf davon ausgehen, dass der Fehler, der sich aus 
dem Faktor Entfernung ergibt, dann geringer ist. Es besteht die Moglich- 
keit, bei der Bestimmung des voraussichtlichen oder ,,normalen" Han- 
delsstroms den Faktor Entfernung zu berucksichtigen. Dies geschieht in 
einem sog. Schwerkraftmodell, das u.a. von Tinbergen und Linnemann 
entwickelt worden ist. Die Koeffizienten in der dritten Spalte sind auf- 
grund eines solchen Schwerkraftmodells ermittelt worden. 

Tabelle 2.13 Die Verflechtung einer reihe von Landern, Durchschnittswelt aus den Jahren 1968,1973 und 1978 a) 

Delta-Koeffizient Delta-Koeffizient Verflechtung 
auf der Grundlage auf der Grundlage auf der Grundlage 
des Welthandels des Handels innerhalb der EG des Schwerkraftmodells 

Niederlande-Bundesrepublik 
Niederlande-BelgienILuxernburg 
Niederlande-Frankreich 
Niederlande-ltalien 
Niederlande-Grossbritannien 

Bundesrepublik-Osterreich 
Bundesrepublik-Schweiz 
Bundesrepublik-Frankreich 
Bundesrepublik-BelgienlLuxemburg 
Bundesrepublik-Danernark 
Bundesrepublik-ltalien 
Bundesrepublik-Grossbritannien 

Frankreich-Italien 
Frankreich-Grossbritannien 

Italien-Grossbritannien 

Schweden-Finnland 
Schweden-Danernark 
Schweden-Norwegen 

Osterreich-Schweiz 
Grossbritannien-Irland 
Kanada-Vereinigte Staaten' 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Van Paridon, a.a.0. 
a) Durchschnittswerte fur Export und Import in den Jahren 1968,1973 und 1978 

28 Die in Fussnote 23 angegebenen Symbole erhalten dann folgende Bedeutung: 

M, = lmporte von Land j aus den EG-Landern 
M, = lmporte innerhalb der EG-Lander 
Xi = Exporte von Land i in die EG-Lander 



Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun aus Tabelle 2.13 ~ i e h e n ? ~ ~  
Zunachst fallt auf, dass die Verflechtung zwischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik zwar erheblich ist, dass jedoch etliche andere Lander 
noch starker verflochten sind. lnsbesondere die skandinavischen Lander 
sowie Grossbritannien und lrland weisen vie1 hohere Delta-Koeffizienten 
auf, wahrend die Kombinationen Osterreich-Schweiz und Kanada- 
Vereinigte Staaten eine Zwischenposition einnehmen. Vergleichbar mit 
der Intensitat der Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bun- 
desrepublik sind die Beziehungen zwischen BelgienILuxemburg und 
Frankreich sowie Frankreich und Italien. 

Vergleichen wir die Beziehungen zwischen den ~iederlanden und der 
Bundesrepublik mit anderen bilateralen Beziehungen der Niederlande, so 
fallt wiederum auf, dass sie keineswegs einzigartig sind. Die Ver- 
flechtung der Niederlande mit Belgien/Luxemburg ist namlich noch 
grosser als die mit der Bundesrepublik, wenngleich der Unterschied 

, geringer wird;wenn man auch den Faktor Entfernung in die Analyse ein- 
, bezieht. 

Aus der Sicht der Bundesrepublik schliesslich fallt auf, dass der Delta- 
Koeffizient fur den Handel mit Osterreich hoher ist als der fiir den Handel 
mit den Niederlanden. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Niederlande, 
geht man von dem Schwerkraftmodell aus, wieder etwas hisher rangie- 
ren als Osterreich. Dies konnte dafur sprechen, dass der Faktor Ent- 
fernung im Warenhandel der Bundesrepublik mit Osterreich eine gro- 
ssere Rolle spielt als in den Beziehungen zu den Niederlanden. Aufgrund 
des Schwerkraftmodells sind die Beziehungen der Bundesrepublik zu den 
Niederlanden bzw. zu BelgienILuxemburg fast gleich intensiv. Das 
Schlussergebnis kann also lauten, dass die Handelsbeziehungen zwi- 
schen den Niederlanden und der Bundesrepublik ihrem Umfang nach 
zwar wichtig, jedoch nicht aussergewohnlich sind, wenn man sie mit den 
bilateralen Beziehungen anderer Lander vergleicht. 

2.2.1.3 Die Zusammensetzung des Warenhandels zwischen den Nieder- 
landen und der Bundesrepublik 

Bevor wir den Warenhandel zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik naher erortern, sol1 hier zunachst kurz auf die Zusam- 
mensetzung des gesamten Warenexports und -imports der Niederlande 
eingegangen werden. Im gesamten niederlandischen Exportpaket domi- 
nieren landwirtschaftliche Erzeugnisse, Nahrungs- und Genussmittel und 
Brennstoffe. Der lndustrieexport ist relativ unterentwickelt, und innerhalb 
dieses Sektors dominieren die Halbfertigprodukte. Dies erklart sich dar- 
aus, dass die niederlandische Landwirtschaft gut organisiert ist, dass die 
Niederlande uber Erdgas verfugen und dass sie im Rheindelta liegen, ein 
insbesondere fur die petrochemische lndustrie besonders gunstiger 
Standort. Weiterhin ist fur die industrielle Entwicklung der Niederlande in 
der Nachkriegszeit kennzeichnend, dass man sich sehr stark auf die 
Herstellung von Halbfertigprodukten konzentrierte und die Investitions- 
und Konsumgiiterindustrie in gewisser Weise vernachlassigte. Diese 
Tendenzen haben zu einem Produktpaket gefuhrt, das in der Mitte des 
vergangenen Jahrzehnts das Volumen der Warenexporte in gunstiger 
Weise beeinflusste. Seitdem hat diese Einseitigkeit jedoch die Export- 
entwicklung gebremst. .Diese Problematik steht im Mittelpunkt des WRR- 
Berichts Nr. 18 ,,Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie" (Stel- 
lung und Zukunft der niederlandischen Industrie). Darin wird festgestellt, 
dass die niederlandische Produktionsstruktur zu wenig auf die 

29 Van Paridon, a.a.0.. Kapitel 3 .De geografische spreiding van de Nederlandse handel: is 
de handel met de Bondsrepubliek uitzonderlijk qua groone". 



neuen wirtschaftlichen Verhaltnisse in der Welt abgestimmt ist, und es 
wird empfohlen, dieser Tendenz zur Deindustrialisierung entgegenzu- 
wirken. Im folgenden wird deutlich werden, dass diese Einseitigkeit des 
Exportpakets der Niederlande noch starker im Warenhandel mit der Bun- 
desrepublik ausgepragt ist. 

Damit ist im Grunde bereits gesagt, dass die Zusammensetzung des 
niederlandischen Exportpakets recht stark von dem anderer 
lndustriestaaten abweicht. Van Paridon hat anhand der genormten x2- 
Probe untersucht, wie sich die Zusammensetzung des niederlandischen 
Import- und Exportpakets zu der des Aussenhandels der anderen EG- 
Lander verhalt.30 Er gelangt zu dem Ergebnis, dass das niederlandische 
Exportpaket sich im Laufe der Zeit immer mehr dem der anderen EG- 
Lander angeglichen hat. Beim Export dagegen ist eine grossere Abwei- 
chung vom Durchschnitt der EG-Lander festzustellen. 

Tabelle 2.14 enthalt Angaben zur Zusammensetzung des gesamten 
Warenhandels mit dem Ausland bzw. des Handels mit der Bundes- 
republik. Beim Export fallt auf, dass insbesondere Brennstoffe einen vie1 
grosseren Anteil am Export in die Bundesrepublik haben, als dies inner- 
halb der Gesamtausfuhr der Fall ist. Maschinen und Transportmittel sind 
beim Export in die Bundesrepublik erheblich schwacher vertreten. Dies 
schlagt sich auch in den Zwischensummen fur die Gruppen Agrarpro- 
dukte, Brenn- und Rohstoffe (SITC-Klassen 0-4) einerseits und der Grup- 
pe Investitions-und Konsumguter (SITC-Klassen 5-8) andererseits nieder; 
beim Export in die Bundesrepublik ist die erste Gruppe starker vertreten 
als beim Gesamtexport. Bei den lmporten fallt auf, dass alle Waren, die 
zur ersten Gruppe gehoren, stark unterreprasentiert sind. Der 
Unterschied zur Struktur des Gesamtimports ist hier sehr gross. Die 
lmporte aus der Bundesrepublik bestehen zu mehr als 80010 aus Investi- 
tions- und Konsumgijtern gegenuber gut 50% beim Gesamtimport. Wie 
Tabelle 2.14 zeigt, sind die Niederlande in ihrem Handel mit der Bundes- 
republik vor allem Lieferant von Agrarprodukten, Roh- und Brennstoffen 
und hauptsachlich Abnehmer von Investitions-und Konsumgutern. 

Tabelle 2.14 Die Zusamrnensetzung des gesarnten niederlandischen Warenhandels mit dem Ausland bzw. des Warenhandels rnit der 
Bundesrepublik, 1980 (in %) 

Export Import 

insgesamt in die . insgesamt aus der 
Bundesrepublik Bundesrepublik 

0,l Nahrungsmittel, lebende Tiere. Getranke, Tabak 
2,4 Rohstoffe (unverzehrbar), tierische und pflanzliche Ole und Fette 
3 minerale Brennstoffe 
5,6,8 chemische Produkte..bearbeitete Waren nach Beschaffenheit. 

verschiedene bearbeitete Waren 
7 Maschinen und Transportmittel 
9 sonstige Waren 

Surnme 

Quelle: Centraal Bureau voor Be Statistiek, Maandstatistiek van de buitenlandse handel, per land; Dezernber 1980, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1981. 

Die in Tabelle 2.14 enthaltene Zusammenstellung des gesamten Ein- und 
Ausfuhrpakets stellt den Durchschnitt der Handelsbeziehungen zu einer 
grossen Zahl verschiedener Lander dar, und es liegt auf der Hand, dass 

- 8  sich in den bilateralen,Beziehungen Abweichungen vom Durchschnitt 
ergeben. Daher stellt sich die Frage, ob die Abweichungen in der Struk- 

I tur des Handels mit der Bundesrepublik relativ gross oder klein sind. 

30 Van Paridon, a.a.0.. Abschnin 4.3 ,,De sarnenstelling van het exportpakket nader geanaly- 
seerd". 



Auch sie ist von Van Paridon mit Hilfe der genormten x2-probe 
untersucht worden.31 Nach seinen Berechnungen weicht die Zusam- 
mensetzung des Handels mit der Bundesrepublik relativ stark von der 
des gesamten niederlandischen Handelsstroms ab. Im ubrigen gilt dies 
nicht allein aus der Sicht der Niederlande, sondern ebenso sehr aus der 
Sicht der Bundesrepublik. Seit 1965 Iasst sich ausserdem eine Tendenz 
zu starkeren Abweichungen erkennen. 

Es steht also fest, dass die Struktur der Handelsbeziehungen mit der 
Bundesrepublik abweichend ist. Bei der Interpretation und Beurteilung 
dieser Abweichung mussen jedoch bestimmte Faktoren berucksichtigt 
werden. Geht man davon aus, dass die Bundesrepublik international ein 
sehr wichtiger lmporteur einer bestimmten Ware ist, die auch im nieder- 
Iandischen Exportpaket enthalten ist, so ist zu erwarten, dass diese Ware 
im Export in die Bundesrepublik starker vertreten sein wird, als dies im 
durchschnittlichen Gesamtexport der Niederlande der Fall ist. Das 
bedeutet, dass neben dem Umfang und der Zusammensetzung des 
gesamten niederlandischen Exports bzw. Imports auch der Umfang und 
die Zusammensetzung des westdeutschen lmports bzw. Exports in die 
Betrachtung einbezogen werden mussen. De facto geht es hierbei um 
dieselben Faktoren, die auch im vorigen Abschnitt bei der Beurteilung 
des Umfangs des gesamten bilateralen Handels eine Rolle spielten und 
die im Delta-Koeffizienten zum Ausdruck kommen. Darum sind in Tabelle 
2.15 die Delta-Koeffizienten fur verschiedene Warenarten im Handels- 
verkehr mit der Bundesrepublik aufgenommen worden. 

Tabelle 2.15 Die Delta-Koeffizienten fiir den Handel Niederlande-Bundesrepublik, aufgelistet nach einzelnen Warenarten, Durchschnittswerte fiir 
die Jahre 1968,1973 und 1978 

SITC-Klasse Export aus den Niederlanden Export aus der Bundesrepublik 
in die Bundesrepublik in die Niederlande 

0,l Nahrungsmittel, lebende Tiere, Getranke, Tabak 
2,4 Rohstoffe (unverzehrbar), tierische und pflanzliche Ole und Fette 
3 minerale Brennstoffe 
5,6,8 chemische Produkte, bearbeitete Waren nach Beschaffenheit, 

verschiedene bearbeitete Waren 
7 Maschinen und Transportmittel 

0-4 
5 4  

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Van Paridon, a.a.0. 

Die Zahlen in Tabelle 2.15 bestatigen das abweichende Bild, 
wenngleich die Akzente hier anders liegen. Auch wenn man das gesamte 
Einfuhrpaket der Bundesrepublik mit in Betracht zieht, zeigt sich, dass 
die Gruppe der Agrarprodukte und die Brenn- und Rohstoffe im nieder- 
Iandischen Export in die Bundesrepublik iiberreprasentiert sind. Der Sek- 
tor Brennstoffe steht jedoch nicht so sehr im Vordergrund wie in Tabelle 
2.14. Bei den Einfuhren der Niederlande fallt auf, dass die vorgenommene 
Korrektur ein wesentlich normaleres Bild entstehen Iasst. Ausnahmen 
bilden die Sektoren Rohstoffe und tierische und pflanzliche Ole und Fette 
bzw. Brennstoffe. lnteressanter ist jedoch, dass der grosse Anteil der 
Investitions- und Konsumgiiter mit einer starken Position der Bundes- 
republik auf diesem Gebiet einhergeht, weil der entsprechende Delta- 
Koeffizient kaum grikser ist als 

Die Handelsbeziehungen sind - mehr in Form von Einzelanalysen - von 
Greup und Ketting33 untersucht worden, und zwar fur 99 Warengruppen 

31 Van Paridon, ebenda. 
32 ZU vergleichbaren Ergebnissen der sog. Schwerkraftmethode siehe Van Paridon, a.a.0.. 
Abschnitt 4.4.3 .Het zwaartekrachtmodel". 
33 E.K. Greup und A. Ketting, De  handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Bonds- 
republiek, een onderzoek op basis van (relatieve) goederenexportprestaties; Reihe .Voorstu- 
dies en achtergronden", Nr. V30, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1982. 



im Zeitraum 1974 bis 1979. Die Verfasser haben u.a. komperative Vorteile 
der Niederlande gegenuber der Bundesrepublik ermittelt. Misst man die- 
sen Vergleichsvorteil auf der Grundlage der relativen Exporterfolge, die 
auf dem Markt des jeweiligen Partners und auf den Markten der ubrigen 
EG-Lander insgesamt erzielt wurden, dann zeigt sich, dass die Nieder- 
lande bei den Agrarprodukten und Nahrungsmitteln (Fleisch, Molkerei- 
produkte und vor allem Pflanzen, Blumen und Gemuse, Getreide, Fette, 
i j le  und Kakao), Brennstoffen und organischen Chemikalien im Vorteil 
sind. Nachteile entstehen bei Textilien, Eisen und Stahl, Maschinen und 
.Werkzeugen, Elektrogeraten, Motorwerkzeugen und Fahrradern, Instru- 
menten sowie Geraten und Mobeln. Dieser Eindruck wird noch einmal 
unterstrichen und verscharft, wenn man den auf dem Markt des jeweili- 
gen Partners erzielten komperativen Vorteil misst, d.h. wenn man die 
anderen EG-Lander ausser Betracht Iasst. In diesem Fall ergibt sich ein 
noch grosserer Vorteil bei Fleisch, Molkereiprodukten, Pflanzen und Blu- 
men, Gemuse, Getreide und Brennstoffen, und der Nachteil tritt noch 
deutlicher in Erscheinung bei Eisen und Stahl, Elektrogeraten, Motor- 
fahrzeugen und Fahrradern, lnstrumenten sowie Geraten und Mobeln. 

Zusammenfassend lasst sich daher sagen, dass die Niederlande vor 
allem Agrarprodukte und Brennstoffe in die Bundesrepublik liefern und 
von dort vor allem Investitions- und Konsumguter beziehen. Weiterhin 
hat sich gezeigt, dass diese Verhaltnisse insbesondere im Bereich des 
Exports von den Beziehungen zu anderen Landern abweichen, und zwar 
auch dann, wenn man den Umfang und die Zusammensetzung der 
gesamten Einfuhr in die Bundesrepublik berucksichtigt. Die von anderen 
Industrielandern ohnehin schon abweichende Stellung des nieder- 
Iandischen Exports wird in den Handelsbeziehungen zur Bundesrepublik 
in besonders starkem Masse deutlich. 

2.2.1.4 Die regionale Konzentration des niederlandischen Exports in die 
Bundesrepublik 

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1.2 gesagt wurde, gehen uber zwei Drittel 
unseres Exports in Lander der EG. Von diesen Exporten geht wiederum 
beinahe die Hake in die Bundesrepublik. Tabelle 2.16 vermittelt einen 
Eindruck von der geographischen Streuung unserer Exporte innerhalb 
der Bundesrepublik. Die Tabelle gibt nicht nur Auskunft uber die 
Streuung der niederlandischen Exporte uber drei Regionen, sondern 
auch uber die Streuung des westdeutschen Bruttoinlandsprodukts uber 
diese Regionen. Zu den Regionen siehe Abb. 2.1. , 

Tabelle 2.16 Die Streuung der niederlandischen Exporte in die Bundesrepublik im Verhaltniszur 
Streuung des Bruttoinlandsprodukts, 1970-1979 (in %)a) 

Norden b) NRW c) Suden d) 
Exporte BIP Exporte BIP Exporte BIP 

Quelle: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik. Onderzoek naar de regionale spreiding 
van de Nederlandse uitvoer naar de Bondsrepubliek Duitsland; WRR-werkdocument. 
's-Gravenhage 1982. Anlage Ill A und Ill B. 
a) Die Summen betragen nicht 100 %, da sich nicht alle Posten den Bundeslandern zuordnen 

lassen. 
b) Norden: Hamburg, Bremen. Berlin, Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
c) NRW: Nordrhein-Westfalen 
d) Suden: Hessen, Rheinland-Pfalz. Saarland, Baden-Wurtternberg und Bayern. 

Die Tabelle zeigt, dass die Halfte der niederlandischen Exporte nach 
Nordrhein-Westfalen geht, die den Niederlanden am nachsten gelegene 
der drei Regionen. Gemessen am Anteil dieser Region am Bruttoin- 
landsprodukt der Bundesrepublik, ist ihr Anteil an den niederlandischen 



Abb. 2.1 Geographische Einteilung der Bundesrepublik Deutschland in drei Regionen: Norden, Nordrhein-Westfalen und Siiden 

SCHLESWIG- 
HOLSTEIN 

o0 

1. Norden: Hamburg. Bremen, Berlin, Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
2. Nordrhein-Westfalen 
3. Siiden: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Wijrttemberg und Bayern 



Exporten uberproportional, wahrend insbesondere fur den Suden genau 
das Gegenteil gilt. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, dass diese regio- 
nale Konzentration des Exports als abweichend gelten musste. Die Kon- 
zentration auf Nordrhein-Westfalen kann damit zusammenhangen, dass 
das niederlandische Exportpaket besonders transportkostenempfindlich 
ist. Ausserdem spielt die statistische Erfassungsmethode eine Rolle. In 
den Statistiken Iasst sich namlich nicht berucksichtigen, dass lmporte 
aus der Region, in die sie aus dem Ausland angeliefert werden, spater 
innerhalb der Bundesrepublik weitertransportiert werden, und zwar hau- 
fig in Gebiete, die weit von den Bundeslandern entfernt sind, in die die 
direkte Lieferung erfolgte. 

Hinsichtlich moglicher Verzerrungen durch diesen letztgenannten Fak- 
tor konnte ein Vergleich mit anderen Landern, die in die Bundesrepublik 
exportieren, Aufschluss geben; dies gilt jedenfalls dann, wenn diese Feh- 
lerquote in jedem Herkunftsland dieselbe ist. Wenn wir uns dabei ausser- 
dem auf die Warenarten beschranken, die im allgemeinen weniger 
transportkostenempfindlich sind, und wenn wir die elf Bundeslander - so 
wie das oben bereits geschehen ist - zu drei Regionen zusammenfassen, 
so erreichen wir eine gro~serergleichbarkeit.3~ Tabelle 2.17 enthalt Anga- 
ben zur regionalen Streuung der Waren, die aus Frankreich, Belgienl 
Luxemburg, Italien, Danemark und den Niederlanden in die Bundes- 
republik exportiert werden. Die Tabelle zeigt, dass die Exporte aller die- 
ser Lander in die Bundesrepublik hinsichtlich der regionalen Streuung in 
vergleichbarer Weise unausgeglichen sind, wobei, wie zu erwarten ist, 
die Exporte sich auf die am nacnsten gelegene Region konzentrieren. 
Frankreich konzentriert sich - ebenso wie ltalien - am starksten auf den 
Suden, BelgienJLuxemburg und die Niederlande am starksten auf die 
Mitte, Danemark am starksten auf den Norden. 

Tabelle 2.17 Die regionale Streuung der Exporte von Halbwaren (ausschliesslich Brennstoffe) 
und von Investitions- und Konsumgiitern aus einigen Landern in die Bundesrepublik, 1979 (in %) 

Norden NRW Suden 

Frankreich 163 29,O 54,7 
BelgienILuxemburg 13,4 49,6 37,O 
ltalien ' 11.4 25.2 63.4 
Danemark 54.4 18.2 27.4 
Niederlande 17.7 51.3 31,O 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Van Paridon, a.a.0 

Geht man von den Angaben in Tabelle 2.17 aus, so ist die regionale 
Konzentration des niederlandischen Exports keine Ausnahme. Trotzdem 
ist ein solcher Schluss voreilig. Die Zahlen zur regionalen Streuung mus- 
sen unter Berucksichtigung der Entfernung zwischen dem Ursprungsland 
und der Bestimmungsregion und auch unter Berucksichtigung der Anzie- 
hungskraft der verschiedenen Regionen, gemessen an ihrem Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt, interpretiert werden. Mit Hilfe eines Schwerkraft- 
modells sind darum die ,,normalen" Exportstrome bestimmt worden, 
wobei die unterschiedlichen Entfernungen und die unterschiedlichen 
Bruttoinlandsprodukte beriicksichtigt wurden.35 Die mit den korrigierten 
Exportstromen korrespondierende regionale Streuung ist in Tabelle 2.18 
wiedergegeben. 

3 Die Einteilung in drei Regionen wurde im Einvernehmen mit dem Statistischen Bundesamt 
in Wiesbaden vorgenommen. 
35 Van Paridon, a.a.0.. Abschnitt 3.4.3 .€en nadere uitsplitsing van de export naar de Bonds- 
republiek". 



Tabelle 2.18 Die regionale Streuung der Exporte von Halbwaren (ausschliesslich Brennstoffe) 
und von Fertigprodukten aus einigen Landern, korrigiert im Hinblick auf Entfernung und 
Bruttoinlandsprodukt, 1979 (in %) 

Norden NRW Suden 

Frankreich 
tatsachliche Streuung 16,3 29,O 54,7 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung 18,l 27,2 54,7 
korrigiert im Hinblickauf Entfernung und BIP 192 25,5 55,3 +1,1 % 

BelgienILuxemburg 
tatsachliche Streuung 13,4 49,6 37,O 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung 15.5 443 40,O 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung und BIP 16,4 42,l -15,O % 41,5 

ltalien 
tatsachliche Streuung 11,4 252 63.4 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung 13.5 24,9 61,6 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung und BIP 14.3 24,O 61,7-2,7 % 

Danemark 
tatsachliche Streuung 54,4 18,2 27.4 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung 50,6 18,l 31,3 
korrigiert irn Hinblick auf Entfernung und BIP 53,l -2,4 % 16,3 30,6 

Niederlande 
tatsachliche Streuung 17,7 51.3 31 ,O 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung 20.0 456 34,4 
korrigiert im Hinblick auf Entfernung und BIP 21.5 43.1 -16,O % 35,4 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Van Paridon, a.a.0. 

Es fallt auf, dass die Konzentration Frankreichs, ltaliens und Danemarks 
auf ihre jeweilige Schwerpunktregion relativ gross bleibt, wahrend die 
Konzentration der Niederlande bzw. Belgiens/Luxemburgs auf Nord- 
rhein-Westfalen erheblich abnimmt. lnsbesondere der Faktor Entfernung 
beeinflusst offenbar die regionale Streuung des Exports der Niederlande 
und Belgiens/Luxemburgs. Dennoch bleibt auch nach einer Korrektur 
eine erhebliche Unausgewogenheit bestehen. Um die Ausgewogenheit 
in der Streuung fur die verschiedenen Lander einzeln und im Verhaltnis 
zueinander beurteilen zu konnen, ist diese in Tabelle 2.19 in eine Bezie- 
hung zur lmportstreuung der Bundesrepublik gesetzt worden. 

Tabelle 2.19 Die regionale Streuung des Imports der Bundesrepublik im Vergleich zur 
regionalen Streuung des Exports einer Reihe exportierender Lander, 1979 (in %) 

Norden NRW Suden 

lmportstreuung 
Bundesrepublik 

Exportstreuung 
Frankreich 
BelgienILuxemburg 
ltalien 
Danemark 
Niederlande 

Quelle: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik, a.a.O., Tabelle IVA.und Tabelle 2.18. 

Aus Tabelle 2.19 ist abzuleiten, dass fur die Niederlande trotz der 
Korrekturen eine uberproportionale Konzentration auf Nordrhein- 
Westfalen bestehen bleibt und dass der vergleichsweise geringe Anteil 
der Niederlande im Suden noch deutlicher zutage tritt. Im Vergleich zu 
den anderen Landern besteht im Falle der Niederlande eine grosse 
Unausgeglichenheit; eine Ausnahme bildet Danemark, das noch starker 
vom Durchschnitt abweicht. 

Die nachste Frage lautet, welche Produktgruppen in besonders star- 
kem Mas'se uber- bzw. unterreprasentiert sind. Da das Informationsma- 
terial, wie bereits gesagt, begrenzt ist, lasst sich diese Frage nur im Hin- 
blick auf die regionale Streuung nach Produktgruppen beantworten. In 



Tabelle 2.20 wird die regionale Streuung des niederlandischen Export- 
pakets in die Bundesrepublik fur die einzelnen Produktgruppen mit der 
regionalen Streuung des westdeutschen lmportpakets verglichen. 

Tabelle 2.20 Die Streuung des lmportpaketsder Bundesrepublik im Vergleichzur Streuung des 
Exportpakets der Niederlande, angegeben fiir einzelne Produktgruppen, 1979 (in %) 

Insge- Agrar- Roh- Halb- Fertig- 
samt produkte stoffe waren waren 

lmportpaket 
Bundesrepublik 
Norden 
NRW 
Suden 

Exportpaket Niederlande 
Norden 18,O 23,O 15.6 15,l 18.4 
NRW 52.4 50,O 51.6 58,7 48,7 
Siiden 27.9 27,O 32,4 26.2 31.1 

Exportpaket .I. 
lmportpaket 
Norden 0.7 03 0.6 0.6 1,O 
NRW 1.7 1.9 ' 1.7 1.5 2,6 
Sijden 0,7 0.9 08 0,8 0-6 

Ouelle: WRR auf der Grundlage von: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik, a.a.0.. 
.Anlage IV A und IV D. 

Vergleicht man die regionale Streuung je Produktgruppe, so fallt auf, 
dass die Niederlande in Nordrhein-Westfalen in allen Bereichen mit 
Ausnahme der Fertigwaren uberproportional vertreten sind. Der 
unterdurchschnittliche Anteil der Niederlande im Norden und im Suden 
gilt ebenfalls fur samtliche Produkte, wobei auch hier die Fertigwaren im 
Norden die negative und im Suden die positive Ausnahme bilden. 

Das bisher Gesagte lasst sich wie folgt zusamenfassen: Die nieder- 
landischen Exporte zeigen eine starke Konzentration auf die Region 
Nordrhein-Westfalen, die im Zeitraum 1970 bis 1979 sogar noch zuge- 
nommen hat. Diese Konzentration findet sich bei allen Produktgruppen. 
Auch wenn man die Faktoren Entfernung und Bruttoproduktion 
berucksichtigt, bleibt diese Streuung sehr unausgewogen. Diese 
Streuung weicht ab sowohl von der Streuung des gesamten west- 
deutschen Imports-als auch von der Streuung der Exporte aus Landern 
wie Frankreich und ltalien in die Bundesrepublik. Man kann daher von 
einem uberproportionalen niederlandischen Anteil in der Region Nord- 
rhein-Westfalen und von einem verhaltnismassig geringen Anteil in den 
Regionen Norden und Suden sprechen. Dabei muss berucksichtigt wer- 
den, dass sich der Schwerpunkt der Wirtschaftstatigkeit in der Bundes- 
republik immer mehr nach Suden verlagert. 

2.2.1.5 Die Bedeutung des Warenhandels mit der Bundesrepublik 

Die Bedeutung des Warenhandels mit der Bundesrepublik sol1 hier 
unter dem ~ s p e k t  der Zahlungsbilanz und unter dem Aspekt der 
Beschaftigung betrachtet werden.36 Was die Zahlungsbilanz betrifft, so 
enthalt Tabelle 2.21 einen Uberblick, der illustriert, wie wichtig die Bezie- 
hungen zur Bundesrepublik fur die N.jederlande sind. Der Warenhandel 
mit der Bundesrepublik weist einen JJberschuss auf, der im Zeitraum 
1974-1979 von 26.8010 auf 57,4010 des Uberschusses im Handel mit der EG 
angestiegen ist. 

36 Hier wird nur die Warenbilanz aufgrund der Handelsstatistiken behandelt. Eine Darstellung 
unter dem Gesichtspunkt der Zahlungsbilanz und Hinweise zum Unterschied zwischen beiden 
Behandlungsformen gibt: Van Paridon, a.a.0.. Abschnitt 2.3.1 .De betalingsbalans". 



Tabelle 2.21 Exportsalden, 1974-1979 (in Mrd. Europaische Rechnungseinheiten) 

1 2 3 4 
Saldo Saldo Saldo Bedeutung 
Niederlandel Niederlandel Niederlande der Bundesrepublik 
EG Bundesrepublik (ohne (211 in %) 

Bundesrepublik) 

1974 2 3  0,6 1.7 26.8 
1975 2.9 1-1 1,8 39.1 
1976 5.5 2 3  3.2 41.3 
1977 2 3  1.4 1,5 48.5 
1978 1,9 1 .o 0 3  52.3 
1979 3,O 1,7 1,3 57,4 

Quelle: Eurostat, Analytische Tabellen van de Buitenlandse Handel; NIMEXE, Teil Z, mehrere 
Jahrgange. 

Ein anschauliches Bild von der zunehmenden Bedeutung der Bundes- 
republik vermittelt ein Vergleich des ersten Dreijahreszeitraums 
(1974-1976) mit dem zweiten (1977-1979). Es zeigt sich, dass der Saldo im 
Handel mit der Bundesrepublik von 4.0 auf 4,l gestiegen ist, wahrend der 
Saldo im Handel mit den ubrigen EG-Landern stark abgenommen hat, 
namlich von 6.7 auf 3.7.37 

In Tabelle 2.22 sind die einzelnen Salden des Warenaustauschs fur die 
22 wichtigsten Warengruppen zwischen den Niederlanden bzw. der Bun- 
desrepublik wahrend des gesamten Berichtszeitraums dargestellt.38 Die- 
se Darstellung zeigt deutlich, wie wichtig die Waren sind, die, wie bereits 
in Abschnitt 2.2.1.3 festgestellt wurde, im Verhaltnis zur Bundesrepublik 
uber komperative Vorteile verfugen. Es handelt sich hier um die in Tabel- 
le 2.22 aufgefuhrten Gruppen Fleisch, Molkereiprodukte, Pflanzen und 
Blumen, Gemuse, Getreide, Fette und Ole, Kakao, Brennstoffe und orga- 
nische Chemikalien. Ausserdem zeigt sich, dass etwa zwei Drittel des 
Uberschusses, den die Waren mit komperativen Vorteilen erzielten, dem 
westdeutschen Markt zu verdanken sind. Auffallend ist noch der grosse 
Anteil der Gruppe Brennstoffe: mehr als ein Drittel des Uberschusses im 
Handel mit der EG, der durch die Waren mit komperativen Vorteilen 
erzielt wurde, ist auf den Verkauf von Brennstoffen auf dem west- 
deutschen Markt zuruckzufuhren. Nimmt man 1978 als Bezugsjahr, han- 
delt es sich bei 60 Prozent dieser Verkaufe um 01 und bei knapp 40 Pro- 
zent um Erdgas.39 

Ein zweiter Aspekt, der die Bedeutung der Bundesrepublik fur die 
Niederlande zeigt, ist der Beschaftigungsbereich. Nach einer Untersu- 
chung des Wirtschaftsseminars der Universitat Amsterdam hingen im 
Jahre 1976 uber 53% aller Arbeitsplatze im primaren und sekundaren 
Sektor vom Export ab.4'3 Wie sich diese 53010 auf die einzelnen 
Wirtschaftszweige verteilen, zeigt Tabelle 2.23; in der zweiten Spalte 
wird angegeben, wie gross der Anteil der Arbeitsplatze im primaren und 
sekundaren Sektor ist, die von Exporten in die Bundesrepublik abhangig 

37 Greup und Ketting, a.a.0. 
38 Jede der Warengruppen reprasentiert mindestens 1% der niederlandischen Ausfuhren in 
die EG, in die EG ohne die Bundesrepublik oder in die Bundesrepublik bzw. mindestens 1% 
der westdeutschen Ausfuhren in die EG, in die EG ohne die Niederlande oder in die Nieder- 
lande. 
39 ES war im Rahmen dieser Untersuchung nicht rnoglich, den von den Raffinerien geschaf- 
fenen Mehrwert anzugeben. Da in der Praxis haufig nicht die Preise berechnet werden, auf 
denen die betreffenden Statistiken beruhen, kiinnen die Zahlen in einzelnen Fallen stark von 
den hier genannten abweichen. 
40 W.A. de Haan, H.C. Ron und H. Willems, ,,Werkgelegenheid en export"; Economisch Sta- 
tistische Berichten, 2. Juli 1980, 65. Jahrgang, Nr. 3261. S. 761-763. 



sind. Betrachtet man in Tabelle 2.23 die Warengruppen, die - wie oben 
gezeigt wurde - uber komperative Vorteile verfugen, namlich 1, 3, 4 und 
12, so zeigt sich, dass sich 18.3% der Arbeitsplatze auf den Export in die- 
sen Bereichen zuruckfuhren lassen. In bezug auf die Bundesrepublik bie- 
ten diese Bereiche 7% der Arbeitsplatze, oder -anders gesagt - die Halfte 
der Arbeitsplatze, die mit Ausfuhren in die Bundesrepublik zusammen- 
hangen. 

Tabelle 2.22 Exportsalden von 22 Warengruppen fiir den Zeitraum 1974-1979 (in Mrd. 
Europaischen Rechnungseinheiten) 

1 2 3 
Saldo Saldo Saldo 
Niederlandel Niederlandel Niederlandel 
EG Bundesrepublik EG (ohne 

Bundesrepublik) 

Fleisch 
Mol kereiprodu kte 
Pflanzen und Blumen 
Gernuse 
Getreide 
Fette und Ole 
Kakao 
Brennstoffe 
Organische Chemikalien 
Sonstige Chernikalien 
Kunststoffe 
Papier und Karton 
Synthetische und kunstliche 
Spinnfasern 
Kunstliche Fasern, weder 
gekrempelt noch gekammt 
Kleidung 
Eisen und Stahl 
Aluminium 
Maschinen und Werkzeuge 
Elektrogerate 
Motorfahrzeuge und Fahrrader 
lnstrumente und Gerate 
Mobel 

Summe 22 Gruppen (=a) 
Summe99 Gruppen (=b) 
bin % vona 

Quelle: E.K. Greup und A. Ketting, De handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Bonds- 
republiek Duitsland, een onderzoek op basis van (relatieve) goederenexportprestaties, Reihe 
'Voorstudies en achtergronden'. Nr. V30. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1982. Tabelle 8. 

2.2.2 Empfindlichkeit 

2.2.2.1 Einleitung 

Die Empfindlichkeit der Niederlande gegen Ereignisse in der Bundes- 
republik sol1 in diesem Abschnitt naher untersucht werden. Die Frage 
Iasst sich auch anders formulieren: Was bedeutet die lnterdependenz in 
den Beziehungen zu Deutschland? 

In der bisherigen Darstellung sind die Beziehungen auf dem Gebiet 
des Warenhandels ausfiihrlich behandelt worden. Ein wichtiges Ergebnis 
lautete, dass die bilateralen Handelsbeziehungen ihrem Umfang nach 
zwar wichtig, im Vergleich zu anderen Handelsbeziehungen jedoch nicht 
aussergewohnlich sind. In dreierlei Hinsicht liessen sich jedoch Beson- 
derheiten feststellen. So zeigte sich, dass die niederlandischen Exporte in 
die Bundesrepublik hinsichtlich ihrer Produktstruktur einen speziellen 
Charakter haben: die Agrarprodukte und die Brennstoffe (Erdgas und 



Erdolprodukte) sind uberdurchschnittlich stark vertreten, und zwar 
sowohl im Vergleich zu den niederlandischen Exporten in alle Lander der 
Welt als auch im Verhaltnis zu den westdeutschen lmporten als allen 
Landern der Welt. Zweitens zeigte sich, dass das Exportpaket auch hin- 
sichtlich seiner regionalen Struktur aussergewohnlich ist: im Vergleich 
zur regionalen Streuung der westdeutschen lmporte uber die verschie- 
denen Bundeslander und Stadtstaaten ist das niederlandische Paket 
stark auf Nordrhein-Westfalen konzentriert. Drittens spielt die Bundes- 
republik eine besondere Rolle fur die niederlandische Zahlungsbilanz. 
lnsbesondere sind hier die Agrarprodukte und Brennstoffe zu nennen. 

In diesem Abschnitt sol1 behandelt werden, wie sich die Handels- 
beziehungen zur Bundesrepublik gerade im Hinblick auf die soeben 
genannten Aspekte entwickelt haben und moglicherweise in naher 
Zukunft entwickeln werden. Die Dynamik des in seiner Produktstruktur 
aussergewohnlichen Exportpakets sol1 naher unter dem Aspekt beleuch- 
tet werden, wie sich die niederlandischen Marktanteile auf den verschie- 
denen Teilmarkten im Zeitraum von 1973 bis 1979 entwickelt haben. Die 
Entwicklungen der Regionen, auf die sich die Niederlande konzentrieren - 
die regionale Dynamik - ist der zweite Punkt der Untersuchung. Die 
Bedeutung der Bundesrepublik fur die Zahlungsbilanz - der dritte Punkt - 
sol1 anhand der Entwicklung des Brennstoff- und Agrarbereichs in naher 
Zukunft analysiert werden, da diese Bereiche ganz besonders stark an 
den niederlandischen Ausfuhren in die Bundesrepublik beteiligt sind. 
Dabei wird gleichzeitig untersucht, ob die Struktur des Exportpakets 
auch in naher Zukunft ihren speziellen Charakter behalten wird. 

Tabelle 2.23 Exportabhangige Arbeitsplatze, 1976 (in %) 

Wirtschaftszweige Anteil der export- 
abhangigen Arbeits- 
platze an der 
Gesarntzahl der 
Arbeitsplatze 
irn primaren und 
sekundaren Bereich 

Anteil der vom Export 
in die Bundesrepublik 
abhangigen Arbeits- 
platze an der 
Gesamtzahl der 
Arbeitsplatze irn 
primaren und 
sekundaren Bereich 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 5.4 
Rohstoffgewinnung (ohne Kohlebergbau und 
Erdol- und Erdgasgewinnung) 0,1 
Nahrungsmittelindustrie (tierische Produkte) 8.6 
Nahrungsrnittelindustrie (sonstige Produkte) 3,4 
Getranke- und tabakverarbeitende lndustrie 0,s 
Textilindustrie 2,1 
Bekleidungsindustrie 1.3 
Leder- und Schuhindustrie 0.2 
Holz- und Mobelindustrie 0.7 
Papierindustrie 0.9 
Graphische lndustrie und Verlage 0.5 
Erdolindustrie (einschliesslich ErdoI- 
und Erdgasgewinnung) 03 
Chemische Industrie, gurnrni- und 
kunststoffverarbeitende lndustrie 
(einschliesslich Kohlenbergbau) 7,l 
Baustoff-, keramische lndustrie und Glasindustrie 0,7 
Eisen- und Nichteisen- Metallerzeugende 
und -verarbeitende lndustrie 2,O 
Metallverarbeitende lndustrie und Maschinenbau 6,5 
Elektrotechnik 52 
Transportrnittelindustrie 4.8 
Optische lndustrie und sonstige lndustriezweige 0,9 
Gemeinniitzige Betriebe - 
Bauindustrie und Bauhandwerk 18 

- 
53,6 

Quelle: W.A. de Haan. H.C. Ron und H. Willerns, "Werkgelegenheid en export"; in: Economisch 
Statische Berichten, 2. Juli 1980, 65. Jahrgang, Nr. 3261. S. 761-763. 



2.2.2.2 Die Dynamik der einzelnen Wirtschaftszweige und Regionen 

Die Frage der Stellung der Niederlande auf dem westdeutschen Markt 
bzw. der Stellung Westdeutschlands auf dem niederlandischen Markt ist 
in letzter Zeit grundlich untersucht worden.41 Daher sol1 hier ein anderer 
Aspekt untersucht werden, namlich die Veranderungen der Marktanteile 
der Niederlande auf den regionalen Teilmarkten der Bundesrepublik. 

Einen allgemeinen Eindruck von der Entwicklung des Marktanteils der 
Niederlande in der Bundesrepublik im Zeitraum 1973-1979, auch im 
Vergleich zu den Marktanteilen anderer Lander, vermittelt Tabelle 2.24. 
Diese Tabelle enthalt auch eine Aufteilung auf die drei Teilregionen der 
Bundesrepublik. Das Jahr 1973 wurde gewahlt, weil in diesem Jahr der 
niederlandische Anteil am westdeutschen lmportmarkt einen Hohepunkt 
erreichte. 

Tabelle 2.24 Geographische Verteilung der gesamten westdeutschen Importe, 1973 und 1979 (in %) 

Bundesrepublik Norden NRW Suden 
1973 1979 1973 1979 1973 1979 1973 1979 

Niederlande 
Frankreich 
ltalien 
BelgienILuxernburg 
Grossbritannien 
Danemark 
Vereinigte Staaten 
Japan 
restliche Lander 

Quelle: WRR auf der Grundlagevon: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik, Een vergelijkingrnet enkele belangrijkeconcurrent-landen va 
Nederland op de Duitse rnarkt; WRR-werkdocurnent, 's-Gravenhage 1982, Anlage 11-3. 

Die Tabelle zeigt, dass der niederlandische Marktanteil zuruckgegangen 
ist. Marktanteileinbussen mussten jedoch nicht nur die Niederlande hin- 
nehmen; auch Frankreich, Italien, Belgien und die Vereinigten Staaten 
erlitten in der Bundesrepublik Verluste. Die Niederlande nehmen unter 
den Landern mit Verlusten eine Mittelstellung ein, und zwar zwischen 
Belgien und den Vereinigten Staaten, die am meisten verloren, und Ita- 
lien,.das am wenigsten verlor. Auffallend ist jedoch, dass'die Niederlande 
in allen drei Regionen Verluste hinnehmen mussten. Diese Verluste sind 
vor allem in den nordlichen und sudlichen Bundeslandern im Vergleich 
zu den Verlusten der Konkurrenten als erheblich zu bezeichnen, wahrend 
die Verluste in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu denen der wich- 
tigsten Konkurrenten relativ begrenzt bleiben. 

Ein genaueres Bild, unterteilt nach Produktgruppen, vermittelt Tabelle 
2.25 Diese Tabelle verdeutlicht die Position der Niederlande auf dem 
westdeutschen lmportmarkt fur die behandelten 22 Warengruppen 
(siehe Abschnitt 2.2.1.5, Tabelle 2.22), und zwar wiederum im Verhaltnis 
zu den Konkurrenten aus den ubrigen EG-Landern. In dieser Tabelle wer- 
den die 22 Warengruppen auf der Grundlage ihrer Marktanteile am 
Export der EG-Lander in die Bundesrepublik sowie auf der Grundlage der 
Entwicklung dieser Marktanteile mit Hilfe zweier Kriterien eingeteilt. Das 
erste Kriterium ist die Frage, ob der Marktanteil im Zeitraum 1974 bis 
1979 grosser oder kleiner war als der Durchschnitt der 22 Gruppen ins- 
gesamt. Das zweite Kriterium ist die Frage, ob die Entwicklung des 
Marktanteils wahrend dieses Zeitraums positiv oder negativ gewesen k t .  

41 Niederlandisch-Deutsche Handelskammer, Die Wettbewerbsposition der Niederlande auf 
dem deutschen Markt; 's-Gravenhage, Dusseldorf, September 1980, und Niederlandisch- 
Deutsche Handelskammer, Niederlande als Absatzmarkt in Gefahr? Eine Untersuchung der 
deutschen Wettbewerbsposition auf dern niederlandischen Markt; 's-Gravenhage, Dusseldorf, 
September 1981. 



Quadrant I (Marktanteil uber dem Durchschnitt und positives Wachstum) 
umfasst die Waren, die sich gut bis ausgezeichnet entwickelt haben, 
Quadrant II (Marktanteil uber dem Durchschnitt, aber negatives Wachs- 
tum) umfasst die Waren, die potentiell gefahrdet sind, Quadrant Ill 
(Marktanteil unter dem Durchschnitt und negatives Wachstum) betrifh 
Waren, die akut gefahrdet sind, und Quadrant IV schliesslich (Marktan- 
teil unter dem Durchschnitt, aber positives Wachstum) die potentiell 
erfolgreichen Waren. 

Tabelle 2.25 Einteilung von 22 Warengruppen aufgrund ihres Marktanteils am Export aus den 
EWG Landern in die Bundesrepublik (3 oder < Durchschnitt) sowie aufgrund des Wachstums 
ihres Marktanteils (3 oder < O), 1974-1979 

Marktanteil 
Zeitraum 
1974-1 979 

<32,6 
durchschnittliches 
jahrliches Wachstum 
des Marktanteils im 
Zeitraum 1974-1979 

Molkereiprodukte 
Getreide 
Fette und Ole 
Pflanzen und Blurnen 

IV I 

Verschiedene Chemikalien 
Kunstliche Fasern, weder 
gekrempelt noch gekammt 
Kleidung 
Eisen und Stahl 
Maschinen und Werkzeuge 
Elektrogerate 
Motorfahrzeuge und Fahrrader 
lnstrumente und Gerate 

Fleisch 

Gemuse 
Kakao 
Brennstoffe 
organische Chemikalien 
Kunststoffe 
Papier und Karton 
Spinnfasern (synthetisch 
und kunstlich) 
Aluminium 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Greup und Ketting, a.a.0 

Auffallend an der obigen Tabelle ist die geringe Anzahl von Warengrup- 
pen, die sich auf der positiven Seite der horizontalen Linie befinden: der 
Quadrant fur potentiell erfolgreiche Warengruppen ist sogar leer, wah- 
rend nur einige Agrarprodukte ihre Position verbessern konnten; der 
Marktanteil der meisten Warengruppen geht zuruck.42 Die negative 
Dynamik des niederlandischen Exportpakets fur die Bundesrepublik zeigt 
sich auch, wenn man eine vergleichbare Tabelle fur die westdeutschen 
Anteile am niederlandischen Markt aufstellt. Es stellt sich heraus, dass 
eine Reihe von Warengruppen, die in Tabelle 2.25 zu der potentiell 
gefahrdeten Kategorie gehoren, in der westdeutschen Tabelle in die 
Quadranten I und IV fallen; die entsprechenden niederlandischen Grup- 
pen werden also auch auf ihrem Heimatmarkt bedrangt. Zu nennen sind 
Fleisch, Gemuse, organische Chemikalien und Kunststoffe, ungefahr 17010 
der niederlandischen Ausfuhren in die Bundesrepublik. 

Der Rijckgang des niederlandischen Marktanteils bei fast allen 
Produktgruppen und in allen Regionen hat naturlich Auswirkungen auf - 

den uber-bzw. unterproportionalen Anteil der einzelnen Produkte bzw. 
Regionen. Im folgenden sol1 auf dieses Problem naher eingegangen wer- 
den. 

42 Dem Statistischen Bundesamt zufolge hat sich die allgemeine Position der Niederlande 
nach 1980 leicht gebessert: so ist der Marktanteil von 11.5% im Jahre 1980 auf 12% im Jah- 
re 1981 gestiegen. Verantwortlich hierfijr sind die Agrarprodukte und die iibrigen Halbwaren 
(ausgenommen Brennstoffe). Die Gruppe der industriellen Fertigwaren erleidet weiterhin 
Markteinbussen. 



Die Dynamik der einzelnen Wirtschafiszweige 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass bei den niederlandischen 

Ausfuhren - im Vergleich zu den westdeutschen Einfuhren - die 
Agrarprodukte und Brennstoffe uberreprasentiert und die Konsum- und 
lnvestitionsguter unterreprasentiert sind. Tabelle 2.26 zeigt, in welchem 
Masse die ~ b e r -  bzw. Unterreprasentierung im Zeitraum 1973 bis 1979 
zu- bzw. abgenommen hat. Das allgemeine Paket ist dabei in Agrarpro- 
dukte (24% des Pakets von 1979). Rohstoffe (1%). Brennstoffe (30%). son- 
stige Halbwaren (9%). Zwischenprodukte (14%) und Fertigwaren (21010)~~ 
untergliedert worden. Ein Faktor grosser als eins bedeutet, dass die Nie- 
derlande mit dem betreffenden Produkt in der Bundesrepublik bzw. in 
der betreffenden Teilregion uberreprasentiert sind. 

Tabelle 2.26 Der Anteil von sechs Produktgruppen an den niederlandischen Ausfuhren in die Bundesrepublik im Verhaltnis zum Anteil der 
entsprechenden Produktgruppen an den Gesamteinfuhren der Bundesrepublik in den Jahren 1973 und 1979 (Angaben fur die Bundesrepublik 
insgesamt sowie fur die drei Teilregionen) 

Agrar- Rohstoffe Brenn- ubrige Zwischen- Fertig- 
produkte stoffe Halbwaren produkte waren 
1973 1979 1973 1979 1973 1979 1973 1979 1973 1979 1973 1979 

Bundesrepublik 
Norden 
NRW 
Suden 

Quelle: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik, Onderzoeknaarde regionalespreiding van de Nederlandseuifvoernaarde Bondsrepubliek 
Duitsland; a.a.0.. Tabelle IV A und IV B. 

Der uberdurchschnittliche Anteil der Niederlande an den lmporten der 
Bundesrepublik im Jahre 1973 ist bei den stark uberreprasentierten Pro- 
dukten (Landwirtschaft und Brennstoffe) erhalten geblieben, wahrend 
der Anteil der Fertigwaren noch mehr unter den Durchschnitt absank. 
Regional gesehen weichen die Tendenzen nicht vom allgemeinen Bild ab. 
Wenn der uber- bzw. unterdurchschnittliche Anteil am Gesamtimport zu- 
bzw. abnahm, galt dies gleichermassen fur alle Teilregionen. 

Um diese Entwicklung beurteilen zu konnen, empfiehlt es sich, diese 
Daten mit der ~achstumsra te  der lmporte der Bundesrepublik fur die 
verschiedenen Produktgruppen zu vergleichen. Entsprechende Angaben 
fur den Zeitraum 1973-1979 enthalt Tabelle 2.27. 

Tabelle 2.27 Die Zunahme der lmporte der Bundesrepublik, aufgegliedert in sechs 
Produktgruppen, 1973-1979 (nominal, 1973 = 100) 

Agrarprodukte 100 117 146 142 152 
Rohstoffe 100 163 189 167 230 
Brennstoffe 100 173 225 260 370 
iibrige Halbwaren 100 112 140 142 179 
Zwischenprodukte 100 112 147 155 186 
Fertigwaren 100 131 171 188 217 
alle Produkte 100 130 164 170 203 

Quelle: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik, Onderzoek naarde regionale spreiding 
van de Nederlandse uifvoer naar de Bondsrepubliek; a.a.0.. Tabelle IV A. 

Die Tabelle zeigt, dass die dynamische Entwicklung des westdeutschen 
lmportpakets sich sowohl zum Vorteil als auch zum Nachteil der Nieder- 
lande ausgewirkt hat. lnsbesondere in der Gruppe Brennstoffe ist diese 
Dynamik positiv gewesen. Das starkste Wachstum verzeichnet das Pro- 

43 Zu dieser Gruppe, den sog. Vorerzeugnissen, gehoren u.a. chemische Produkte sowie 
Eisen und Stahl. 



dukt, bei dem die Niederlande am starksten uberreprasentiert sind. Ein 
negatives Wachstum weist jedoch die Gruppe der Agrarprodukte auf: 
ein unterdurchschnittliches Wachstum bei einem uberdurchschnittlichen 
Anteil am niederlandischen Exportpaket. 

Es fallt auf, dass die Niederlande gerade bei der Produktgruppe der 
Fertigwaren die grossten Einbussen irn Vergleich zu ihren Konkurrenten 
erleiden (siehe Tabelle 2.26), wahrend diese Gru'ppe bei den lrnporten der 
Bundesrepublik ein leicht uberdurchschnittliches Wachstum aufweist. 
Wahrend fur das gesamte Paket noch gilt, dass die Niederlande hinsicht- 
lich des Verlusts von Marktanteilen eine Mittelstellung einnehmen, gilt 
fur Fertigwaren , dass die Niederlande im Vergleich zu Konkurrenten die 
grijssten Einbussen hinnehmen rnussen. Ausserdem verzeichnet kein 
einiiger Konkurrent auf allen drei Teilmarkten zugleich Verluste (vgl. 
Tabelle 2.28). 

Tabelle 2.28 Geographische Verteilung der westdeutschen lrnporte von Fertigwaren, 1973 und 
1979 (in %) 

Norden NRW Sijden 
1973 1979 1973 1979 1973 1979 

Niederlande 
Frankreich 
Belgien/Luxemburg 
ltalien 
Grossbritannien 
Danemark 
Vereinigte Staaten 
Japan 
ijbrige Lander 

Quelle: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik. Een vergelijking met enkele concurrent- 
landen van Nederland op de Duitse markt; a.a.0.. Anlage 11-3. 

Vor allern der Verlust im Norden fallt hier auf; fast die Halfte des 
Marktanteils aus dern Jahre 1973 geht verloren. Dieses negative Bild tritt 
noch deutlicher zutage, wenn man bedenkt, dass die Niederlande von 
allen untersuchten Landern das einzige Land sind, das 1979 in der Grup- 
pe Fertigwaren in allen Regionen einen Marktanteil hat, der unter dem 
durchschnittlichen Marktanteil aller Produktgruppen und aller Regionen 
zusammen liegt. 

Die regionale Dynamik 
Es wurde bereits festgestellt, dasddas niederlandische Exportpaket 

stark auf Nordrhein-Westfalen konzentriert ist. Selbst wenn man die 
geringe Entfernung und die relative Anziehungskraft des betreffenden 
Gebiets berucksichtigt, so andert dies nichts an der starken Kon- 
zentration auf Nordrhein-Westfalen. 

Einen (Jberblick uber die regionale Streuung fur den Zeitraurn 1970- 
1979 gibt Tabelle 2.29; wie die Produktstruktur des Pakets in Tabelle 2.26 
wird nun die regionale Verteilung der niederlandischen Exporte in die 
Bundesrepublik mit der Verteilung der westdeutschen lmporte auf die 
einzelnen Regionen in den verschiedenen Jahren verglichen. 

Tabelle 2.29 Die regionale Streuung des niederlandischen Exportpakets im Verhaltnis zur 
regionalen Streuung des westdeutschen Importpakets, 1970-1979 

1970 1973 1975 1978 1979 

Norden 0.89 0.83 031 0,75 0,74 
Nordrhein-Westfalen 1.52 1.61 1,67 1,74 1,72 
Sijden 0,69 0,66 0.63 0,63 0.65 

Ouelle: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik, Onderzoek naarde regionale spreiding 
van de Nederlandse uitvoer naar de Bondsrepubliek Duitsland; a.a.0.. Tabelle 11-6. 



Der uberdurchschnittliche Anteil in Nordrhein-Westfalen ist wahrend 
des Berichtszeitraums sogar noch weiter gestiegen, und zwar von 1,5 im 
Jahre 1973 auf 1,7 im Jahre 1979. Fur den Norden und (in etwas gerin- 
gerem Masse) auch fur den Suden gilt, dass der unterdurchschnittlich 
geringe Anteil noch weiter zuruckgegangen ist. Vor allem diese Tendenz 
ist negativ zu beurteilen: der Suden ist das Gebiet mit uberdurchschnitt- 
lichen Zuwachsraten. Wenn man zum Massstab fur das Wachstum die 
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts der betreffenden Teilregion 
nimmt, so kann man in Tabelle 2.30 die folgende Entwicklung fijr das letz- 
te Jahrzehnt aufzeigen. 

Tabelle 2.30 Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in den Teilregionen, 1970,1973 und 
1979 (1970 = 100) 

Bundesrepublik 100 135,3 204,9 
Norden 100 133.9 201,8 
Nordrhein-Westfalen 100 132,5 197,4 
Sijden 100 137,7 211.0 

Quelle: Niederlandische Botschaft in der Bundesrepublik. Onderzoek naar de regionalespreiding 
van de Nederlandse uitvoer naar de Bondsrepubliek Duitsland; a.a.O., Tabelle 16. 

Ausser den ~achstumsraten gibt es noch einige andere lndikatoren 
fur die unterschiedliche Wirtschaftsentwicklung im Suden und in Nord- 
rhein-Westfalen (den Teilregionen, wo der niederlandische Export im 
Verhaltnis zum Durchschnitt am starksten unter- bzw. uberreprasentiert 
ist). In der Einleitung haben wir gesehen, dass sich die westdeutsche 
Wirtschaft in ihrer Struktur vom sekundaren zum tertiaren und zum 
quartaren Sektor hin verlagert. Diese Entwicklung hat sich im Suden in 
geringerem Umfang vollzogen als in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir uns 
im Suden auf die beiden grossten Bundeslander, namlich Baden- 
Wurttemberg und Bayern, beschranken, so sehen wir, dass der Anteil 
des sekundaren Sektors am Bruttoinlandsprodukt fur diese Bundeslander 
im Zeitraum von 1970 bis 1977 um 2,5 bzw. 1,4010 zuruckging, wahrend es 
in Nordrhein-Westfalen 5,5010 waren.44 Da der sekundare Sektor eine vie1 
hohere lmportquote aufweist, hat Nordrhein-Westfalen als Absatzmarkt 
fur industrielle Fertigprodukte im Verhaltnis zu den beiden sudlichen 
Bundeslandern an lnteresse eingebusst. 

Das lnvestitionsniveau in der lndustrie zeigt dasselbe Bild: der Anteil 
Nordrhein-Westfalens an den westdeutschen lnvestitionen im Bergbau 
und in der verarbeitenden lndustrie betrug im Zeitraum 1971 bis 1974 
durchschnittlich 31.8%; dieser Anteil ging im Zeitraum 1975 bis 1978 auf 
30.4% zuruck.45 Der gemeinsame Anteil Baden-Wurttembergs und 
Bayerns stieg in den gleichen Zeitraumen von 31,9% auf 33,5%. 

Fur die Zukunft wird erwartet, dass diese Tendenz anhalt. Im Auftrag 
des Ministeriums fur Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau in Bonn 
wurde die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Zeitraum von 1978-1990 
ntersucht.46 Bei dieser Untersuchung wurde die Bundesrepublik in 88 
Regionen unterteilt. Ljber den geographischen Einfluss auf den Standort 
der lndustrie und damit auf die Beschaftigung wurde folgendes gesagt: 

Der sekundare Sektor umfasst hier auch den Bergbau, nicht jedoch das Baugewerbe. 
45 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch; Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und 
Mainz 1980, und Statistisches Bundesamt, ebenda, verschiedene Jahrgange. 
46 Bundesministerium fur Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau, Textband zur Studie 
Uberarbeitung, Aktualisierung und Fortschreibung der Raurnordnungsprognose auf der Basis 
der 75 bzw. 88 Raumordnungsregionen; Basel, Marz 1981. 



Abb. 2.2 Entwicklung der Beschaftigungslage in der lndustrie der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum 1978 bis 1990 

Regionen mit der grossten 
Beschaftigungszunahme 

Regionen mit der grossten 
Beschaftigungsabnahme 



,,Augenscheinlich ist der geographische 'Einfluss' auf die regionale 
Rangfolge in der Beschaftigungsentwicklung: Von den zehn besten 
Regionen liegen funf konzentriert im Suden der Bundesrepublik Deutsch- 
land, bei den zehn schlechtesten Regionen findet sich keine einzige 
Sudregion. Selbst bei Betrachtung alter 88 Teilraume Iasst sich fur den 
Suden nicht eine Region mit deutlich unterdurchschnittlicher Beschafti- 
gungsentwicklung aufzeigen." 

2.2.2.3 Die Wettbewerbsposition der Niederlande auf dern west- 
deutschen Markt 

Im vorigen Abschnitt wurde festgestellt, dass der niederlandische 
Marktanteil am westdeutschen Markt im Laufe der siebziger Jahre er- 
heblich zuruckgegangen ist. Wahrend die Niederlande 1973 noch einen 
Marktanteil von 14.2% hatten, betrug er 1979 nur noch 12.3%. Dieser 
Ruckgang des Marktanteils weist auf eine Verschlechterung der Wett- 
bewerbslage hin. Nun Iasst sich der Begriff 'Wettbewerbslage' auf 
verschiedene Weise verstehen. Bei der Entwicklung des nieder- 
Iandischen Marktanteils in der Bundesrepublik geht es in erster Linie um 
die Stellung der niederlandischen Exporteure gegenuber anderen Expor- 
teuren. Man kann jedoch beim Begriff Wettbewerbslage ebensogut die 
Stellung niederlandischer Betriebe auf dern lnlandsmarkt gegenuber 
auslandischen Lieferanten miteinbeziehen; ein Verlust von Marktanteilen 
aufsdem heimischen Markt weist ebenfalls auf eine verschlechterte 
~ e t t b e w e r b s l a ~ e  hin. Eine umfassende Definition der Wettbewerbslage 
hat kurzlich Clavaux gegeben.47 Bei ihm bezieht sich der Begriff der 
Wettbewerbslage gleichermassen auf die Stellung auf dern lnlandsmarkt 
wie auch auf dern Auslandsmarkt. Ausserdem berucksichtigt er das Pha- 
nomen der Markterweiterung, die sich daraus ergibt, dass der Faktor der 
Ausgabenelastizitat fur Einfuhren in die westeuropaischen Lander hoher 
als eins liegt, was steigende Einfuhren bewirkt. Ausgehend von dieser 
Definition kommt man zu dern Schluss, dass sich die Wettbewerbslage 
der Niederlande verschlechtert hat. Fur den Zeitraum 1976 bis 1979 hat 
Clavaux berechnet, dass die Niederlande jahrlich ein Prozent gegenuber 
der Bundesrepublik, zwei Prozent gegenuber BelgienILuxemburg, drei 
Prozent gegenuber Frankreich und vier Prozent gegenuber ltalien ver- 
loren haben.m 

Nachdem der Hauptakzent bisher auf der Stellung der Niederlande als 
Exporteur auf dern westdeutschen Markt gelegen hat, werden wir uns in 
diesem Abschnitt weiter auf die Entwicklung des niederlandischen 
Anteils am westdeutschen Markt konzentrieren. Die Entwicklung des 
Marktanteils wird durch viele, nur zum Teil quantifizierbare Faktoren 
bestimmt.49 Zu nennen sind u.a. das Image der niederlandischen Export- 
guter, die Arbeitsproduktivitat, die Ertragslage, das Verhaltnis der 
Exportpreise zu denen der Konkurrenz, die staatliche Massnahmen zur 
Forderung der Ausfuhren, die regionale Streuung und die Produktstruk- 
tur der Exporte. Die beiden letztgenannten Faktoren bilden gewissermas- 
sen die Struktur des Exportpakets. Weicht es in seiner Zusammen- 
setzung von dern der Konkurrenten ab, so kann schon allein dies bereits 
zu einer Veranderung des Marktanteils fuhren, selbst wenn die ubrigen 

47 Siehe F.J. Clavaux, .Hoe kan de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie wor- 
den bepaald?" In: Maandschrifi Economie, April 1981.45, Jahrgang, 1981. 
48 Clavaux. a.a.0.. S. 191. 
49 WRR, Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie; Rapport aan de Regering, Nr. 18, 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1980. S. 194. 



Faktoren konstant bleiben. Geht der niederlandische Export bei- 
spielsweise in starkem Masse in eine relativ stagnierende Region, so hat 
dies unter im ubrigen unveranderten Voraussetzungen von selbst einen 
sinkenden Marktanteil zur Folge, wenn man alle Regionen zusammen 
betrachtet. Dasselbe gilt fur Produkte, bei denen das Ausgaben- 
wachstum relativ gering ist.   in en - allerdings sehr pauschalen -Eindruck 
vom Einfluss der genannten Faktoren erhalt man bei Anwendung der 
sog. constant market share-Analyse. Diese Methode trennt den Faktor 
'Struktur des Exportpakets' (nach Regionen und Produkten) von den 
ubrigen Faktoren, die als Ganzes in den Faktor 'Wettbewerbsfahigkeit' 
eingehen. Schlusselt man die Abnahme des Marktanteils, die - wie 
bereits gesagt - im Zeitraum 1973 bis 1979 1.9% betrug, nach den Fak- 
toren 'Struktur des Exportpakets' und 'Wettbewerbsfahigkeit' auf, so ist 
die Abnahme insbesondere auf ein Nachlassen der Wettbe- 
werbsfahigkeit zuruckzufuhren.~ Etwa ein Viertel ist auf eine ungunstige 
Zusammensetzung des Exportpakets zuruckzufuhren, wahrend drei Vier- 
tel auf das Konto einer abnehmenden Wettbewerbsfahigkeit gehen. 

Wenn man den auf eine ungunstige Zusammensetzung des Pakets 
zuriickzufiihrenden Verlust an Marktanteilen naher betrachtet, so stellt 
man im Zeitraum 1973 bis 1979 Verluste insbesondere beim Export von 
Agrarprodukten nach Nordrhein-Westfalen und in geringerem Masse 
beim Export dieser Produkte in den Suden fest. Dies ist auch auf den 
Ruckgang des Anteils der Agrarprodukte an den Einfuhren dieser Regio- 
nen zuruckzufuhren. In beiden Regionen betrug der Anteil an den 
Gesamtimporten 1979 nur noch 65% des Anteils im Jahre 1973, und dies 
bedeutet fur die Niederlande einen grossen Verlust, da Agrarprodukte 
innerhalb des Exportpakets eine wichtige Stellung einnehmen. 

Die nachlassende Wettbewerbsfahigkeit ist im Berichtszeitraum nach 
dem Verlust von Marktanteilen der wichtigste Faktor. Soweit der gesam- 
te Verlust von Marktanteilen auf eine nachlassende Wettbewerbsfahig- 
keit zuruckzufuhren ist, Iasst er sich wiederum nach den Regionen und 
nach den Produkten untergliedern, auf die er sich bezieht. ~ i n e  solche 
Aufschlusselung dieses Verlusts, sowohl nach Regionen als auch nach 
Produkten, gibt Tabelle 2.31. 

Tabelle 2.31 Aufschliisselung des Verlusts von Marktanteilen intolge nachlassender 
Wettbewerbsfahigkeit, 1973-1979 (in %) 

in den Regionen bei einzelnen Produkten ' 

Gesamtverlust 100 Gesamtverlust 100 
im Norden 46,7 bei Agrarprodukten 0 
in Nordrhein-Westfalen 33,3 bei Rohstoffen 12,5 

bei Halbwaren 
(darunter Brennstoffe) - 25.0 . 

im Sijden 20.0 bei Zwischenprodukten 25,O 
bei Fertigwaren 873  

Quelle: WRR. 

Betrachtet man die Abnahme der Wettbewerbsfahigkeit in den Regio- 
nen, so wird deutlich, dass der Verlust vor allem im Norden und in gerin- 
gerem Masse in Nordrhein-Westfalen zu lokalisieren ist. Bei den Produkt- 

50 Der Vollstandigkeit halber sei bemerkt, dass bei der Analyse die unkorrigierten Angaben 
uber die Streuung der niederlandischen Exporte uber die drei westdeutschen Regionen 
zugrunde gelegt worden sind. 



gruppen Iasst sich der Verlust auf die lndustrieprodukte und ins- 
besondere auf die Fertigwaren zuruckfuhren. Weiter fallt auf, dass die 
Wettbewerbsfahigkeit bei Agrarprodukten unverandert geblieben ist. 

Eine Erklarung dafur, dass die einzelnen Produkte in so unterschied- 
licher Weise von der Abnahme der Wettbewerbsfahigkeit betroffen sind, 
ist schwer zu geben. Eine Untersuchung der Niederlandisch-Deutschen 
Handelskammer weist jedoch aus, dass hier insbesondere folgende Fak- 
toren wichtig sind: einerseits die Exportpreise, die sich fur die Nieder- 
lande ungunstig entwickelt haben, weiterhin eine unzulangliche Produkt- 
qualitat und schliesslich ein falsches Marketing, das die Komplexitat des 
westdeutschen Marktes nicht genugend berucksichtigt hat.51 Im folgen- 
den werden die einzelnen Faktoren naher behandelt. 

Preise 
Ein wichtiger Massstab fur den Vergleich der eigenen Preise mit denen 

der Konkurrenz ist die Lohnkostenentwicklung je Produkteinheit im 
Vergleich zu der entsprechenden Entwicklung bei den Konkurrenten. 
Dies veranschaulicht Tabelle 2.32. 

Tabelle 2.32 Durchschnittliche Lohnkostenentwicklung je Produkteinheit in den Niederlanden 
sowie in einigen auf dern westdeutschen Markt konkurrierenden Landern in der jeweiligen 
Landeswahrung, 1973-1979 (in %) 

Niederlande 
Bundesrepublik 
Frankreich 
Belgien 
EG 

Quelle: Deutsches lnstitut fur Wirtschaftsforschung, zitiert in: Niederlandisch-Deutsche 
Handelskammer, 1980, a.a.O., Tabelle 19. 

Im Vergleich zum Durchschnitt der EG-Lander ist die Entwicklung in 
den Niederlanden offensichtlich nicht so schlecht. Einen anderen 
Eindruck gewinnt man jedoch, wenn man auch die Entwicklung der 
Wechselkurse in den siebziger Jahren in Betracht zieht. In diesem Fall 
andert sich das Bild, weil der niederlandische Gulden wahrend des 
Berichtszeitraums gegenuber den Wahrungen wichtiger Konkurrenten 
stark aufgewertet worden ist (Tabelle 2.33).52 

Tabelle 2.33 Durchschnittliche Lohnkostenentwicklung je Produkteinheit in den Niederlanden 
sowie in einigen auf dern westdeutschen Markt konkurrierenden Landern, angegeben in 
Sonderziehungsrechten, 1973-1979 (in %) 

Niederlande 12.8 
Bundesrepublik 10.8 
Frankreich 11.6 
Belgien ' 13.1 
EG 11,l 

Quelle: Deutsches lnstitut fur Wirtschaftsforschung. zitiert in: Niederlandisch-Deutsche 
Handelskammer. 1980, a.a.0.. Tabelle 20. 

Ende der siebziger Jahre tritt jedoch eine Wende zum Besseren ein. 
Die Entwicklung der Lohnkosten je Produkteinheit in der verarbeitenden 
lndustrie ist gunstiger als bei den Konkurrenten, auch dann, wenn man 

. die fur die niederlandische Wettbewerbslage ungunstige Wah- 
rungsentwicklung berucksichtigt. So steigen 1979 die Lohnkosten je Pro- 

5' Niederlandische-Deutsche Handelskammer, a.a.0.. S. 71. 
52 Siehe auch: Sociaal-Economische Raad (SER), Commissie Economische Deskundigen, 
Rapport over het Nederlandse concurrentievermogen; 's-Gravenhage. Juli 1980. 



dukteinheit in der verarbeitenden lndustrie in den Niederlanden um ein 
halbes Prozent weniger als in den konkurrierenden OECD-Landern. 1980 
betragt der Unterschied bereits 7010, und er erhoht sich auf 15% im Jahre 
1981.53 Die bereits erwahnte Tatsache, dass sich die Wettbewerbslage 
1981 u.a. auf dem westdeutschen Markt gebessert hat, konnte unmittel- 
bar mit dieser Lohnkostenentwicklung zusammenhangen. 

lmage niederlandischer Produkte auf dem westdeutschen Markt 
Die bereits genannte Untersuchung der Niederlandisch-Deutschen 

Handelskammer macht auch mangelnde Qualitat und ein falsches Mar- 
keting fur das Nachlassen der niederlandischen Wettbewerbsfahigkeit 
verantwortlich. Ein wichtiger Faktor konnte hierbei das lmage nieder- 
Iandscher Produkte auf dem westdeutschen Markt sein. Dabei geht es 
nicht allein um die Auffassung, dass die Niederlande ,,nur" Agrarproduk- 
te liefern konnen. 

Fur das Qualitatsimage ist es in der Bundesrepublik uberaus wichtig, 
dass man Waren hochster Qualitat liefern kann. Das Bild, das die West- 
deutschen von niederlandischer Qualitat haben, durfte nicht allzu gunstig 
sein. Dies gilt auch fur landwirtschaftliche Produkte; so zeigen verschie- 
dene Marktuntersuchungen, dass die Niederlande eher zu den billigen 
Anbieterlandern gezahlt werden als zu den Landern, die qualitativ hoch- 
wertige Produkte liefern. 

In der Bundesrepublik sieht man die Niederlande vor allem als Expor- 
teur landwirtschaftlicher Produkte. Das Entstehen dieses Bildes wurde 
auch durch die Werbung fur landwirtschaftliche Produke, insbesondere 
auf dem Molkereisektor, gefordert. Das Nederlandse Zuivelbureau in 
Aachen, das Exportforderung fur niederlandischen Kase und nieder- 
landische Butter betreibt, wurde bereits 1954 gegrundet; die ,,Frau 
Antjen-Kampagne dieses Buros ist international bekannt. Daneben ist 
seit kurzem der Holland Promotion Club aktiv. Auch diese Gruppe nimmt 
vor allem die lnteressen bestimmter landwirtschaftlicher Produk- 
tionszweige wahr. Offenbar ist es insbesondere auf die landwirtschaftlich 
orientierten.Werbekampagnen, die sich durch die spezielle Struktur des 
Exportpakets erklaren lassen, zuriickzufuhren, dass man in der 
Bundesrepublik kein gunstiges Bild von niederlandischen Industrie- 
produkten hat. 

Staatliche Massnahmen zur Forderung der niederlandischen Ausfuhr in 
die Bundesrepublik 

Ein erheblicher Teil der exportfordernden Massnahmen des nieder- 
landischen Staates bezieht sich auf lediglich ein Viertel der nieder- 
Iandischen Ausfuhren. Dies ist auf die Romischen Vertrage zuruckzufuh- 
ren, die die Exportforderung einschranken. Folgende Regelungen fur den 
Handel innerhalb der EG sind in diesem Zusammenhang zu nennen: das 
Verbot von Ein- und Ausfuhrzollen und von Abgaben, die die gleiche 
Wirkung wie Ein- und Ausfuhrzolle haben; weiterhin das Verbot von 
quantitativen Beschrankungen, von Subventionen, die den Wettbewerb 
verfalschen, sowie Zollen mit ahnlicher Wirkung. Massnahmen zur 
Unterstutzung der Finanzierung von Exporten, wie beispielsweise ein 
Ausgleichsfonds, sowie Massnahmen, die die Zusammenarbeit zwischen 
Exporteuren fordern, wie beispielsweise Hilfen zur Durchfuhrung von 
Gemeinschaftsprojekten, sind fur niederlandische Exporte in die Bundes- 
republik folglich verboten. Andere Massnahmen, insbesondere spezielle 
Aktivitaten im Bereich der Produktwerbung und der Information, sind 
dagegen zulassig. Seit Anfang 1979 gibt es ein Programm fur die Export- 
forderung, das insbesondere die folgenden Tatigkeiten umfasst: 

Ministerie van Econornische Zaken, Begroting van uitgaven; Tweede Karner, zitting 1981- 
1982, 17 100. Hoofdstuk XIII, Nr.2. S.17. 



- Durchfuhrung von Kontaktveranstaltungen fur den Handel fur 
bestimmte Produkte und Regionen; interessant ist, dass Suddeutschland 
auch zu den Regionen gehort, denen besondere Aufmerksamkeit gilt 
- Abhaltung von Veranstaltungen wie Symposien, technischen 
Informationswochen, Seminaren u.a. 
- Forderung gemeinsamer Verkaufsreisen in bestimmte Regionen, 
wobei das besondere lnteresse Gebieten gilt, in denen niederlandische 
Produkte erheblich schwacher vertreten sind als Produkte anderer Lan- 
der 
- Forderung der Teilnahme an wichtigen Fachmessen, wo bestimmte 
Bereiche der niederlandischen Wirtschaft vorgestellt werden 
- Forderung von lnformationsreisen 
Neben niederlandischen Instanzen, z.B. der Direktion Wirtschaftsin- 
formation und Exportforderung des Wirtschaftsministeriums, dem fruhe- 
ren Wirtschaftsinformationsdienst, spielen in der ~undesre~ub l ik  die Nie- 
derlandische Botschaft und die Niederlandisch-Deutsche Handelskam- 
mer bei der Durchfuhrung der Massnahmen zur Forderung der Exporte in 
die Bundesrepublik eine wichtige Rolle. 

Wie wirkungsvoll die hier behandelten staatlichen Massnahmen sind, 
lasst sich schwer abschatzen. Allgemeine Exportuntersuchungen haben 
jedoch gezeigt, dass die Erfahrungen der Wirtschaft mit export- 
fordernden lnstanzen wie dem Wirtschaftsinformationsdienst, den Nie- 
derlandischen Botschaften und den Handelskammern fur das Ausland als 
gut bis befriedigend gelten konnen.54 Als Mangel der Export- 
forderungsorganisationen nennc die Wirtschaft vor allem, dass statisti- 
sche Angaben zu wenig in Beziehung zum Markt gesetzt werden.55 

2.2.2.4 Der Agrarsektor 

Die Bundesrepublik ist der bei weitem wichtigste Abnehmer von 
niederlandischen Agrarprodukten. Wenn wir uns auf den Export von 
Waren beschranken, die von der niederlandischen Landwirtschaft selbst 
hergestellt werden (die sog. relevanten Produkte), so zeigt sich, dass in 
den vergangenen Jahren die Bundesrepublik durchschnittlich 40°/o der 
niederlandischen Agrarexporte abnahm.56 Auch fur die niederlandische 
Produktion insgesamt ist der Absatzmarkt in der Bundesrepublik wichtig. 
Einen Eindruck hiervon erhalt man, wenn man die geographische Ver- 
teilung der niederlandischen Ausfuhr in Relation zum sog. Exportgrad 
der Produktion setzt.57 Tabelle 2.34 enthalt Angaben fur einige wichtige 
Exportprodukte im Jahre 1977. 

54 Induco. Onderzoek naar de informatiestromen met betrekking tot export van en naar 
Nederland; 's-Gravenhage, Januar 1982; Nijenrode, Exportstrategie in de tachtiger jaren, Mai 
1977. 
55 Induco,a.a.O.,S.50. " Der Begriff "relevant" ist einer vom Agrarwirtschaftlichen lnstitut (LEI) vorgenommenen 
Einteilung entnommen, deren Ziel es ist, eine Unterscheidung mischen den von der nieder- 
landischen Landwirtschaft erzeugten Produkten und den ubrigen Produkten, beispielsweise 
Kakao, vorzunehmen, die in den Niederlanden be- oder verarbeitet werden oder im Transit- 
verkehr durch die Niederlande transportiert werden. 
57 Unter dem Exportgrad der Produktion versteht man die Nettoausfuhr in alle Lander der 
Welt (Saldo von Export und Import), ausgedruckt als Prozentsatz des Produktionswertes zu 
Herstellungspreisen. 



Tabelle 2.34 Der Anteil der Nettoausfuhren an der Produktion, 1977 (in %) . . 

lnsgesarnt Bundesrepublik ubrige EG Dritt- 
(Exportgrad) lander 

Kartoffeln 56,7 12,2 29,7 14.7 
Gernuse 43,2 27,l 11,2 43 
Vieh und Fleisch 43.8 18.6 22.8 2,4 
Milch und Molkereiprodukte 40,8 93 143 16.4 
Eier 48.9 41.7 23 4.3 

Quelle: Landbouw-Econornisch lnstituut (LEI), De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische pro- 
dukten, met speciale aandacht voor de agrarische handel met de Bondsrepubliek; werkdocurnent 
LEI. 's-Gravenhage, Oktober 1979, S. 21. 

Tabelle 2.34 zeigt, dass vor allem bei den Gruppen Gemuse, Eier und in 
etwas geringerem Masse Vieh und Fleisch die Bedeutung der Bundes- 
republik gross ist; so sind beispielsweise 27% der Gemuseproduktion zur 
Ausfuhr in die Bundesrepublik bestimmt. Fur eine andere wichtige Grup- 
pe, die Zierpflanzen, deren Produktion ebenfalls in starkem Masse auf die 
Bundesrepublik ausgerichtet ist, liessen sich vergleichbare Zahlen nicht 
ermitteln. 

Der Beitrag der Agrarprodukte zur niederlandischen Zahlungsbilanz ist 
eindrucksvoll. Die Bundesrepublik ist als Abnehmer dieser Produkte 
besonders wichtig fijr die Niederlande. So entstammen etwa 70% des 
Exportuberschusses im Bereich der sog. relevanten Agrarprodukte dem 
Handel mit der Bur.+srepublik. Tabelle 2.35 enthalt hierzu Angaben fur 
1968 und 1980. 

Die Dynamik der westdeutsch-niederllndischen Beziehungen im 
Agrarbereich sol1 in diesem Abschnitt naher behandelt werden. Dies 
geschieht auf zweierlei Weise: einerseits wird untersucht, wie sich der 
Marktanteil der Agrarprodukte auf den verschiedenen westdeutschen 
Teilmarkten nach 1973 entwickelt hat; andererseits werden Entwicklun- 
gen, die in naher Zukunft in der Bundesrepublik zu erwarten sind, auf die 
niederlandische Landwirtschaft bezogen. 

Tabelle 2.35 Exportsalden der relevanten Agrarprodukte, 1968 und 1980 (in Mio. Gulden und in 
%)a) 

1968 1980 
Mio. Mio. 
Gulden in % Gulden in % 

Bundesrepublik 
restliche EG der 9 
gesarnte EG der 9 
Drittlander 
gesarnte Welt 

Quelle: Landbouw-Econornisch lnstituut (LEI). Ruim 100 jaar Nederlandse agrarische export in 
vogelvlucht; Mededelingen Nr. 248, 's-Gravenhage, Oktober 1981, S. 47. 
a) Relevante Produkte sind die Produkte, die auch von der niederlandischen Landwirtschaft selbst 

erzeugt werden. 
b) Irnportsaldo. 

Die Veranderungen des Marktanteils im Zeitraum 1973 bis 1980 
Das Jahr 1973 war eines der besten Jahre fur den niederlandischen 

Agrarexport in die Bundesrepublik. 1970 betrug der Anteil der Nieder- 
lande nur 19.6010, 1973 war er auf 21.1% gestiegen; danach geht er allmah- 
lich auf 20,3010 im Jahre 1979 und 19,8010 im Jahre 1980 zuruck. Tabelle 2.36 
gibt einen genaueren ljberblick iiber den Zeitraum nach 1973. 



Tabelle 2.36 Verteilung der gesamten Agrarimporte der Bundesrepublik und ihrer Teilregionen auf die einzelnen Herkunftslander, 1973,1979 und 
1980 (in %) 

Regionen 
Bundesrepublik 

Norden a) NRW b) Sijden c) 

Niederlande 
Frankreich 
Belgien/Luxernburg 
ltalien 
Grossbritannien 
Danemark 
Vereinigte Staaten 
ubrige Lander 

Quelle: Angaben des Statistischen Bundesamts, gesarnrnelt von der niederlandischen Botschaft in Bonn. 
a) Norden: Hamburg, Bremen, Berlin. Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
b) NRW: Nordrhein-Westfalen 
c) Suden: Hessen, Rheinland-Pfalz. Saarland. Baden-Wurtternberg und Bayern. 

Der Beitritt zu den Europaischen Gemeinschaften 1973 ist fur Gross- 
britannien und Danemark von Vorteil gewesen: von allen untersuchten 
EG-Landern haben sie als einzige Gewinne gebucht. Von den Landern, 
die auf dem westdeutschen Markt Verluste hinnehmen mussten, kamen 
die Niederlande im Berichtszeitraum noch am besten weg (-6%). Auffal- 
lend ist der erhebliche Verlust F'ankreichs (-12%) und vor allen Dingen 
Belgiens/Luxemburgs (.-38%). Der niederlandische Verlust ist der Saldo 
aus einem Gewinn in Nordrhein-Westfalen und im Suden sowie einem 
Verlust im Norden. Wie Tabelle 2.37 zeigt, ist der Norden doch gerade 
die Region, deren lmportzuwachs bei Agrarprodukten im Berichtszeit- 
raum am grossten gewesen ist. ~ l e i c h z e i t i ~  zeigt diese Tabelle, dass die 
Niederlande ihre Gewinne sogar in Regionen erzielt haben, in denen die 
Wachtumsraten unterdurchschnittlichharen. 

Nach der Darstellung der Entwicklung der Gruppe der Agrarprodukte 
insgesamt stellt sich nun die Frage, wie sich die Marktanteile der 
verschiedenen Komponenten dieser Gruppe entwickelt haben. 

Tabelle 2.37 Zunahme der Agrarimporte der verschiedene Regionen, 1973,1979 und 1980 
(nominal, 1973 = 100) 

1973 ' 1979 1980 

Bundesrepublik 
Norden 
Nordrhein-Westfalen 
Suden 

Quelle: Angaben des Statistischen Bundesarnts, gesarnmelt von der niederlandischen Botschaft in 
Bonn. 

Wenn wir nun die fur die Niederlande wichtigen Produkte in relevante 
pflanzliche und relevante tierische Produkte unterteilen und die weniger 
relevante Gruppe danebenstellen, so lassen sich folgende Schliisse zie- 
hen: 
1. Die Niederlande sind in der Bundesrepublik im Bereich der relevan- 
ten tierischen Produkte uberrreprasentiert. Wenn man das nieder- 
landische Agrarexportpaket mit dem westdeutschen lmportpaket 
verglejcht, so zeigt sich nicht nur, dass in diesem Bereich eine erheb- 
liche Uberreprasentierung vorliegt, sondern dass dieser Anteil wahrend 
des letzten Jahrzehnts auch noch gestiegen ist (siehe Tabelle 2.38). 

Der Anteil der relevanten tierischen Produkte am niederlandischen Paket 
hat etwas abgenommen, aber wesentlich langsamer als der entsprechen- 
de Teil des westdeutschen Pakets. Der erhebliche Ruckgang des Anteils 
am westdeutschen Paket ist insbesondere darauf zuruckzufuhren, dass 



Tabelle 2.38 Die Struktur der niederlandischen Agrarexporte in die Bundesrepublik im 
Vergleich zur Struktur der westdeutschen Agrarimporte, 1973,1979 und 1980 (in %) 

Export aus den Niederlanden lrnporte der Bundesrepublik 
in die Bundesrepublik 
1973 1979 1980 1973 1979 1980 

pflanzlich 42,4 42,5 42,9 48,6 49,4 50,2 
tierisch 43,4 40.8 40,9 25,4 21,O 20,7 
weniger relevant - 14,2 16.7 16.1 26,O 29,6 29,l 

Quelle: Angaben des Statistischen Bundesarnts, gesarnrnelt von der niederlandischen Botschaft in 
Bonn (siehe auch Anlage 1). 

die Produktion relevanter tierischer Produkte in der ~undesre~ub l ik  
selbst zugenommen hat. Diese Zunahme wiederum wurde durch die Ein- 
fuhrung billigen Viehfutters aus den Vereinigten Staaten (Getreide und 
Getreideersatz) ermoglicht. 
2. lnnerhalb des westdeutschen Pakets nehmen vor allem der fur die 
Niederlande weniger relevante Bereich und in geringerem Masse der 
pflanzliche Bereich zu. Die Zahlen in Tabelle 2.39 belegen dies. 

Tabelle 2.39 Zunahme des Imports der verschiedenen Agrarprodukte in die Bundesrepublik, 
1973,1979 und 1980 (nominal, 1973 = 100) 

1973 1979 1980 

pflanzlich 100 155 172 
tierisch 100 126 136 
weniger relevant 100 173 187 
Agrarprodukte insgesarnt 100 152 167 

Quelle: Angaben des Statistischen Bundesarnts, gesarnrneltvon der niederlandischen Botschaft in . Bonn (siehe auch Anlage 1). 

Das nominale Wachstum des fur die Niederlande so wichtigen Sektors 
der relevanten tierischen Produkte ist so gering, dass man die Frage stel- 
len kann, ob uberhaupt wahrend des Zeitraums 1973 bis 1980 ein reales 
Wachstum zu verzeichnen war. Stellt man nun eine Synthese aus beiden 
Schlussfolgerungen her, so zeigt sich, dass auch auf diesem Gebiet die 
Dynamik der Bundesrepublik nachteilige Auswirkungen fur die Nieder- 
lande gehabt hat: der Bereich, auf dem die Niederlande in der Bundes- 
republik uberreprasentiert sind - und dies sogar noch in steigendem 
Masse -, scheint keine oder nur geringe Wachstumschancen gehabt zu 
haben. 

Man kann nun feststellen, dass die Dynamik der letzten Jahre sich zum 
Nachteil der Niederlande ausgewirkt hat, und dies, obwohl die Situation 
im Vergleich zu den Konkurrenten, die bereits vor 1973 zur EG gehorten, 
fur sie gunstig war. 

Kijnftige Entwicklungen 
Eine wichtige Frage ist nun, ob die Entwicklungen in der Bundes- 

republik auch in Zukunft fur die niederlandische Landwirtschaft ungun- 
stig bleiben. Dabei gehen wir von Prognosen aus, die von Spezialisten 
des Agrarwirtschaftlichen lnstituts (LEI) fur die Jahre 1985 und 1990 auf- 
gestellt wurden. Diese Exportprognosen wurden unter dem 
Gesichtspunkt der Bedeutung dieser Entwicklungen fur die Zah- 
lungsbilanz der Niederlande interpretiert. Die Berechnung erfolgte auf 
der Grundlage einer landwirtschaftlichen Input-Output-Tabelle fur das 
Jahr 1975; die mit Hilfe dieser Tabelle ermittelten Input-Koeffizienten 
wurden im folgenden als konstant angenommen. Der Vollstandigkeit hal- 
ber sei gesagt, dass bei diesen Prognosen der Begriff der relevanten Pro- 
dukte etwas anders definiert wurde. Es sei darauf hingewiesen, dass bei 
den Prognosen vom Fortbestand der heutigen Agrarpolitik der EG aus- 
gegangen wird. Bei der Erstellung der Prognosen wurde die Entwicklung 
der Nachfrage sowie der Produktion in den Abnehmerlandern betrachtet; 



auch wurden die Produktionsentwicklungen in den Landern, die auf dem 
betreffenden Markt mit den Niederlanden konkurrieren, miteinbezogen. 

Fur den gesamten Agrarexport wird fur den Zeitraum 1975 bis 1990 mit 
einem gesamten realen Wachstum von etwa 30% gerechnet, wahrend fur 
die Exporte in die Bundesrepublik ein vie1 kleineres Wachstum, namlich 
etwa 904, angenommen wird. Fur die verschiedenen Jahre Iasst sich fol- 
gende Ubersicht erstellen: 

Tabelle 2.40 Exportprognose fur Agrarprodukte, 1975-1990 (in Mio. Gulden, Preise von 1975) 

1975 1978 1985 1990 

Agrarexporte insgesamt . . 14.558 16.330 17.972 18.864 
Agrarexporte in die Bundesrepublik 5.565 6.143 6.055 6.047 

Quelle: Material des Landbouw-Economisch Instituut, Februar 1981. 

Hierbei fallt auf, dass nach 1978 die Ausfuhr in die Bundesrepublik 
sogar real zuruckgehen und nach 1985 auf gleicher Hohe bleiben wird; 
dies hat zur Folge, dass der Anteil der Bundesrepublik im Laufe der Zeit 
geringer wird; betrug er 1975 noch 380'0, so wird er 1985 bei 34% und 1990 
bei 32% liegen. 

Betrachtet man die Aussichten fur die einzelnen Wirtschaftszweige, so 
zeigt sich, dass von den Wirtschaftszweigen, deren Umsatz in der Bun- 
desrepublik 1975 uber 200 Mio. Gulden lag, nur der Ackerbau, Treibhaus- 
gemuse, die Konservenindustrie und die ubrige Nahrungsmittelindustrie 
(insbesondere Kartoffelprodukte) sich im Vergleich zum Weltmarkt auf 
dem westdeutschen Markt besser entwickeln werden. 

Von lnteresse ist noch, dass von den genannten Wirtschaftszweigen 
der Sektor der relevanten tierischen Produkte, der von 1970 bis 1980 in 
der Bundesrepublik uberreprasentiert war, sich dort ausnahmslos 
schlecht entwickeln wird. 

Die oben beschriebenen negativen Entwicklungen fur die nieder- 
Iandische Landwirtschaft auf dem westdeutschen Absatzmarkt kommen 
auch in dem zu erwartenden Beitrag zur Zahlungsbilanz zum Ausdruck. 
Geht man von der landwirtschaftlichen Input-Output-Tabelle fur das Jahr 
1975 aus, so Iasst sich folgende Ubersicht erstellen (Tabelle 2.42). 
Tabelle 2.41 Exportprognosen fur die Wirtschaftszweige, deren Umsatz in der Bundesrepublik 
uber 200 Mio. Gulden liegt, 1985 und 1990 (1975 = 100) 

voraussichtlicher Umsatz voraussichtlicher Umsatz 
in der Welt im Vergleich in der Bundesrepublik 
zu 1975 im Vergleich zu 1975 
1985 1990 1985 1990 

Ackerbau 
Schweinezucht 
Gemuse (Feldanbau) 
Gemuse (Treibhaus) 
Blumenzucht 
Molkereiindustrie 
Fleischindustrie 
Konservenindustrie 
ubrige Nahrungsmittelindustrie 
Landwirtschaft insgesamt 
-- 

Quelle: Material des Landbouw-Econornisch lnstituut 

Tabelle 2.42 Nettobeitrag des Agrarsektors zur Zahlungsbilanz, 1975-1990 (in Mio. Gulden, 
Preise vor '7975) a) 

1975 1978 1985 1990 

Nettobeitrag 10.198 11.337 12.543 13.180 
Anteil der Bundesrepublik 3.999 4.364 4.331 4.339 

Quelle: Landbouw-Econornisch Instituut. 
a) Unter Nettobeitrag versteht man die Exporte des Agrarsektors abzuglich der Irnporte, die zur 
Herstellung dieser Exporte erforderlich sind. 



Druckt man den Nettobeitrag, der sich aus den Exporten in die 
Bundesrepublik ergibt, als Teil des gesamten Nettobeitrags aus, so zeigt. 
sich, dass er im Berichtszeitraum von 39% im Jahre 1975 auf 33% im Jah- 
re 1990 absinkt. 

Man kann nun ohne ~ b e r t r e i b u n ~  sagen, dass nicht nur bestimmte 
Entwicklungen im letzten Zeitraum fur die niederlandische Landwirt- 
schaft negativ waren - zu denken ist dabei an den Anteil der relevanten 
tierischen Produkte an den niederlandischen Agrarexporten in die Bun- 
desrepublik -, sondern dass auch die Aussichten im kommenden 
Zeitraum in der Bundesrepublik nicht gerade vielversprechend sind. 

2.2.2.5 Der Raffineriesektor 

Die Gruppe der Brennstoffe stellt einen wichtigen Teil des nieder- 
Iandischen Exportpakets dar. Von 1974 bis 1979 entfielen auf sie im 
Durchschnitt 20% der niederlandischen Exporte in Lander der Europai- 
schen Gemeinschaft und mehr als 25% der Exporte in die Bundes- 
republik. Von den Brennstoffexporten in die EG gingen in demselben 
Zeitraum fast 55% in die Bundesrepublik.58 Die Gruppe der Erdolprodukte 
hatte hierbei immer das grosste Gewicht: sowohl im Verhaltnis zur EG 
als auch im Verhaltnis zur Bundesrepublik belegt das Erdgas den zweiten 
Platz nach den Erdolprodukten. Tabelle 2.43 beschreibt das Verhaltnis 
zwischen Erdgas und Erdolprodukten uber mehrere Jahre. 

Tabelle 2.43 Das Verhaltnis Erdgas-Erdolprodukte bei den niederlandischen Exporten in die EG 
und in die Bundesrepublik, 1974-1980 (in % pro Jahr) 

Exporte in die EG Exporte in die Bundesrepublik 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstaristiek van de buitenlandse handel, per goe- 
derensoort; rnehrere Jahrgange, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. 

Auffallend ist nicht nur das standige relative ~ b e r ~ e w i c h t  der Gruppe 
der Erdolprodukte, sondern auch die Tatsache, dass das Erdgas in der 
Beziehung zur Bundesrepublik eine geringere Rolle spielt als in der 
Beziehung zur EG. 

Wenn wir uns nun den Erdolprodukten zuwenden, so zeigt sich, dass in 
den Jahren 1978 bis 1980 ungefahr 50% der von den Niederlanden expor- 
tierten Erdolprodukte in die Bundesrepublik gingen; dies waren etwa 25% 
der Produktion der in den Niederlanden ansassigen Raffinerien.59 Dies 
zeigt bereits, wie wichtig die Brennstoffe und Erdolprodukte fur die Nie- 
derlande sind; aber auch fur die Bundesrepublik ist der Import von Erdol- 
produkten aus den Niederlanden wichtig. Zwischen 1978 und 1980 kamen 
ca. 40% der westdeutschen ~ l i m p o r t e  aus den Niejerlanden; diese 40% 
reprasentieren ungefahr 12% des westdeutschen Olverbrau~hs.~~ 

Dieser Abschnitt sol1 nun einen Eindruck davon vermitteln, wie sich die 
Exporte von Erdolprodukten in die Bundesrepublik - vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der kunftigen Nachfrage in der Bundesrepublik -wei- 
terentwickeln konnen. Diese Entwicklungen hangen eng mit den Anpas- 
sungen zusammen, vor denen die westdeutsche Wirtschaft infolge der 

" Greup und Ketting, a.a.0. 
59 OECD, Quarterly Oil Statistics, Nr. 3, Paris 1981. 
80 Ebenda. 



Preissteigerungen, die nach 1973 und 1978 bei Erdol und Erdolprodukten 
eintraten, steht. Da die niederlandischen Exporte in die Bundesrepublik 
nicht nur durch Nachfrageentwicklungen in der Bundesrepublik bestimmt 
werden, sondern auch durch die Produktionsmoglichkeiten in der Bun- 
desrepublik und durch die Entwicklung von Verbrauch und Produktion in 
den Niederlanden, werden auch diese Aspekte, wenngleich nur kurz, 
behandelt. 

Entwicklung des Verbrauchs 
Die Olkrise von 1973174 hat die Lage im Energiebereich drastisch 

verandert. Nicht nur auf der Nachfrageseite kam es zu Anpassungen, 
auch im politischen Bereich haben sich grundlegende ~ n d e r u n ~ e n  voll- 
zogen. Die Bundesrepublik hat sich dabei fur vier Schwerpunkte 
entschieden: Einsparung von Energie und insbesondere von 01, Ein- 
schrankung des 0!verbrauchs, Erweiterung des Energieangebots und 
Massnahmen zur Uberwindung eventueller Versorgungsengpasse, ins- 
besondere bei Erdo1.61 Diese Politik, die sich im wesentlichen mit dem 
Schlagwort ,,weg vom 01" charakterisieren Iasst, erweist sich in der 
Praxis als erfolgreich, obwohl dabei moglicherweise auch konjunkturelle 
Faktoren eine Rolle spielen. Der Anteil des Ols an der Energieversorgung, 
der 1973 noch uber 55% betragen hatte, war 1980 auf 48% zuruck- 
gegangen. Die Nettooleinfuhr sank in diesem Zeitraum von 145 Mio. t auf 
130 Mio. t.62 

Der kunftige Olbedarf der Bundesrepublik Iasst sich schwer schatzen. 
Einige Hinweise gibt allerdings eine von der westdeutschen Regierung in 
Auftrag gegebene Studie.63 Diese untersucht drei Varianten einer mogli- 
chen Entwicklung: obwohl fur jede dieser Varianten unterschiedliche 
Annahmen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums, der strukturellen Ent- 
wicklungen im Energieverbrauch und des Wachstums der Bevolkerung 
gelten, kommt die Studie in allen Fallen zu ahnlichen Ergebnissen. Unter 
der Voraussetzung, dass die gegenwartige Wirtschafts- und Energiepoli- 
tik, die auf eine Starkung des Marktes abzielt, beibehalten wird, sind fol- 
gende Entwicklungen zu erwarten? 
1. Die Zunahme des Bruttosozialprodukts wird ungefahr doppelt so 
gross sein wie die des Verbrauchs von Primarenergie (2,2010 - 3,4% bzw. 
1,0% - 1,4% im Jahresdurchschnitt fur den Zeitraum 1978-1995). 
2. Die Anteile der verschiedenen Energietrager am Energieverbrauch 
werden sehr unterschiedlich sein. Die Bedeutung des Ols wird nicht nur 
relativ abnehmen (von ca. 52% im Jahre 1978 auf ca. 34% im Jahre 1995). 
sondern auch absolut (von 203 Mio. t SKE 1978 auf ca. 160 Mio. t 1995). 
01 nimmt in diesem Zusammenhang eine einzigartige Stellung ein; alle 
anderen Energietrager werden sowohl relativ als auch absolut im 
Umfang gleichbleiben oder, was haufiger ist, zunehmen. Der Anteil der 
Kernenergie nimmt dabei erheblich zu, und zwar von etwa 3% im Jahre 
1978 auf etwa 17% im Jahre 1995 (siehe auch Abschnitt 4.1). Dies bedeu- 
tet eine Gesamtkapazitat von mindestens 17.000 M W  bei einer heutigen 
Kapazitat von ca. 9.300 MW. 
3. Eine Verlagerung in der Struktur der Nachfrage nach Erdolprodukten. 
Naphtha, Benzin und Diesel01 werden an Bedeutung zunehmen, wahrend 

61 Bundesrninisteriurn fur Wirtschaft, Dritte Fortschreibung des Energieprogramms der Bun- 
desregierung; Deutscher Bundestag, 9. Wahlperiode, Drucksache 91983. 
62 Ebenda, S. 6. 
63 An dieser Studie arbeiteten die folgenden drei Institute: das Deutsche lnstitut fur 
Wirtschaftsforschung in Berlin, das Energiewirtschaftliche lnstitut der Universitat Koln und 
das Rheinisch-Westfalische lnstitut fur Wirtschaftsforschung in Essen; eine Zusarnrnenfas- 
sung der Untersuchung ist der Dritten Fortschreibung als Anlage beigefugt. 

Bundesrninisteriurn fur Wirtschaft, a.a.0. 



leichtes und schweres Heizol eine weniger wichtige Rolle spielen wer- 
den. Ursache fur diese Verschiebung ist die Tatsache, dass schweres 
Heizol bei der Stromerzeugung insbesondere durch Kohle ersetzt und 
dass leichtes Heizol als Heizmittel effizienter genutzt wird. 

Tabelle 2.44 vermittelt einen Eindruck von den Veranderungen bis zum 
Jahre 2000. 

Tabelle 2.44 Der zukiinftige Olbedarf der Bundesrepublik, 1980-2000 (in Mio. t) 

1980 1985 1990 2000 

Benzin 23,7 23 21 17 
Dieselol 13,O l4 . 15 15 
leichtes Heizol 41.2 33 29 20 
schweres Heizol 20.3 13 10 7 
ubrige Produkte a) 19.9 23 27 31 
Zwischensumme 118,l 106 102 90 
Raffinerie und militarischer Verbrauch 10,l 9 9 8 

lnsgesamt 128,2 115 ' 111 98 

Quelle: B.A. Rahrner, .Oil consumption in decline"; Petroleum Economist, Dezember 1981 
a) Darunter insbesondere Naphtha als Rohstoff fur die Petrochernische Industrie. 

Nach dem sog. unveranderten politischen Szenario, das im Rahmen 
einer umfassenden offentlichen Diskussion publiziert wurde, ist fur die 
Niederlande bei Fortschreibung der politischen Lage folgende Entwick- 
lung des ~lverbrauchs zu erwarten: 

1980 29.0 Mio. t 
1990 27,4 Mio. t 
2000 27,6 Mio. t 

Nach diesem Szenario wird der Anteil des i j ls  am gesamten inlandischen 
Energieverbrauch von 45% im Jahre 1980 auf 36% im Jahre 2000 sinken. 
Verglichen mit der niedriger angesetzten Prognose im ersten Teil des 
Energieberichts der Regierung, der im September 1979 veroffentlicht 
wurde und der fur das Jahr 2000 noch einen Olverbrauch von 43 Mio. t 
vorsah, enthalt das ,,unveranderte politische Szenario" eine einschnei- 
dende Korrektur. Die Auswirkungen der Olpreiserhohungen von 1979 und 
1980 und die veranderten Prognosen fur die Preisentwicklung bis zum 
Jahre 2000 haben zu einer Neueinschatzung des Wirtschaftswachstums 
und der Entwicklung des ~lverbrauchs gefuhrt. Daneben hat eine 
Kursanderung hinsichtlich der Verwendung von Brennstoffen in 
Kraftwerken stattgefunden. Es wurde beschlossen, einige mit schwerem 
Heizol betriebene Kraftwerke zu Kohlekraftwerken umzubauen, wodurch 
nach 1985 der Verbrauch von Heizol bei der Stromerzeugung auf 500 000 
t gesenkt wird. Weiterhin denkt man daran, bis zum Abschluss der bauli- 
chen Veranderungen zusatzlich Erdgas in den Kraftwerken einzusetzen, 
so dass schon vor 1985 der Verbrauch von schwerem Heizol in den 
Kraftwerken eingeschrankt wird. Damit wurde sich auf der Grundlage 
des ,,unveranderten politischen Szenarios" der Verbrauch der verschie- 
denen Olprodukte wie folgt entwickeln: 

Tabelle 2.45 Verbrauch von Olprodukten in den Niederlanden, 1980-2000 (in Mio. t) a) 

Flussiggas 1,4 2.0 2.4 3 2  
Naphtha 5 2  5.8 6.3 5,6 
Benzin 4 8  4 6  4.7 5,O 
leichtes HeizolIDieseIBI 7.2 8.1 8,4 8.0 
schweres Heizol und andere schwere Ruckstande 10.4 10,5 5.6 5.8 

lnsgesamt 29.0 31 .O 27,4 27.6 
- -~ -- -- 

Quelle: Ministerie van Econornische Zaken, Een ongewijzigd beleidsscenario voor de energievoor- 
ziening in Nederland tot her jaar 2WO; 's-Gravenhage 22. Dezernber 1981. 
a) Ohne Krattstofflieferungen fur Seetankschiffe. 



Produktionsentwicklung 
Die Verfugbarkeit von Erdolprodukten hangt vor allem von der Produk- 

tion der in den Niederlanden und in der Bundesrepublik ansassigen Raf- 
finerien ab. Die Funktion der niederlandischen Raffinerien ist eine andere 
als die der westdeut'schen: zwar haben beide die Aufgabe, die 
lnlandsnachfrage zu befriedigen, doch haben die niederlandischen 
Betriebe auch noch andere Aufgaben. Dazu zahlen u.a. die Versorgung 
der Auslandsmarkte durch Exporte und der Ausgleich von quantitativen 
und qualitativen Defiziten im nordwesteuropaischen Gebiet. Wegen die- 
ser letzten Aufgabe, die sich schwer von der Exportaufgabe trennen 
Iasst, sind die niederlandischen Raffinerien auch als ,,balancing- 
Raffinerien" bekannt. Die Produktion der niederlandischen Raffinerien ist 
daher auch immer grosser als der Inlandsverbrauch. In der zweiten Half- 
te der siebziger Jahre betrug die Produktion etwa 60 Mio. t 01, ein Vielfa- 
ches des lnlandsverbrauchs von 26 Mio. t. In,der Bundesrepublik ist die 
Lage genau umgekehrt: Der Verbrauch von Olprodukten ist grosser als 
die Inlandsproduktion; die Produktion betrug ca. 110 Mio. t und der Ver- 
brauch ca. 130 Mio: t 01. Die maximale Produktionskapazitat in beiden 
Landern liegt jedoch hijher als die tatsachliche Produktion. Die Nieder- 
lande verfugten Ende 1980 uber eine Destillationskapazitat von 
89,6 Mio. t, die Bundesrepublik uber eine Kapazitat von 146.9 Mio t. Geht 
man von der 1980 verarbeiteten Menge Rohol aus, so bedeutet dies fur 
die Niederlande eine Auslastung von 56% und fur die Bundesrepublik 
eine relativ gunstige Auslastung von 75%.65 AUS neueren Zahlenangaben 
ergibt sich, dass der Auslastungsgrad im ersten Halbjahr 1981 weiter 
gesunken ist; in der Bundesrepublik betragt (fur die ersten funf Monate) 
die Auslastung 58% und in den Niederlanden 440/0.66 Diese Zahlen spie- 
geln das Problem wider, ,mit dem die Raffinerien zu kampfen haben, 
namlich die strukturelle Uberkapazitat bei der Destillation von Rohol. 
Diese iJberkapazitat ist eine direkte Folge der nach 1973 eingeleiteten 
Anpassungsprozesse beim Verbrauch von Erdolprodukten. Die EG- 
Kommission schatzt, dass 1980 in der Zehnergemeinschaft eine Raf- 
finerieuberkapazitat im Umfang von ca. 200 Mio. t bestand.67 Auch in 
einer Untersuchung der Internationalen Energieagentur wird diese 
~be rka~az i ta t  vermeldet.68 1976 haben sogar einige kleine Raffinerien in 
der Gemeinschaft die Kommission ersucht, strukturelle Massnahmen zu 
ergreifen. Ausser der Gewahrung von Subventionen fur kleine Projekte 
wurden damals jedoch keine grundlegenden Entscheidungen getroffen. 

Die Probleme der Uberkapazitat werden durch die zunehmende 
Raffineriekapazitat im OPEC-Gebiet weiter verscharft. Unklar ist bislang, 
in welchem Umfang sich diese Kapazitat in Produktexporten in die Lan- 
der der EG niederschlagen wird. Nach Angaben des Wirtschaftsmini- 
steriums ist es nicht unmoglich, dass der heutige Export von rund 10 
Mio. t pro Jahr sich bis 1985 verdoppelt oder sogar vervielfacht (50-60 
Mio. t1.69 

Wenn im allgemeinen eine erhebliche Uberkapazitat bezuglich der 
Primardestillation besteht, so gilt dies nicht fur die Konversionskapazitat 
(die Umsetzung von schwereren Fraktionen wie HeizoI in leichtere wie 
Benzin). Dies veranlasst einige Raffineriebetriebe dazu, einen Teil der Pri- 

m Kornmission der Europaischen Gerneinschaften, COM (81) 534 def.. Mitteilung der Korn- 
mission an den Rat bezuglich der Problerne irn Hinblick auf die Olraffinerie-lndustrie in der 
Gerneinschaft; Brussel, 12. Oktober 1981. 
66 Ministerie van Econornische Zaken, Capaciteitsbezetting van de olieraffinaderijen; Pers- 
bericht No. 681. 20. November 1981. 
67 Kornrnission der Europaischen Gerneinschaften, a.a.0. 
68 Internationale Energieagentur, Study of refinery flexibility in the OECD area; IEA/SOM 
(81). 29. Juli 1981. 
69 Ministerie van Econornische Zaken, a.a.0. 



markapazitat in Sekundarkapazitat umzuwandeln. Das reicht offenbar fur 
keinen der beiden Bereiche aus. In fast allen westeuropaischen Landern 
plant man zur Zeit, die Primarkapazitat weiter einzuschranken und die 
Moglichkeiten zur Herstellung leichterer Produkte zu erweitern. So haben 
Raffinerien in der Bundesrepublik beschlossen, die heutige Kapazitat von 
rund 150 Mio. t in den kommenden Jahren um uber 17,5 Mio. t zu ver- 
ringern, wahrend gleichzeitig die Konversionskapazitat um ca. 8,8 Mio. t 
gesteigert werden soll.70 Die heutige Konversionskapazitat in der Bun- 
desrepublik betragt ca. 31 Mio. t.71 Auch in den Niederlanden denkt man 
daran, die Primarkapazitat zu verringern. Die exakten Plane sind noch 
nicht bekannt; es ist nicht unmoglich, dass ein Teil der nun vorhandenen 
Kapazitat endgultig stillgelegt wird. Bezuglich der Konversionskapazitat 
hat man jetzt eine Erweiterung um mindestens 6.8 Mio. t beschlossen 
(die heutige Kapazitat betragt etwa 10 Mio. t). Die kurzlich von Esso 
getroffene Entscheidung, einen Flexikoker von 1.5 Mio. t zu bauen, ist 
dabei ein gutes Beispiel fur eine sehr hochwertige Konver~ionsanlage.~~ 

Die Exporte in die Bundesrepublik 
Die kunftige Entwicklung der Nachfrage in der Bundesrepublik zeigt, 

dass der Verbrauch stark zuruckgeht. Eine wichtige Frage ist nun, ob die 
nachlassende Nachfrage durch die in der Bundesrepublik ansassigen 
Raffinerien oder durch lmporte gedeckt werden wird. Sicher ist, dass der 
Umfang des Verbrauchs quantitativ mit den vorhandenen Produk- 

' 

tionsmoglichkeiten gedeckt werden kann, da namlich einer fur dieses 
Jahrzehnt zu erwartenden Nachfrage von etwa 115 Mio. t jahrlich eine 
Kapazitat von etwa 135 Mio. t gegenubersteht. Ob die Struktur der Nach- 
frage dies zulasst, ist jedoch nicht klar; sicher ist, dass die Nachfrage 
und die Produktionsstruktur sich starker auf die Leichtole konzentrieren 
werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden jedoch in der Bundes- 
republik Defizite und damit lmportbedurfnisse im Bereich der leichten 
Fraktionen wie Benzin, Naphtha und Flussiggas entstehen. Der nieder- 
landische Absatzmarkt in der Bundesrepublik insbesondere bei Mit- 
teldestillaten wird wahrscheinlich aufgrund des geringen lmportbedarfs 
in der Bundesrepublik verlorengehen. 

Im Zusammenhang mit der Zukunft der niederlandischen Raffinerien 
stellt sich daher auch die Frage, welche Standortkriterien fur Raffinerien 
am wichtigsten sind: der Marktstandort - wobei die westdeutschen Raf- 
finerien gegenuber den niederlandischen im Vorteil sind - oder die 
logistischen Aspekte der A.nlandung, der Lagerung und des Weiter- 
transports von Rohol und Olprodukten; diese Aspekte spielen im Raf- 
fineriesektor eine grosse Rolle, weil sie es ermoglichen, schnell auf 
Veranderungen der Marktsituation in einem grossen Absatzgebiet zu 
reagieren. Was den letzten Punkt betrifft, sind die niederlandischen Raf- 
finerien im allgemeinen im Vorteil. Wenn die Niederlande ihre Standort- 
vorteile volt ausnutzen und ihre Exportkapazitat beibehalten wollen, so 
mussen sie sich auf die Bedurfnisse des nordwesteuropaischen Gebietes 
und insbesondere der Bundesrepublik einstellen. Dies bedeutet, dass 
man in Anlagen investiert, die eine moglichst hochwertige und flexible 
Umsetzungskapazitat besitzen, d.h. beispielsweise das Hydrokrackverfah- 
ren, das Flexikoker-Verfahren und andere Verfahren. Nur dann konnen 

70 Aufgrund von Angaben des Mineralolwirtschaftsverbandes in Hamburg und des 
Ministeriums fur Wirtschaft; die Summe von 17,5 Mio. t setzt sich wie folgt zusammen: Texa- 
co Heiden (-0.4). BP Hamburg (-1.35). BP Dinslaken (-2.6). Esso Koln (-5.7). Caltex Raunheim 
(-1.7). Elf Speyer (-3.0) und Shell lngolstadt (-2.8). 
71 Europaische Kommission, Investment projects in the Oil sector: refining regulation of the 
Council 1956172 (EWG-9). XV111288181 - EN; Brussel, 20. Oktober 1981. 
72 Trouw, 17. Dezember 1981. 



sich die Niederlande gegen die allmahlich zunehmende~Exportkapazitat 
der OPEC-Lander behaupten. Gelingt es den Niederlanden nicht, sich 
wahrend des laufenden Jahrzehnts auf die neuen Gegebenheiten ein- 
zustellen, so konnen mit der Produktion zusammenhangende Tatigkeiten 
wie Lagerung, Handel und Transit von Erdolprodukten ebenfalls unter 
Druck geraten. 

2.2.2.6 Der Gassektor 

Im vorigen Abschnitt wurde beschrieben, wie der Export von Erdolpro- 
dukten in die Bundesrepublik unter Druck geraten kann. Im Anschluss 
daran sol1 nun die zweite Brennstoffkategorie, das Erdgas, analysiert wer- 
den. Allgemein lasst sich feststellen, dass sich die Gasexporte erst nach 
1970 gut entwickelt haben. So betrugen die Einnahmen aus Gasexporten 
noch 1970 nur eine halbe Million Gulden, 1975 lagen diese Einnahmen 
bereits bei 4 Mrd. und 1980 bei 10 Mrd. Gulden. Diese Zunahme ist neben 
steigenden Preisen auch auf eine Mengensteigerung zuruckzufuhren. 
Was die Preise betrifft, so lag der Exportpreis 1973 noch bei 4,l Cent pro 
m3 und betrug 1980 bereits 19,5 Cent pro m3.73 Auch bei den Mengen ist 
diese Tendenz festzustellen: 1973 wurden 31,4 Mrd. m3 exportiert, 1980 
waren es 47.5 Mrd.74 

In der Beziehung zur Bundesrepublik kornmt dies ebenfalls zum Aus- 
druck. Wahrend 1970 erst 2% der Einnahmen aus Warenexporten in die 
Bundesrepublik auf Erdgas entfielen, betrug dieser Anteil 1975 bereits 
7.5%. stieg auf 10,70/0 im Jahre 1980 und sogar auf 12.6% im Jahre 1981 
(siehe Tabelle 2.46). 

Tabelle 2.46 ' Die Gasexporte und die gesamten Warenexporte in die Bundesrepublik, 1970-1981 

Gasexporte in Mio. Gulden 295 2.021 4.682 6.345 
in Mrd. m3 7-6 25.6 ' 258 23.1 

Warenexporte in Mio. Gulden 13.873 26.914 43.931 50.281 
Anteil der Gasexporte in % 2 7.5 10,7 12.6 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandstatistiek van de buitenlandse handel per goe- 
derensoort; mehrere Jahrgange, Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage. 

In der zweiten Halfte der siebziger Jahre stabilisierte sich der Umfang 
der Gasexporte in die Bundesrepublik, wahrend der Absatz 1981 sogar 
abnahm. Der Anstieg der Olpreise und die erneuten Verhandlungen 1980 
und 1981 sorgten jedoch dafur, dass die Einnahmen aus Gasexporten 
stark zunahrnen. lnsbesondere unter dern Einfluss der sog. Spierenburg- 
Runden stieg der allgemeine Gasexportpreis von 19.5 Cent pro m3 irn 
  ah re 1980 auf 32 Cent im Jahre 1981.75 Neben der besseren Anpassung 
des Gasexportpreises an die Olpreisschwankungen vereinbarte man mit 
den Stromherstellern in Nordrhein-Westfalen, dass die gestiegenen Prei- 
se zum Teil durch die Lieferung von Kohlestrom bezahlt werden konnen. 
Ausgehend von den damaligen Schatzungen der Preise und der west- 
deutschen Gaskaufe konnte dies ca. 600 MW fur einen Zeitraum von 10 
Jahren (1990-2000) bedeuten.76 

Neben diesem fur die zukunftige Energieversorgung der Niederlande 
bedeutenden Element stellt sich die wichtige Frage, was mit den Gasex- 

73 Ministerie van Economische Zaken. Begroting van uitgaven; Tweede Kamer, zitting 1981- 
1982, 17 100, Hoofdstuk XIII, Nr.2, S.143. 
74 N.V. Nederlandse Gasunie. Plan van Gasafzet 1981; Amsterdam Juni 1981. 
75 Ministerie van Economische Zaken, a.a.0.. S. 143. 
76 Ministerie van Economische Zaken, Brief an den Vorsitzenden des Standigen 
Wirtschaftsausschusses der Zweiten Kammer, 21. Mai 1981. 



porten in die Bundesrepublik in Zukunft geschehen wird. Aufgrund der 
Vertrage zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik steht fest, 
dass die jahrliche Absatzmenge, die heute noch insgesamt etwa 250 
Mrd. m3 betragt, in Zukunft zuruckgehen wird. Eine Prognose fur die Jah- 
re 1982 bis 2000 ist schwer zu geben, da sowohl hinsichtlich des Preises 
als auch der Nachfrage Unsicherheiten bestehen. Dies gilt um so mehr, 
als das niederlandische Erdgas in der Bundesrepublik immer mehr als 
der Energietrager betrachtet wird, der die Lucke zwischen der verfug- 
baren Energie und der Nachfrage fullt. Dies wird dadurch moglich, dass 
in den Vertragen zwischen beiden Landern nur Mindest- und Hochst- 
mengen festgelegt sind. In Anlage 2 ist ein denkbares Szenario (Rechen- 
beispiel) fur den Jahresexport fur die Jahre 1982 bis 2000 entworfen wor- 
den. Diese Prognose, deren wichtigste Pramissen ein konstanter Dol- 
larkurs sowie die Preisentwicklung bei Rohol sind, besagt, dass sicherlich 
in den achtziger Jahren der reale Wert der Gasexporte leicht uber dem 
von 1981 liegen wird. Einbussen in der zweiten Halfte der achtziger Jahre 
werden in dieser Prognose durch geringe reale Preiserhohungen aus- 
geglichen. Nach 1990 und vor allem nach 1995 werden wahrscheinlich 
die realen Einnahmen schnell abnehmen. Sollte sich diese Prognose 
. bewahrheiten, so wurde dies bedeuten, dass ein entscheidender Bereich 

d der niederlandischen Exporte in die Bundesrepublik bis 1990 erhalten 
, r bleibt; zu einem realen Wachstum kommt es jedoch nicht mehr. 

Auch wenn man annimmt, dass der Roholpreis in den achtziger Jahren 
im grossen und ganzen ken-stant bleibt und dass der Dollarkurs gegen- 
uber dem Gulden konstant bleiben wird, andert sich dieses Ergebnis 
nicht wesentlich. Ausserdem gilt hierbei, dass im allgemeinen ein Sinken 
des ~ol lar~re ' ises fur 01 e i n e n ~ n s t i e ~  des Dollarkurses zur Folge hat und 
dass ein Anstieg des Dollarpreises fur 01 zu einem sinkend,en Dollarkurs 
fuhrt. Da der Preis des niederlandischen Erdgases an den Olpreis gekop- 
pelt ist, wird der Einfluss eines sich verandernden Dollarpreises fur 01 
durch eine entgegengesetzte Bewegung des Dollarkurses abgeschwacht. 



2.3.1 Verflechtung 

2.3.1.1 Einleitung 

TabeMe 2.47 Der Poste !n 'Dienstleistun 

Einen Eindruck von Umfang und Bedeutung des internationalen 
Dienstleistungsverkehrs vermittelt die Zahlungsbilanz. Sie gibt sowohl 
die Einfuhr als auch die Ausfuhr von Dienstleistungen an, wahrend sich 
die Dienstleistungen ihrerseits wiederum in eine recht grosse Anzahl von 
Rubriken unterteilen lassen. Gelegentlich erstellt die Nederlandse Bank 
eine bilaterale Dienstleistungsbilanz auf der Grundlage der Devisenstro- 
me. 

Im Dienstleistungssektor weist die Leistungsbilanz bereits seit Jahren 
einen positiven Saldo auf. Allerdings haben zwei Entwicklungen diese 
starkel~osition geschwacht; so weist der Reiseverkehr ein zunehmendes 
Defizit auf,'das von 0,6 Mrd. Gulden im Jahre 1973 auf 6,O Mrd. Gulden 
im Jahre 1980 angestiegen ist, wahrend die ~berschusse der ubrigen 
~ienstleistun~sbereiche mit Ausnahrne des Transportwesens in den letz- 
ten Jahrenzuruckgegangen sind. Tabelle 2.47 gibt fur das Jahr 1980 eine 
~be rs i ch t  uber den internationalen Dienstleistungsverkehr sowie uber 
die Dienstleistungsbeziehungen zur Bundesrepublik. Das Trans- 
portwesen, dessen Tatigkeit in enger Beziehung zur Industrietatigkeit 
steht, nimrnt in der Dienstleistungsbilanz eine wichtige Stellung ein. Die 
Bedeutung dieses Sektors wird vor allem durch die Offenheit der nieder- 
Iandischen Wirtschaft bestimmt. Jedoch sind nicht nur Einfuhr und Aus- 
fuhr von Bedeutung, vielmehr ist dieser Sektor auch fur die Waren wich- 
tig, deren Bestimmungs- und Herkunftsort ausserhalb der Niederlande 
liegt, deren Transitroute jedoch durch die Niederlande fuhrt. Man spricht 
dann von der Transitfunktion, die nicht nur Transportdienstleistungen, 
sondern auch andere Dienstleistungen wie Lagerung, Umschlag und Ver- 
mittlung umfasst; die Einnahmen und Ausgaben, die rnit dem Transit- 
verkehr zusammenhangen, sind in Tabelle 2.47 unter der Rubrik ,,ubrige 
private Dienstleistungen" zusammengefasst. Der positive Saldo der 
Dienstleistungsbilanz mit der Bundesrepublik wird ganz durch die Dienst- 
leistungen bestimrnt, die rnit Einfuhr, Ausfuhr und Transit zusarnmen- 
hangen. 

Eine andere Rubrik der bilateralen Dienstleistungsbilanz, die 
Aufrnerksarnkeit verdient, ist der Reiseverkehr. Es fallt auf, dass die Aus- 
gaben westdeutscher Touristen in den Niederlanden 43% der Gesarnt- 
ausgaben auslandischer Touristen ausmachen. Dieser Anteil ist aller- 
dings in den letzten Jahren spurbar zuriickgegangen. In diesern Kapitel 
wollen wir uns auf das Transportwesen beschranken, da dieser Bereich 
in der Dienstleistungsbeziehung zur Bundesrepublik die entscheidende 
Rolle spielt. 

gsverkehr' der Leistungsbilanz, 1980 (in Mio. Gulden) 

Ausfuhr von Dienstleistungen Einfuhr von Dienstleistungen Saldo 
(Ertrage) (Ausgaben) 
lnsgesamt Anteil der lnsgesarnt Anteil der lnsgesarnt Anteil der 

Bundes- Bundes- Bundes 
republik republik republik 

Transport a) 11.227 2.326 
Reiseverkehr 3.264 1.402 
Durchfiihrung von Arbeiten 1.147 
technische Dienstleistungen u.a. 6.817 1.379 
sonstige private Dienstleistungen b) 2.148 3.458 
staatliche'Dienstleistungen 694 150 

lnsgesamt 25.297 8.715 

Quelle: De Nederlandsche Bank N.V.. Verslag over bet jaar 1980; Kluwer B.V., Deventer 1981 
a) Einschliesslich Kraftstofflieferungen fur Schiffe und Schiffsreparaturen 
b) Einschliesslich des Saldos von Transit- und Dreiecksgeschaften 



2.3.1.2 Die Verkehrsbeziehungen zwischen den Niederlanden und dem 
Ausland 

Die Offenheit der niederlandischen Wirtschaft hat automatisch grosse 
mit der Einfuhr und Ausfuhr zusammenhangende Transportstrome zur 
Folge. Ausserdem verlaufen umfangreiche Verkehrsstrome, deren 
Herkunft und deren Bestimmungsorte in anderen Teilen der Welt liegen, 
insbesondere uber die niederlandischen Seehafen. Was die Handels- 
strome von und nach Westeuropa betrifft, so haben sich die Niederlande 
in den vergangenen 20 Jahren eine einzigartige Stellung erworben. Die 
Lage an der Nordsee, aber auch die gute Infrastruktur, die die Ver- 
bindung zu einem stark industrialisierten Hinterland herstellt, boten den 
Niederlanden natiirliche Standortvorteile, die sie in vollem Umfang aus- 
genutzt haben. Diese Standortvorteile haben die Struktur unserer 
Wirtschaft und die Art ihrer Aktivitaten stark gepragt. Auch die Lagerung 
und der Umschlag von Waren, die von Seehafen abhangigen lndustrien 
und die Transportverbindungen zum Hinterland machen dies deutlich. 

Die internationalen Warentransporte in den Niederlanden erlebten in 
den sechziger Jahren und zu Beginn der siebziger Jahre ein sturmisches 
Wachstum. Nach 1973 kommt es zu einem Konjunktureinbruch, auf den 
in den nachsten Jahren eine leichte Wiederbelebung folgt. Diese Ent- 
wicklung entspricht der Entwicklung des Welthandels. Einen Uberblick 
uber das Transportvolumen, untergliedert nach Verkehrszweigen, gibt 
Tabelle 2.48. 

Tabelle 2.48 In den Niederlanden geladene und geloste Waren, 1970 und 1978 (in Mio. 1)  a) 

in den Niederlanden 
geladen 
Ausfuhr und Transit 
1970 1978 

lnsgesarnt 192 224 
Seeschiffahrt 64 68 
Binnenschiffahrt 82 83 
Strasse 15 22 
Schiene 6 5 
Rohrleitung 25 46 

in den Niederlanden 
geloscht 
Einfuhr und Transit 
1970 1978 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistiek van het internationale Goedereovervoer 1970 
en 1978; Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage 1972 und 1980. 
a) Die Einfuhr aus Belgien und Luxemburg im Jahre 1978 ist in der Tabelle nicht enthalten. Aufgrund 
einer Umfrage wird die gesamte Einfuhr aus Belgien und Luxemburg auf 18.4 Mio. Tonnen geschatzt, 
wahrend die Ausfuhr ungefahr 33,8 Mio. Tonnen betragt. Die Verteilung auf die verschiedenen Ver- 
kehrszweige ist unbekannt. 

Der Transport von Waren auf dem Seewege ist ausserordentlich wich- 
tig. Bei einem internationalen Vergleich nehmen die Niederlande mit 310 
Mio. t im Jahre 1977 den dritten Platz hinter den Vereinigten Staaten und 
Japan ein; Frankreich, ltalien und Grossbritannien folgen mit einigem 
Abstand.77 Wie wichtig die Transitfunktion der niederlandischen Seeha- 
fen ist, lasst sich daraus ableiten, dass die Seetransporte in der Bundes- 
republik ungefahr 40% der entsprechenden niederlandischen Transporte 
ausmachen. Dies wird noch deutlicher, wenn man den Umschlag 
verschiedener Warengruppen im Vergleich mit konkurrierenden europai- 
schen Seehafen betrachtet. Wie Tabelle 2.49 zeigt, haben die Nieder- 
lande insbesondere im Bereich der landwirtschaftlichen Produkte, der 
Brennstoffe, Erze und chemischen Produkte eine vorherrschende Stel- 
lung. 

Von den Waren, die in den niederlandischen Seehafen umgeschlagen 
werden, sind mehr als die Halfte Transitwaren, was die Bedeutung des 

77 C.A. van den ~ e l d ,  De  Nederlandse economie maritiem beschouwd; Ministerium fijr 
Wirtschaft, 's-Gravenhage, Mai 1981. 



Tabelle 2.49 Der Anteil niederlandischer und deutscher Seehafen am gesamten Umschlag 
einer Reihe konkurrierender europaischer Hafen, 1976 (in %)a) 

Anteil niederlandischer Anteil deutscher 
Seehafen Seehafen 
AntransportAbtransportAntransporlAbtransport 

Warengruppe 
1. Getreide, Viehfutter. Ole und Fette 59 54 28 19 
2. feste Brennstoffe 21 66 9 31 
3. Rohol 40 64 1 1  - 
4. Erdijlprodukte 46 45 24 5 
5. Erze 50 78 16 6 
6. chemische Produkte 63 45 6 17 
7. sonstige Massengiiter 40 ' 27 16 23 
8. Stijckgut 33 25 27' 25 

Quelle: J. Katgerman. Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam. Rarningen van degoederenstrornen 
van de havens in het Rijnmondgebied in 1980, 1990 en 2000; Rotterdam 1978. 
a) Deutsche, niederlandische, belgische und franzosische Hafen. 

Transitverkehrs im Rahmen der gesamten Transportaktivitaten 
unterstreicht. Fast 90% der Transitfracht wird im Rijnmond-Gebiet umge- 
schlagen. In der Literatur und in den Statistiken wird der Begriff Transit 
unterschiedlich definiert. Wir gehen davon aus, dass unter Transit der 
Transport von Gutern zu verstehen ist, die ihren Herkunfts- und Bestim- 
mungsort ausserhalb der Niederlande haben, die eventuell voruber- 
gehend gelagert, jedoch in den Niederlanden nicht weiterverarbeitet 
werden. Wir konnen hauptsachlich drei Transitstrome unterscheiden, die 
fur die Niederlande von Bedeutung sind: 
a. Einfuhr auf dern Seewege und Wiederausfuhr auf dern Landwege 
(See-Land-Transit); 
b. Einfuhr auf dern Landwege und Wiederausfuhr auf dern Seewege 
(Land-See-Transit); 
c. Einfuhr auf dern Seewege und Wiederausfuhr auf dern Seewege 
(See-See-Transit). 
Es gibt kaum Informationen, die Ruckschlusse auf den Land-Land-Transit 
zulassen. 

Der Umfang der Transitstrome hat im Laufe der letzten Jahre sowohl 
absolut als auch relativ zugenommen. Der See-See-Transit, der zu 
Beginn der siebziger ~ a h r ~ s t a r k  wuchs, verliert im Augenblick wieder an 
Bedeutung, da das Leichtern von Rohol auf offener See finanziell attrak- 
tiver geworden ist. Die hierbei verwendeten Techniken sind bei der Olge- 
winnung in der Nordsee entwickelt worden. Der See-.Land-Transit hat 
stark zugenommen. Drei Guterkategorien spielen hier die entscheidende 
Rolle, und zwar Erze, Rohol und Erdolprodukte. Der Transit von Rohol hat 
nach dern Bau von Rohrleitungen nach Belgien und in die Bundes- 
republik stark zugenommen. lm Rahmen der Wiederausfuhr auf dern 
Seewege hat der Umfang des See-Land-Transits stark zugenommen. 
Neben den festen Brennstoffen sind die Halbwaren und Metalle sowie 
die Fertigprodukte von Bedeutung. Die Tabellen 2.50 und 2.51 geben 
einen ljberblick uber Umfang und Bedeutung des Transitverkehrs. 

Tabelle 2.50 Der Umschlag der niederlandischen Seehafen, 1970-1978 

1970 1978 
Mio. % Mio. % 
Tonnen Tonnen 

eingehende Seefracht 
davon Einfuhr 

See-Land-Transit 
See-See-Transit 

abgehende Seefracht 
davon Ausfuhr 

Land-See-Transit 
See-See-Transit 

Quelle: Commissie Zeehavenoverleg. De doorvoer via de Nederlandse zeehavens en de 
maatschappelijke betekenis daarvan; 's-Gravenhage, April 1980. S: 47. 



Tabelle 2.51 Der Transitverkehr, aufgegliedert nach Warengruppen, 1970 und 1978 (in Mio. t) 

See Land Land See See See 
1970 1978 1970 1978 1970 1978 

Agrarprodukte 
Erze und Schrott 
feste Brennstoffe 
Rohol 
Erdolprodukte 
sonstige Massenguter 
Halbwaren und Metalle 
Fertigprodukte 

lnsgesarnt 

Quelle: Cornrnissie Zeehavenoverleg, a.a.0.. S. 24,30,36 

2.3.1.3 Die Verkehrsbeziehungen zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik 

Von der Gesamtmenge der Waren, die in den Niederlanden geladen 
werden (Ausfuhr und Durchfuhr) sind 90% fur Europa bestimmt (50% fur 
die Bundesrepublik). Diese Anteile sind im Laufe der Jahre recht stabil 
geblieben. Fur das niederlandische Transportwesen gilt also in noch star- 
kerem Masse als fur den Warenexport, dass die Beziehungen zur Bun- 
desrepublik von sehr grosser Bedeutung sind. Der Anteil der aus der 
Bundesrepublik kommenden Waren an den Waren, die in den Nieder- 
landen geloscht werden (Einfuhr und Transit), liegt jedoch wesentlich 
niedriger, obwohl er in den letzten Jahren von 16 auf 18% gestiegen ist. 

Gliedert man die Verkehrsrelation nach Giiterkategorien auf, so ergibt 
sich, dass sowohl die eingehenden als auch die ausgehenden Waren im 
wesentlichen einigen wenigen Kategorien zuzuordnen sind. Von den 
Waren, die in die Bundesrepublik gehen, gehoren 30% zur Kategorie 
Erze, 40% zur Kategorie ErdoI und Erdolprodukte und 14% zur Kategorie 
landwirtschaftliche Produkte und andere Nahrungsmittel. Die in den Nie- 
derlanden geloschte Fracht aus der Bundesrepublik besteht zu uber 50010 
aus mineralischen Rohstoffen und Baumaterial und zu 16% aus 
Brennstoffen. Einen Uberblick uber die gesamte Verkehrsrelation mit der 
Bundesrepublik, unterteilt in Einfuhr, Ausfuhr und drei Formen des Tran- 
sits, gibt Tabelle 2.52. 

Tabelle 2.52 Eine Ubersicht iiber die gesamteVerkehrsrelation mit der Bundesrepublik, 1978(in 
Mio. t) 

geladene Fracht, fur die 
Bundesrepublik bestirnrnt 

geloschte Fracht, aus der 
Bundesrepublik stammend 

Ausfuhr 34 Einfuhr 41 
See-Land-Transit 72 Land-See-Transit 14 
See-See-Transit 6 See-See-Transit - 
lnsgesarnt 112 55 

Quelle: WRR, auf der Grundlage von: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van bet interna- 
tionale goederenvervoer 1976; Staalsuitgeverij, 's-Gravenhage 1980. 

Es fallt auf, dass der Guterstrom, der in die Bundesrepublik fliesst, 
doppelt so umfangreich ist wie der Strom, der aus der Bundesrepublik 
kommt. Diese Unausgewogenheit ist darauf zuruckzufuhren, dass der 
Transitverkehr in die Bundesrepublik ca. zwei Drittel des ins Ausland . 

gehenden Warenstroms umfasst. Von den Transitstromen ist der See- 
Land-Transit der wichtigste. 1978 gingen 65010 der im See-Land-Transit 
transportierten Waren in die Bundesrepublik. 1970 lag der Anteil der Bun- 
desrepublik noch hoher (84%), aber durch den Bau der Olpipeline nach 
Antwerpen und die damit verbundene Zunahme des Transitstroms ist 



der Anteil der Bundesrepublik zuruckgegangen. Der Land-See-Transit 
aus der Bundesrepublik macht fast 100% des gesamten uber die Nieder- 
lande abgewickelten Land-See-Transits aus. 

Zur Stellung der verschiedenen Verkehrszweige innerhalb der 
Verkehrsrelation Niederlande-Bundesrepublik Iasst sich folgendes sagen: 
Auf Seeschiffahrt und Schiene entfallt ein kleiner Teil des Transport- 
volumens. Anders ist es im Strassenverkehr. Bei 31 von 45 Mio. t, die 
1978 auf der Strasse befordert wurden, war das Herkunfts- bzw. Bestim- 
mungsland die Bundesrepublik. Der Anteil der niederlandischen Trans- 
portunternehmen betrug 66%. Die internationale Binnenschiffahrt von 
und nach den Niederlanden ist ebenfalls stark auf die Bundesrepublik 
konzentriert. Von den 126 Mio. t in diesem Bereich stammten 1978 104 
Mio. aus der Bundesrepublik oder gingen dorthin. Der Anteil der nieder- 
Iandischen Binnenschiffahrt betrug 58%. 

2.3.1.4 Die regionale ve.rteilung 

65% aller in die Bundesrepublik gehenden Transporte haben das Ruhr- 
gebiet zum Zie178. Auf die Kustenregion sowie auf das Gebiet am Mittel- 
und Oberrhein entfallen jeweils 15%, wahrend die ubrigen 5% in andere 
westdeutsche Gebiete gehen. Die in die Bundesrepublik gehenden 
Transporte weisen also eine regionale Konzentration auf, die sich mit der 
bereits festgestellten Konzentration des Warenverkehrs vergleichen 
Iasst. Die Transporte, die in die Bundesrepublik gehen, kommen zu etwa 
75% aus dem Rijnmond-Gebie: (Rotterdam). Die ubrigen Niederlande lie- 
fern 15% und IJmond (Amsterdam) 10%. Die aus der Bundesrepublik 
stammenden Transporte kommen zu 75% aus dem Ruhrgebiet, zu 15% 
vom Mittel- und Oberrhein und zu 5% aus der Kustenregion und den 
ubrigen deutschen Gebieten. Sie haben ihr Ziel zu 30% im Rijnmond- 
Gebiet, zu 10% im IJmond-Gebiet und zu 60% in den ubrigen Nieder- 
landen. Diese Verteilung ist nicht uberraschend, da ein erheblicher Teil 
der eingehenden Transporte aus Einfuhren besteht. 

2.3.115 Die Bedeutung der Dienstleistungsrelation zur Bundesrepublik 

Der internationale Dienstleistungsverkehr leistet einen erheblichen 
Beitrag zur niederlandischen Zahlungsbilanz. Hier ist insbesondere der 
Transportsektor von Bedeutung. Die Dienstleistungsausfuhren (Ein- 
nahmen) gehen zu 35% in die Bundesrepublik. Die Bedeutung des 
Dienstleistungsverkehrs mit der Bundesrepublik kommt noch deutlicher 
darin zum Ausdruck, dass der im gesamten Dienstleistungsverkehr 
erzielte Uberschuss noch von dem ~berschuss ubertroffen wird, der in 
der Dienstleistungsbeziehung mit der Bundesrepublik erwirtschaftet wird 
(siehe Tabelle 2.47). Der positive Saldo der Dienstleistungsbilanz mit der 
Bundesrepublik wird ganz vom Transportwesen und vom Transitverkehr 
bestimmt. 

Ein vom Beratungsausschuss fur die Seehafen erstellter Bericht (Com- 
missie zeehavenoverleg, De doorvoer via de Nederlandse Zeehavens en 
de maatschappelijke betekenis daarvan; 1980) uber den Transit uber die 
niederlandischen Seehafen kommt zu folgenden Ergebnissen: 
- Die im Transitverkehr erzielten Einnahmen betragen iiber 1% des 
Volkseinkommens. Ungefahr 60% des Mehrwerts wird durch Aktivitaten 
in den Seehafen, wie Lagerung und Umschlag, Dienstleistungen und Ver- 

'8 H.C. Kuiler, Syllabus inleiding tot de verkeers- en vervoerseconomie; Cursus 1977-1978. 
Technische Hochschule Delft; Delft, Marz 1978. 



mittlung, geschaffen. Auch die anderen Teilbereiche sind jedoch wich- 
tige Glieder der Transportkette. Ein Grund dafur, dass Bereiche wie 
Schiene, Strasse und Binnenschiffahrt einen geringeren Beitrag zum 

' 

Volkseinkommen leisten, liegt darin, dass die Niederlande hier wesentlich 
schwacher vertreten sind. Der Transitverkehr auf der Strasse wird zu . 
75% von niederlandischen Unternehmen abgewickelt. Der von der Bin- 

' 

nenschiffahrt durchgefuhrte Transitverkehr erfolgt zu 50% unter nieder- 
Iandischer Flagge, und von den am Transitverkehr beteiligten Seeschif- 
fen fahren weniger als 5% unter niederlandischer Flagge. 
- Der Beitrag des Transitverkehrs zur Zahlungsbilanz betragt ca. 6% der 
gesamten Ausfuhr von Dienstleistungen. 
- Vom Transitverkehr hangen direkt oder indirekt 55 000-60 000 
Arbeitsplatze ab. 

2.3.2 Empfindlichkeit 

2.3.2.1 Der Transitverkehr 

Wie Tabelle 2.52 gezeigt hat, sind etwa zwei Drittel der Waren, die aus 
den Niederlanden in die Bundesrepublik transportiert werden, Transitgut. 
Dieser Transitverkehr konzentriert sich auf einige wenige Warengruppen, 
namlich Erz und Schrott, Rohol, Erdol- und Agrarprodukte. Die Zukunft 
dieses Transitverkehrs hangt also stark davon ab, wie sich die Import- 
nachfrage in diesem Sektor in der Bundesrepublik entwickeln wird. Wir 
wollen diese Warengruppen nun nacheinander untersuchen.79 

Der Transit von Erz und Schrott hangt im wesentlichen von der 
Rohstahlproduktion in der Bundesrepublik ab. Seit einigen Jahren stag- 
niert diese Produktion jedoch bei etwa 40 Mio. t pro Jahr. Grunde hierfur 
sind die verschlechterte Wettbewerbslage der westeuropaischen Roh- 
stahlproduzenten gegenuber den jungen lndustriestaaten und den Ost- 
blocklandern sowie ein Ruckgang auf dem Markt fur Halbwaren. 
Verschiedene Zweige der metallverarbeitenden Industrie, u.a. der Schiff- 
bau, sind in Schwierigkeiten geraten. Auf europaischer Ebene unter- 
nimmt man Versuche, die Uberkapazitat zu verringern. Geht man von 
einem gewissen Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik aus, so 
wird der Stahlverbrauch noch weiter zunehmen. Die Einfuhr von Roh- 
stahl wird immer wichtiger werden. 1978 lag sie bei 13,2 Mio. t. Dies Iasst 
im Zusammenhang mit der zu erwartenden Stabilisierung des Exports 
die Prognose zu, dass die Produktion von Rohstahl weiterhin bei etwa 40 
Mio. t liegen wird. Das bedeutet fur den niederlandischen Transit von 
Eisenerz und Schrott ein Transportvolumen von ca. 32 Mio. t. Der Markt- 
anteil, der nun noch ca. 65% betragt, kann noch etwas wachsen. Der 
Grund liegt darin, dass der Rotterdamer Hafen fur grosse Erzschiffe (300 
000-350 000 t)  gut erreichbar ist, weiterhin darin, dass die Saar kanalisiert 

b 

wird, so dass das Saarland mit seiner Stahlindustrie in Zukunft auch fur 
Binnenschiffe gut erreichbar sein wird. Zur Zeit werden die Transporte 
noch von den franzosischen Seehafen oder von Emden aus auf der 
Schiene durchgefuhrt. Die zunehmende Konkurrenz der jungen Industrie- 
staaten und der Ostblockstaaten kann zu einem weiteren Ruckgang der 
Rohstahlproduktion fuhren, was unmittelbare Konsequenzen fur die 
Rohstofftransporte hatte. Eine weitergehende Anpassung an die interna- 
tionale Konkurrenz kann sich auf den Transit von Halbwaren und Metal- 
len positiv auswirken. 

Der Umfang des See-Land-Transits von Rohol hat bis 1972 explo- 
sionsartig zugenommen. Wichtig war vor allem die Anlage von Rohr- 
leitungen von Rotterdam in die Bundesrepublik und nach Antwerpen. 

79 Havenbedrijf der Gerneente Rotterdam, Tussen hollen en stilstaan; samenvatting van het 
rapport Prognose met het goederenstromen - Model IX; Rotterdam. Dezernber 1981. 

Cornmissie zeehavenoverleg, De doorvoer via de Nederlandse Zeehavens en de 
rnaatschappelijke betekenis daarvan; 's-Gravenhage, April 1980. 



Nach 1973 hat der Umfang des Roholtransits stark abgenommen; in den 
letzten Jahren ist es zu einer leichten Erholung gekommen. Der Umfang 
des zukunftigen Transitverkehrs hangt stark von der westdeutschen 
Energiepolitik ab, deren Ziel es ist, die Abhangigkeit vom Rohol sowohl 
im absoluten als auch im relativen Sinne zu verringern. Der Roholstrom 
aus den Niederlanden geht in erster Linie in den Mittelteil der Bundes- 
republik. Angesichts der vorhandenen lnfrastruktur (Pipelines) muss es 
moglich sein, den Marktanteil zu halten. Das Transitvolumen wird in star- 
kem Masse von dem realisierbaren Wirtschaftswachstum abhangen. 
Eine potentielle Bedrohung sind die fur das westdeutsche Hinterland 
bestimmten Transporte, die uber italienische Hafen abgewickelt werden. 
Die Konkurrenz konnte sich durch einen weiteren Ausbau des Suez- 
kanals noch verscharfen. Man will erreichen, dass 1984 voll beladene 160 
000-Tonnen-Tanker den Kanal befahren konnen. Berechnungen weisen 
jedoch aus, dass die Transportkosten eines 350 000-Tonnen-Tankers, der 
das Kap der Guten Hoffnung umfahrt, trotz der 4500 Meilen, die zusatz- 
lich zuruckzulegen sind, wenigstens um 5 Gulden pro Tonne niedriger lie- 
gen.80 

Bei der Betrachtung der mit dem Transit von Erdolprodukten ver- 
bundenen Dienstleistungen mussen die oben dargestellten Entwicklun- 
gen mitberucksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sind zu nen- 
nen: die sinkende Nachfrage in der Bundesrepublik, die strukturelle 
~ b e r k a ~ a z i t a t  der westeuropaischen Raffinerien und die im Nahen Osten 
entstehende Raffineriekapazitat. Diese Entwicklungen erschweren eine 
Einschatzung der kunftigen Nacnfrage nach Erdoltransporten. Die logisti- 
sche Position der Niederlande gegenuber anderen Landern, darunter die 
Bundesrepublik, muss jedoch so eingeschatzt werden, dass selbst dann, 
wenn ein Teil der niederlandischen Funktion auf dem Raffineriesektor 
wegfallt, die Transitfunktion erhalten bleibt. Ein Beispiel dafur ist der Plan 
von Mobil, die Raffinerie bei Amsterdam zu schliessen, gleichzeitig 
jedoch einen neuen Umschlagbetrieb aufzubauen. 

Die zukunftige Entwicklung des See-Land-Transits von festen 
Brennstoffen lasst sich kaum vorhersagen. Sie wird u.a. durch die 
Moglichkeit einer eigenen Produktion in der Bundesrepublik sowie durch 
den jeweiligen Anteil der festen Brennstoffe am Energieverbrauch 
bestimmt. Wie gross dieser Anteil ist, hangt wiederum stark davon ab, in 
welchem Masse der Anteil der Kernenergie an der westdeutschen 
Energieversorgung steigt. Prognosen fur das Jahr 1995 gehen von 17O/o 
aus. Da sich die Durchfuhrung des Kernenergieprogramms in der 
Bundesrepublik verzogert und auch dort eine politische Diskussion ein- 
gesetzt hat, besteht jedoch die Moglichkeit, dass die Ziele im Kern- 
energiebereich nicht erreicht werden. Unter diesen Voraussetzungen 
konnen die festen Brennstoffe durchaus auch kunftig eine Rolle in der 
Energieversorgung spielen. Trotz der Steigerung der deutschen Koh- 
leproduktion wird zusatzlich Kohle eingefuhrt werden mussen. Schat- 
zungen fur 1990 gehen davon aus, dass uber die bisherigen Mengen hin- 
aus weitere 10 bis 20 Mio. t uber die niederlandischen Seehafen ein- 
gefuhrt werden. Dabei ist von Bedeutung, dass die Rotterdamer Hafen 
uber moderne Umschlaganlagen verfugen. 

Eine Warenkategorie, die im Rahmen des Transitverkehrs eine immer 
wichtigere Rolle spielt, ist Viehfutter. Die westdeutsche Agrarpolitik ist 
bemuht, immer hochwertigere Getreidesorten anzubauen, wahrend Vieh- 
futter in steigendem Masse eingefuhfi wird. Dieser umfangreiche Tran- 
sitstrom umfasst zusammen mit den Olsaaten ungefahr 10 Mio. t. Zur 
Zeit drangt vor allem Frankreich als grosster Getreideproduzent Europas 
darauf, diese Substitutionsprodukte mit Importabgaber: zu belegen. Eine 

80 Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam, Europoort Delta; nr. 1981. 5, Rotterdam 1981. 



Fortsetzung der westdeutschen Agrarpolitik kann fur die Transitak- 
tivitaten der Niederlande bedeuten, dass die Menge des Viehfutters 
zunimmt und dass auf etwas langere Sicht der Transportbedarf im Land- 
See-Transit fur hochwertige Getreideprodukte aus der Bundesrepublik 
zunimmt. 

Beim Land-See-Transit von der Bundesrepublik in die Niederlande 
spielen die festen Brennstoffe eine wichtige Rolle. Zwar ist der Ver- 
brauch fester Brennstoffe in der Bundesrepublik grosser als die Produk- 
tion, aber da sich die westdeutsche Kohle gut verkoken Iasst, wird den- 
noch Kohle ausgefuhrt. Es ist zu erwarten, dass der Umfang des Land- 
See-Transits relativ konstant bleiben wird. Die wichtigste Warenkatego- 
rie bilden hier die Halbwaren und die Metalle. Die Entwicklungsmoglich- 
keiten dieses Transportstroms hangen in starkem Masse von der Wett- 
bewerbslage der chemischen lndustrie und der metallverarbeitenden 
lndustrie in Westdeutschland ab. Die Entstehung neuer Industriezentren, 
z.B. im Raum Munchen und im Dreieck Frankfurt-Mainz-Karlsruhe, 
bedeutet fur den uber die Niederlande abgewickelten Land-See-Transit, 
dass eine immer starkere Konkurrenz von seiten der norddeutschen und 
italienischen Hafen zu erwarten ist. 

2.3.2.2 Die Verkehrszweige 

Die Verteilung der Waren auf die einzelnen Verkehrszweige hangt 
weitgehend davon sb, ob es sich um Massenguter oder Stuckgut han- 
delt, aber auch vom Standort des Absenders und Empfangers (Strassen-, 
Wasserstrassen-und Eisenbahnverbindungen). Ausserdem spielen 
Kosten und Transportdauer eine Rolle: Im allgemeinen haben ubrigens 
die drei Verkehrszweige ihre eigenen, recht deutlich voneinander abge- 
schirmten Markte, wenngleich es naturlich auch einige Uberschnei- 
dungen und damit Konkurrenz gibt. So fallt auf, dass der starke Anstieg 
der Energiepreise in den letzten Jahren die Wettbewerbslage des Stra- 
ssenverkehrs nicht sonderlich geschwacht hat, obwohl er von den drei 
Verkehrszweigen die meiste Energie pro Ladeeinheit verbraucht. Dass 
die Wettbewerbslage fast unverandert blieb, ist auch darauf zuruck- 
zufuhren, dass der lJbergang vom Strassen- zum Schienenverkehr oder 
zur Binnenschiffahrt zu gebrochenem Verkehr fuhrt. Daher bewirkt eine 
Energieeinsparung nicht in allen Fallen auch eine Kosteneinsparung. Die 
Prognosen, die hinsichtlich des Transports der einzelnen Warengruppen 
erstellt wurden, erlauben es, fur jeden Verkehrszweig gewisse Entwick- 
lungstendenzen auf~uzeigen.~' 

Der grenzuberschreitende Eisenbahnverkehr beschrankt sich im 
wesentlichen auf drei Warengruppen, namlich feste Brennstoffe, Erze 
und Schrott sowie Metallerzeugnisse. Damit konzentrieren sich die 
Transportleistungen der Eisenbahn stark auf schrumpfende Industrien. 
Zukunftsperspektiven bietet nur noch der Transport fester Brennstoffe. 
Das einseitig strukturierte Transportpaket Iasst sich durch eine Erwei- 
terung des kombinierten Schiene-Strasse-Verkehrs (Huckepack-Verkehr) 
sowie durch den Containertransport vergrossern. Dies erfordert sowohl 
erhebliche Investitionen in Umschlaganlagen als auch eine starke 
Berucksichtigung des Faktors Zeit. Die Eisenbahn wird weiterhin starker 
Konkurrenz ausgesetzt sein. 

Die Binnenschiffahrt wird vom Wachstum des Transports fester 
' Brennstoffe (Kohle) profitieren konnen. Dies konnte einen Verlust an 

Transportvolumen im Bereich der Erdolprodukte teilweise ausgleichen. 
Weiterhin liegen fur die Binnenschiffahrt Chancen im Containerverkehr, 
da vor allem immer mehr Billigwaren, die nicht unbedingt schnell 
transportiert werden mussen, containerisiert werden konnen. 

81 W.A.G. Blonk. Te venvachten structuurveranderingen in her Europese goederenvervoer; 
Breda 1981. 



Von den drei Verkehrszweigen wird der Strassenverkehr den grossten 
Nutzen daraus ziehen, dass sich die niederlandische und die west- 

. deutsche lndustrie in starkerem Masse auf die Produktion hochwer- 
tigerer Halb- und Fertigwaren verlegen; allerdings besteht die Moglich- 
keit, dass die lndustriebetriebe einen Teil des zu erwartenden grosseren 
Transportvolumens in eigener Regie (Werkverkehr) befordern werden, 
weil sich so in vielen Fallen spezielle Anforderungen besser berucksich- 
tigen lassen. Auf etwas Iangere Sicht kann es zu Verschiebungen zwi- 
schen den Verkehrszweigen kommen, und zwar dann, wenn der Verkehr 
die Umwelt so sehr belastet und die Raumordnung so sehr erschwert, 
dass der Staat Massnahmen ergreifen muss, die eine Bevorzugung bzw. 
Benachteiligung bestimmter Verkehrszweige beinhalten. Im Abschnitt 
,,VerkehrspolitikV sol1 dieser Aspekt zur Sprache kommen. 

Der Containerverkehr wurde oben bereits erwahnt. Diese Transportart 
hat sich stark entwickelt. In den letzten zehn Jahren sind Container- oder 
Roll-on-roll-off-Transporte in zunehmendem Masse an die Stelle der 
herkommlichen Stuckguttransporte getreten. Daneben werden gelegent- 
lich auch Massenguter per Container transportiert. Ihr Anteil am gesam- 
ten Massengutertransport wird jedoch einige Prozent niemals uberstei- 
gen. Auch das herkommliche Stuckgut Iasst sich nicht vollig containeri- 
sieren. 

Prognosen zum Containerverkehr gehen vom Umfang der containeri- 
sierbaren Waren aus. Fur jede Warengruppe wird der Anteil ermittelt, fur 
den der Transport im Container in wirtschaftlicher und technischer Hin- 
sicht zweckmassig ist. Man erwartet, dass Ende dieses Jahrhunderts alle 
containerisierbaren Guter auch tatsachlich mit Containern transportiert 
werden. Bei den angelieferten Gutern liegt dieser Prozentsatz im Jahre 
1980 erst bei 70%, bei den abtransportierten Gutern bei 80%. Schat- 
zungen zum Gesamtumfang der Containertransporte in den Niederlanden 
gehen fur das Jahr 1990 von etwa 30 Mio. t aus. Bei ungefahr der Halfte 
handelt es sich um Transit. 75% entfallen auf Strassentransporte, 5% auf 
die Binnenschiffahrt und 20% auf die Eisenbahn. 

Die Verlagerung der industriellen Tatigkeiten auf die Herstellung von 
hochwertigen Halb- und Fertigwaren wird zu einer Zunahme des 
Stuckgutverkehrs fuhren. Eine Veranderung der industriellen Tatigkeit 
hat auch Auswirkungen auf die Standorte. In der Bundesrepublik ent- 
stehen neue industrielle Schwerpunkte. Dies bedeutet ausser einer Sta- 
bilisierung der Anlieferung von Massengiitern, dass die grossen Ver- 
kehrsadern an Bedeutung verlieren konnen. Die Wettbewerbslage gro- 
sser Seehafen kann heikel werden. Die Niederlande und insbesondere 
der Rotterdamer Hafen werden durch eine Verbesserung der Infrastruk- 
tur und durch den Bau moderner Umschlaganlagen diesem Druck stand- 
halten konnen, gleichzeitig liesse sich mit Hilfe grosser Containertermi- 
nals erreichen, dass der Rotterdamer Hafen auch an der Zunahme des 
Stuckgutverkehrs teilhat. 

2.3.2.3 Verkehrspolitik 

Fur den von den Niederlanden ausgehenden Giiterverkehr - sowohl auf 
der Strasse als auch auf dem Wasser - ist die Verkehrsrelation zur Bun- 
desrepublik die mit Abstand wichtigste. Hinzu kommt, dass ein erheb- 
licher Teil dieser Transporte mit niederlandischen Lastkraftwagen und 
niederlandischen Binnenschiffen durchgefuhrt wird (66% bzw. 58Yo im 
Jahre 1978). Daher ist eine Analyse der Verkehrspolitik beider Lander 
unentbehrlich.82 Die westdeutsche Verkehrspolitik geht offiziell von der 
,,freien Wahl des Verkehrsmittels in einer kontrollierten Wettbewerbsord- 
nung" aus. In der Bundesrepublik herrscht die Auffassung vor, das Ver- * 

82 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Begroting van uitgaven; Tweede Kamer, zitting 
1980-1981, 16 400, Hoofdstuk XII, Nr. 2, 21 und 42. 



kehrswesen habe sich anderen Wirtschaftsinteressen, etwa im industriel- 
len und im regionalen Bereich, unterzuordnen. So neigt man in der Bun- 
desrepublik dazu, die kommerziellen lnteressen der Eisenbahn den 
wirtschaftlichen lnteressen der Allgemeinheit unterzuordnen. Die Politik 
zielt darauf ab, unter den verschiedenen Verkehrszweigen vor allem den 
Eisenbahnverkehr zu fordern, und Massnahmen im Bereich des Strassen- 
und Wasserverkehrs werden oft nach ihren Auswirkungen auf den Eisen- 
bahnverkehr beurteilt. Diese Betonung nationaler lnteressen ist insofern 
verstandlich, als das Volumen des lnlandsverkehrs das des Auslandsver- 
kehrs um ein Vielfaches ubersteigt.83 In den Niederlanden geht man 
davon aus, dass der Verkehr ein selbstandiger Wirtschaftszweig ist, der 
kostendeckend und rentabel arbeiten muss. Eine Forderung bestimmter 
Verkehrszweige auf Kosten anderer gibt es hier nicht. Diese Haltung ent- 
spricht dem grossen Interesse, das die Niederlande an einem gut funk- 
tionierenden europaischen Verkehrswesen haben. 

Binnenschiffahrt 
Auf internationaler Ebene wird die Binnenschiffahrtspolitik ins- 

besondere in Strassburg in der Zentralkommission fur die Rheinschiff- 
fahrt behandelt. In diesem Zusammenhang ist die Mannheimer Akte von 
grosser Bedeutung. Sie geht davon aus, dass die Transportunternehmen 
in ihrem wirtschaftlichen Handeln frei sind. 1979 trat ein Zusatzprotokoll 
zur Mannheimer Akte in Kraft mit dem man verhindern will, dass Ost- 
blocklander nach Eroffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals ubermassig 
vom westeuropaischen Markt profitieren. Gleichzeitig wurde bestimmt, 
dass fur Transporte von einem am Rhein gelegenen Ort nach einem in 
einem Drittland gelegenen Ort bilaterale Abkommen geschlossen werden 
mussen. In der Zentralkommission fur die Rheinschiffahrt hat man einen 
ersten Schritt getan, um zu einer internationalen Kapazitatsregelung zu 
kommen, die in Zeiten wirtschaftlichen Ruckgangs oder bereits im Vor- 
griff darauf wirksam werden soll. Dies liesse sich durch ein 
Investitionsverbot oder durch eine Alt-fur-Neu-Regelung erreichen. 

Strassenverkehr 
In der Strassenverkehrspolitik der Niederlande spielt das 

Genehmigungssystem eine wichtige Rolle. Durch dieses System sol1 das 
Transportwesen als Wirtschaftszweig gesund erhalten werden. Vor- 
schlage zur Anderung des Systems zielen darauf ab, jahrlich eine 
Uberprufung vorzunehmen und eine Genehmigung nach einer bestimm- 
ten Zeit aufzuheben, wenn sich herausstellt, dass ein Transportunter- 
nehmen nicht in der Lage ist, die branchenublichen Kosten aus seinen 
Frachteinnahmen zu decken. Auch der grenzuberschreitende 
Strassenverkehr unterliegt dem Genehmigungssystem: Gleichzeitig ist 
auch noch die 1975 landesweit eingefuhrte Tonnagebegrenzung gultig, 
die die Uberkapazitat reduzieren soll. Neue Genehmigungen werden nur 
erteilt, wenn zusatzliche Transportauftrage nachgewiesen werden kon- 
nen. Ausserdem wird auch ein wirtschaftliches Kriterium angelegt, d.h., 
man vergleicht die Transporteinnahmen mit den Normkosten. Fallt dieser 
Vergleich ungunstig aus, so erhalt das Unternehmen eine auf zwei Jahre 
befristete Genehmigung, die es ihm erlaubt, entsprechende Mass- 
nahmen zu ergreifen. 

Von einer internationalen Kapazitatspolitik innerhalb der EG kann noch 
keine Rede sein. Zur Zeit wird eine Reihe wichtiger internationaler 
Verkehrsrelationen durch bilaterale Kontingente beherrscht. Obwohl die- 
se vielfach eine kapazitatsbeschrankende Wirkung haben, beruht ihre 

Festlegung im allgemeinen auf anderen lJberlegungen. Seit 1953 gilt fur 
den Strassenverkehr zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik 
ein Genehmigungssystem. Uber eine Erhohung der Zahl der Geneh- 

83 H.C. Kuiler, Beleidsvisies op vervoer in de branding; Rotterdam. 10. Dezember.1981. 



migungen wird jahrlich verhandelt. Zunachst werden auf ein Jahr 
befristete Genehmigungen erteilt, spater werden diese in unbefristete 
Genehmigungen umgewandelt. Die Bundesrepublik trifft seit Jahren spe- 
zifische Massnahmen zur Forderung des kombinierten Strassen- 
Schienen-Verkehrs (Huckepackverkehr). Die westdeutsche Regierung 
wirbt -auch innerhalb der EG - mit folgenden Argumenten um Unterstut- 
zung fur ihre Politik: 
- Der Umfang der Strassentransporte hat sich im Zeitraum 1960 bis 
1978 vervielfacht, wahrend der Umfang der auf der Schiene durchgefuhr- 
ten Transporte um die Halfte zuruckgegangen ist. 
- Der Anteil der westdeutschen Transportunternehmen an der Gesamt- 
heit der auf den westdeutschen Strassen abgewickelten internationalen 
Transporte liegt bei etwa 30%. Taglich fahren weit uber 10 000 Last- 
kraftwagen mit einem nichtdeutschen Kennzeichen durch oder nach 
Deutschland. 
- Aus Grunden des Umweltschutzes wird es immer schwieriger, in 
dichtbevolkerten Gebieten das Strassennetz weiter auszubauen. 
Der westdeutsche Staat hat inzwischen Subventionen in Hohe von etwa 
einer Milliarde DM gewahrt, um die Abfertigungskapazitat der Bahnhofe 
zu verbessern. Der Huckepackverkehr von und nach den Niederlanden ist 
sehr gering (ca. 1% des grenzuberschreitenden Strassenverkehrs). Diese 
Transportart rentiert sich erst bei einer Entfernung von mindestens 600 
km, also bei einer wesentlich grosseren Entfernung als der zwischen den 
Niederlanden und dem Ruhrgebiet. Spielt der Zeitfaktor eine sehr 
wesentliche Rolle, so kann der Strassenverkehr bis zu einer Entfernung 
von 1500 km konkurrenzfahig sein. In der niederlandisch-deutschen 
Strassenverkehrsrelation kommt es durch den Huckepackverkehr immer 
wieder zu Spannungen. Es ist daher nicht sehr verwunderlich, dass die 
Niederlande immer wieder darauf drangen, objektive Kriterien (u.a. das 
Anwachsen der Handelsstrome) auszuarbeiten, auf deren Grundlage der 
Umfang des Genehmigungskontingents fur den Guterkraftverkehr fest- 
gelegt werden kann. Von westdeutscher Seite wird dagegen vorge- 
bracht, ein solches Verfahren widerspreche dem Wesen bzw. dem Zweck 
der Kontingentierung. 

2.4 Direktinvestitionen 

2.4.1 Verflechtung 

2.4.1.1 Kapitalverkehr und Direktinvestitionen 

Der Kapitalverkehr zwischen den Niederlanden und dem Ausland Iasst 
sich in drei Kategorien einteilen: einseitige Kapitalubertragung, lang- 
fristiger und kurzfristiger Kapitalverkehr der Privatwirtschaft und Kapital- 
verkehr der offentlichen Hand. Von diesen Kategorien ist der Kapital- 
verkehr der Privatwirtschaft der bei weitem wichtigste. Da die kurz- 
fristigen Transaktionen im allgemeinen ein recht unzusammenhangendes 
Bild zeigen, werden wir uns auf die langfristigen Transaktionen der Pri- 
vatwirtschaft beschranken. Dabei spielen der Effektenverkehr und die 
Direktinvestitionen eine besonders wichtige Rolle. Das Kriterium fur die 
Unterscheidung dieser beiden Kategorien ist die Frage, ob der Geldgeber 
durch die Kapitalgewahrung tatsachlichen Einfluss erhalt. Hat er die 
Moglichkeit, Kontrolle oder Einfluss auszuiiben, so spricht man von 
Direktinvestitionen, im anderen Fall von Anlagen. Da Direktinvestitionen 
ihrem Wesen nach auf die Schaffung dauerhafter wirtschaftlicher 
Bindungen abzielen, werden wir unsere Untersuchung auf diese Investi- 
tionsart beschranken. 

Tabelle 2.53 gibt fur den Zeitraum 1971 bis 1981 einen ijberblick uber 
den Saldo der Direktinvestitionsbeziehungen zwischen den Niederlanden 
und dem Ausland bzw. zwischen den Niederlanden und der Bundes- 
republik. 



Tabelle 2.53 Saldo der Direktinvestitionen, 1971 bis 1981 (in Mio. Gulden) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1 9 7 9 '  1980 1981 

Saldo der gesarnten 
Direktinvestitionen 317 -417a) -163 -2.005 -1.702 -2.031 -2.838 -2.337 -2.227 -2.737 -4.894 

Saldo der Direkt- 
investitionen Niederlandel 
Bundesrepublik 74 -361 -281 -327 -246 -117 237 -115 29 1 380 -68 

Quelle: De Nederlandse Bank N.V., Kwartaalbericht 1981, Nr. 3, Dezernber 1981, Tabelle 6.5, S. 50ff., und De Nederlandsche Bank N.V., Kwartaalbericht 
1981, Nr. 4, Marz 1982. Tabelle 6.5. 
a) = per Saldo abfliessender Kapitalstrorn. 

Die Tabelle zeigt, dass die Niederlande im letzten Jahrzehnt mit 
Ausnahme des Jahres 1971 standig ein Nettoinvestor im Ausland gewe- 
sen sind. Die Saldi, die zu Beginn der siebziger Jahre noch unbedeutend 
waren, stiegen nach 1973 erheblich an und betrugen durchschnittlich 1% 
des Bruttosozialprodukts. Wenn wir den vergleichbaren Saldo im Ver- 
haltnis zur Bundesrepublik betrachten, so ist zu bemerken, dass bis 1978 
(mit Ausnahme der Jahre 1971 und 1977) die Niederlande auch in ihrem 
Verhaltnis zur Bundesrepublik ein Nettoinvestor gewesen sind. Nach 
1978 tritt jedoch entgegen der allgemeinen Entwicklungstendenz eine 
Wende ein. Im letzten Jahr erzielten die N,iederlande in ihrer Beziehung 
zur Bundesrepublik wieder einen kleinen Uberschuss. 

Direktinvestitionen sind eine dauerhafte Form der internationalen 
Verflechtung, die die Zahlungsbilanz sowohl durch die mit den Investitio- 
nen verbundenen Kapitalstrome als auch durch die eingehenden Kapital- 
ertrage entscheidend beeinflussen. Direktinvestitionen konnen jedoch 
auch als grenziiberschreitende Produktionstatigkeit aufgefasst werden. 
Niederlandische lnvestitionen in der Bundesrepublik konnen ein Ersatz 
fur Produktionstatigkeit in den Niederlanden und damit auch fur nieder- 
landische Exporte sein. Gleichzeitig kann dies bedeuten, dass Anpas- 
sungen der Exportstruktur als Reaktion auf Entwicklungen in der Bundes- 
republik mit Hilfe von Direktinvestitionen vorgenommen werden. Eine 
Darstellung der lnvestitionsverflechtung ist daher auch notig, um auf- 
zeigen zu konnen, wie gross der Einfluss der Bundesrepublik auf die Nie- 
derlande im Bereich des Handels ist. Dabei ist zu bemerken, dass im 
Rahmen dieses Berichts nicht grundlich untersucht werden konnte, 
inwieweit Direktinvestitionen zu Verlagerungen innerhalb des Handels 
fiihren. Allerdings werden in Abschnitt 2.4.2 aufgrund eines Vergleichs 
der Verteilung von lnvestitionen und Exporten auf die einzelnen 
Wirtschaftszweige einige Hinweise gegeben. Zunachst sollen jedoch der 
Umfang und die Struktur der Direktinvestitionen behandelt werden. 

2.4.1.2 Das internationale System der Direktinvestitionen und die Stel- 
lung der Niederlande in diesem System 

Der internationale Vergleich von Direktinvestitionen ist schwierig. Dies 
liegt nicht nur daran, dass es verschiedene Methoden zur Messung von 
lnvestitionen gibt, sondern auch daran, dass eine bestimmte Methode 
nicht immer von allen in gleicher Weise angewendet wird.84 Das bedeu- 
tet, dass die Ergebnisse eines internationalen Vergleichs mit Vorsicht zu 
geniessen sind. Das gilt um so mehr im Falle der Niederlande, weil hier 
Zahlenmaterial fur die einzelnen Wirtschaftszweige nur in sehr begrenz- 
tem Umfang vorliegt, was zu speziellen Problemen fuhrt.85 

84 Siehe u.a. H. Kragenau, Internationale Direktinvestitionen; Erganzungsband 1978/1979, 
HWWA-lnstitut fur Wirtschaftsforschung, Verlag Weltarchiv GmbH, Hamburg 1979, und H. 
Kragenau. Deutsch-Niederlandische Direktinvestitionsbeziehungen, eine Bestandsaufnahme; 
WRR-werkdocument, 's-Gravenhage 1982. 

Kragenau (1982), a.a.0.. S. IV-1. 



Wenn wir von der sog. Stromtheorie, d.h. von der jahrlichen Erwei- 
terung der Investitionen, ausgehen, so zeigt sich, dass die Niederlande 
einer der grossten internationalen lnvestoren sind. So nehmen die Nie- 
derlande im Zeitraum 1970 bis 1976 nach den grossten lnvestoren Verei- 
nigte Staaten und Japan (1 1.5 Mrd. bzw. 6,5 Mrd. DM) und nach der Bun- 
desrepublik (4 Mrd. DM) und Grossbritannien (3 Mrd. DM) mit 2.5 Mrd. 
DM im Jahresdurchschnitt den funften Platz eimE6 Betrachtet man jedoch 
den Umfang der jahrlichen Direktinvestitionen im Verhaltnis zum Brut- 
tosozialprodukt oder zu den Inlandsinvestitionen in feste Aktiva, so 
andert sich die Rangfolge vollstandig. In beiden Fallen belegen die Nie- 
derlande mit Abstand den ersten Platz, wie Tabelle 2.54 zeigt. 

Tabelle 2.54 Die wichtigsten Investoren, 197111976 a) 

Direktinvestitionen Direktinvestitionen 
in % des ESP in % der Brutto- 

investitionen 
in feste Aktiva 

Niederlande 1.48 6,64 
Danemark 0.70 3,23 
Japan 0,64 1.79 
Grossbritannien ' 0.61 3,20 
Schweden 0,54 2.49 
Belgien und Luxemburg 0,46 2,44 
Bundesrepublik 0,45 1,97 
Kanada 0.43 1.87 
Frankreich 0,32 1,36 
Vereinigte Staaten von Amerika 0,28 2,OO 
ltalien 0.20 0,95 

Quelle: H. Kragenau, Internationale Direktinvestitionen; Ergangzungsband 1978179, 
HWWA-lnstitut fijr Wirtschaftsforschung, Verlag Weltarchiv GmbH, Hamburg 1979. 
a) Die Angaben betreffen den Jahresdurchschnitt wahrend dieseszeitraums. 

lnsbesondere die Zahl in der zweiten Spalte verdeutlicht die starke 
Auslandsorientierung der Niederlande. Auch wenn man einen Iangeren 
Zeitraum zugrundelegt und die Bruttoinvestitionen in feste Aktiva mit 
Ausnahme des ~ o h n u n ~ s b a u s  betrachtet, andert sich dieses Ergebnis 
nicht. So liegen die Direktinvestitionen der Niederlande im Ausland seit 
Mitte der sechziger Jahre bei etwa 12% der Privatinvestitionen in feste 
Aktiva, wahrend die vergleichbare Zahl fur die Bundesrepublik bei etwa 
4% liegt.87 Fur die Niederlande ist dieser hohe Anteil (allerdings in abneh- 
mendem Masse) auf einige grosse Multinationals zuruckzufuhren. Shell, 
Philips, Unilever und Akzo hatten 1974 einen Anteil von 69%, der auf 59% 
im Jahre 1978 absank.88 

Geographische Verteilung 
Die internationalen lnvestitionen der in Tabelle 2.54 aufgefuhrten Lan- 

der konzentrieren sich geographisch wiederum auf die Industrielander. 
Japan bildet eine Ausnahme: wahrend der Anteil der Investitionen, die in 
Landern der dritten Welt getatigt werden, fur die meisten lndustrielander 
bei etwa 30% liegt, betragt dieser Anteil fur Japan ungefahr 60%. 

lnnerhalb des Blocks der Industrielander sind die lnvestitionen sehr 
unterschiedlich verteilt. Die EG-Grundungsmitglieder, darunter die Bun- 
desrepublik und die Niederlande, tatigen mehr als die Halfte ihrer 
lnvestitionen in Europa. Fur die Nicht-EG-Lander (Japan, Kanada und 
Amerika) hat Westeuropa eine unterschiedliche Bedeutung. Nur die 

86 Kragenau (1979). a.a.O., S. 28. 
Kragenau, a.a.0.. S. 1-2. 
M. van Nieuwkerk und P. Speelman. ,.Nederlandse investerinaen in het buitenland en bui- 

tenlandse investeringen in Nederland"; in: De Nederlandsche ~ a n k  N.V.. Kwartaalbericht. 
1980, Nr. 3, S. 39. 



Investitionstatigkeit der Vereinigten Staaten ist in ihrer Zielrichtung mit 
der der Niederlande und der Bundesrepublik vergleichbar. Kanada und 
Japan konzentrieren sich vor allem auf die Vereinigten Staaten und 
weniger auf Westeuropa. 

Die regionale Verteilung der lnvestitionen der Industrielander in 
Entwicklungslandern ist ebenfalls unterschiedlich. Da jedoch die 
geographische Nahe und Bindungen aus der Kolonialzeit ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielen, hat die Investitionstatigkeit der meisten Lander 
ihren Schwerpunkt in Lateinamerika. Dies gilt beispielsweise fur die 
Vereinigten Staaten, Kanada, die Niederlande und die Bundesrepublik; 
Japan konzentriert sich auf Asien, Grossbritannien auf Asien und Afrika 
(im allgemeinen geht es hier um die Commonwealth-Lander).*g 

Die sektorale Verteilung 
Betrachtet man die einzelnen Wirtschaftszweige, so dominiert bei den 

Direktinvestitionen der wichtigsten lnvestoren in der Welt der industrielle 
Sektor. Es ist nicht ganz sicher, ob dies auch fur die Niederlande gilt. Im 
Gegensatz zu den anderen Landern ist im Falle der Niederlande nicht 
bekannt, wie sich die lnvestitionen auf die Wirtschaftszweige verteilen; 
es liegen nur Informationen daruber vor, in welchem Umfang die einzel- 
nen Wirtschaftszweige selbst lnvestitionen tatigen.90 Allerdings ist das 
Ubergewicht des industriellen Sektors von Land zu Land unterschiedlich 
stark. Tabelle 2.55 informiert daruber auf der Grundlage des Buchwertes 
sowie auf der Grundlage der Unterteilung der niederlandischen 
Wirtschaft in Sektoren; die niederlandische Wirtschaft wurde als 
Vergleichsmassstab gewahlt, da die Niederlande das Land sind, fur das 
die wenigsten detaillierten Angaben vorliegen.91 

In Tabelle 2.55 fallt auf, dass vor allem die Bundesrepublik und Japan 
sich am wenigsten stark auf den industriellen Sektor (54% bzw. 58010) 
konzentrieren. Entsprechend weisen beide Lander die hochsten Pro- 
zentsatze im Dienstleistungsbereich auf (die lnvestitionen in Landwirt- 
schaft und Baugewerbe fallen nicht ins Gewicht). Bei den Niederlanden 
sind die relativ hohen Werte des Sektors Bergbau, ErdoI und Chemie und 
des Sektors Nahrungs- und Genussmittel bemerkenswert, wahrend der 
Anteil des Dienstleistungssektors relativ gering ist. lnnerhalb des Dienst- 
leistungssektors fallt der relativ hohe Anteil der lnvestitionen in Han- 
delsunternehmen auf. Vor allem im Vergleich zur Bundesrepublik, zu 
Grossbritannien und zu Japan ist der Umfang jedoch gering. Uber die 
Ursache dieses Unterschieds lassen sich nur Vermutungen anstellen.92 

Allgemein Iasst sich sagen, dass bei den industriellen lnvestitionen der 
Sektor Bergbau, ErdoI und Chemie in allen Fallen uber die grosste 
Anziehungskraft verfugt; es folgen die Metall- und Elektroindustrie und 
schliesslich die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Eine Ausnahme 
von dieser Regel bilden die Bundesrepublik, wo die Metall- und Elek- 
troindustrie den ersten Platz belegt, und Grossbritannien, wo die Investi- 
tionen im Bereich der Nahrungs- und Genussmittelindustrie bedeutend 
sind. 

89 Kragenau (1982), a.a.0.. S. IV-8. 
90 In Kurze werden auch fur die Niederlande (Buchwert-)Zahlen fur die einzelnen Ziel- 
bereiche veroffentlicht werden. 
9' Das Buchwertverfahren beschreibt die Sachlage zu einem bestimmten Zeitpunkt; von die- 
sem Verfahren unterscheidet sich das Stromverfahren dadurch, dass es ma. auch die Rein- 
vestition einbehaltener Gewinne berucksichtigt. 
92 Siehe Kraaenau 119821. a.a.0.. S. IV-17. der diesen Unterschied einerseits darauf zuruck- 
Mhrt, dass es im ~u~land'broduktionsbetriebe .niederllndischerW Multinationals gibt, die 
auch Aufgaben im Handel wahrnehmen, und andererseits darauf, dass eine andere Erhe- 
bungsmeihode angewandt wird. Eine weitere Ursache kann darin liegen, dass die nieder- 
landischen Direktinvestitionen von einigen grossen Multinationals bestimmt werden, die vor 
allem zum lndustriesektor gehoren. 



Tabelle 2.55 Sektorale Verteilung der Direktinvestitionen einiger Lander, 1978 (in %)a) 

Sektor Niederlande .Bundes- Vereinigte Kanada Gross- Japan 
republik Staaten britannien 

1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
2. lndustrie 

- Bergbau, Erdolindustrie 
und chernische lndustrie 

- Metall- und Elektroindustrie 
- Nahrungs- und Genussrnittelindustrie 
- ijbrige lndustrie 

3. Baugewerbe 
4. Dienstleistungssektor 

- Handel 
- Transport-, Lager- und 

Kornrnunikationsbetriebe 
- Bank- und Versicherungswesen 
- sonstige Dienstleistungen 

lnsgesarnt 

Quelle: H. Kragenau. Deutsch-Niederlandische Direktinvestitionsbeziehungen, eine Bestandsaufnahme; WRR-werkdocurnent, 's-Gravenhage 1982. 
S. IV-13. 
a) Buchwert. 
b) n.b. = nicht bekannt. 

2.4.1.3 Die Verflechtung zwischen den Niederlanden und der Bundes- 
republik hinsichtlich des Umfangs der Direktinvestitionen 

Sowohl die Niederlande als auch die Bundesrepublik investieren 
weltweit in grossem Umfang. Geht man von. den Buchwertzahlen aus, so 
bestehen zwischen beiden Landern grosse Ubereinstimmungen. Betrach- 
tet man nun die Struktur der bilateralen Beziehungen, so hatte die Bun- 
desrepublik nach Angaben der Deutschen Bundesbank bis Ende 1978 4 
Mrd. DM in den Niederlanden investiert, wahrend die lnvestitionen der 
Niederlande in der Bundesrepublik nach Angaben der Nederlandse Bank 
9,5 Mrd. Gulden betrugen. Die westdeutschen lnvestitionen beziehen 
sich auf ca. 600 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 13 Mrd. 
DM.93 Die niederlandischen lnvestitionen betreffen ca. 650 Unternehmen 
mit einem Umsatz von 30 Mrd. DM.41 

Vergleicht man die genannten Investitionsbetrage mit den gesamten 
Direktinvestitionen der Niederlande bzw. der Bundesrepublik, so ergibt 
sich, dass 6,7010 der westdeutschen lnvestitionen in den Niederlanden 
getatigt werden, wahrend der entsprechende Anteil bei den nieder- 
Iandischen lnvestitionen 16,3010 betragt. 

~ h n l i c h  wie beim Warenhandel ware es auch hier von Nutzen, einen 
Massstab zur Feststellung des Verflechtungsgrads zu entwickeln. Wie 
schon bei den Waren, mussen die Korrekturfaktoren Umfang und Offen- 
heit miteinbezogen werden. Setzt man den Umfang der Bruttoin- 
vestitionen in feste Aktiva als Index fur den Umfang an, so ergibt sich, 
dass dieser Umfang bei der Bundesrepublik funfmal so gross ist wie bei 
den Niederlanden, dass sich jedoch bei Berucksichtigung des Korrektur- 
faktors das Verhaltnis umkehrt: die Bundesrepublik investiert dann unge- 
fahr doppelt soviel in den Niederlanden wie die Niederlande in der Bun- 
desrepu blik. 

93 Deutsche Bundesbank, .Die Auslandsverflechtung der Unternehmen im Jahre 1978"; 
Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Band 33, Nr. 1. 

Hier ist einige Vorsichtgeboten, da die westdeutsche Zentralbank keine Zahlen fijr die 
einzelnen Lander veroffentlicht; zu den geschataen 30 Mrd. DM kommt man, wenn man den 
niederlandischen Anteil an den gesarnten auslandischen Direktinvestitionen misst. Eine Anfra- 
ge bei der Nederlandse Bank ergab, dass die Zahl von 650 Unternehmen mit den dort vor- 
liegenden Informationen ubereinstimmt. 



Tabelle 2.56 Deltakoeffizient fiir die Direktinvestitionen einiger Lander, 197311976 a) 

Niederlande-Bundesrepublik 
Niederlande-Frankreich 
Niederlande-Grossbritannien 
Bundesrepublik-Schweiz 
Bundesrepublik-Frankreich 
Bundesrepublik-Grossbritanni 
Frankreich-Grossbritannien 
Kanada-Vereinigte Staaten 
Japan-Vereinigte Staaten 
- 

Quelle: WRR auf der Grundlage von: Kragenau. 1979, a.a.0. 
a) Buchwertzahlen; Jahresdurchschnin im angegebenen Zeitraum. 

'Berucksichtigt man nun zusatzlich den Korrekturfaktor Offenheit, so 
erhalt man wiederum einen Delta-Koeffizienten.95 Tabelle 2.56 gibt Zahlen 
fur eine beschrankte Anzahl von Landerpaaren an. Die Welt wird dabei 
als die, Summe der in der Tabelle aufgefuhrten Lander verstanden. 

Auch hier ist der ~e l ta -~oef f i z ien t  fur die Beziehung 
Niederlande-Bundesrepublik hoch. Im Vergleich zu anderen Lan- 
derpaaren wie Kanada-Vereinigte Staaten, Japan-Vereinigte Staaten und 
in geringerem Masse Schweiz-Bundesrepublik ist das Ausmass der Ver- 
flechtung zwar geringer, gleichwohl besteht auch zwischen den Nieder- 
landen und der Bundesrepublik eine intensive lnvestitionsbeziehung. 

2.4.1.4 Die Verflechtung zwischen den ~iederlanden und der Bundes- 
republik hinsichtlich der Verteilung der Direktinvestitionen auf die einzel- 
nen Sektoren 

Es wurde bereits gesagt, dass die Struktur der niederlandischen 
Auslandsinvestitionen nicht stark von der anderer grosser Investi- 
tionslander abweicht. Das Hauptgewicht liegt auf dem industriellen Sek- 
tor; daruber hinaus ist festzustellen, dass innerhalb dieses Bereichs der 
Bergbau, die Erdijlindustrie und die chemische lndustrie den ersten Platz 
belegen; es folgen die Metall- und Elektroindustrie und schliesslich die 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dazu ist noch zu bemerken, dass 
die Niederlande unter allen wichtigen Investitionslandern relativ am 
meisten in die lndustrie investieren. 

Ein Vergleich der Struktur der niederlandischen lnvestitionen in 
Industrielandern mit der Struktur der niederlandischen lnvestitionen in 
der Bundesrepublik (siehe Tabelle 2.57) lehrt, dass innerhalb des domi- 

95 Die Formel (fur die Kapitalexporte aus den Niederlanden in die Bundesrepublik) lautet: 

BRD 
INV 

N L 
Deltakoeffizient = - 

BRD 
INV 

W W  
- INV 
INV N L 

W 

Der Nenner gibt den 'normalen' Fluss der Direktinvestitionen aus den Niederlanden in die Bundes- 
republik an; diesen erhalt man, wenn man die Direktinvestitionen der Niederlande in der Welt rnit 
einem Faktor fur Urnfang (a) und einem Faktor fur Offenheit (b) multipliziert: 

BRD 
I INV /I 
BRD W BRD 

.a = - b = 

I INV /I 
W W W  

INV~ = Direktin'vestitionen von i in j 

IW 
= Bruttoinvestionen der Welt in feste Aktiva 

lBRD 
= Bruttoinvestitionen der Bundesrepublik in feste Aktiva 



nierenden industriellen Sektors die Rangfolge vom ljblichen abweicht.96 
Die Gruppe Bergbau, Erdolindustrie und chemische lndustrie belegt nun 
nicht den ersten, sondern den letzten Platz; die Metall- und Elek- 
troindustrie hat hier statt eines Mittelplatzes unangefochten den ersten 
Platz inne. 

Tabelle 2.57 Sektorale Verteilung der niederlandischen lnvestitionen in Industrielandern und in 
der Bundesrepublik, 1978 (in %)a)  

Industrielander Bundesrepublik 

1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 0.4 0,1 
2. lndustrie 82.6 84,3 

- Bergbau, Erdolindustrie und chemische lndustrie 41.6 16,5 
- Metall- und Elektroindustrie 25,4 49,4 
- Nahrungs- und Genussmittelsektor 13.9 17,4 
- ijbrige lndustrie 1.7 1,O 

' 3. Baugewerbe , 1,1 0.7 
4. Dienstleistungssektor~ 159 14.9 

- Handel 6.4 69 
- Transport-, Lager- und 

Kornrnunikationsbetriebe 1.5 1,1 
- Bank- und Versicherungswesen 3,6 1 8  
- sonstige Dienstleistungen 4,4 5,1 

Quelle: Kragenau, 1982, a.a.O., S. IV-19 und 11-37 (niederlandische Daten). 
a) Buchwertzahlen. 

Die Zahlen in Tabelle 2.57 geben an, in welchem Umfang die einzelnen 
Wirtschaftszweige lnvestitionen tatigen; eine wichtige Frage ist nun, 
inwieweit es sich dabei um sog. branchenfremde lnvestitionen handelt. 
Diese Frage Iasst sich jedoch schwer beantworten, weil entsprechendes 
Material vollig fehlt bzw. nicht detailliert genug ist. Aufgrund des Zahlen- 
materials der Deutschen Bundesbank (gegliedert nach Zielbranchen) und 
der Nederlandse Bank (gegliedert nach Herkunftsbranchen) kann man 
nur vermuten, dass der industrielle Bereich zum grossen Teil auch im 
industriellen Bereich investiert.97 

Ein zweiter Aspekt, unter dem man die Verflechtung jeweils fur einzel- 
ne Wirtschaftszweige beschreiben kann, ist ein Vergleich der Struktur 
der niederlandischen lnvestitionen in der Bundesrepublik mit der Struk- 
tur der gesamten auslandischen lnvestitionen in der Bundesrepublik 
(Tabelle 2.58). 

Auffallend in dieser Tabelle ist der hohe Anteil der Eisen- und Stahl- 
industrie und der geringe Anteil des Handels an den niederlandischen 
Investitionen. Die Ausnahmestellung der Eisen- und Stahlindustrie zeigt 
sich auch durch den Marktanteil der Niederlande an der betreffenden 
Branche. Zweifellos ist dies auf die lnvestitionen von Hoogovens bei 
Hoesch zuriickzufuhren. 

Zum Abschluss dieses Abschnitts sol1 die Struktur der westdeutschen 
lnvestitionen in den Niederlanden mit der Struktur der gesamten auslan- 
dischen lnvestitionen in den Niederlanden verglichen werden (Tabelle 
2.59). 

Was die Direktinvestitionen im industriellen Bereich betrifft, so fallt 
auf, dass auch bei den westdeutschen lnvestitionen in den Niederlanden 
eine Veranderung der Rangordnung stattgefunden hat. Auch hier bilden 
die MetalLund Elektroindustrie eine Ausnahme. Die westdeutschen Zah- 
len zeigen, dass diese Konzentration vor allem auf lnvestitionen in der 
Eisen- und Stahlindustrie zuruckzufuhren ist. ., 

96 Hier werden die investierenden Branchen aufgefuhrt, nicht die Branchen, in denen die 
lnvestitionen getatigt werden. 
97 Kragenau (1982). a.a.0.. S. 11-35. 



Tabelle 2.58 Die Struktur der auslandischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik im 
Vergleich zur Struktur der niederlandischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik, 1978 a) 

auslandische niederlandische 
lnvestitionen in der lnvestitionen in der 
Bundesrepublik Bundesrepublik 
in % in Mio. DM in % Anteil an den 

Gesamtinvesti- 
tionen pro Sektor 
in % 

1. Bergbau ' 0,4 241 
2. lndustrie 62,6 41.800 

- Chemie 9,9 6.590 
- Erdol 10,3 6.879 
- Kunststoffverarbeitung 2.8 1.893 
- Gewinnung und Verarbeitung von Stein, 

Erde, Keramik und Glas 0.9 616 
- Eisen und Stahl 4,l 2.751 
- Maschinenbau 5,8 3.842 
- Autoindustrie 6.8 4.550 
- Elektrotechnik 10.0 6.701 
- Werkzeugindustrie 2.7 1.785 
- Nahrungs- und Genussmittelsektor 3.5 2.356 
- ubrige lndustrie 5.7 3.837 

3. Baugewerbe 0,3 198 
4. Dienstleistungssektor 

- Handel 14,2 9.494 
- Transport und Kommunikation 1,O 648 
- Kreditinstitute 6,O 4.010 
- Beteiligungen 10,2 6.836 
- sonstige Dienstleistungen 4.6 3.098 
- sonstige Unternehmen 0,7 458 

66.783 

Quelle: Kragenau, 1982, a.a.0.. S. V-5 (westdeutsche Daten). 
a) Buchwertzahlen, Zielsektoren. 

Tabelle 2.59 Die Struktur der auslandischen Direktinvestitionen in den Niederlanden im 
Vergleich zur Struktur der Direktinvestitionen der Bundesrepublik in den Niederlanden, 1978 a) 

auslandische westdeutsche 
Investitionen Investitionen 
in den Niederlanden in den Niederlanden 
in % in Mio. Gulden in % Anteil an den 

Gesamtinvesti- 
tionen pro Sektor 
in % 

Landwirtschaft. Forstwirtschaft und 
Fischerei 
lndustrie 
- Bergbau, Erdolindustrie und 

chemische lndustrie 
- Metall- und Elektroindustrie 
- Nahrungs- und Genussmittelsektor 
- ubiige lndustrie 
Baugewerbe 
Dienstleistungssektor 
- Handel 
- Transport-, Lager- und 

Kommunikationsbetriebe 
- Bank- und Versicherungswesen 
- sonstige Dienstleistungen 

- 

Quelle: Kragenau, a.a.0.. S. V-9 (niederlandische Daten). 
a) Buchwertzahlen. 

2.4.2 Empfindlichkeit: Direktinvestitionen versus Handel 

Die Sensibilitat auf dem Gebiet des Warenhandels und der Dienst- 
leistungen wird auch durch die Verflechtung im lnvestitionssektor 
bestimmt. In der Literatur wird vielfach behauptet, dass Direktin- 



vestitionen erforderlich sind, um ein grosses und wachsendes Handels- 
volumen zu s i ~ h e r n . ~ ~  Ausschlaggebend hierfur ist u.a. dass man die Lie- 
ferung der benotigten Rohstoffe sicherstellen, aber auch, dass man spe- 
zielle Kenntnisse erlangen muss und schliesslich, dass es erforderlich ist, 
den Handel durch Marketing-Aktivitaten zu flankieren. Eine Behauptung, 
die man seltener hort, lautet, lnvestitionen konnen den Handel sub- 
stituieren; Direktinvestitionen konnen Warenexporte uberflussig machen, 
wenn die Produktion in dem Land erfolgt, fur das die Exporte bestimmt 
sind. lnwieweit das vorkommt. ist - wie bereits erwahnt - schwer zu 
sagen. Entsprechendes   ate rial ist nur in begrenztem Umfang verfiigbar, 
und man weiss naturlich nicht, wie sich die Situation ohne nieder- 
Iandische lnvestitionen in der Bundesrepublik entwickelt hatte. Notge- 
drungen mussen wir uns hier auf eine globale Beschreibung der Bedeu- 
tung der Direktinvestitionen beschranken, die zudem nur spekulativen 
Charakter haben kann. 

Produktionsziffern von niederlandischen Betrieben in der Bundes- 
republik sowie von westdeutschen Betrieben in den Niederlanden sind 
nicht bekannt. Um dieses Manko auszugleichen, wurde angenommen, 
dass vorliegende - allerdings auf einzelne Sektoren bezogene - west- 
deutsche Angaben zur Produktion westdeutscher Betriebe im Ausland 
und auslandischer Betriebe in der Bundesrepublik sich auf die bilateralen 
Beziehungen ubertragen lassen; man nimmt also an, dass eine ,,Investi- 
tionseinheit" ebensoviel produziert wie eine entsprechende ,,durch- 
schnittliche" Investition auslandischer Unternehmen in der Bundes- 
republik bzw. westdeutscher Unternehmen in der Welt. Wenn wir nun im 
folgenden die so bestimmte Produktion in der Bundesrepublik bzw. in 
den Niederlanden mit den niederlandischen Exporten in die Bundes- 
republik bzw. mit den westdeutschen Exporten in die Niederlande 
vergleichen, so erhalten wir einen wichtigen Hinweis auf die Bedeutung 
der Direktinvestitionen (Buchwert) fur die Exporte (siehe Tabelle 2.60 und 
2.61). Tabelle 2.60 bezieht sich auf die westdeutschen lnvestitionen in 
den Niederlanden, Tabelle 2.61 auf die niederlandischen lnvestitionen in 
der Bundesrepublik. Beide Tabellen beruhen auf westdeutschen An- 
gaben. In beiden Tabellen ist fur jeden einzelnen Sektor auch das Ver- 
haltnis zwischen den Direktinvestitionen der Niederlande bzw. der Bun- 
desrepublik und den Exporten beider Lander angegeben. 

Tabelle 2.60 Das Verhaltniszwischen den Auslands-Direktinvestitionen (bzw. derAuslandsproduktion)undderWarenausfuhrder Bundesrepublik 
insgesamt bzw. in die Niederlande, 1977/1978 (in %)a) 

lndustrie Chernie Eisen, Maschinen Elektro- Eisen, Textilien Steine. 
Stahl technik Walzstahl Erden 

und Metall 

1. Verhaltnis zwischen den westdeutschen Direkt- 
investitionen insgesamt und der westdeutschen 
Warenausfuhr insgesarnt 10,2 29.1 7.6 52 13.6 n.b. b) n.b. n.b. 

2. Verhaltnis zwischen dern Urnsatz westdeutscher 
Produktionsbetriebe insgesarnt und der west- 
deutschen Warenausfuhr insgesamt 43,4 108.5 37.7 20.3 61,7 27,l 19,O 51,7 

3. Verhaltniszwischen den westdeutschen 
Direktinvestitionen in den Niederlanden und der 
westdeutschen Warenausfuhr in die Niederlande 3.8 14.5 3.2 1,9 2.5 n.b. n.b. n.b 

4. Verhaltnis zwischen dern Urnsatz westdeutscher 
Produktionsbetriebe in den Niederianden und 
der westdeutschen Warenausfuhr in die Niederlande 16,l 53,3 15.8 7,6 10,O 33,4 11,6 21.6 

Quelle: Kragenau. 1982, a.a.0.. Tabelle 111-2. 
a) Durchschninswerte fur diesen Zeitraurn. 
b) n.b. = nicht bekannt. 

sa Siehe u.a. A.J. ~albach,'.~irektinvestitionen und Aussenhandel - zwei voneinander unab- 
hangige Griissen?" in: Ifo-Schnelldienst, 30, 1981, S.10. 



Tabelle 2.61 Das Verhaltnis zwischen den Auslands-Direktinvestitionen (bzw. der Auslandsproduktion) und der Warenausfuhr der Niederlande 
insgesamt bzw. in die Bundesrepublik, 1978 (in %) 

lndustrie Ghemie Erdol Steine. Eisen, Maschinen- Fahrzeuge Elektro- Werkzeuge Nahrungs- 
Erden ' Stahl bau technik und Genuss- 

mittel 

1. Verhaltnis zwischen den 
auslandischen Direkt- 
investitionen in der 
Bundesrepublik und der 
Warenausfuhr in die 
Bundesrepublik a) 28,3 47,6 66,8 

2. Verhaltnis zwischen dem 
Umsatz auslandischer 
Produktionsbetriebe in der 
Bundesrepublik und der 
auslandischen Warenausfuhr 
in die Bundesrepublik 132,O 158.1 417,6 148,9 

3. Verhaltnis zwischen den 
niederlandischen Direkt- 
investitionen in der 
Bundesrepublik und der nieder- 
landischen Warenausfuhr 
in die Bundesrepublik a) 28,9 19.9 27,4 

4. Verhtiltnis zwischen dem 
Umsatz niederlandischer 
Produktionsbetriebe in der 
Bundesrepublik und der nieder- 
landischen Warenausfuhr 
in die Bundesrepublik 136.0 62,7 172,6 37,4 

Quelle: Kragenau, 1982, a.a.O., Tabelle 111-3. 
a) Einschliesslich der sog. mittelbaren Direktinvestitionen. 

Einschliesslich Asbest- und Kunststoffverarbeitung, Keramik und Glas. 

Die Ziffern 1 und 2 in beiden Tabellen betreffen die Beziehungen zur Welt 
und die Ziffern 3 und 4 die bilateralen Beziehungen. 

Die Zahlenangaben in Tabelle 2.60 zeigen, dass die Direktinvestitionen 
der Bundesrepublik in den Niederlanden im Verhaltnis zu den Exporten in 
allen Wirtschaftszweigen weniger umfangreich sind, als dies in der 
Beziehung der westdeutschen Wirtschaft zur gesamten Welt der Fall ist. 
Hierbei fallt die relativ hohe Auslandsproduktion des Chemiesektors 
sowohl in den Niederlanden als in der Welt auf. Vergleicht man die Zah- 
len fur die Bundesrepublik in Tabelle 2.60 mit denen fur die Niederlande 
in Tabelle 2.61, so fallt auf, dass die Zahlen fur die Bundesrepublik uberall 
unter den entsprechenden niederlandischen Zahlen liegen. Was die 
auslandischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik betrifft, so zeigt 
sich, dass die Produktion auslandischer Betriebe in der Bundesrepublik 
grosser ist als die Exporte in die Bundesrepublik. (Tabelle 2.61, Ziffer 2). 
Dies gilt insgesamt auch fiir die niederlandischen Investitionen in der 
Bundesrepublik. Betrachtet man jedoch die einzelnen Wirtschaftszweige, 
so gilt dies nicht mehr; nur bei den Sektoren 01, Eisen und Stahl, 
Maschinen, Motorfahrzeuge und Elektrotechnik ist die Produktion gro- 
sser als die Exporte, dagegen ist sie bei Chemie, Kunststofherarbeitung, 
Werkzeugen und Nahrungs-und Genussmitteln erheblich geringer als die 
Exporte. 

Bringen wir nun diese Beobachtungen mit unseren Feststellungen uber 
die Warenexporte von den Niederlanden in die Bundesrepublik in Ver- 
bindung, so bieten sich drei Schlussfolgerungen an: 
1. Aller Wahrscheinlichkeit nach entsprechen die niederlandischen 
Direktinvestitionen in der Bundesrepublik einer industriellen Produktion, 
die die industriellen Exporte an Umfang ubertrifft. Entwicklungen im 
Warenhandel konnen daher nicht losgelost von Entwicklungen bei den 
Direktinvestitionen betrachtet werden; 
2. lnnerhalb des gesamten lndustriesektors bietet sich kein einheit- 
liches Bild. In den Bereichen, wo die niederlandischen Warenexporte in 
die Bundesrepublik stark unterreprasentiert sind - namlich im Investi- 



tions- und Konsumguterbereich - entsprechen die Direktinvestitionen im 
allgemeinen einer Produktion in der Bundesrepublik, die die entsprechen- 
den Exporte an Umfang ubertrifft. Beispiele hierfur sind die Elektrotech- 
nik sowie der Fahrzeug- und Maschinenbau. Bei der Untersuchung der 
Vergleichsvorteile wurden gerade diese Produktgruppen neben Eisen 
und Stahl als die Waren genannt, die beim Export in die Bundesrepublik 
mit besonders grossen Nachteilen zu kampfen haben; 
3. Aus Tabelle 2.60 Iasst sich ableiten, dass die westdeutschen Unter- 
nehmen es vorziehen, fertige lndustrieprodukte zu exportieren und nur in 
geringerem Umfang in den Niederlanden zu produzieren. Auch der hohe 
Anteil des Dienstleistungssektors an den westdeutschen lnvestitionen in 
den Niederlanden (siehe Tabelle 2.59) erscheint unter diesen Vorausset- 
zungen logisch: Wenn vie1 exportiert wird, so erfordert dies erhebliche 
Verkaufsforderungs- und Servicemassnahmen. 

Dies weist darauf hin, dass ein nicht unerheblicher Teil der nieder- 
Iandischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik niederlandische 
Exporte ersetzt, wahrend die westdeutschen Direktinvestitionen eher 
komplementarer Art sind. Bedeutet dies nun, dass das Produktions- bzw. 
lnvestitionsklima in den Niederlanden schlecht ist, dass mit anderen 
Worten ein Teil der Wirtschaftstatigkeit sich in der Vergangenheit 
bereits verlagert hat und sich wahrscheinlich in Zukunft weiter verlagern 
wird? Eine Antwort auf diese Frage ist schwer zu geben. Allerdings 
spricht die bisherige Entwicklung fur diese Annahme. So betrug der 
Saldo der Direktinvestitionen im Zeitraum 1963 bis 1973 ca. 0,11% des 
niederlandischen Bruttosozialp~odukts, im Zeitraum 1973 bis 1980 war 
dieser Saldo bereits auf 1% des Brunosozialprodukts ange~t iegen.~~ 
Auch ein Vergleich der inlandischen Investitionsquote, die im Zeitraum 
1968 bis 1981 um uber 6% zuruckgegangen ist, mit dem Umfang der 
niederlandischen lnvestitionen im Ausland, der bei etwa 2% des 
Volkseinkommens liegt, bestatigt dies.100 In letzter Zeit scheinen sich die 
Unterschiede in der Entwicklung im In-und Ausland noch schneller zu 
vergrossern. Dies zeigt auch Tabelle 2.62, die die Entwicklung der Brut- 
toinvestitionen in feste Aktiva sowie die Entwicklung der Direktin- 
vestitionen darstellt. Daraus ergibt sich, dass die Direktinvestitionen der 
Niederlande im Ausland nach 1979 rasch zunehmen, wahrend die realen 
Bruttoinvestitionen in feste Aktiva sogar abnehmen. Die auslandischen 
Direktinvestitionen in den Niederlanden nehmen dagegen erheblich zu. 
Vor allem das Jahr 1979 brachte eine starke Steigerung. 

Die aufgezeigten negativen allgemeinen Entwicklungen bedeuten nicht, 
dass das niederlandische lnvestitionsklima fiir alle Bereiche als ungun- 
stig zu beurteilen ware. So wird in letzter Zeit mehr auf dem Dienst- 
leistungssektor investiert. 

Schliesslich ist bei den drei hier aufgefuhrten Untersuchungsergebnis- 
sen noch zu bedenken, dass nicht nur westdeutsche Angaben bezuglich 
auslandischer Unternehmen auf niederlandische Unternehmen angewen- 
det worden sind, sondern dass der grosste Teil der niederlandischen 
Direktinvestitionen im Ausland auch von einer kleinen Zahl mul- 
tinationaler Unternehmen getatigt wird. Es ist daher zu empfehlen, eine 
Umfrage bei Betrieben durchzufuhren, um zu genaueren lnformationen 
zu gelangen.101 Zur Durchfuhrung einer solchen Untersuchung ist die 
Nederlandse Bank pradestiniert. 

ss Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V., Kredietwaardigheden; Kwartaal- 
bericht 2/80, S.2. 
l W  De Nederlandsche Bank N.V., Jaarverslag 1981; Kluwer Amsterdam, 27. April 1982, S.66. 
'0' Kragenau, a.a.0.. S.VI-1. 



Tabelle 2.62 Die Entwicklung der Inlands- und Auslandsinvestitionen, 1964-1981 

Durchschnittlicher Anstieg in % pro Jahr 
1964168 1969173 1974178 1979/81 'a). ' 

Wert der 
Bruttoinvestitionen in feste 
Betriebsaktiva (ohne Wohnungsbau) 12,7 8,9 9.5 4,7 
Direktinvestitionen der Niederlande 
irn Ausland 24.0 15.3 9,l 29.1 
Direktinvestitionen des Auslands in den 
Niederlanden 25,2 15,O -7,l 34,3 
Urnfang der 
Bruttoinvestitionen in feste 
Betriebsaktiva (ohne Wohnungsbau) 9,5 3,3 1,5 -2,4 

Quelle: SER. Cornrnissie Econornische Deskundigen. Rapport overhet Nederlandse 
concurrentievermogen; Juli 1980, S. 35. 
a) Die Bruttoinvestitionen betreffen nur die Jahre 1979 und 1980; aus den vorliegenden Angaben 
ergibt sich fiirdas Jahr 1981 ein weiteres Absinken. 

2.5. Die monetaren Beziehungen zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik 

2.5.1 Einleitung 

Im April 1972 wurde der Europaische Wahrungsblock ins Leben geru- 
fen, dem alle damat,;en EG-Lander beitraten. Die Mitgliedslander ver- 
pflichteten sich, innerhalb der Bandbreiten des auf festen Paritaten beru- 
henden internationalen Wechselkurssystems - dem Smithsonian 
Agreement - im Verhaltnis untereinander schmalere Margen anzuwen- 
den. In diesem Zusammenhang sprach man auch von der ,,Wah- 
rungsschlange im Tunnel". Das weltweite System fester Wech- 
selkursparitaten fie1 jedoch nach einer Reihe von Wahrungskrisen im 
Marz 1973 auseinander. Ubrig blieb nun die Wahrungsschlange, 
wenngleich es sich angesichts der Zahl der noch teilnehmenden Lander 
nur noch um eine Minischlange handelte. Nacheinander verliessen nam- 
lich das Pfund, die Lira und der franzosische Franc die Schlange. Ein 
wichtiger Grund fur die Niederlande, sich an den EG-Vereinbarungen zu 
beteiligen, liegt in der Mitwirkung insbesondere der Bundesrepublik und 
Belgiens; dadurch kann etwa die Halfte des niederlandischen Handels- 
verkehrs von der durch das System garantierten relativen Stabilitat profi- 
tieren.lo2 

Nach 1973 wurden im Rahmen der EG verschiedene Versuche 
unternommen, die Zusammenarbeit im Wahrungsbereich wieder auf alle 
Mitgliedstaaten auszudehnen; diese Versuche blieben jedoch ohne 
Erfolg, bis 1978 auf Betreiben von insbesondere Schmidt und Giscard 
d'Estaing das Europaische Wahrungssystem (EWS) geschaffen wurde, 
das eine grossere Wahrungsstabilitat in der Gemeinschaft sichern soll. 
Am 13. Marz 1979 trat dieses System in .Kraft; es ist im Grunde eine Wei- 
terfuhrung der alten Wahrungsschlange; technisch weicht es allerdings 
in einzelnen Punkten davon ab."J3 Daneben sollte die EWS den europai- 
schen Einigungsprozess vorantreiben. Die Bundesrepublik hat in dieser 
Entwicklung eine recht erstaunliche Rolle gespielt. Bis dahin hatte sie 
sich namlich immer dagegen ausgesprochen, die wahrungspolitische 
Ktegration zum Zugpferd der europaischen Einigung zu machen. Die 
Anderung der westdeutschen Haltung konnte man damit erklaren, dass 

Io2 G.A. Kessler, De invloed van bet Nederlandse monetaire beleid en wisselkoersbeleid op 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid; overdruk Nr. 68, De Nederlandsche Bank N.V., 1980, 
S. 14. 
'03 Siehe u.a. De Nederlandsche Bank N.V., Verstag over bet jaar 1978; Kluwer Amsterdam, 
Mai 1979. S.12Off. 



der politische Einfluss Westdeutschlands zugenommen hatte; auch hielt 
man es wohl fur erforderlich, mit Hilfe eines geeigneten Systems zu ver- 
hindern, dass die Stabilitat des europaischen Wechselkursgefijges durch 
Schwankungen des Dollarkurses allzu sehr beeintrachtigt wurde."J4 

In diesem Abschnitt sol1 nun die Beziehung der Niederlande zur 
Bundesrepublik innerhalb des EWS beschreiben werden. Es wird 
untersucht, inwieweit die Wechselkurspolitik der Niederlande,auf die der 
Bundesrepublik abgestimmt ist. Zu diesem Zweck sollen die Uber- 
legungen untersucht werden, von denen die niederlandische Politik bei 
der Anpassung des Diskontsatzes (als einem der Instr'umente, den inlan- 
dischen Geldmarktzins an die entsprechenden auslandischen Zinssatze 
anzugleichen) und bei der Anpassung der Leitkurse ausgeht. Diese Uber- 
legungen konnen namlich einen Eindruck davon vermitteln, uber welchen 
Spielraum die niederlandischen Politiker im Verhaltnis zur Bundesrepu- 
blik zu verfugen glauben. Eine Betrachtung der bisherigen Entwicklung 
des EWS ist besonders interessant, weil 1979 die Notierung der D-Mark 
innerhalb des Systems am hochsten war, 1980 jedoch infolge der in die- 
sem Jahr auftretenden erheblichen Zahlungsbilanzdefizite und aufgrund 
der extrem hohen Zinsen in den Vereinigten Staaten stark absank. 
Danach sol1 die bisherige westdeutsche Wechselkurspolitik beschrieben 
und eine Prognose uber die zu erwartenden Massnahmen gegeben wer- 
den. Den Abschluss bildet die Darstellung der Moglichkeiten, die die nie- 
derlandische Politik kunftig innerhalb des EWS haben wird. 

2.5.2. Die Leitkursanpassungen im Europaischen Wahrungssystem 

Am 13. Marz 1979 ging der Europaische Wahrungsblock im EWS auf. 
Nach einer ruhigen Anlaufzeit traten Mitte 1979 Spannungen auf, die 
Kursanpassungen erforderlich machten. So wurden am 24. September 
1979 im Verhaltnis zu den ubrigen Wahrungen die Mark um 2% auf- 
gewertet und die danische Krone um 3% abgewertet. Am 30. November 
wurde die Krone erneut um 5% abgewertet. Nachdem sich im Jahre 1980 
nichts geandert hatte, wurde am 23. Marz 1981 die italienische Lira um 
6% abgewertet, wahrend zum 5. Oktober 1981 der Gulden und die Deut- 
sche Mark gegenuber dem franzosischen Franc und der italienischen Lira 
um 8,5010 und gegenuber dem belgischen und luxemburgischen Franc, 
der danischen Krone und dem irischen Pfund um 5,5% aufgewertet wur- 
den. Am 22. Februar 1982 schliesslich wurden der belgische und luxem- 
burgische Franc um 8.5% und die danische Krone um 3% abgewertet. 

Seit der Einfuhrung des EWS wurden somit als Ergebnis von Ver- 
handlungen funfmal Leitkursanpassungen vorgenommen. Zwei dieser 
Falle, die Anpassungen vom 24. September 1979 und vom 5. Oktober 
1981, sollen im folgenden naher untersucht werden, weil sie das Ver- 
haltnis zwischen Mark und Gulden betrafen. 

Die Anpassung vom 24. September 1979 
Nach dem Bericht der Nederlandse Bank fur das Jahr 1979 liessen sich 

in diesem Jahr Wechselkursspannungen u.a. deshalb nicht vermeiden, 
weil die internen politischen Massnahmen der verschiedenen Lander 
nicht genugend aufeinander abgestimmt wurden (die lnflationsrate lag 
zwischen 5% und 20%) und weil die unterschiedlich hohen Finan- 
zierungsdefizite der offentlichen Hand eine umfangreiche monetare 
Finanzierung haufig unumganglich machten.105 Hieraus resultierte die 

104 T. de Vries, On the meaning and future of the European ~ o n e t a r y  System; Essays in 
International Finance, Nr. 138, September 1980, International Finance Section. Department of 
Economics, PrincetonJNew Jersey, zitiert in: A.J. Reitsma, Internationale monetaire ontwik- 
kelingen in de jaren zeventig; Abschiedvorlesung als ausserordentlicher Professor an der 
Koniglichen Militarakademie Breda, 15. April 1981, S.13ff. 
105 De Nederlandsche Bank N.V.. Verslag over het jaar 1979; Kluwer Amsterdam, April 1980, 
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bereits genannte Anpassung vom 24. September, bei der die Deutsche 
Mark um 2% aufgewertet und die danische Krone um 3% abgewertet 
wurde. Eine wichtige Frage ist nun, welche Haltung die Niederlande in 
dieser Frage einnehmen. 

In einem Brief des Finanzministers an das Parlament wird mitgeteilt, 
die niederlandische Seite habe noch in den letzten Phasen der Ver- 
handlungen den Standpunkt vertreten, eine Aufwertung der Deutschen 
Mark gegenuber dem Gulden sei nicht erforderlich.lo6 Man war namlich 
der Auffassung, die Wirtschaftsentwicklung in den Niederlanden - ins- 
besondere die Preisentwicklung und die Entwicklung der Zahlungsbilanz 
- sowie die tatsachliche Kursentwicklung des Guldens seien kein Anlass 
zu einer Anpassung. Trotzdem akzeptierte man, dass der Gulden gegen- 
uber der Mark urn 2% abgewertet wurde. Die Notwendigkeit, bei den 
internationalen Verhandlungen eine Einigung zu erzielen, hat dabei offen- 
bar den Ausschlag gegeben.lo7 

Die Anpassung vom 5. Oktober 1981 
Auch hier lag ein wichtiger Grund fur die Anpassung in der stark 

divergierenden Entwicklung in den am EWS teilnehmenden Landern. Vor 
allem fur die Wechselkursentwicklung wichtige Indikatoren, wie Inflation, 
Leistungsbilanz und Finanzierungsdefizit der offentlichen Hand zeigten, 
dass Lander wie Frankreich, ltalien und Belgien in einigen Bereichen in 
einer wesentlich schlechteren Lage waren als insbesondere die Bundes- 
republik und die Niecierlande. Auch erhebliche Stutzungsmassnahmen 
und sehr hohe Zinssatze (20% bis 30%) hatten nicht ausgereicht, die 
schwachen Wahrungen im EWS zu stutzen.108 

Die Beibehaltung des Guldenkurses gegenuber der Mark wurde damit 
begrundet, dass der Gulden und die Mark innerhalb des EWS nach wie 
vor eine starke Stellung hatten und dass die Wirtschaftslage beider Lan- 
der weitgehend dieselbe sei."Jg Auch die Nederlandse Bank unterstreicht 
dies in ihrem Gutachten an und fuhrt aus, es habe f i b  die Niederlande 
keinen Sinn, sich bei einer Neufestsetzung der Paritaten in den Kreis der 
Schwachen zu begeben, d.h. den Gulden gegenuber der Mark abzuwer- 
ten.110 Ausserdem wurde nach Meinung der Bank eine Abwertung das 
Vertrauen in den Gulden schwachen und damit die Finanzierbarkeit des 
Defizits der offentlichen Hand gefahrden. Daruber hinaus, so fahrt die 
Bank fort, wurde eine Abkopplung des Guldens von der Mark den gun- 
stigen Effekt, den eine Abwertung fur die Exporte hatte, schnell wieder 
zunichte machen, weil die hieraus resultierenden hoheren Preise fur 
lmporte aus der Bundesrepublik infolge des automatischen Preisaus- 
gleichs zu einer hoheren Inflation fuhren wurden.111 Das Argument, man 
musse das Vertrauen in den Gulden starken, wurde auch in der Par- 
lamentsdebatte uber die Anpassung vom 5. Oktober 1981 angefuhrt. In 
dieser Debatte ging es im wesentlichen urn die Entscheidung, entweder 
den Gulden ebenso stark aufzuwerten wie die Mark oder aber den Gul- 
den weniger stark aufzuwerten und gleichzeitig die Zinsen zu senken. 
Hierzu wurde die Auffassung vertreten, dass bei einer gleichartigen 
Wirtschaftsentwicklung in den Niederlanden und in der Bundesrepublik 
eine Abkoppelung des Guldens von der Mark in Verbindung mit einer 
Zinssenkung nur das Vertrauen in den Gulden schwachen und so zu 
einem erneuten Anstieg der Zinsen fuhren werde.112 Wie bereits in einer 

l ff i  Aanpassingen van middenkoersen in het kader van het Europees Monetair Stelsel 1979; 
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15816, Nr. 1. S. 1. 
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frijheren Diskussion wurde behauptet, erzwungene niedrige Zinssatze 
konnten immer wieder zu einer Abwertung des Guldens fuhren. Dies 
konne dann zu einemerheblichen Anstieg der Inflation und wahrschein- 
lich sogar zu einem Ende der Teilnahme am EWS fuhren.113 

2.5.3. Die Diskontpolitik 

Wahrend des Bestehens des EWS haben sich sowohl in den Nieder- 
landen als auch in Westdeutschland die offiziellen Zinssatze geandert. 
Tabelle 2.63 zeigt diese Entwicklung bis zum 19. Marz 1982. Die nieder- 
Iandischen Zinssatze beziehen sich auf den Wechseldiskont. Bei diesem 
Diskontsatz handelt es sich um den Zinssatz, zu dern die Nederlandse 
Bank bereit ist, sowohl akzeptierte Wechsel als auch Schatzanweisungen 
e i n z u l ~ s e n . ~ ~ ~  Da am Geldmarkt eine Verbindung zwischen dern Wech- 
seldiskont und dern Zinssatz besteht, kann die Bank durch Veranderung 
des Diskontsatzes den Geldmarktzins, der einige Prozent uber dern offi- 
ziellen Zinssatz liegt, beeinflussen. Fur die Bundesrepublik werden neben 
dern entsprechenden Wechseldiskont der Lombardsatz und der Sonder- 
lombardsatz angegeben. Der Lombardsatz ist der Zinssatz, zu dern 
Kreditinstitute Fehlbetrage mit Zentralbankgeld ausfullen konnen. Diese 
Zinssatze mussen in die Analyse miteinbezogen werden, da der Wech- 
seldiskont und der Lombardsatz sich im Berichtszeitraum nicht immer 
parallel entwickelt haben. Vom 19. Februar 1981 bis 7. Mai 1982 war der 
~onderlombardsatz ausserdem der lndikator fur die offiziellen Zinssatze 
der Deutschen Bundesbank. Die Einfuhrung des hoheren Zinssatzes wur- 
de fur notig gehalten, um den zum damaligen Zeitpunkt erheblichen 
Zinsunterschied zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundes- 
republik verringern zu konnen.115 

Ein Vergleich der offiziellen Zinssatze in den beiden Landern zeigt, 
dass die Veranderungen in beiden Landern zumindest bis Mitte 1980 und 
seit Anfang 1982 weitgehend parallel laufen. ~nderungen in der Bundes- 
republik wurden in den Niederlanden sofort oder wenig spater nach- 
vollzogen. Obwohl dies aus der Tabelle nicht hervorgeht, folgte man in 
Wirklichkeit auch Ende 1981 der Zinsentwicklung in der Bundesrepublik, 
und zwar durch ~ n d e r u n ~  des sog. Zinszuschlags. So erfolgte am 14. Ok- 
tober und am 4. Dezember 1981 eine Senkung des Zinszuschlags, den die 
Nederlandse Bank Banken in Rechnung stellt, die relativ hohe Kredite 
erhalten.l1"n der zweiten Halfte des Jahres 1980 weist die Entwicklung 
der Zinssatze in beiden Landern jedoch geringere Ahnlichkeiten auf. 

Untersucht man die Grunde fur die Veranderungen des nieder- 
landischen Diskontsatzes in den verschiedenen Zeitraumen, so ergibt 
sich, dass die Nederlandse Bank fur die Veranderungen des Jahres 1979 
an erster Stelle die Anpassung an die steigenden Zinsen auf den in- und 
auslandischen Kapitalmarkten anfuhrte. Als weitere Grunde wurden die 
zur damaligen Zeit relativ schwache Position des Guldens im EWS, die 
insbesondere in einem stark steigenden D-Mark-Kurs zum Ausdruck 
kam, und der Zinsanstieg in der Bundesrepublik angegeben. Vor allem 
die im Verhaltnis zur Bundesrepublik unterschiedlkhen Zinssatze spielen 
immer eine wichtige Rolle bei Entscheidungen zur Anderung des nieder- 
landischen Diskontsatzes. 1980 wurde die Position der Mark gegenuber 
dern Gulden innerhalb des EWS schwacher. Ursache hierfur war vor 
allem das grosse Zahlungsbilanzdefizit der Bundesrepublik. Dieses Defizit 
und die sich daraus ergebende Schwache der D-Mark im EWS 
ermoglichte es der Nederlandse Bank, viermal hintereinander den Dis- 

113 ~ w e e d e  Karner, Aanhangsel van de Handelingen, zitting 1979-1980, S. 2617ff. 
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kontsatz zu senken. Im Februar 1981 traf die Bundesbank Massnahmen 
zur Starkung der schwachen Position der D-Mark. Der daraus folgende 
Anstieg der Kapitalmarktzinsen in der Bundesrepub1,ik zwang nun die 
Nederlandse Bank, den Diskontsatz zu erhohen. Da die Niederlande der 
westdeutschen Zinsentwicklung zunachst nicht folgten, begann der Gul- 
denkurs innerhalb des EWS zu fallen. Ware der Diskontsatz nicht erhoht 

Tabelle 2.63 Anderungen der offiziellen Zinssltze der Niederlande und der Bundesrepublik in den Jahren des EWS, Marz 1979 bis Marz 1982 a) 

30. Marz 1979 
31. Mai 1979 
1. Juni 1979 
6. Juli 1979 
13. Juli 1979 
I. November 1979 

29. November 1979 
29. Februar 1980 
2. Mai 1980 
23. Juni 1980 
21. Juli 1980 
19. September 1980 
22. September 1980 
21. Oktober 1980 
19. Februar 1981 
3. M a n  1981 
9. Oktober 1981 
4. Dezember 1981 
22. Januar 1982 
19. Marz 1982 

Niederlande Bundesrepublik Lombardsatz Sonderlombardsatz 
Wechseldiskont Wechseldiskont 

+1% (4%) 
+ 0,5% (7%) 

+ 0,5% (5.5%) 
+ 0.5% (7,5%) 
+ 0.5% (8%) + 1% (5%) + 0,5% (6%) 
+0,5% (83%) + 1% (6%) + 1% (7%) 
+ 1% (9,5%) 

+ 1% (7%) + 1.5% (8.5%) 
+ 0,5% (10%) +0,5% (7,5%) + 1% (93%) 
-0.5% (9.5%) 
-0,5% (9%) 

-0,5% (9%) 
-0,5% (8,5%) 
-0,5% (8%) 

(12%) 
+ 1% (9%) 

-1% (11%) 
-0,5% (10,5%) 

-0,5% (8.5%) -0,5% (10%) 
-0.5% (8%) -0,5% (9.5%) 

~ ~ p -  

Quelle: DeNederlandscheBankN.V., Kwartaalbericht 1981, Nr. 4;Marz 1982und Deutsche Bundesbank, Monatsberichteder Deutschen Bundesbank; 
Marz 1982,34. Jahrgang, Nr. 3. 
a) Der Nominalzinssatz ist in Klammern angegeben. 

worden, so hatte der Kursverfall des Guldens wahrscheinlich angedauert, 
so dass er immer unattraktiver geworden ware.ll7 Dass die Niederlande 
schliesslich Anfang 1982 dem westdeutschen Beispiel folgten und einem 
niedrigeren Guldenkurs zustimmten, erklart sich aus der sehr starken 
Position, die der Gulden innerhalb des EWS einnahm. 

Als Ergebnis ist folgendes festzuhalten: Zwischen Diskontpolitik und 
Wechselkurspolitik besteht ein enger Zusammenhang; im Falle der Nie- 
derlande ist der Diskontsatz insbesondere als ein Instrument der Wech- 
selkurspoljtik zu betrachten. Bei der Wechselkurspolitik spielen drei 
wichtige Uberlegungen eine Rolle, und zwar an erster Stelle das Bemu- 
hen um stabile Wechselkurse im Verhaltnis zu den wichtigsten Han- 
delspartnern, weil Wechselkursstabilitat als eine wichtige Voraussetzung 
fur die weitere Entwicklung der Handelsbeziehungen betrachtet wird. 
Daher geben die niederlandischen Behorden jedem System fester Wech- 
selkurse, wie z.B. dem EWS, den Vorzug. lnnerhalb des EWS und ganz 
besonders im Verhaltnis zur D-Mark sind zwei weitere Gesichtspunkte 
von Bedeutung: 
- Man bemuht sich, den Anstieg des lmportpreisniveaus moglichst in 
Grenzen zu halten, da hohere lmportpreise die Inlandsinflation anheizen 
und damit auch die Exportposition ungunstig beeinflussen. Das bedeutet 
gleichzeitig, dass man eine Abwertung gegenuber der Deutschen Mark 
zu vermeiden sucht. Zwar kann eine Abwertung die Exportposition auf 
kurze Sicht gunstig beeinflussen, Iangerfristig ergeben sich jedoch nega- 
tive Konsequenzen, da sich die in diesem Fall hohere importierte Infla- 
tion auf das Preisniveau auswirkt. 
- Man bemuht sich, das internationale Vertrauen in den Gulden nicht zu 
erschuttern. Eine Abwertung gegenuber de.r D-Mark kann diesem Ver- 
trauen schaden, was den Kurs des Guldens nach unten und das Zins- 
niveau nach oben drucken konnte. 

117 Tweede Kamer, Handelingen, 10. Marz.1981, S.3836. 



Aus diesen Grunden ist der politische Spielraum der Niederlande 
gegenuber Deutschland begrenzt. Dies liegt insbesondere daran, dass 
die Bundesrepublik fur die Niederlande ein so wichtiger Handelspartner 
ist. Die Stellung des Guldens gegenuber der D-Mark ist daher sowohl fur 
die ~ x ~ o r t ~ o s i ~ o n  als auch fur die Inflationsbekampfung im Inland von 
grosser Bedeutung. Die hier aufgefuhrten Beispiele fur Kursanpassungen 
zeigen, dass auf niederlandischer Seite grosse Bereitschaft besteht, der 
~ u k e n t w i c k l u n ~  der D-Mark zu folgen. In dem einen geschilderten Fall 
war dies - zum Bedauern der niederlandischen Regierung - aus politi- 
schen Grunden nicht moglich, im andern Fall wurde der Guldenkurs 
gegenuber der D-Mark beibehalten, obwohl dies fur das Zinsniveau 
jedenfalls kurzfristig weniger gunstig schien. Die Beibehaltung eines 
festen Nominalkurses im Verhaltnis zur Bundesrepublik gilt offensichtlich 
als eminent wichtig. Die Grunde fur die beschriebenen Anpassungen des 
Diskontsatzes machen deutlich, dass die Diskontpolitik de facto der 
Unterstutzung der Wechselkurspolitik dient. Auch hier ist die Lage in der 
~undesre~ub i ik  wiederum ein entscheidender Faktor. Das Verhaltnis zwi- 
schen Mark und Gulden bestimmt den Spielraum der Diskontpolitik. In 
der Praxis bedeutet das Streben nach einer festen Bindung an die 
D-Mark, dass innerhalb des EWS ein moglichst starker Gulden wun- 
schenswert ist, d.h. ein Gulden, der innerhalb der Bandbreite, die das 
EWS bietet, moglichst hoch rangiert. Dies gilt selbst dann, wenn die 
Stellung der D-Mark innerhalb des EWS schwach ist. In diesem Fall ist 
die ~ u s g a n ~ s ~ o s i t i o n  der Niederlande bei einem ,,realignmentu beson- 
ders stark.l18 

2.5.4 Die westdeutsche Wechselkurspolitik 

Bisher wurde beschrieben, von welchen Voraussetzungen die heutige 
niederlandische Wechselkurspolitik in der Praxis ausgeht: Man versucht, 
moglichst nahe bei der D-Mark zu bleiben. Es ist daher wichtig zu wis- 
sen, welche Uberlegungen der Wechselkurspolitik der Bundesrepublik 
zugrunde liegen. In der Praxis haben sie namlich - sei es auch nur indi- 
rekt - Auswirkungen auf den Wert des niederlandischen Guldens. 

Wenn wir in die Vergangenheit zuruckblicken, zeigt sich, dass 
verschiedene Elemente eine wichtige Rolle gespielt haben. Zu nennen 
sind beschaftigungspolitische Uberlegungen, Stabilitatsaspekte (die 
Eindammung der Inflation), politische lnteressen (pro Amerika oder pro 
Frankreich) und handelspolitische Aspekte (Protektion oder vollige frei- 
heit).llg Je nach der Situation treten diese Aspekte in starkerem oder 
schwacherem Masse immer wieder in Erscheinung. Kennzeichnend fur 
die westdeutsche Wechselkurspolitik war jedoch immer die Spannung 
zwischen Beschaftigungs-und Stabilitatsaspekten.120 

Auch in der Argumentation fijr oder gegen die Einfuhrung des EWS 
spielen diese Aspekte eine Rolle. In der Diskussion wurden folgende 
Argumente fur die Einfuhrung des Systems vorgebracht121: 
1. Das EWS wird als Instrument zur Verringerung der Wech- 
selkursrisiken und zur Forderung der Investitionen, der Beschaftigung 
und des Wachstums in der Bundesrepublik betrachtet. Ohne das EWS 
ware der Wechselkurs vollig frei; wurde die amerikanische Zentralbank 
nicht intervenieren, so bestunde die grosse Gefahr, dass es zu einer er- 
heblichen realen Uberbewertung der D-Mark kame. Diese Uberbewer- 

118 Vgl. Tweede Kamer, Aanhangsel van de Handelingen, zitting 1979-1980, S.2489, und R.A.R. 
van de Bosch, ,,De hoge rente in Nederland"; in: Economisch Statistische Berichten, 26. 
August 1981. 66. Jahrgang, Nr.3319, S.827. 
119 H.E.  Scharrer, ,,Wahrungspolitik"; in: Die Aussenwirtschaffspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Bedeutung fur die Niederlande, WRR-werkdocument, 's-Gravenhage 
1981, S.211. 
120 In bezug auf die einzelnen Zeitraume siehe Scharrer, a.a.0. 
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tung hatte zu billige und zu teure Exporte zur Folge und wurde den 
Export der Bundesrepublik und insbesondere die Gewinne nachteilig 
beeinflussen. Dies wiederum konnte negative Auswirkungen auf die 
Investitionen, den Motor des Wirtschaftswachstums, haben. Ein Zusam- 
menschluss im EWS bietet nun die Moglichkeit, einen erheblichen Teil 
des Exportsektors (ca. 450/0) in ein festes Wechselkurssystem einzufugen, 
wodurch das Risiko einer Uberbewertung des Wechselkurses und das 
Risiko eines lnvestitionsruckgangs verringert wurde. 
2. Mit dem EWS ergibt sich die Moglichkeit einer Unterbewertung der 
D-Mark, die der westdeutschen Wirtschaft Wettbewerbsvorteile bringt. 
Seit 1973 floatete die D-Mark gegeniiber den Wahrungen der Lander, die 
nicht zur Wahrungsschlange gehorten, wahrend der D-Mark-Kurs gegen- 
uber den Landern der Wahrungsschlange stabil blieb; diese Entwicklung 
hat gezeigt, dass die relativ niedrige westdeutsche Inflation zu einer rea- 
len Abwertung der D-Mark gegenuber den Wahrungen der ubrigen Mit- 
gliedslander der Wahrungsschlange gefuhrt hat. Diese Unterbewertung 
gegenuber Konkurrenzwahrungen in der Schlange (zu teure Importe, zu 
billige Exporte) hat einen erheblichen Teil des Exportsektors stark belebt. 
3. Das EWS bietet die Moglichkeit, neben der D-Mark auch andere 
westeuropaische Wahrungen als Reservewahrungen fungieren zu lassen; 
inzwischen ist die D-Mark zum Gegenpol des Dollar geworden: erheb- 
liche Mengen von Spekulationsgeldern werden moglicherweise auch in 
D-Mark angelegt. Damit vergrossert sich die Gefahr einer ijberbewer- 
tung der westdeutschen Wahrung mit allen nachteiligen Folgen fur den 
Arbeitsmarkt und den Export. 
4. Das EWS ist ein Versuch, die Europaische Gemeinschaft aus der 
Stagnation zu fiihren und der Integration neue Impulse zu geben; die 
derzeitige Stagnation des lntegrationsprozesses geht mit einer Zunahme 
des Protektionismus innerhalb der EG einher. Um diesen-Tendenzen Ein- 
halt zu gebieten, muss die Integration erneut gefordert werden. 
5. Das EWS ist ein in politischer Hinsicht gelungener Versuch, der 
Europaischen Gemeinschaft gemeinsam mit Frankreich zu grijsserer Sta- 
bilitat zu verhelfen. Das Verhaltnis zu Frankreich ist fur die Bundes- 
republik von grosser Bedeutung: die Tatsache, dass Frankreich sich an 
einem europaischen Wechselkurssystem beteiligt, hat fur die Bundes- 
republik daher grosses Gewicht. Die vorstehenden Ausfuhrungen 
machen deutlich, dass beschaftigungspolitische Uberlegungen (I . ,  2. und 
3.), handelspolitische Aspekte (4.) und politische lnteressen (5.) bei der 
Festlegung der westdeutschen Wechselkurspolitik eine wichtige Rolle 
spielen. Daneben wird als Gegenargument auch der lnflationsaspekt ins 
Spiel gebracht. Die oben aufgefuhrten Argumente I., 2. und 3. bringen 
zum Ausdruck, dass man eine reale Aufwertung vermeiden und eventuell 
eine reale Abwertung herbeifuhren mochte. Das Stabilitatsargument zielt 
dagegen gerade darauf ab, eine reale Abwertung zu vermeiden, um den 
inflationsfordernden Einfluss steigender lmportpreise moglichst aus- 
zusctiliessen. Vor allem die Zentralbank und das Wirtschaftsministerium 
treten fur eine Wechselkurspolitik ein, die insbesondere der Stabilitats- 
sicherung dient. Sie hat daher auch bei der Beschrankung der Rolle des 
ECU im Rahmen des EWS ihren Einfluss geltend gemacht.lZ2 

Die westdeutsche Wechselkurspolitik wird wahrscheinlich kunftig wie 
auch schon in der Vergangenheit im Spannungsfeld zwischen Stabilitats- 
sicherung und Sicherung der Arbeitsplatze liegen. Diese Spannung wird 
auch im Verhaltnis zwischen der Zentralbank und dem Wirtschaftsmini- 
sterium einerseits sowie dem Finanzministerium und dem Bundeskanzler 
andererseits spurbar. Die wirtschaftlichen Verhaltnisse, unter denen die- 
se Politik verwirklicht werden SOH, lassen sich aus heutiger Sicht wie 
folgt charakterisierenlZ3: 

'22  Ebenda, S.51. 
lZ3 Ebenda. S.54ff. 



a. Der Warenbilanzuberschuss ist so gross, dass der negative Saldo der 
Dienstleistungs- und Kapitalbilanz mehr als ausgeglichen wird. Der 
Grund liegt darin, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik nicht nur einen 
relativ hohen lndustrialisierungsgrad aufweist, sondern dass sie sich in 
jungster Vergangenheit den Veranderungen der Weltwirtschaft ziel- 
strebig angepasst hat. Diese grosse strukturelle Flexibilitat zeigt sich u.a. 
darin, dass traditionelle Produktionszweige wie Landwirtschaft, Tex- 
tilindustrie, Schuhindustrie, Schiffbau und in geringerem Masse die 
Stahlindustrie sich bereits in ihrer Produktionsstruktur so stark ange- 
passt haben, dass sie heute aller Wahrscheinlichkeit nach international 
konkurren'zfahig sind. Daneben ist der Anteil der industriellen Fertig- 
produkte an den Exporten der Bundesrepublik hoch; gerade diese 
Warenkategorie wird sich bei einer Wiederbelebung der Weltwirtschaft 
ausserst positiv auf die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik auswirken. 
Die Bundesrepublik ist zwar nach den Vereinigten Staaten und vor Japan 
nur der zweitgrosste Warenexporteur der Welt, bei den Fertigprodukten 
steht sie jedoch an erster Stelle. 1980 kamen fast 20% aller von den 
OECD-Landern exportierten Fertigprodukte aus der Bundesrepublik; fur 
die Vereinigten Staaten und Japan lag dieser Anteil bei 17% bzw. 14010.124 
b. Die westdeutsche Wirtschaft ist stabiler als die der meisten 
westeuropaischen Lander und der Vereinigten Staaten. ~ ' i e s  liegt an der 
oben erwahnten gunstigen Ausgangsposition der Bundesrepublik fur ein 
Wachstum im Exportsektor. Folgen sind eine positive Warenbilanz und 
damit auch eine relativ starke D-Mark. Auch wird so vermieden, dass 
inflationare Erscheinungen, die ihren Ursprung in anderen Landern 
haben, in die Bundesrepublik importiert werden. Daneben ist auch die 
lnnenpolitik zu nennen, bei der der Eindammung der Inflation ebenfalls 
grosse Bedeutung beigemessen wird. 
Die Folge ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine bleibende Tendenz zur 
Aufwertung der D-Mark. 

2.5.5 Moglichkeiten der niederlandischen Wechselkurspolitik in der 
Zukunft 

Eine wichtige Frage ist nun, was dies alles fur die zukunftige Entwick- 
lung in den Niederlanden bedeutet. Entscheidend ist der Einfluss der Erd- 
gasertrage auf die niederlandische Zahlungsbilanz. Denn unabhangig von 
der Frage, ob sich die Niederlande wie in der Vergangenheit der west- 
deutschen Wechselkursentwicklung anschliessen mussen, wirft die ver- 
traglich festgelegte Verringerung der Gasexporte die Frage auf, ob die 
Niederlande mit einer relativ starken Wirtschaft wie der westdeutschen 
uberhaupt noch Schritt halten konnen. Berechnungen zeigen, dass fur 
jeden Gulden, urn den sich die Erdgas-Exporterlose verringern, andere 
Produkte im Werte von 2,50 Gulden ausgefuhrt werden mussen, will man 
die Auswirkungen auf die Leistungsbilanz ausgleichen.125 

Geht man von dem Abwartstrend des Erdgas-Exportvolumens aus, so 
lassen sich fur die kunftige niederlandische Wechselkurspolitik zwei Pha- 
sen unterscheiden: 
1. der Zeitraum bis zu dem Jahr, in dem der reale Anstieg des Gasex- 
portpreises den Ruckgang des Gasexportvolumens nicht mehr aus- 
gleicht, 
2. der darauffolgende Zeitraum. 
In welchem Jahr der Umschlag erfolgen wird, ist schwer zu sagen. Dies 
liegt nicht nur daran, dass die Verhandlungsrunden der Jahre 1980 und 
1981 (die sog. Spierenburg-Runden) die Moglichkeit eroffnet haben, die 
Gaslieferungen zeitlich zu strecken, sondern vor allem daran, dass die 

lz4 Bundesministerium fiir Wirtschaft, Internationale Wettbewerbsfahigkeit der deutschen 
Wirtschafi; Deutscher Bundestag, 9. Wahlperiode, Drucksache 9f1133.3. Dezember 1981, S.2. 
125 Ministerie van Economische Zaken, Begroting van uitgaven. Tweede Kamer, zitting 1981- 
1982. 17 100, Hoofdstuk XIII, Nr.2, S.14. 



Preisentwicklung bei Heizol bzw. Rohol, an die der Erdgaspreis gekoppelt 
ist, unsicher ist. Unabhangig von der Preisentwicklung bei Rohol (siehe 
hierzu Anlage 2 und Abschnitt 2.2.2.6) bleibt doch der Unterschied zwi- 
schen diesen beiden Phasen bestehen; irgendwann wird ein Umschlag 
erfolgen. Fur die erste Phase kann man unabhangig von der Olpreis- 
entwicklung davon ausgehen, dass die im Vergleich zur Bundesrepublik 
weniger gunstige industrielle Struktur durch die Erdgaserlose gewisser- 
massen ausgeglichen wird, mit der Folge, dass man sich auch in der 
Wechselkurspolitik an der Bundesrepublik orientieren kann. In der zwei- 
ten Phase gilt dies nicht mehr: der Beitrag der Erdgaserlose verringert 
sich immer mehr, was zu relativ hohen Leistungsbilanzdefiziten fijhren 
kann. Die zu erwartende Entwicklung der Gasexporte hat daher - zusam- 
men mit der heutigen unterschiedlichen industriellen Struktur beider 
Lander - zur Folge, dass die Niederlande sich nach dem Umschlag in 
ihrer Politik nicht mehr an Westdeutschland orientieren konnen, es sei 
denn, dass eine strukturelle Verbesserung ihrer Exportposition erreicht 
werden kann. In der ersten Phase konnten die Niederlande die bisherige 
Politik weiterfuhren. Die Tendenz zu einer effektiven Aufwertung des Gul- 
dens, die nicht zuletzt unter dem Einfluss der Erdgaseinnahmen in den 
siebziger Jahren festzustellen war, wird sich wahrscheinlich auch in die- 
ser Periode fortsetzen. 

Die Frage ist, ob sich die Niederlande dabei um einen konstanten 
nominalen Wechselkurs gegenuber der D-Mark bemuhen sollen, die 
selbst innerhalb des EWS zur Aufwertung tendiert. Die Niederlande 
stehen ja vor der Aufgabe, die Zeit, in der die Einnahmen aus dem Gas- 
geschaft die Zahlungsbilanz noch sehr positiv beeinflussen, zum Aufbau 
eines Exportsektors zu nutzen, der sich gegenuber der internationalen 
Konkurrenz behaupten kann. Wahlt man die D-Mark als Leitwahrung, so 
bedeutet das zwar aufgrund der politischen Zielsetzungen der Bundes- 
republik eine niedrigere Inflationsrate.'26 gleichzeitig konnte eine so hoch 
bewertete Wahrung zu einer Schwachung der Wettbewerbsposition 
gegenuber den konkurrierenden Landern mit Ausnahme der Bundes- 
republik fuhren. Auf der einen Seite stehen die positiven Auswirkungen 
einer niedrigen lnflationsrate und einer gedampften Entwicklung der 
Lohnkosten, auf der anderen Seite steht die Gefahr einer Uberbewertung 
des Guldens. Im Zeitraum 1979-1981 dominierte der positive Effekt, wie 
Tabelle 2.64 zeigt. In diesen Jahren lag die lnflationsrate im Jahres- 
durchschnitt nur ein halbes Prozent hoher als in der Bundesrepublik, 
wodurch unsere Wettbewerbsstellung, jedenfalls was das Preisniveau 
betrifft, gunstig beeinflusst wurde. Legt man als lndikator fur die Wett- 
bewerbsstellung den hinsichtlich der unterschiedlichen Preisinflations- 
raten bereinigten Wechselkurs zugrunde, so zeigt sich, dass sich die 
Wettbewerbsstellung leicht bis stark gebessert hat. Geht man von 
anderen lndikatoren wie Lohnkostenunterschiede je Produkteinheit in der 
verarbeitenden lndustrie sowie von unterschiedlichen Exportpreisen aus, 
so lasst sich diese Folgerung im allgemeinen aufrechterhalten. 

Der Rat ist der Auffassung, dass in Anbetracht der notwendigen Ent- 
wicklung des Exportsektors eine Politik verfolgt werden muss, die eine 
moglichst geringe Gefahrdung der Wettbewerbsstellung der Niederlande 
auf internationalen Markten mit sich bringt. Daraus, dass der Gulden in 
naher Zukunft ebenso wie die D-Mark weiterhin zur Aufwertung tendiert, 
ergibt sich zweifellos eine niedrige Inflationsrate, wodurch auch der 
Exportpreis und die Lohnkostenentwicklung je Produkteinheit in den Nie- 
derlanden gunstig beeinflusst werden. Die Aufwertung des Guldens darf 

lZ6 Siehe A.P. Budd und P. Warburton, Monetarypolicy in the Netherlands and the guilder/ 
D M  exchange rate; 's-Gravenhage 1982, S.9-11 (WRR-werkdocument), die in einer theoreti- 
schen Betrachtung davon ausgehen, dass der Gulden in einem festen Verhaltnis zur Mark 
steht; siehe auch P. Korteweg, "Monetair beleid in Nederland"; in: Economisch Statistische 
Berichten, 19. November 1980, 65. Jahrgang, Nr.3281, S. 1291. 



Tabelle 2.64 Nominale und reale Kursentwicklung des Guldens gegenuber einigen Wahrungen, 1979 bis 1981 (in % pro Jahr) a) 

nominale reale Anderung 
Anderung 

nominale ~nderung nominale Anderung nominale Anderung nominale Anderung 
(hinsichtlich des (hinsichtlich des (hinsichtlich des (hinsichtlich des 
Unterschieds in den Unterschieds in den Unterschieds in den Unterschieds in den 
Lohnkosten der verar- Exportpreisen Exportpreisen lnflationsraten 
beitenden lndustrie je bereinigte bereinigte bereinigte 
Produkteinheit Zahlen) Zahlen; Niederlande Zahlen) 
bereinigte ohne 
Zahlen) b) Energiepreise) 

Deutsche Mark + 0,8 + 4,O -6.4 - 0.9 + 0,3 
US-Dollar + 5,9 + 13,2 + 5,5 + 10,8 + 12.0 
Franzosischer Franc - 1.5 + 7.2 . -23 + 2,8 + 5,3 
ltalienische Lira - 4,8 + 4,4 + 2,9 + 8,2 + 8.2 
Belgischer Franc - 0,8 + 0.6 -3.1 + 2.2 - 0.3 
Pfund Sterling + 6,7 + 23.6 + 5.2 + 10.5 + 15,5 
Japanischer Yen + 12,l + 9.3 + 7,2 + 12.5 + 11,9 

Quelle: De Nederlandsche Bank N.V.. Kwartaalbericht 1981, Nr. 4; Marz 1982; P. Capdevielle und D. Alvarez, .International comparisons of trends in 
productivity and labor costs"; in: Monthly Labor Review, Dezember 1981 ; OECD, Economic Outlook, Dezember 1981, und De Nederlandsche Bank N.V., 
Jaarverslag 1981, 27. April 1982. 
a) + : Abwertung. - : Aufwertung. 
b) Nur fur die Jahre 1979 und 1980. 

jedoch nicht so weit gehen, dass dadurch die Vorteile einer fur die Nie- 
derlande gunstigen Lohnkosten- oder Exportpreisentwicklung mehr als 
neutralisiert werden. Konkret bedeutet dies, dass bei kiinftigen Ver- 
handlungen uber Anpassungen der Mittelkurse im EWS die Niederlande 
sich der Bundesrepublik nicht notwendigerweise vollig anzuschliessen 
brauchen.127 lmmer wieder muss bedacht werden, dass die positive 
Wirkung, die eine niedrige lnflationsrate infolge eines gunstigen Wech- 
selkurses auf die niederlandische Wettbewerbsstellung haben kann, eben 
durch den giinstigen Wechselkurs auch ins Gegenteil verkehrt werden 
kann. Eine etwas hohere Inflationsrate, die bei einem von der Bundes- 
republik unabhangigen Vorgehen der Niederlande eintreten kann, muss 
eventuell in Kauf genommen werden, wenn damit gleichzeitig negative 
Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfahigkeit verhindert 
werden konnen. 

Daruber, welche konkreten politischen Massnahmen zu ergreifen sind, 
wenn der Umschlag bei den Gasexporten erfolgt ist, Iasst sich im Augen- 
blick wenig sagen. Viel wird davon abhangen, ob es gelingt, erfolgreiche 
Exportstrategien zu entwickeln. 

2.6 Die Verletzbarkeit der Niederlande 

Bisher sind die Verflechtung und die Empfindlichkeit der 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundes- 
republik im einzelnen behandelt worden. Vor einer Analyse der Kon- 
sequenzen, die sich hieraus fiir das politische Handeln ergeben konnen, 
sol1 das Gesagte Punkt fur Punkt zusammengefasst werden. 

1. Merkmale der heutigen Handelsbeziehungen zwischen den Nieder- 
landen und der Bundesrepublik Deutschland 

Der Handel der Niederlande mit der Bundesrepublik ist umfangreich, 
wie dies bei Nachbarlandern auf dem gleichen Entwicklungsstand im all- 
gemeinen der Fall ist. Hinsichtlich des Umfangs der bilateralen Handels- 
beziehungen nehmen die Beziehungen zwischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik den vierten Platz in der Welt ein. Zweifellos ist diese 
Handelsbeziehung fur beide Partner, und ganz sicher fur die Niederlande, 
von grosser Bedeutung. Ein Drittel unserer Warenexporte geht in unser 

12' Siehe Budd und Warburton, a.a.0.. S.52. 



ostliches Nachbarland, und diese niederlandischen Exporte machen wie- 
derum 12% der westdeutschen lmporte aus. Umgekehrt sind 10% der 
westdeutschen Exporte fur die Niederlande bestimmt; das entspricht 
mehr als 20% der niederlandischen Importe. Die Verwobenheit wird in 
ihrer Struktur sowohl quantitativ als auch qualitativ durch mehrere 
Grundgegebenheiten bestimmt; dazu gehoren der wirtschaftliche 
Entwicklungsstand, Unterschiede in der Produktionsstruktur der jeweili- 
gen Lander, geographische Nahe bzw. Entfernung usw. Will man nun die 
besonderen Vorteile der Beziehungen zwischen bestimmten Landern 
beurteilen, so liegt es nahe, ausgehend von diesen Grundgegebenheiten 
Erwartungswerte zu bestimmen. Bei einem Vergleich der tatsachlichen 
Situation rnit diesen Erwartungswerten zeigt sich, dass der Umfang des 
Handels zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik zwar sehr 
bedeutend, aber keineswegs ungewohnlich ist. So sind die bilateralen 
Beziehungen zwischen Belgien und den Niederlanden sowie zwischen 
~s ter re ich  und der Bundesrepublik von vergleichbarer Intensitat. Weiter- 
hin zeigt sich, dass die bilateralen Beziehungen wie sie zwischen Kanada 
und den Vereinigten Staaten, zwischen lrland und Grossbritannien und 
zwischen den skandinavischen Landern bestehen, vie1 bedeutender sind. 
Nun geht es bei Handelsbeziehungen nicht nur um den Umfang, sondern 
auch um die Art der Beziehungen. In diesem Zusammenhang konnen die 
Handelsbeziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik 
in dreierlei Hinsicht doch als aussergewohnlich bezeichnet werden: 
a. Paketstruktur: Die Niederlande sind fur die Bundesrepublik vor allem 
Lieferant von landwirtschaftlichen Produkten und Brennstoffen und 
Abnehmer von Investitions- und Konsumgutern. Im Vergleich zu anderen 
lndustriestaaten kann das Exportpaket der Niederlande ganz allgemein 
gesehen bereits als einseitig bezeichnet werden. Fur den E X ~ O ~  in die 
Bundesrepublik gilt dies in noch starkerem Masse; auch wenn man den 
Umfang und die Struktur der Gesamteinfuhr der Bundesrepublik rnit ein- 
bezieht, andert sich dieses Ergebnis nicht. 
b. Regionalstruktur: Die niederlandischen Exporte gehen vor allem nach 
Nordrhein-Westfalen, was an sich nicht weiter uberrascht, weil dieses 
Bundesland den Niederlanden am nachsten liegt. Bezieht man den Ein- 
fluss des Faktors Entfernung und die Verteilung der westdeutschen 
Gesamteinfuhren auf die verschiedenen Regionen rnit ein, so zeigt sich 
eine uberproportionale Konzentration auf Nordrhein-Westfalen und ein 
unterdurchschnittlicher Anteil insbesondere des Sudens. 
c. Einfluss auf die Zahlungsbilanz: Der Warenhandel rnit der Bundes- 
republik leistet im Vergleich zum Gesamtexport in die EG-Lander einen 
uberproportionalen positiven Beitrag zum Saldo der niederlandischen 
Warenbilanz. So betragt der Saldo des Warenaustausches rnit der Bun- 
desrepublik 57% des Saldos mit der EG insgesamt. lnsbesondere die 
Agrarprodukte und die Brennstoffe tragen hierzu bei. 

2. Die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den Niederlanden 
und der Bundesrepublik Deutschland 

Der fur die Niederlande positive Saldo im Handelsverkehr rnit der 
Bundesrepublik ist verhaltnismassig neuen Datums. Die wichtigste Ursa- 
che liegt in dem gestiegenen Wert der Brennstoffexporte, der rnit dem 
Anstieg des realen Energiepreises und der Steigerung des Erdgasex- 
portvolumens zusammenhangt. Die Tatsache, dass in der Entwicklung 
der Energiepreise in jungster Zeit eine radikale Veranderung eingetreten 

, ist, zeigt nur allzu deutlich, dass die Analyse einer Situation, bei der 
. ,Zufallsfaktoren,eine grosse Rolle spielen konnen, nicht allzu viele Fol- 

gerungen zulasst; gleichzeitig macht diese Tatsache aber auch deutlich, 
dass man die Entwicklung aufmerksam verfolgen muss. Die siebziger 
Jahre zeigen in dieser Hinsicht ein bemerkenswertes, fur die Niederlande 
ausgesprochen ungunstiges Bild: 
- Unsere Wettbewerbsstellung hat sich im allgemeinen verschlechtert; 
- Die Struktur unseres Warenexportpakets ist einseitiger geworden; 



- Unsere Warenexporte verteilen sich weniger gleichmassig auf die ein- 
zelnen Regionen. 

Die Verschlechterung unserer Wettbewerbsstellung kommt darin zum 
Ausdruck, dass die Niederlande in den siebziger Jahren in der Bundes- 
republik Marktanteile eingebusst haben. Dieser Verlust ist in allen Regio- 
nen, die in diesem Bericht unterschieden werden, aufgetreten. Dazu ist 
im ubrigen.zu bemerken, dass 1981 ein Umschlag erfolgt ist: Der Markt- 
anteil nahrn erstrnalig wieder zu, und zwar von 11,5% irn Jahre 1980 auf 
jetzt 12%. Die Agrarprodukte sowie Produkte der Nahrungs- und Genuss- 
mittelindustrie sind hierfur in starkem Masse verantwortlich. 

Die Marktanteile, die im vergangenen Jahrzehnt verlorengingen, 
betreffen insbesondere den Bereich der Industrieprodukte. Die ohnehin 
schon schwache Position auf dem Gebiet der Fertigprodukte hat sich 
damit weiter verschlechtert. Bei Agrarprodukten und Brennstoffen (ein- 
schliesslich Erdgas), unsere Bastionen auf dem westdeutschen Markt, 
konnten wir unsere stellung dagegen behaupten. 

- Betrachtet man die einzelnen Regionen;so zeigt sich, dass die Nieder- 
lande'ihrenrubecproportionalen Anteil in Nordrhein-Westfalen im vergan- 
genen Jahrzehnt weiter ausgebaut haben, wahrend die.Unter- 
reprasentierung im Norden und im Suden noch starker geworden ist. 
Diese Tendenzen sind negativ zu beurteilen, weil-gerade Nordrhein- 
Westfalen 'ein~unterdurchschnittliches und insbesondere der Suden ein 
uberdurchschnittliches Wachstum aufweist * 

3. Die Rolle der Dienstleistungen 

Die-Niederlande erzielen von jeher im Dienstleistungsverkehr mit der 
Bundesrepublik Uberschusse; der positive Saldo ist sogar grosser als der 

.Gesamtsaldo unserer Dienstleistungsbilanz. Uber ein Drittel der gesam- 
ten niederlandischen Dienstleistungsausfuhr geht in die Bundesrepublik. 

Der positive Saldo der Dienstleistungsbilanz mit der Bundesrepublik 
wird vollig durch Dienstleistungen bestimmt, die mit Einfuhr, Transit und 

- Ausfuhr zusammenhangen. Von der gesamten Gutermenge, die in den 
Niederlanden geladen wird (Ausfuhr und Transit) geht die Halfte in die 
Bundesrepublik. Der Transit nimmt dabei mit einem Anteil von zwei Drit- 
teln eine wichtige Stellung ein, und zwar insbesondere der See-Land- 

, Transit. Etwa 70% des gesamten Transitverkehrs betreffen diese Art des 
Transits. 

- Das Transportwesen Iasst sich naturlich nicht vom Warenaustausch 
zwischen beiden Landern trennen. Drei Warenkategorien spielen beim 
~ ra i . t s~o r t  in die Bundesrepublik eine entscheidende Rolle, narnlich 
Agrarprodukte, einschliesslich Nahrungs- und Genussrnittel, Erze und 
Rohol einschliesslich Erdolprodukte. Im Jahre 1978 betrug der Anteil der 
Agrarprodukte 14%, der des Erdols und der Erdolprodukte 40.5% und der 
der Erze 30%. Fertigprodukte spielen hierbei praktisch keine Rolle. 

4. Einige Determinanten fur die Wettbewerbsstellung auf dem west- 
deutschen Markt 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass insbesondere bei den 
lndustrieprodukten Markteinbussen hingenommen werden mussten. 
Unsere vergleichsweise ohnehin bereits schwache Position bei den Fer- 
tigprodukten im allgemeinen hat sich dadurch weiter verschlechtert. Bei 
den Agrarprodukten, und den Brennstoffen konnten wir unsere Position 
dagegen im grossen und ganzen behaupten. Eine Erklarung dafur, dass 
die Ergebnisse so unterschiedlich sind, ist schwer zu finden. Gleichwohl 
gibt es deutliche Anhaltspunkte dafur; dass die Verschlechter~ng~der 
Wettbewerbsstellung im Bereich der lndustrieprodukte auf eine Korn- 
bination von Faktoren, namlich Preis, Produktqualitat und Marketing, 
zuruckzufuhren ist. 

Bei der Preisbildung haben die Lohnkostenentwicklung je Produktein- 
heit und die hohe Bewertung des niederlandischen Guldens gegenuber 



den Wahrungen unserer Hauptkonkurrenten auf dem westdeutschen 
Markt eine wichtige Rolle gespielt. Zu Ende der siebziger Jahre kam die 
fur uns negative Entwicklung zu einem Abschluss. Seit 1979 hat sich die 
Lohnkostenentwicklung je Produkteinheit im Vergleich zu der Entwick- 
lung bei den Konkurrenten erheblich gebessert; dies gilt auch dann, 
wenn man die Wahrungsentwicklung berucksichtigt. Die bereits erwahn- 
te Verbesserung unserer Marktposition im Jahre 1981 durfte ebenfalls 
mit diesem Umschwung zusammenhangen. 

Fur die Produktqualitat und das Marketing spielten neben den objek- 
tiven Gegebenheiten auch das Produkt-Image eine wichtige Rolle. Man 
kann ohne Ubertreibung behaupten, dass der Erfolg unserer Molkerei- 
und Agrarprodukte so gross ist, dass die Niederlande als Lieferant auf 
dem westdeutschen Markt mit diesen Produkten identifiziert werden. 
Dies ist ein Handicap, wenn die Niederlande ein Image als Lieferant von 
lndustrieprodukten entwickeln wollen. Das geht auch aus einer Mei- 
nungsumfrage bei westdeutschen Geschaftsleuten hervor. 

5. Die monetaren Beziehungen zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik 

Seit 1979 ist das Europaische Wahrungssystem (EWS) in Kraft, das de 
facto eine Fortsetzung der alten Europaischen Wahrungsschlange ist, der 
zum Schluss nur noch die Niederlande und die Bundesrepublik angehor- 
ten. Seit der Einfuhrung des EWS sind wiederholt Mittelkursanpas- 
sungen ausgehandelt worden. Die Niederlande haben sich dabei, ins- 
besondere in der Diskont- und Wechselkurspolitik, eng an die Bundes- 
republik angeschlossen. Da die D-Mark innerhalb des EWS zur Aufwer- 
tung tendierte, schloss sich der Gulden dieser Entwicklung an. 

Zwischen Diskont- und Wechselkurspolitik besteht ubrigens ein enger 
Zusammenhang; im Falle der Niederlande muss der Diskontsatz vor 
allem als wechselkurspolitisches Instrument gesehen werden. Bei der 
Wechselkurspolitik spielen drei wichtige Uberlegungen eine Rolle: Man 
bemuht sich in erster Linie um stabile Wechselkurse gegenuber den 
wichtigsten Handelspartnern, weil stabile Wechselkurse als wichtige 
Voraussetzung fur die Entwicklung der Handelsbeziehungen gelten. Die- 
se lJberlegung ist der Grund dafur, dass die Niederlande in jedem Fall 
einem System fester Wechselkurse, wie es beispielsweise das EWS 
darstellt, den Vorzug geben. lnnerhalb des EWS und insbesondere in 
bezug auf die D-Mark Iasst man sich vor allem von zwei weiteren ljberle- 
gungen leiten: 
- Man bemuht sich mit Blick auf die Inflation im Inland, die wiederum 
die Exportposition beeinflusst, um einen moglichst geringen Anstieg der 
Importpreise. Daher ist man bestrebt, eine Abwertung gegenuber der 
D-Mark zu vermeiden. Zwar kann eine Abwertung kurzfristig positive 
Auswirkungen auf die Exportstellung haben, auf Iangere Sicht kann 
jedoch eine hohere importierte Inflation das Exportpreisniveau in die 
Hohe treiben. 
- Weiterhin ist man bemuht, das internationale Vertrauen in die Posi- 
tion des Guldens nicht zu erschuttern. Eine Abwertung gegenuber der 
D-Mark kann diesem Vertrauen Abbruch tun; sie wurde zu einem Absin- 
ken des Guldenkurses und zu einem Anstieg des Zinsniveaus fuhren. 

Die niederlandische Politik verfugt daher gegenuber der Bundes- 
republik nur uber einen begrenzten Spielraum. Das liegt insbesondere 
daran, dass die Bundesrepublik fur die Niederlande ein so wichtiger Han- 
delspartner ist. Das Kursverhaltnis zwischen Gulden und D-Mark ist dar- 
um sowohl unter dem Gesichtspunkt der Exportposition als auch unter 
dem Gesichtspunkt der Inflationsbekampfung im Inland von grosser 
Bedeutung. Die Niederlande neigen stark dazu, sich an der D-Mark zu 
orientieren. Die Diskontpolitik dient, wie gesagt, de facto zur Stutzung 
der Wechselkurspolitik. Auch bei dieser Politik hat man sich am Ver- 
haltnis zur Bundesrepublik orientiert. 

6. Zukunftsperspektiven 
Fur die Beurteilung der niederlandischen Position auf dem west- 



deutschen Markt sind die Zukunftsperspektiven von entscheidender 
Bedeutung. Dabei muss man sich vor allzu kategorischen Aussagen 
huten. In diesem Zusammenhang sollen drei wichtige, recht uber- 
raschende Entwicklungen erwahnt werden. So ist beispielsweise ange- 
sichts des unerwarteten Umschlags am Energiemarkt Vorsicht geboten. 
~hn l iches  gilt auch fur die seit kurzem festzustellende Verbesserung 
unserer Wettbewerbsstellung auf dem westdeutschen Markt. Schliess- 
lich hatte vor einer Reihe von Jahren niemand erwartet, dass unser 
Agrarexport seine Stellung so gut behaupten konnte. Aber trotz positiver 
Entwicklungen besteht doch kein Grund zu allzu grossem Optimismus. 
Unsere Handelsbeziehung zur Bundesrepublik weist mit Hinblick auf die 
zu erwartenden Entwicklungen eine Reihe von Strukturschwachen auf. 
Diese Schwachen hangen mit der bereits erwahnten einseitigen Aus- 
richtung, insbesondere der einseitigen Paketstruktur und der regionalen 
Konzentration unseres Exports, zusammen. Voraussichtlich werden sich 
die Paketstruktur und die regionale Konzentration unserer Ausfuhr in die 
Bundesrepublik nachteilig fur die Niederlande auswirken, was auch Kon- 
sequenzen fur den Dienstleistungsverkehr haben wird. 

Es ist zu erwarten, dass die Dynamik in bezug auf die Warengruppen, 
die einen so wichtigen Beitrag zur niederlandischen Zahlungsbilanz 
leisten mussen, negativ sein wird. Geht man von Prognosen bezuglich 
der niederlandischen Exporte insgesamt und speziell fur die Bundes- 
republik aus, so besteht Grund zu der Annahme, dass der Anteil der Net- 
toausfuhr in die Bundesrepublik am Gesamtanteil der Landwirtschaft an 
der Zahlungsbilanz von ca. 40% im Jahre 1975 auf etwa 33% im Jahre 
1990 absinken wird. Es ist zu erwarten, dass der Nettobeitrag der Agrar- 
exporte in die Bundesrepublik zur niederlandischen Zahlungsbilanz in 
den Jahren 1985 und 1990 absolut sogar unter dem Stand von 1978 lie- 
gen wird. Dies ist auch zu erwarten, weil sich die tierischen Produkte in 
diesem Zeitraum ausnahmslos schlecht entwickeln werden. Auch bei 
den Erdolprodukten, die einen erheblichen Teil der Brennstoffexporte 
ausmachen, ist zu erwarten, dass insbesondere die Exporte in die Bun- 
desrepublik unter Druck geraten werden. Die Ursache hierfur bilden die 
sinkende Nachfrage in der Bundesrepublik, die strukturelle iJberkapazitat 
der Raffinerien sowohl in den Niederlanden als auch in der Bundes- 
republik, die Entwicklung der Nachfrage nach den verschiedenen Olpro- 
dukten in beiden Landern und schliesslich die wachsende Raf- 
fineriekapazitat im Nahen Osten sowie die sich daraus ergebenden Pro- 
duktexporte. Nach 1990 und vor allem nach 1995 werden aller Wahr- 
scheinlichkeit nach die Realertrage aus unserem Gasexport in die 
Bundesrepublik schnell abnehmen. Durch diese Entwicklung wird unsere 
Zahlungsbilanz unter, starken Druck geraten, sofern nicht rechtzeitig 
andere Warengruppen einen Ausgleich schaffen. Berechnungen zeigen 
ubrigens, dass infolge der unterschiedlichen Gewinnstruktur zum Aus- 
gleich fur jeden. Gulden, um den die Erlose aus dem Erdgasexport sinken, 
andere Produkte im Werte von 2,50 Gulden eingefuhrt werden mussen. 

Die regionale Verteilung unserer Exporte ist im Hinblick auf die Dyna- 
mik ebenfalls ein negativer Faktor. Nordrhein-Westfalen ist eine Region 
mit grossen Strukturproblemen, die weniger gunstige Entwicklungsaus- 
sichten bietet als andere Regionen in der Bundesrepublik. Unsere Expor- 
te verteilen sich so auf die einzelnen Regionen, dass wir in Regionen mit 
ungunstigen Perspektiven stark und in Regionen mit besseren Perspek- 
tiven schwach sind. lnfolgedessen gerat unser Anteil in der Bundes- 
republik insgesamt unter~ruck .  

Die hier skizzierten Entwicklungen des Handelsverkehrs werden sich 
zum Teil auch auf den Dienstleistungsverkehr auswirken. Die Anfuhr und 
Durchfuhr von Massengutern wird in erheblichem Masse von strukturel- 
len Entwicklungen in der Bundesrepublik, beispielsweise von der 
Umstrukturierung der Stahlindustrie, von Veranderungen in der Energie- 
versorgung und von Veranderungen der landwirtschaftlichen Produktion 
abhangen. Der Stuckgutverkehr wird kunftig infolge einer weiteren Ver- 
lagerung der westdeutschen lndustrie auf die Herstellung von hochwer- 



tigen Halb- und Fertigprodukten immer noch wachsen konnen. Die Ent- 
stehung neuer lndustriezentren kann jedoch bedeuten, dass die 
niederlandischen Hafen in steigendem Masse die Konkurrenz europai- 
scher Hafen zu spuren bekommen. Die Transitfunktion der nieder- 
landischen Hafen Iasst sich durch eine Verbesserung der lnfrastruktur 
und durch den Bau leistungsfahiger Umschlaganlagen starken; auf diese 
Weise kann die Wettbewerbsstellung der Niederlande erhalten bleiben. 

Bezieht man die hier skizzierten Entwicklungen der Beziehung zur 
Bundesrepublik mit in die Betrachtung ein, kann man mit Recht die Frage 
stellen, ob sich die Niederlande wie in der Vergangenheit am west- 
deutschen Wechselkurs orientieren mussen oder konnen und ob sie sich 
weiterhin um einen konstanten nominalen Wechselkurs gegenuber der 
westdeutschen Mark bemuhen sollen, die innerhalb des EWS zur Auf- 
wertung tendiert. Die Wahl der D-Mark als Leitwahrung beinhaltet zwar 
angesichts der westdeutschen Wahrungspolitik eine niedrige Inflations- 
rate, doch wird darnit gleichzeitig die internationale Konkurrenzfahigkeit 
der Niederlande gefahrdet. 

7. Konnen die lnvestitionsbeziehungen zu einer ~ n d e r u n ~  der geschil- 
derten Zukunftsperspektiven fur den Waren- und Dienstleistungsbereich 
fiihren? 

Geht man von den absoluten Zahlen aus, so sind die Niederlande der 
funftgrosste lnvestor in der Welt; setzt man den Umfang der Investitio- 
nen in eine Beziehung zum Bruttosozialprodukt der Niederlande oder zu 
den niederlandischen Bruttoinvestitionen in feste Aktiva, so zeigt sich, 
dass die Niederlande, relativ gesehen, der bei weitem grosste lnvestor 
sind. Der Strom der niederlandischen Direktinvestitionen, der ins 
Ausland fliesst, ubertrifft die Auslandsinvestitionen in den Niederlanden 
um einen Betrag, der im Durchschnitt einem Prozent des Brut- 
tosozialprodukts in der Zeit von 1973 bis 1980 entspricht. Im Zeitraum 
von 1963 bis 1973 dagegen lag der entsprechende Prozentsatz niedriger, 
namlich bei durchschnittlich 0,11%. Das lasst darauf schliessen, dass 
man das lnvestitionsklima in den Niederlanden fur ungunstiger halt und 
dass die lnvestitionen im Ausland zumindest zu einem Teil darauf 
zuruckzufuhren sind, dass die lnvestoren sich von den Niederlanden 
abwenden, d.h. ihre Aktivitaten verlagern. Auffallend ist in diesem 
Zusammenhang auch. dass der Ruckgang der lnlandsinvestitionsquote in 
jungster Zeit rnit einem starken Anstieg der niederlandischen Direktin- 
vestitionen im Ausland einherging. Ein erheblicher lnvestitionsstrom 
fliesst in die Bundesrepublik, wo die Niederlande im vergangenen Jahr- 
zehnt per Saldo ein Nettoinvestor gewesen sind. 

Direktinvestitionen leisten uber die Kapitalertrage einen positiven 
Beitrag zur Zahlungsbilanz. Wichtiger ist jedoch, dass mit Direktin- 
vestitionen eine Grundlage geschaffen wird, auf der Waren- und Dienst- 
leistungsrelationen sich weiterentwickeln konnen. Im internationalen 
lnvestitionsverkehr muss man jedoch zwischen Investitionen, die auf 
eine lntensivierung der Tatigkeiten abzielen, und lnvestitionen 
unterscheiden, deren Ziel eine Verlagerung von Tatigkeiten ist. Investitio- 
nen des ersten Typs beeinflussen nach einiger Zeit den Waren- und 
Dienstleistungsverkehr positiv, wahrend lnvestitionen des zweiten Typs 
eine entgegengesetzte Wirkung haben. Direktinvestitionen konnen ein 
Surrogat fur Exporte sein; auf diese Weise gehen den Niederlanden 
jedoch Arbeitsplatze und Mehrwert verloren. Ausserdem kann der indi- 
rekte Effekt eintreten, dass durch lnvestitionen Betriebe geschaffen wer- 
den, die spater mit dem investierenden Betrieb auf seinem eigenen 
Markt in Konkurrenz treten. 

Es gibt Hinweise dafur, dass dies im Verhaltnis zur Bundesrepublik der 
Fall ist, d.h., dass industrielle Tatigkeiten in die Bundesrepublik verlagert 
werden, die die Stellung des niederlandischen Handels verschlechtern. 
Gerade auf den Gebieten, wo die niederlandischen Warenexporte in die 
Bundesrepublik stark unterreprasentiert sind, im Investitions- und 
Konsumguterbereich, sind die Direktinvestitionen in der Bundesrepublik 



relativ umfangreich. Als Beispiele sind die Elektrotechnik sowie der Fahr- 
zeug- und Maschinenbau zu nennen; die Direktinvestitionen in diesen 
Bereichen betreffen eine Produktion, die umfangreicher ist als die ent- 
sprechenden niederlandischen Exporte, und zwar im Gegensatz zu 
anderen Sektoren, in denen die Lage genau umgekehrt ist. Bei der 
Untersuchung von Vergleichsvorteilen wurden neben Eisen und Stahl 
gerade diese Gruppen als die Bereiche genannt, die beim Export in die 
Bundesrepublik mit ganz besonderen Nachteilen zu kampfen haben. Die 
westdeutschen Unternehmen ziehen es dagegen vor, ihre Industrie- 
produkte zu exportieren und produzieren nur in geringem Umfang in den 
Niederlanden. Auch der hohe Anteil des Dienstleistungssektors an den 
westdeutschen Investitionen in den Niederlanden erscheint so betrachtet 
logisch: Wenn das Exportvolumen gross ist, sind auch umfangreiche 
Verkaufsforderungs- und Servicemassnahmen erforderlich. 

8. Erforderliche Massnahmen 
Im niederlandischen Aussenhandel nimmt die Bundesrepublik eine 

wichtige Stellung ein. Der Anteil der Bundesrepublik an unseren Ausfuh- 
ren ist so umfangreich, dass die bilateralen Beziehungen fur den Aus- 
gleich der Handelsbilanz insgesamt von grosser Bedeutung sind. Nun 
konnte man annehmen, dass sich die Bundesrepublik und die Nieder- 
lande erganzen, dass sie also komplementare Volkswirtschaften sind. 
Das wurde dann gleichermassen fur die Ein- und Ausfuhrstrome gelten, 
und es wurde sich im Transitverkehr in die Bundesrepublik widerspie- 
geln: es werden sehr viele Maasenguter und wenig Fertigprodukte 
transportiert. Die Direktinvestitionen bestatigen und verfestigen dieses 
Bild. Die verfugbaren Zahlenangaben machen namlich deutlich, dass 
gerade in den Bereichen, wo die niederlandischen Warenexporte in die 
Bundesrepublik stark unterreprasentiert sind (Konsum- und Investitions- 
gijter), im allgemeinen verhaltnismassig umfangreiche niederlandische 
Direktinvestitionen in der Bundesrepublik getatigt werden. Soweit die 
niederlandischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik eine Ver- 
lagerung von Produktionstatigkeiten beinhalten, schranken sie die wei- 
tere Entwicklung der niederlandischen Exporte in die Bundesrepublik 
(sowohl hinsichtlich der Produktstruktur als auch hinsichtlich der regio- 
nalen Verteilung) ein, was auch fur die mit Ein- und Ausfuhr verbun- 
denen Transportdienstleistungen von Nachteil ist. 

An sich gibt es keinen Grund, Komplementaritat in den Wirtschaftsbe- 
ziehungen zwischen Landern als ungunstig zu bezeichnen. Anders ist es 
jedoch, wenn diese Komplementaritat fur eines der beiden Lander zu 
sehr ungunstigen Wachstums- und Entwicklungsmoglichkeiten fuhrt, wie 
sich dies in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik abzeichnet. Bei aller hier gebotenen Vorsicht - es sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass sich seit kurzem eine Besserung 
anbahnt - muss doch auf eine Reihe von Strukturmangeln hingewiesen 
werden, die unsere Wachstums- und Entwicklungsmoglichkeiten ein- 
schranken. Hier sind politische Massnahmen vonnoten, die angesichts 
der hier aufgezeigten Tendenzen eine Starkung unseres industriellen 
Exports zum Ziel haben mussen. Dies ist um so dringlicher, als unsere 
Position auf dem westdeutschen Markt im Grunde fur unsere Wettbe- 
werbsstellung auf dem Weltmarkt exemplarisch ist. In den Beziehungen 
zur Bundesrepublik zeigen sich in besonders krasser Form Einseitigkeiten 
und negative Tendenzen, die ganz allgemein fur die niederlandische 
Exportposition gelten. Diese Problematik wurde bereits vom Rat im 
Bericht ,,Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie" (Stellung und 
Zukunft der niederlandischen Industrie) analysiert. Die Darstellung der 
Wirtschaftsbeziehungen zur Bundesrepublik weist daher auf die Notwen- 
digkeit einer Politik, die uber den Rahmen der bilateralen Beziehungen 
hinausgeht. Diese Politik sollte folgendes zum Ziel haben: 
- Eine Verbesserung unserer Wettbewerbsstellung. In diesem Zusam- 
menhang spielt ubrigens das in den Niederlanden herrschende Investi- 
tionsklima eine wichtige Rolle. 



- Eine Verbesserung der Zusammenstellung unseres Exportpakets , 

(sowohl hinsichtlich der Produkte als auch hinsichtlich der regionalen 
Verteilung) unter Berucksichtigung der Anforderungen des Weltmarktes. 
Die Investitionen, die in den Niederlanden zu einer Strukturverbesserung 
erforderlich sind, werden durch das herrschende lnvestitionsklima offen- 
bar eher erschwert als begunstigt. Beide iJberlegungen unterstreichen 
die Notwendigkeit, eine aktive Politik zur Starkung der lndustrie zu 
betreiben. 

Im Lichte dieser Zielsetzung kommt der Wahrungspolitik eine wichtige 
Rolle zu. Es muss vermieden werden, dass die in den kommenden funf 
Jahren vermutlich anhaltende Tendenz zur Aufwertung des nieder- 
Iandischen Guldens so stark wird, dass die positiven Folgen dieser Ent- 
wicklung, namlich eine gunstige interne Kostenentwicklung und eine 
niedrige Inflationsrate, dadurch zunichte gemacht werden, dass unsere 
Ausfuhr aufgrund des hohen Guldenkurses unter Druck gerat. 

Eine solche Politik wurde ubrigens bedeuten, dass unsere 
Verkaufsforderungsmassnahmen aktiviert werden mussten und dass 
unser Image als Lieferant von lndustrieprodukten auf dem west- 
deutschen Markt ein deutlicheres Profil gewinnen musste. 



3. BEZIEHUNGEN AUF DEM GEBIET DER SICHERHEIT 

3.1 Zur Fragestellung 

,,Sicherheitw meint vor allem den physischen Schutz des Staats- 
gebiets. Im weiteren Sinne ist auch der Schutz politischer, wirtschaft- 
licher, sozialer und kultureller Eigenheiten und Errungenschaften eines 
Landes bzw. eines Volkes gemeint; mit anderen Worten: ,,Sicherheitu 
beinhaltet die Garantie des Rechts einer Nation, das Zusammenleben 
ihrer Burger nach eigenem Gutdunken zu gestalten und zu regeln. In die; 
sem Kapitel hat der Begriff ,,Sicherheit" daher zweierlei Bedeutung. Zum 
einen geht es darum, die Zerstorung oder Besetzung des Landes zu ver- 
hindern, zum anderen darum, sich politischen Drucks zu erwehren, der 
durch den Besitz von Waffen ausgeubt wird. 

In den Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundes- 
republik spielen bewaffnete Konflikte oder militarischer Druck zur Zeit 
keine Rolle. Keiner der beiden Staaten hat Grund, sich in seiner Sicher- 
heit von dem anderen militarisch bedroht zu fuhlen. Dies gilt jedenfalls 
so lange, wie die Sicherheit beider Lander auf der gemeinsamen Mit- 
gliedschaft in einem Militarbundnis, in den Europaischen Gemeinschaf- 
ten und auf ihrer Zusammenarbeit in anderen politischen Organisationen 
beruht. Entscheidend fur die sicherheitspolitischen Beziehungen zwi- 
schen den Niederlanden und der Bundesrepublik ist daher heute nicht 
das bilaterale militarische Verhaltnis zwischen beiden Landern, sondern 
die gemeinsame Verteidigung gegen die militarische Macht der Sow- 
jetunion und anderer Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes. 

In der NATO, in geringerem Masse in der Westeuropaischen Union 
(WEU) und im Rahmen der Europaischen Politischen Zusammenarbeit 
(EPZ) ist die Politik des Westens so koordiniert, dass die beteiligten Lan- 
der in bezug auf ihre Sicherheit in starkem Masse von ihren Verbundeten 
abhangig sind. Der westdeutsche Militarapparat ist sogar ausdrucklich 
geschaffen worden, um im Rahmen des Nordatlantischen Bijndnisses zu 
funktionieren. Die n'iederlandisch-westdeutschen Sicherheitsbeziehungen 
werden durch die sehr grosse Abhangigkeit der Niederlande von der 
Bundesrepublik bestimmt. Veranderungen der westdeutschen Sicher- 
heitspolitik werden sich hier sofort bemerkbar machen. 

Fruher ware in einer allgemeinen Betrachtung der 
niederlandisch-westdeutschen Beziehungen eine spezielle Analyse der 
Sicherheitsbeziehungen als Teil der gemeinsamen Verteidigung gegen 

' 
den Warschauer Pakt nicht angebracht gewesen. Die Niederlande waren 
in erster Linie ein ,,treuern, kein ,,kritischern Verbundeter; auch schienen 
einschneidende Veranderungen der westdeutschen Sicherheitspolitik 
unwahrscheinlich. Solche Veranderungen lassen sich heute allerdings 
nicht mehr vollig ausschliessen. Die Machtverhaltnisse innerhalb des 
Bundnisses haben sich geandert, die wirtschaftliche Starke der Bundes- 
republik hat zugenommen, und in einer Reihe von Mitgliedslandern 
- auch in den Niederlanden und der Bundesrepublik - gibt es starke 
Widerstande gegen wichtige Aspekte der Sicherheitspolitik. Wie dies bei 
fast allen tiefgreifenden politischen Veranderungen der Fall ist, werden 
auch eventuelle Entwicklungen, die schliesslich Veranderungen in der 
westdeutschen oder niederlandischen Sicherheitspolitik nach sich ziehen 
konnen, wahrscheinlich langsam verlaufen. Was die sicher- 
heitspolitischen Beziehungen zur Bundesrepublik betrifft, so mussen die 
Niederlande rechtzeitig erkennen, in welche Richtung sich die west- 
deutsche Gesellschaft und die Stellung Westdeutschlands im internatio- 
nalen Rahmen entwickeln und uber welchen Spielraum die westdeutsche 
Sicherheitspolitik vermutlich verfugen wird. Die Niederlande stehen dann 
vor der Frage, wie eine veranderte bzw. unveranderte westdeutsche Poli- 
tik die eigene militarische Sicherheit beeinflussen wird. Auf west- 
deutscher Seite besteht ein vergleichbares Problem, obwohl'Anderungen 
der niederlandischen Politik nicht so tiefgreifende Auswirkungen auf die 
Bundesrepublik haben werden, wie dies umgekehrt der Fall ist. 



Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen interne und externe Entwicklun- 
gen in der Bundesrepublik, die die Sicherheit der Niederlande beeinflus- 
sen konnen. Nach einer allgemeinen Darstellung des militarischen 
Aspekts der niederlandisch-westdeutschen Verflechtung im Sicher- 
heitsbereich, die in Abschnitt 3.2 gegeben wird, wird in Abschnitt 3.3 
untersucht, wie sich die westdeutsche Politik im Laufe der Zeit entwik-' 
kelt hat und welche weiteren Entwicklungen zu erwarten sind. In den 
Abschnitten 3.4 und 3.5 folgt eine Analyse moglicher Veranderungen in 
der westdeutschen und niederlandischen Sicherheitspolitik und ihrer Fol- 
gen fur die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Landern. 

3.2 Die militarische Verflechtung der Niederlande und der Bundes- 
repu bli k 

Die NATO ware ohne Beteiligung der Bundesrepublik auf der heutigen 
militarischen und politischen Basis nicht mehr funktionsfahig. Aber auch 
die Niederlande erfullen eine ganze Reihe von wesentlichen Aufgaben. 
Daher sol1 in diesem Abschnitt zunachst der niederlandische Beitrag zur 
gemeinsamen Verteidigung Mitteleuropas behandelt werden. 

Das niederlandische Erste Armeekorps sol1 zur Verteidigung von 
NATO-Territorium eingesetzt werden. Es sol1 im Kriegsfall in der Nord- 
deutschen Tiefebene operieren; dieses Gebiet bietet sich geographisch 
fur eine Offensive des Warschauer Pakts an. Die Niederlande haben dort 
seit 1963 standig eine verstarkte Brigade stationiert. Diese Brigade und 
die Infrastruktur, ubei die das Erste Armeekorps verfugt - z.B. Depots in 
der Bundesrepublik -, sind ein Beispiel fur die niederlandisch- 
westdeutsche Zusammenarbeit im Militarbereich. Ausserdem befinden 
sich in der Norddeutschen Tiefebene auch Einheiten der nieder- 
landischen Luftwaffe, die mit Hawk- und Nike-Raketen ausgerustet sind. 

Da die Warnzeit beim Ausbruch militarischer Konflikte in der Nord- 
deutschen Tiefebene moglicherweise nur kurz sein wird, hat die NATO 
die Niederlande ersucht, dort eine zweite Brigade zu stationieren. Da die 
Haushaltsmittel beschrankt sind und bei den Koniglichen Landstreit- 
kraften uberwiegend die Auffassung vertreten wird, dass eine zweite Bri- 
gade nicht das richtige Mittel zur Verkurzung der Reaktionszeit ware, 
haben es die Niederlande vorgezogen, die ~eaktionszeit des gesamten 
Armeekorps zu verbessern. Diese ~ o s u n ~  wurde von der NATO - wenn 
auch widerstrebend - akzeptiert. Im Falle der Mobilmachung konnte der 
grosste Teil des Armeekorps innerhalb von 48 Stunden in den vor- 
gesehenen Stellungen sein, sofern in der Zwischenzeit keine entschei- 
denden Kampfhandlungen stattgefunden hatten und die Zufahrtswege 
nicht durch Fluchtlingsstrome versperrt wurden. Die Aktivitaten des 
niederlandischen Ersten Armeekorps werden von der Heeresgruppe Nord 
(NORTHAG) mit den Aktivitaten eines belgischen, eines westdeutschen 
und eines britischen Armeekorps koordiniert. Die niederlandische Briga- 
de ist in Seedorf, Hohne und Langemanns Hof - inmitten westdeutscher 
und britischer Einheiten - stationiert. Vom Brigadeniveau an werden Ver- 
bindungsoffiziere ausgetauscht. Die in der Bundesrepublik stationierten 
Truppen zahlen 3500 Mann sowie 1500 Mann Versorgungspersonal und 
dgl. 

Dass ein niederlandisches Armeekorps nicht dort ist, wo es im Kriegs- 
falle sein musste, ist ein Beispiel fur ,,maldeploymentM: verschiedene 
Truppenteile der NATO sind zu weit von der geplanten Ver- 
teidigungsstellung entfernt oder konnen nicht rasch genug in 
Bereitschaft versetzt werden. Neben diesem militarischen Aspekt hat die 
,,falsche" Stationierung des niederlandischen Ersten Armeekorps auch 
noch einen politischen Aspekt. Die der Heeresgruppe Nord (NORTHAG) 
unterstehenden westdeutschen und britischen Armeekorps sind vollstan- 
dig, das belgische Arineekorps teilweise in der Bundesrepublik statio- 
niert. Das niederlandische Armeekorps muss eine Staatsgrenze ub.er- 
schreiten, wenn im Spannungsfall die militarischen Vorbereitungen ein- 
geleitet werden. Die Entsendung einer zweiten Brigade bzw. das Uber- 



schreiten der niederlandischen Staatsgrenze in ostlicher Richtung kann 
bereits als Provokation aufgefasst werden und so die Spannung erhohen. 
Diese Spannungsursache entfiele bei einer standigen Stationierung in 
der Bundesrepublik. 

Als Gegenleistung fur die lJberlassung niederlandischen Militargelan- 
des in der Bundesrepublik erhielt Bonn die Verfiigung uber das Militar- 
gelande in Budel, wo ein Ausbildungsregiment der Luftwaffe stationiert 
ist. Die niederlandische und die westdeutsche Luftwaffe benutzen 
gegenseitig ihre Basen und uben o,ft gemeinsam. Die niederlandische 
Luftwaffe ist weitgehend von den Ubungsmoglichkeiten im west- 
deutschen Luftraum abhangig. 

Im Bereich der Marine ist die niederlandisch-westdeutsche Zusam- 
menarbeit am schwachsten entwickelt. Die westdeutsche Marine arbei- 
tet vor allem mit der danischen Marine zusammen, weil beide zumeist in 
der Ostsee operieren. Die Niederlande konzentrieren sich insbesondere 
auf die Zusammenarbeit mit der britischen Marine. Die wichtigste Auf- 
gabe der niederlandischen Marine ist die U-Boot-Abwehr im Atlantik; 
das niederlandische Operationsgebiet erstreckt sich bis nach Nordnor- 
wegen und Island. Im In- und Ausland wird gefordert, die westdeutsche 
Marine solle auf die Expansion der sowjetischen Flotte mit der Aus- 
weitung ihrer Prasenz bis weit auf den Atlantischen Ozean hinaus reagie- 
ren. Die Marine der Bundesrepublik ist etwa 38 000 Mann stark; im 
Vergleich dazu steht die niederlandische Marine mit ca. 17 200 Mann 
relativ giinstig da. ~be rd ies  sind die Seeluftstreitkrafte der Niederlande 
denen der Bundesrepublik vergleichbar. Die westdeutsche Marine ver- 
fugt uber 18 Aufklarungsflugzeuge. Die Niederlande werden nach den 
heutigen Planen in Kurze 19 solcher Maschinen besitzen. Trotz der 
begrenzten Zusammenarbeit zwischen der niederlandischen und der 
westdeutschen Marine ist die Bundesrepublik in starkem Masse von den 
Niederlanden abhangig, und zwar weil Rotterdam als Hafen eine wich- 
tige Funktion fur das Hinterland hat. Die Niederlande spielen namlich im 
Rahmen der NATO eine wichtige Rolle beim Schutz der Zufahrtswege fur 
die alliierten Truppen und ihren Nachschub. Es mag zwar stimmen, dass 
die Bundesrepublik durch ihre geographische Lage die Niederlande 
davor schutzt, dass der Warschauer Pakt seine physische Starke diplo- 
matisch oder militarisch ausnutzt, und dass die Niederlande daher in 
starkem Masse vom Fortbestand und von der militarischen Starke der 
Bundesrepublik abhangen, doch ist umgekehrt auth die Bundesrepublik 
auf die Niederlande angewiesen. Die Bundesrepublik ist daher - wie die 
gesamte NATO - nicht nur im lnteresse der unmittelbaren Verteidigung, 
sondern auch im lnteresse der Sicherung unentbehrlicher Zufahrtswege 
fur NATO-Truppen und ihren Nachschub an der niederlandischen NATO- 
Mitgliedschaft und an der Erhaltung der lntegritat des niederlandischen 
Territoriums interessiert. 

Die militarische Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik hat auch wichtige wirtschaftliche Aspekte, wie z.B. die 
niederlandische Bestellung von 445 Leopard-2-Panzern bei dem west- 
deutschen Unternehmen Krauss-Maffei zeigt. Bei diesem Auftrag im 
Werte von etwa zwei Milliarden Gulden handelt es sich um eines der 
grossten Waffengeschafte, an dem die westdeutsche und die nieder- 
Iandische lndustrie bislang beteiligt waren. Das Angebot der vollstan- 
digen industriellen Kompensation hat - ganz abgesehen vom Quali- 
tatsunterschied - u.a. bewirkt, dass die Wahl nicht auf den M 1 des ame- 
rikanischen Chrysler-Konzerns, sondern auf den Leopard-2-Panzer gefal- 
len ist. Die durch die Kompensation verursachte Preissteigerung liess 
sich in Verhandlungen von 25% auf 15% senken. Da die Zusammenarbeit 
bereits aus der Zeit des Leopard 1 datiert und da die Niederlande und 
die Bundesrepublik nun gemeinsam am Leopard 2 arbeiten, ist anzuneh- 
men, dass die kunftige niederlandische Panzergeneration wiederum in 
der Bundesrepublik bestellt wird. Bei der Entscheidung fur den Leopard 2 
spielte neben beschaftigungspolitischen und technisch-industriellen 



lJberlegungen auch das Bemuhen um eine Standardisierung des 
Materials eine Rolle. 

Das militarische lnteresse der Bundesrepublik an dem nieder- 
landischen NATO-Beitrag wird deutlich, wenn man von der Annahme 
ausgeht, dass die folgenden Anpassungen der bestehenden Sicher- 
heitskonzepte erforderlich waren, wenn der Beitrag der Niederlande zur 
militarischen Sicherung Westdeutschlands entfiele: 

. 1. Auffullung des niederlandischen Operationsgebiets 
- Die Bundesrepublik mijsste die Aufgabe des niederlandischen Heeres 
in der Norddeutschen Tiefebene ubernehmen. 
- Die Bundesrepublik und die Vereinigten Staaten mussten den gross- 
ten Teil der Aufgaben der niederlandischen Luftwaffe ubernehmen. 
- Die in den Niederlanden stationierten taktischen Atomwaffen mussten 
uberwiegend in die Bundesrepublik und zum kleineren Teil nach Belgien 
verlagert werden. 
- Die den in der Bundesrepublik stationierten niederlandischen Ein- 
heiten zugeteilten amerikanischen Atomwaffen mussten einer anderen 
Macht unterstellt werden. 
- Der westdeutschen Marine wurden zusatzliche Aufgaben in der 
Nordsee und im Atlantischen Ozean ubertragen. 
- Strategie und Taktik der Verteidigung Mitteleuropas wurden in noch 
starkerem Masse von der Bundesrepublik und Amerika bestimmt wer- 
den. ,. 
2. Anderung der Nachschubwege 

Ungefahr 60% des heute auf dem Seewege transportierten Nach- 
schubs mussten uber den noch starker gefahrdeten Hafen Bremen oder 
uber andere westdeutsche Hafen umgeleitet werden. Die nieder- 
landische Flughafenkapazitat wurde in die Bundesrepublik verlagert wer- 
den. Militarische Vorratslager mussten aus den Niederlanden vor allem 
nach Grossbritannien und Belgien verlegt werden. 
3. ~ n d e r u n ~ e n  der taktischen und strategischen Lage 

Sollten die Niederlande in diesem hypothetischen Fall als Verbundete 
ausfallen, so wurde das Bundnis an Manovrierfahigkeit bei der Durchfuh- 
rung von Verteidigungsmassnahmen verlieren und in seinen Nachschub- 
moglichkeiten eingeengt. Hierfur Iasst sich in Friedenszeiten kein Ersatz 
finden. Fur den Kriegsfall ware es vorstellbar, dass die Westmachte 
beschlossen, die Neutralitat eines kleinen ehemaligen Verbundeten zu 
verletzen. Es ist daher denkbar, dass in Kriegszeiten dieser Mano- 
vrierspielraum und diese Nachschublinien fur die NATO doch nicht vollig 
verloren waren. Die Verteidigungsplanung und ihre Durchfuhrung im 
Ernstfall wurden jedoch komplizierter und problematischer. 

Wenn es der Bundesrepublik nicht gelingt, den Wegfall des 
Verteidigungsbeitrags der Niederlande auf konventionellem und atoma- 
rem Gebiet zu kompensieren, muss bei der Planung und im Ernstfall 
damit gerechnet werden. dass der militarische Druck so gross werden 
kann, dass bereits in einem fruhen Stadium Atomwaffen eingesetzt wer- 
den mussen. Ein Austritt der Niederlande aus der NATO kijnnte nach den 
bisher angestellten Uberlegungen das atomare Risiko fur die Bundes- 
republik - und damit wahrscheinlich auch fur die Niederlande selbst - 
erhohen. Hierbei geht man allerdings von der Annahme aus, dass ein 
solcher niederlandischer Schritt die Struktur der NATO und die politi- 
sche Gliederung Europas unverandert Iasst. 

3.3 Die westdeutsche Empfindlichkeit auf dem Gebiet der Aussen- 
polit ik 

3.3.1 Einleitung 

Die Bundesregierung verfolgt mit ihrer Sicherheitspolitik im wesent- 



lichen drei Ziele: die Zusammenarbeit innerhalb des westlichen Bundnis- 
ses, die Integration in den Europaischen Gemeinschaften, die den 
Zusammenhalt im Bundnis starken soll, und schliesslich die Normalisie- 
rung der Beziehungen zu den osteuropaischen Landern. Die Bundes- 
regierung fuhrt in ihrem Verteidigungsweissbuch von 1979 aus, diese 
drei Ziele liessen sich nicht unabhangig voneinander betrachten. Die 
Beziehungen zu den osteuropaischen Landern haben sich nach Auffas- 
sung der Bundesrepublik zwar in den letzten Jahren normalisiert, den- 
noch habe der Warschauer Pakt verstarkt aufgerustet. Die Bundes- 
regierung glaubt, in dieser Lage gut daran zu tun, nach wie vor den 
Schutz der westlichen Allianz und der Europaischen Gemeinschaft zu 
suchen. Obwohl die EG kein Militarbundnis ist, bildet sie nach Auffas- 
sung der Bundesregierung zusammen mit dem Nordatlantikpakt die 
Grundlage fur die westdeutsche Sicherheit. Bonn betont, dass es ein 
zuverlassiger Bundnispartner sein will und dass es sich fur die europai- 
sche Einigung und die europaische Sicherheit einsetzen wird: ,,Die euro- 
paische Einigung ist eine Dominante deutscher Politik." Die EG kann 
dadurch zur atlantischen Sicherheit beitragen, dass sie den politischen 
und wirtschaftlichen Zusammenhalt zwischen den Vertragspartnern for- 
dert.1 

Im folgenden Abschnitt sol1 untersucht werden, wie sich die west- 
deutsche Sicherheitspolitik auf den genannten drei Hauptgebieten 
entwickelt hat und welche Veranderungen zu erwarten sind. 

3.3.2 Die militarische Zusammenarbeit im westlichen Bundnis 

3.3.2.1 Einleitung 

,,Die Atlantische Allianz verbindet Verteidigungsfahigkeit und 
Entspannungsbereitschaft zu einem schlussigen Konzept. Dieses Kon- 
zept, auf das sich das Bundnis 1967 geeinigt hat ..., bestimmt die Sicher- 
heitspolitik der Bundesrepublik Deutschland", heisst es in dem er- 
wahnten Verteidigungsweissbuch.2 Die NATO ist das Fundament dieser 
Politik; die NATO-Strategie der ,,flexible response", der flexiblen Antwort, 
ist ihr Instrument, das nach Meinung der Autoren des Weissbuchs noch 
immer angemessen ist: ,,Die NATO braucht keine neue Strategie." 

In zwei Punkten wird diese Strategie des westlichen Bundnisses 
jedoch in der Bundesrepublik und in anderen Mitgliedslandern kritisiert. 
Zum einen vertreten ihre Gegner die Auffassung, die Effektivitat dieser 
Strategie werde geringer und die Wahrscheinlichkeit eines Kriegs in 
Europa nehme zu, zum anderen wird behauptet, es bestehe nur eine 
geringe Chance, die Zerstorung Europas zu verhindern, wenn ein Krieg 
erst einmal ausgebrochen sei. 

3.3.2.2 Die Effektivitat der NATO-Strategie 

Der erste Einwand gegen die NATO-Strategie, der angebliche Mangel 
an Effektivitat, ist beinahe ebenso alt wie die NATO selbst. Alle strategi- 
schen Doktrinen, die jemals galten, stellten die Bundesrepublik und 
andere westliche Verbundete vor Probleme: einerseits sollten sie einen 
Krieg in Westeuropa verhindern und andererseits wurde gefordert, 
gemeinsam darauf vorbereitet zu sein, einen Krieg tatsachlich auch zu 
fiihren. Dieser Widerspruch ist in den beiden letzten Jahrzehnten jedoch 

.Verteidigungsweissbuch 1979 der Bundesregierung", Europa Archiv, Folge 19, 1979, S.D 
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immer deutlicher zu Tage getreten; die Frage, ob das heutige westliche 
Verteidigungskonzept akzeptabel sei, ist daher immer mehr zur politi- 
schen Streitfrage geworden. 

Nach einer NATO-Richtlinie aus dem Jahre 1952, die schon langst ihre 
Gultigkeit verloren hat, sollte auf einen feindlichen Angriff zunachst mit 
konventionellen Mitteln reagiert werden. In einer zweiten Phase sollten 
Atomwaffen eingesetzt werden. In einer dritten Phase sollte dann ein 
konventioneller Gegenangriff erfolgen. Da man nicht uber genugend kon- 
ventionelle Waffen verfugte, beschloss der Nordatlantische Rat 1954, das 
konventionelle Defizit durch Atomwaffen auszugleichen. Dieses Beispiel 
zeigt, dass ein begrenzter Atomkrieg grundsatzlich bereits als Moglich- 
keit in Betracht gezogen wurde. Die Phasen, die zwischen den ~ e g i n n  
des Krieges und den Vergeltungsangriff geschoben wurden, erhohten die 
Chancen des Westens, sich auch bei begrenzten Konflikten Aggres- 
sionen oder Drohungen zu widersetzen. Obwohl die Sicherheit des 
Nordatlantischen Bundnisses in erheblichem Masse auf der Drohung mit 
atomarer Vergeltung beruhte, konnte die Sowjetunion nach der damals 
und auch heute noch geltenden Auffassung nicht nur mit Hilfe strategi- 
scher Atomwaffen von einem Angriff abgehalten werden. 

Der Wunsch, eine eventuelle Auseinandersetzung in Phasen zu glie- 
dern, muss als eine politisch notwendige Erganzung der Doktrin der mas- 
siven Vergeltung gesehen werden, die 1954 offiziell als strategische Dok- 
trin der NATO verkundet wurde. Damals waren die Vereinigten Staaten 
der Sowjetunion auf dem Gebiet der strategischen Atomwaffen so weit 
uberlegen, dass sie eine Vernichtung der russischen Stadte im militari- 
schen Sinne ungestraft hatten durchfuhren konnen. Die Drohung war 
somit glaubwurdig. Bereits vor der Verkundung dieser Doktrin zeigte sich 
jedoch, dass die mangelnde militarische Flexibilitat der strategischen' 
Atomwaffen. die einzig und allein die Vernichtung des Gegners zum Ziel 
haben, den politischen Nutzen dieser Drohung minderte, da bei einem 
begrenzten Konflikt die angedrohte Vergeltung in keinem Verhaltnis zum 
Anlass stunde. Noch immer besteht - auch in der Bundesrepublik - die 
Befurchtung, die Sowjetunion konne sich dann der sog. Salamitaktik 
bedienen, wahrend die Vereinigten Staaten sich aus politischen Grunden 
gezwungen sehen konnten, bei einer verhaltnismassig geringen Aggres- 
sion auf Vergeltung zu verzichten. Unter dem Gesichtspunkt der 
Abschreckung ist eine drohende automatische Vergeltung zwar 
erwunscht, will man jedoch einen begrenzten Konflikt unter Kontrolle 
halten, so ist es vorzuziehen, einen einmal ausgebrochenen Konflikt so in 
Phasen aufzugliedern, dass ein Angreifer den Kampf noch immer abbre- 
chen kann. Es erschien daher wichtig, dafur zu sorgen, dass im Konflikt- 
fall die Phase der konventionellen Kriegsfuhrung so lange wie moglich 
dauern kann, auch weil sonst der militarische Druck, Atomwaffen ein- 
zusetzen, unuberwindlich stark werden konnte. Die Diskrepanz zwischen 
den Truppen der NATO und denen des Warschauer Paktes durfte also 
nicht allzu gross sein. Aufgrund der zahlenmassigen Unterlegenheit der 
konventionellen NATO-Truppen ist es nach wie vor ausserst schwierig, 
wenn nicht gar unmoglich, einer konventionelle Offensive des 
Warschauer Paktes mit konventionellen Mitteln entgegenzutreten oder 
sie aufzuhalten. Mit der zitierten NATO-Richtlinie von 1952 wurde 
versucht, die politische Brauchbarkeit der Doktrin der massiven Vergel- 
tung dadurch zu verbessern, dass man den Kampf in Phasen untergie- 
derte. Einer der wichtigsten politischen Einwande gegen die heutige 
NATO-Strategie - namlich dass ein begrenzter Atomkrieg in Westeuropa 
moglich ware - wurde im Prinzip bereits damals erhoben. Das Risiko, 
dass ein solcher begrenzter Krieg letztlich zur Vernichtung der Sow- 
jetunion fuhren wurde, hielt man in der Bundesrepublik jedoch fur so 
gross, dass ein bewaffneter Konflikt als ausserst unwahrscheinlich galt. 

Das genannte Paradox, auf dem die Abschreckung beruht, wurde 
deutlicher, als die Sowjetunion die Fahigkeit erwarb, eine amerikanische 
Vergeltungsaktion mit einem vergleichbaren atomaren Gegenschlag zu 
beantworten. Hierdurch wurde die amerikanische Bevolkerung genauso 



verwundbar wie die russische, und man musste nach Moglichkeiten 
suchen, die Abschreckung so zu organisieren, dass das amerikanische 
Territorium vor Schaden bewahrt blieb. Vor allem nach der Kubakrise 
von 1962 wurde der Wunsch, die mit einer Vergeltung verbundenen Risi- 
ken zu reduzieren, immer lauter. Das strategische Gleichgewicht zwang 
dazu, die Vorstellung aufzugeben, man konne grundsatzlich bei jedem 
militarischen Angriff einen Vergeltungsschlag fuhren. Bereits damals 
versuchte der amerikanische Verteidigungsminister McNamara, das Risi- 
ko der gegenseitigen Vernichtung nicht nur dadurch zu verringern, dass . 

man die konventionelle Phase eines Krieges verlangerte, sondern auch 
dadurch, dass man sich weniger auf die Vernichtungsfunktion von Atom- 
waffen verliess. Dies setzte eine grossere Flexibilitat bei der Wahl der 
Ziele voraus. Die Initiative McNamaras scheiterte jedoch, weil die erfor- 
derliche Zielgenauigkeit damals technisch noch nicht erreichbar war und 
weil die Atomwaffen noch nicht allen Erfordernissen angepasst werden 
konnten. 

Einerseits durften strategische Atomwaffen erst im aussersten Fall als 
Vergeltungswaffen eingesetzt werden, andererseits wollte man die 

, Wahrscheinlichkeit des Einsatzes taktischer Atomwaffen sehr gering hal- 
ten. Mit der strategischen Doktrin der flexiblen Antwort versuchte man 
hier einen Mittelweg zu gehen. Diese 1967 beschlossene Doktrin 
schliesst Vergeltungsaktionen im Prinzip nicht aus. Formal beruht die 
Abschreckung darauf, dass die Art der westlichen Reaktion auf einen 
sowjetischen Angriff offenbleibt, de facto ist jedoch ein,Mechanismus 
stufenweise zunehmender Gewaltanwendung entwickelt worden. In der 
Hoffnung, bei einem einmal ausgebrochenen militarischen Konflikt den 
Ubergang zu der jeweils hoheren Stufe der Gewalt kontrollieren zu kon- 
nen, will man auf einen russischen Angriff zunachst mit konventionellen 
Waffen reagieren. Fur den Fall, dass dies nicht hilft, sieht diese Doktrin 
die Anwendung taktischer Atomwaffen vor, wodurch die Wahrschein- 
lichkeit eines totalen Atomkrieges erhoht wird. Da die Sowjetunion 
weiss, dass jede aggressive Handlung, wie begrenzt sie auch sein mag, 
zu einer vernichtenden Kraftprobe mit den Vereinigten Staaten fuhren 
kann, wird sie - so erwartet man - auf jede militarische Aktion im Gebiet 
der NATO verzichten. 

Geht man von der flexible-response-Doktrin aus, so lasst sich sagen, 
dass die Sowjetunion jederzeit damit rechnen muss, dass ein Konflikt zu 
einem totalen Atomkrieg fuhrt. Die Organisationsstruktur der NATO, in 
der die USA dominieren, die Koordination zwischen den Einsatzplanen 
des Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) im Falle einer ,,gene- 
ral nuclear response" - dem strategischen Atomkrieg - und der Single 
Integrated Operations Plan (SIOP) fiir die amerikanische Kriegsfuhrung 
in einem solchen totalen Krieg konnen als Hinweise dafur gelten, dass 
man damit rechnet, die strategische Doktrin werde funktionieren und 
ihre Abschreckungsfunktion behalten. 

Militarische Grunde sprechen dafur, dass ein militarischer Konflikt in 
Westeuropa zu einem totalen Krieg fuhren wird.3 Trotzdem lassen sich 
offizielle amerikanische Erklarungen als Versuche deuten, bei der Ver-, 
teidigung Westeuropas die eigenen Risiken moglichst zu begrenzen. 
Bemerkenswert ist beispielsweise die Erklarung, die der frijhere Ver- 
teidigungsminister Brown 1980 zu Prasident Carters presidential directive 
(PD) 59 abgab.4 Seine Worte verdeutlichen das Bestreben der USA, in 
einem Atomkrieg das militarische Potential der Sowjetunion so entschei- 
dend zu schwachen, dass die Sowjetunion nicht erwarten kann, in die- 
sem Krieg zu siegen, wie sie einen Sieg auch immer definieren wurde. 
Weiterhin wird angenommen, dass die Vereinigten Staaten bei der 

3 D. Ball, .Can nuclear war be controlled?" In: Adelphi Papers, Nr. 169, London. ISSS, Herbst 
1981. 

H. Brown, Ansprache vor dem Naval War College, Newport. Rhode Island. 20.8.1980, 
offizieller Text. 



Modernisierung ihrer Atomwaffen und bei der Planung der militarischen 
Auseinandersetzung so vorgehen wollen, dass Ballungsgebiete moglichst 
wenig gefahrdet werden; sollte die Abschreckung misslingen, so wurde 
die Konfrontation begrenzt bleiben.5 Browns Erklarung kann gleichzeitig 
so verstanden werden, dass Vergeltungsmassnahmen mit strategischen 
Waffen erst fur den Fall angedroht werden, dass amerikanische Stadte 
angegriffen werden. Nach einem Angriff auf Westeuropa einschliesslich 
seiner Stadte.wurden keine russischen Burger durch einen amerikani- 
schen Vernichtungsschlag getroffen werden.6 Nach diesen Inter- 
pretationen beruht die heutige Abschreckung auf einer gut organisierten 
Verteidigung.' Die flexible-response-Doktrin gilt zwar noch, i m  Hinblick 
auf die Sicherheit Westeuropas ist jedoch das Element der Vergeltung 
verschwunden. 

In dieses Denkschema passt auch die u.a. von der westdeutschen 
Regierung heftig bestrittene These, die Vereinigten Staaten bemuhten 
sich, eine eventuelle kriegerische Auseinandersetzung auf Europa zu 
beschranken, um das eigene Risiko moglichst gering zu halten. Browns 
Erklarung zur PO 59 Iasst den Schluss zu, dass die amerikanische Regie- 
rung einen einmal ausgebrochenen militarischen Konflikt geographisch 
moglichst begrenzen will. In anderen Teilen seiner Erklarung betont er 
jedoch die militarische Schicksalsverbundenheit der westlichen Alliier- 
ten. Diese Unsicherheit, die durch Ausserungen von offizieller amerikani- ' 
scher Seite noch erhoht wird, bringt es mit sich, dass es bei dem Streit 
uber die Effektivitat der Verteidigung insbesondere um die Frage geht, 
ob diese Strategie nun auf einen solchen ,,begrenztenn Krieg - mit dem 
Ziel, diesen Krieg zu verhindern - zugeschnitten ist oder nicht. An sich 
braucht durch die Vorbereitung eines eventuellen ,,begrenztenn Kriegs in 
Europa die wirksame Abschreckung nicht in Frage gestellt zu werden. Es 
ist anzunehmen, dass die Abschreckung dadurch sogar an Wirksamkeit 
gewinnt. Ernste Probleme ergaben sich jedoch, wenn die amerikanische 
Regierung die Sicherheit Amerikas deutlich von der Sicherheit Westeu- 
ropas trennen wurde. Wenn sich diese Trennung nicht nur in politischen 
Ausserungen manifestieren, sondern auch ihren konkreten Niederschlag 
in der militarischen Praxis finden wurde, ware eine solche Strategie fijr 
Westeuropa weniger effektiv als fur die Vereinigten Staaten, Falls ein 
militarischer Konflikt nicht auf Europa beschrankt bleiben kann, ver- 
ringert eine Trennung zwischen der amerikanischen und der westeuro- 
paischen Sicherheit die Effektivitat der Strategie fur die Verbundeten auf 

. beiden Seiten des Atlantiks. Denn die amerikanische Regierung glaubt 
oder behauptet dann zu Unrecht, mehr Sicherheit zu bieten, als dies in 
Wirklichkeit der Fall ist. 

Sowohl die amerikanische Regierung als auch die westeuropaischen 
Regierungen gehen davon aus, dass strategische Waffen die Sicherheit 
Westeuropas garantieren. Fehlten die technische Zuverlassigkeit dieser 
zentralen Systeme oder der politische Wille, sie zur Not gegen Bal- 
lungsgebiete in Russland einzusetzen, ware die Sowj.etunion in der Lage, 
auf regionaler europaischer Ebene ihre militarische Uberlegenheit poli- 

5 Siehe Statement Brown, Senate Committee on foreign relations, 16.9.1980, offizieller Text. 
S. Rozemond, .PD 59, Europa en Nederland"; in: Internationale Spectator, Oktober 1980, 
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tisch und moglicherweise auch militarisch auszuspielen. In der sicher- 
heitspolitischen Diskussion in der Bundesrepublik geht man allgemein 
davon aus, dass die Vereinigten Staaten uber eine ausgezeichnete, der 
Sowjetunion ebenburtige strategische Streitmacht verfugen und dass sie 
sich ernsthaft um die Aufrechterhaltung dieser Position bemuhen. Bei 
der Beurteilung der Frage, ob sie auch den politischen Willen haben, die- 
se Waffen einzusetzen, gehen die Meinungen allerdings erheblich aus- 
einander. Obwohl die Bundesregierung, nach ihren Erklarungen zu urtei- 
len, noch immer fest uberzeugt zu sein scheint, ein begrenzter Krieg auf 
westeuropaischem Territorium sei unwahrscheinlich, Iasst sich heute 
nicht mehr ubersehen, dass Teile der westdeutschen Bevolkerung Angst 
vor Krieg und Vernichtung haben. 

3.3.2.3 Begrenzung des Schadens 

Die Tatsache, dass man bereit sein muss, im lnteresse einer wirksa- 
men Abschreckung einen Krieg auf dem eigenen Territorium zu fuhren, 
bedeutet fur die westeuropaischen Verbundeten, dass sie gemeinsam 
mit den Vereinigten Staaten uber eine gut organisiertes und wirkungs- 
volles Verteidigungssystem verfugen mussen. Auf diesen Aspekt zielt der 
zweite Haupteinwand gegen die Strategie, auf der die westeuropaische, 
also auch die westdeutsche Sicherheit beruht. 

Bereits zu Ende der vierziger Jahre wurde deutlich, dass ein in sich 
geschlossenes Verteidigungssystem ohne eine militarische Beteiligung 
der Bundesrepublik kaum oder gar nicht zu verwirklichen sei. 1950 
beschlossen die westlichen Verbundeten im Einvernehmen mit Bonn die . 

Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Adenauers Hauptargument fur 
eine Wiederaufrustung war die wirtschaftliche und militarische Integra- 
tion der Bundesrepublik in den Westen. Er nutzte jede Chance, den west- 
lichen Teil Deutschlands so schnell wie moglich zu einem gleichwertigen 
und folglich auch verteidigungsfahigen Partner des Westens zu machen. 
Ausserdem war die Regierung Adenauer der Meinung, durch den 
Aufstieg Russlands zur Atommacht sei eine westdeutsche Beteiligung 
am westlichen Bundnis noch wichtiger geworden; wurde die Bundes- 
republik nicht uber konventionelle Waffen verfugen, so hatten die Verei- 
nigten Staaten im Konfliktfall nur noch die Wahl zwischen einem Atom- 
krieg und dem Verzicht auf westdeutsches Staatsgebiet. Der Vorschlag, 
die Bundeswehr im Rahmen der NATO aufzubauen, die Konzeption einer 
moglichst weit nach Osten - zunachst an den Rhein, spater an Weser 
und Lech - vorgeschobenen Verteidigungslinie und die Art der Bewaff- 
nung entsprachen den Wunschen, die westdeutsche Militarplaner 1950 in 
der sog. Himmeroder Denkschrift formuliert hatten.8 Diese Wunsche 
waren jedoch durch Erfahrungen eingegeben, die ehemalige Wehr- 
machtsoffiziere in einem konventionellen Krieg gemacht hatten. 1950 war 
nicht vorherzusehen, dass, wie sich einige Jahre spater zeigen sollte, mit 
der amerikanisch-westdeutschen atomaren oder konventionellen Ver- 
teidigung das Risiko einer volligen Vernichtung der Bundesrepublik ver- 
bunden sein konnte. Die strategische iJberlegenheit Amerikas bot einen 
ziemlich sicheren Schutz vor Angriffen, und die Einfuhrung taktischer 
Atomwaffen war noch nicht beschlossen. Die militarischen Anstrengun- 

M. Jopp, .Zur Entstehungsgeschichte der deutschen Sicherheitsproblematik; politische 
lnteressen und militarische Planung bei der Integration der Bundeswehr in das NATO- 
Bundnis"; in: Unsere Bundeswehr Zum 25jahrigen Bestehen einer umstrirtenen Institution, 
hrsg. von R. Steinweg, Friedensanalysen 14, Frankfurt am Main, 1981, S.21-23. 



gen der Bundesrepublik hatten vor allem das Ziel, der Sowjetunion 
glaubhafter zu machen, dass im Kriegsfall die amerikanische Ver- 
nichtungsrnaschinerie anlaufen wurde, so dass es gar nicht zu einer mili- 
tarischen Auseinandersetzung kommen wurde. 

Die Bundesregierung erkannte deutlich die Gefahren der eigenen 
Sicherheitspolitik: Als in  der ersten Halfte der sechziger Jahre Gesprache 
uber die Einfuhrung der flexible-response-Doktrin stattfanden, ausserte 
sie sich besorgt uber die sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik. 
Da die Verteidigung als Element der Abschreckung ein starkeres Gewicht 
erhielt, gewann die Phase der konventionellen und atomaren Kriegsfuh- 
rung in der militarischen Planung an Bedeutung. Daher rnachte die Bun- 
desrepublik die Einfuhrung der heutigen strategischen Doktrin davon 
abhangig, dass die Verteidigung in der Tiefe aufgegeben wurde. Es 
gelang der westdeutschen Regierung, gleichzeitig mit der flexible- 
response-Doktrin das Konzept der sog. Vorneverteidigung einzufuhren. 
Die Forderung, eine eventuelle militarische Auseinandersetzung so weit 
wie moglich nach Osten zu verlegen, wurde in der Bundeswehr iibrigens 
bereits zu Beginn der funfziger Jahre erhoben. 

Wie dern Verteidigungsweissbuch von 1979 zu entnehmen ist, halt die 
Bundesregierung noch immer an der sog. Vorneverteidigung fest; darun- 
ter versteht man eine zusammenhangende Verteidigung dicht an der 
Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten, wodurch ein Verlust der 
wichtigsten.westdeutschen Ballungsgebiete verhindert werden kann.9 Da 
der Gegner ausserhalb der Stadte erwartet und zurn Stehen gebracht 
werden soll, liesse sich die Zahl der Opfer unter der Zivilbevolkerung und 
der materielle Schaden noch einigerrnassen in Grenzen halten. Ein vor- 
wiegend strategischer Grund, einen Angriff des Warschauer Paktes 
schnell zum Stehen zu bringen, liegt darin, dass die Bevolkerung 
Westeuropas - mit Ausnahme der Schweiz - nicht auf einen Krieg vor- 
bereitet ist. Es ist daher bei einern Angriff auf Bevolkerungszentren, z.B. 
auf den Westen der Bundesrepublik, zu erwarten, dass die Nach- 
schublinien der NATO durch die Fahrzeuge von Fluchtlingen erheblich 
gefahrdet werden. Die Vorhersehbarkeit dieser Kornplikationen schwacht 
die Abschreckungskraft der westlichen Verteidigung. Die Vornever- 
teidigung soll hier Abhilfe schaffen. 

Zur Zeit wird die Frage diskutiert, wie diese Vorneverteidigung im 
Kriegsfalle .voraussichtlich funktionieren wird. Wie gesagt, legen die 
Westdeutschen grossen Wert darauf, einen eventuellen sowjetischen 
Angriff schnell zurn Stehen zu bringen, urn die eigene Bevolkerung 
mijglichst zu schonen und die Logistik der Verteidigung und des Gegen- 
angriffs zu vereinfachen. Politisch ist die Vorneverteidigung fur Bonn 
sogar die wichtigste Garantie dafur, dass die NATO-Verbundeten nicht 
zulassen konnen und werden, dass die Sowjetunion in einem militari- 
schen Konflikt grosse Teile der Bundesrepublik besetzt, bevor die Ver- 
bundeten ihr zu Hilfe komrnen. Die Vorneverteidigung in Grenznahe ist 
sichtbarer Ausdruck der Bundnissolidaritat. Eine Urnstellung auf das 
Konzept einer ,,Verteidigung in der Tiefe" konnte daher die politische 
Bejahung der NATO in Frage stellen. 

Die Militarexperten der NATO scheinen sich jedoch nicht vollig dar- 
uber einig zu sein, ob das Konzept der Vorneverteidigung militarisch 
haltbar ist.10 Es wird die Meinung vertreten, bei einem konzentrierten 
Panzerangriff wurden die westlichen Linien schnell durchbrochen, so 

Verteidigungsweissbuch 1979, a.a.0.. S.D 511. 
l o  D. Middleton, "Nato's Forward Defense Strategy Questioned"; in: lnternational Herald Tri- 
bune, l l .  Januar 1982, S.1. 



dass alliierte Truppen von Streitkraften des Warschauer Paktes eingekes- 
selt werden konnten. In diesen Kreisen wird daher die Forderung laut, die 
Vorneverteidigung durch eine ,,Verteidigung in der Tiefe" zu ersetzen. 
Allerdings werden viele kritische Fragen zur Zweckmassigkeit dieses 
Konzepts gestellt: Man bezweifelt seine abschreckende Wirkung, kriti- 
siert vor allem auch die operationellen Aspekte der Schadensbe- 
grenzung, 2.B. den Zwang, sich auf eigenem Staatsgebiet mit Atomwaf- 
fen verteidigen zu mussen; dies hat wiederum zur Folge, dass in der 
westdeutschen Bevolkerung das lnteresse an Fragen der konventionellen 
und atomaren Verteidigung wachst. Die drohende und wahrscheinlich 
bereits bevorstehende Einfuhrung der ,,Verteidigung in der Tiefe" kann - 
zusammen mit der Konzeption eines begrenzten Krieges in Europa - 
bewirken, dass die Diskussion daruber, wie wirkungsvoll die heutige 
Strategie fur die westdeutsche Sicherheit ist, in der Bundesrepublik eine 
wichtige politische'streitfrage bleibt. Weniger im Vordergrund steht 
dabei die Frage, welche Moglichkeiten des Widerstandes gegenuber 

-.-politischem Druck von seiten der Sowjetunion diese Strategie bietet. Der 
, 8 .  -Grund durfte darin liegen, dass es bei dieser Frage nicht so sehr um das 

Uberleben der Menschen geht; auch kann man sich gut vorstellen, dass 
,diese Strategic.- selbst wenn alle ihre angeblichen Mange1 offen zutage 
traten - doch noch einen ausreichenden politischen Schutz bieten konn- 
te. 

3.3.2.4 Die sicherheitspolitische Debatte in der Bundesrepublik 

In der Sicherheitsdebatte wird versucht, den Begriff Abschreckung 
entweder aus militarisch-technischer oder aus politischer Sicht zu analy- 
sieren. Obwohl sich diese beiden Aspekte nicht vollig trennen lassen, 
kann man aufgrund eines Vergleichs militarischer Potentiale Aussagen 
zur Sicherheit des NATO-Gebiets machen. Dieser Vergleich kann darin 
bestehen, dass man das militarische Potential der Militarblocke zusam- 
menzahlt und die Summen dann miteinander vergleicht. Dies ist eine 
ungenaue, aber haufig angewandte Methode. Auch hat man umfangrei- 
che Kriegsplanspiele entwickelt, in denen nicht nur militarische Starke 
und geographische Gegebenheiten, sondern auch Beschrankungen poli- 
tischer Art eine Rolle spielen. Je nachdem, welches Planspiel durchge- 
fuhrt wird und welches Gewicht den einzelnen Variablen beigemessen 
wird, gelangt man zu einem Sicherheitsbegriff, der sich - mehr oder 
weniger leicht - wieder modifizieren Iasst, indem man von einem anderen 
Model1 eines miiglichen Krieges ausgeht oder indem man die Variablen 
anders gewichtet. Diese technischen Diskussionen sind wichtig, weil die 
politisch Verantwortlichen und die Beratungsgremien im allgemeinen auf 
dieser Ebene argumentieren. In diesen Kreisen wird uberwiegend die 
Meinung vertreten, die Abschreckung werde auch in Zukunft zufrieden- 
stellend funktionieren; dabei werden unterschiedliche Vorschlage zur 
Erhaltung des gewunschten Zustands gemacht. 

Sowohl in der Bundesrepublik als auch in den Niederlanden verlauft 
die offentliche Diskussion jedoch haufig ganz anders. Sie konzentriert 
sich weniger auf technische Aspekte, kann aber den politischen Kurs 
gleichwohl erheblich beeinflussen. Moglicherweise werden technisch 
schlussige Argumente weniger ausschlaggebend sein als politische Auf- 
fassungen, die sich von Fall zu Fall auf technische Argumente stutzen. 

Zur Zeit des Vorherrschens der Doktrin der massiven Vergeltung und 
auch in den Anfangsjahren der heutigen NATO-Strategie hielt man im 
allgemeinen die Gefahr eines totalen Atomkriegs fur ausreichend, einen 
militarischen Konflikt -wie intensiv auch immer - nahezu ausschliessen 
zu konnen. Eine vernichtende kriegerische Auseinandersetzung war so 
unvorstellbar, dass man sie fur unwahrscheinlich hielt. Dies ist noch 
immer die herrschende Auffassung in westdeutschen Regierungskreisen. 

Anfang der funziger Jahre wehrten sich westdeutsche Gruppen, 
Gewerkschaften und Parteien heftig gegen die Form, in der die Sicher- 
heit garantiert wurde, obwohl der Protest vor,allem der damals beschlos- 



senen Wiederaufrustung galt. Das Problem der Atomwaffen spielte 
damals kaum eine Rolle. Massiver Widerstand kam von einer Reihe von 
Gruppen, so beispielsweise der ,,Ohne-michn-Bewegung, den ,,Volks- 
befragungs-Aktionen" und der ,,Paulskirchen-Bewegung". Auch der , 

Gedanke einer Neutralisierung Westdeutschlands erhielt in dieser Zeit 
Auftrieb. Im Zuge der fortschreitenden westdeutschen Integration in die 
atlantische Gemeinschaft ebbte der politische Widerstand gegen die 
Wiederaufrustung ab. 

Nach diesem ersten Widerstand fuhrte um das Jahr 1958 der 
Beschluss der USA, taktische Waffen in der Bundesrepublik zu stationie- 
ren, zu einer Kampagne, die die Aufstellung von Kernwaffen unter der 
Parole ,,Kampf dem Atomtod" anprangerte; sie ist letztlich allerdings 
wirkungslos geblieben. Sowohl die SPD als auch eine radikale Minder- 
heit aus kirchlichen Kreisen machte diese Frage zum Thema des Land- 
tagswahlkampfs 1958 in Nordrhein-Westfalen, dem politisch wichtigsten 
Bundesland. Dass die Atomwaffengegner uber keine ausreichende politi- 
sche Basis verfugten, zeigte sich darin, dass die CDU, die fur die Statio- 
nierung der Waffen eintrat, bei diesen Wahlen erstmals die absolute 
Mehrheit errang. Danach war dieses Thema bis 1980 - wenn uberhaupt - 
nur von geringer politischer Bedeutung. In SPD und FDP, in der evangeli- 
schen Kirche und in verschiedenen Gruppen der Friedensbewegung stellt 
man sich heute nun die Frage, ob die Kriegsgefahr zu bannen und das 
Zerstorungspotential nicht bereits zu gross geworden ist. 

Die durch alarmierende Regierungsausserungen genahrte Sorge, das 
System der Abschreckung konnte versagen, wachst. Wenn die amerika- 
nische Regierung, aber auch die westeuropaischen Regierungen, immer 
wieder betonen, das heutige Arsenal konventioneller und atomarer Waf- 
fen in Westeuropa reiche.nicht 'aus, in allen denkbaren Fallen einen Krieg 
zu verhindern, und wenn sie erklaren, das militarische Potential musse 
wesentlich erweitert werden, um das Kriegsrisiko wieder dauerhaft auf 
ein akzeptables Mass zu reduzieren, so kann das die Angst vor einern 
Krieg noch vergrossern. Auch wies Bundeskanzler Schmidt im Januar 
1980 warnend darauf hin, dass die Vereinigten Staaten und die Sow- 
jetunion mit ihren politischen Konzepten des Krisenmanagements nicht 
in der Lage seien, die Kriegsgefahr einigermassen in Grenzen zu halten. 
Er verglich die Situation nach dem russischen Einmarsch in Afghanistan 
mit der explosiven Lage am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Auch,der 
aussenpolitische Experte der SPD, Egon Bahr, wies damals auf die 
Kriegsgefahr hin, die - ausser vielleicht zur Zeit der Kubakrise 1962 - in 
den letzten 35 Jahren niemals so gross gewesen sei. Beide Politiker 
gehoren selbst zwar nicht zur sicherheitspolitischen Opposition, aber sie 
liefern ihren Gegnern die Argumente. 

Die westdeutsche Angst vor einem Versagen des Abschrek- 
kungssystems und einer zur Vernichtung fuhrenden atomaren Ver- 
teidigung Mitteleuropas hat zwei gegensatzlichen Reaktionen bewirkt. 
Einerseits ist die Neigung festzustellen, entsprechend den Vorstellungen 
der Regierung an der heutigen Politik festzuhalten, auf der anderen Seite 
fordert die Friedensbewegung eine Neuorientierung der Sicher- 
heitspolitik. Ebenso wie in den Niederlanden hat sich in der Bundes- 
republik eine aus den unterschiedlichsten Gruppen zusammengesetzte 
Bewegung formiert, in der das kirchliche Element eine wichtige Rolle 
spielt. Eines der Motive ist sicherlich die moralische Beunruhigung dar- 
uber, dass mit Atomwaffen oder mit ihrem Einsatz gedroht wird. Die 
Tatsache, dass dieses Motiv lange Zeit nicht ausgereicht hat, grosse 
Gruppen zu mobilisieren, lasst jedoch erkennen, dass inzwischen ein 
neues politisches Element hinzugekommen ist: die Angst, dass Deutsch- 
land zum Schlachtfeld wird. Diese Entwicklung stellt - zusamrnen mit 
einer anderen Einschatzung der sowjetischen Bedrohung -die Grundprin- 
zipien der westdeutschen Aussenpolitik in Frage, dass namlich in der 
Sicherheitspolitik und bei der Erhaltung der internationalen 
Bewegungsfreiheit die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und 
den anderen Verbundeten unerlasslich ist und dass die Sicherheit des 



Nordatlantischen Bundnisses ganz entscheidend auf dem Besitz von 
Atomwaffen beru ht. 

3.3.2.5 Schlussfolgerung 

Was die westdeutschen Atomwaffengegner letztlich erreichen werden, 
ist schwer vorherzusehen. Die von der evangelischen Kirche gestutzte 
Aktion Suhnezeichen Friedensdienste versucht, die Krafte zu bundeln; 
sie hat jedoch, anders als ahnliche Gruppen in den Niederlanden, den 
Nachteil, dass in Deutschland keine konfessionelle Partei existiert, die ein 
Gesprachspartner fur die Friedensbewegung sein konnte. Daher wird 
Druck auf die Regierungspartei SPD ausgeubt, die auf eine lange Tradi- 
tion als Partei des Friedens und der Entspannungspolitik zuruckblicken 
kann und hier einen Ruf zu verlieren hat. Die SPD beruft sich zudem seit 
ihrer Wandlung zur Volkspartei Ende der funfziger Jahre ausdrucklich auf 
christliche Prinzipien. Einige fuhrende SPD-Politiker versuchen, Ver- 
bindungen zwischen ihrer Partei und der Friedensbewegung herzustellen. 
Obwohl die Friedensbewegung zur Zeit im Bundestag kaum eine Rolle 
spielt, kann, wenn die Diskussionen an der Basis andauern, diese Stro- 
mung in der SPD schliesslich doch an Einfluss gewinnen; fur die FDP 
Iasst sich im ubrigen ~hn l iches  feststellen. Aber selbst wenn es zu einer 
solchen Entwicklung kommt, ist das Spektrum der vorgeschlagenen 
sicherheitspolitischen Optionen so breit, dass eine gezielte und einheit- 
liche politische Aktion nicht sehr wahrscheinlich ist. Allerdings kann die 
Bundesregierung in die Lage kommen, dass NATO-Beschlusse im Inland 
auf so grossen Widerstand stossen, dass Bonn nicht mehr in der Lage 
ist, im Einvernehmen mit den Verbundeten eine gemeinsame Sicher- 
heitspolitik zu treiben. 

Das Ergebnis dieser westdeutschen Diskussion ist von entscheidender 
Bedeutung fur die sicherheitspolitische Diskussion in den Niederlanden. 
In dieser internen politischen Auseinandersetzung werden Uberlegungen 
zur militarischen und politischen Sicherheit, die Aufrechterhaltung funk- 
tionaler Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die Sicherung der 
westeuropaischen Integration, in deren Mittelpunkt das Verhaltnis zu 
Frankreich steht, und die Fortsetzung der Ost-und Deutschlandpolitik 
eine wichtige Rolle spielen. 

3.3.3 Die Ost- und Deutschlandpolitik 

3.3.3.1 Einleitung 

Einen zweiten Bereich der westdeutschen Sicherheitspolitik bilden.die 
Beziehungen zu Osteuropa im allgemeinen (Ostpolitik) und zur DDR im 
besonderen (Deutschlandpolitik). Die Beziehungen zwischen der Bundes- 
republik und ihren ostlichen Nachbarn werden insbesondere von dem 
Verhaltnis zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, von 
den innenpolitischen Verhaltnissen in Westdeutschland und von han- 
delspolitischen Uberlegungen beeinflusst. Die Ost- und Deutschland- 
politik wurde infolge der Verscharfung des Ost-West-Gegensatzes nach 
1945, der deutschen Teilung in der Folgezeit und der Stabilisierung der 
politischen Lage in Europa in den sechziger Jahren entwickelt. 

Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnete sich als Folge des 
Ost-West-Gegensatzes die deutsche Teilung ab, wenn auch noch nicht 
sehr deutlich. Ruckblickend kann man sagen, dass die Sowjetunion 
wahrscheinlich nie bereit gewesen ist, den besetzten Teil Deutschlands 
freizugeben, und der Westen wollte keinen russischen Einfluss in den 
drei westlichen Zonen dulden. Die Briten wollten ihre Wirtschaft mit Hilfe 
deutscher Reparationsleistungen schnell wieder in Ordnung bringen und 
wollten Deutschland als kunftigen wirtschaftlichen Konkurrenten aus- 
schalten. Sie legten wenig Wert auf die Selbstandigkeit der ihrer Verwal- 

- tung unterstellten deutschen Lander. Die Amerikaner wandten sich 1946 
gegen eine weitere wirtschaftliche Schwachung Deutschlands. Sie 



wunschten, ein Deutschland, das stark genug ware, dem zu erwartenden 
sowjetischen Druck zu widerstehen. Amerikaner und Briten schlossen 
ihre Zonen zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammen. Trotz der Verein- 
barung der Alliierten, nicht auf eine deutsche Teilung hinzuarbeiten, war 
dieser Zusammenschluss das Vorspiel zur Schaffung eines west- 
deutschen Bundesstaats. Die politische Trennung Ost- und West- 
deutschlands erhielt dadurch Konturen, dass die Sowjetunion in ihrer 
Zone ein eigenes Wirtschaftssystem einfuhrte. 

Die ~ranzosen zeigten sich in der Frage der Wiederherstellung des 
deutschen Staates zuruckhaltend, mussten sich 1948 jedoch aufgrund 
der zunehmenden Spannungen zwischen Ost und West dem Wunsch der 
Amerikaner und Briten fugen, das westdeutsche Wirtschaftsleben zu 
koordinieren. Der Prozess der Bildung eines westdeutschen Staates war 
damit fast abgeschlossen. 

1948 kamen Vertreter der elf Bundeslander zusammen, um unter dem 
Vorsitz Konrad Adenauers im Parlamentarischen Rat ein Grundgesetz fur 
den neuen westdeutschen Staat zu entwerfen. Im folgenden Jahr, am 
8. Mai 1949, nahm der Rat die bis auf den heutigen Tag geltende vor- 
Iaufige deutsche Verfassung an. Im August folgten die ersten Wahlen, 
und am 12. September 1949 wurde Theodor Heuss zum ersten Bun- 
desprasidenten gewahlt. Die Aussenpolitik, die Verteidigung, die Rege- 
lung der Reparationszahlungen und die Verwaltung des Ruhrgebiets blie- 
ben in Handen der westlichen Alliierten. Fur diese Bereiche war eine 
Hohe Kommission zustandig. Nach der Berlin-Blockade (Juni 1948 bis 
Mai 1949) waren in der Bundesrepublik die letzten grossen politischen 
Hindernisse fur eine Integration in den Westen beseitigt. Die Wieder- 
herstellung der damals noch beschrankten westdeutschen Souveranitat 
sollte 1954 im Rahmen des westlichen Bundnisses erfolgen. Die Alterna- 
tive, eine in starkerem Masse europaisch orientierte Politik, verbunden 
mit einer eventuellen Wiedervereinigung der ostlichen und der west- 
lichen Zonen, fur die vor allem die SPD eintrat, wurde damit auf 
unbestimmte Zeit ad acta gelegt. Die damalige westdeutsche Politik der 
Starke vergrosserte die Abhangigkeit Westdeutschlands von amerika- 
nischer Unterstutzung und amerikanischem Schutz. Der Beitritt zum 
Nordatlantischen ~ u n d n i s  wurde damit praktisch unvermeidlich. Als 
Gegenleistung fur die Starkung des westlichen Bundnisses durch West- 
deutschland erkannten die Verbundeten die Bundesrepublik als einzige 
legitime Vertreterin aller Deutschen an, sie weigerten sich, die ost- 
deutsche Regierung anzuerkennen, und billigten die sog. Hallstein- 
Doktrin.11 

Als der amerikanische Prasident Kennedy zu Beginn der sechziger Jah- 
re die Annaherung an die Sowjetunion suchte, musste die Bundes- 
republik erkennen, dass die Verbundeten ihre Haltung, zuerst die 
Wiedervereinigung und erst danach bessere Beziehungen zum Ostblock 
anzustreben, nicht Ianger akzeptierten. Trotz der offensichtlichen Starr- 
heit der Adenauerschen Ost- und Deutschlandpolitik gab es - allerdings 
geheime - Versuche, zu einer Zusammenarbeit mit dem Warschauer 
Pakt zu gelangen. Die Bereitschaft zu einer versohnlicheren Haltung wur- 
de jedoch erst durch die von Bundesaussenminister Gerhard Schroder 
(1961-1966) getriebene ,,Politik der Bewegung" deutlich. Er ging davon 
aus, dass die Fortsetzung einer rein westlich orientierten westdeutschen 
Aussenpolitik den westdeutschen lnteressen nicht mehr voll entsprach. , 

Die Handelsbeziehungen zu Polen, Ungarn, Rumanien und Bulgarien bes- 
serten sich in den Jahren 1963 und 1964 erheblich. 

Die Haltung gegenuber der DDR wurde jedoch nicht flexibler. Bundes- 
kanzler Erhard und Aussenminister Schroder gingen nicht so weit, eine 
ganz neue Ost-und Deutschlandpolitik zu entwerfen. Sie weigerten sich, 
den Status quo der Nachkriegszeit ohne Gegenleistungen zu akzeptieren. 

11 Nach der Hallstein-Doktrin musste die Bundesrepublik die diplomatischen Beziehungen zu 
Staaten, die die DDR anerkannten, abbrechen. Eine ausdrijckliche Ausnahme bildete die Sow- 
jetunion. 





abgesteckt. Man hoffte in Bonn, auf diese Weise Impulse zur Verbes-. 
serung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sow- 
jetunion geben zu konnen und selbst mehr politische Bewegungsfreiheit 
zu gewinnen. Washington stellte - wenn auch mit einigem Zogern - fe'st, 
dass die Bundesrepublik nach Abschluss der Ostvertrage die amerikani- 
sche Politik gegenuber dem Ostblock nicht Ianger behinderte. Die Oder- 
Neisse-Grenze war als Westgrenze Polens anerkannt, und ein Gesprach 
zwischen den beiden deutschen Staaten war moglich. 

Obwohl die westdeutsche Ostpolitik flexibler geworden ist, sind ihre 
Wurzeln, die innenpolitischen Verhaltnisse, der Wunsch nach Wieder- 
vereinigung, der Ost-West-Gegensatz und wirtschaftliche Interessen, 
noch immer erkennbar. 

3.3.3.2 Die Wiedervereinigung 

Bonn hat die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten als 
politisches Nahziel aufgegeben. Jedoch hat die offizielle Politik noch 
immer das Ziel, die Lebensumstande irn geteilten Deutschland zu ver- 
bessern. Die Familienzusamrnenfuhrung, Besuchsregelungen und die 
Zustimmung der DDR zur Ubersiedlung insbesondere von Rentnern in 
die Bundesrepublik ist von grossern politischem Gewicht. Diese Fort- 
schritte sind begrenzt; ihre Gefahrdung konnte die Bundesregierung 
jedoch in eine heikle Lage bringen. Wenn die Entspannungspolitik auf- 
gegeben werden musste, wurde dies eine SPD-Regierung harter treffen 
als eine CDU-Regierung. Die Entspannung lieferte der SPD wahrend der 
letzten Jahre genugend Argumente fur eine Fortsetzung der Ostpolitik. 
Die SPD wusste eine grosse Zahl von Wahlern davon zu uberzeugen, 
dass - im Gegensatz zu den Behauptungen der CDUICSU - die Entspan- 
nung, d.h. Verringerung des Kriegsrisikos durch gute Beziehungen zur 
Sowjetunion, kein Betrug war und dass die Ostpolitik darum keinen Aus- 
verkauf westdeutscher lnteressen bedeutete. Ein Wiederaufleben des 
Kalten Krieges wurde den christlich-demokratischen Argumenten gro- 
sseren Nachdruck verleihen. SPD steht fur Ostpolitik; die Partei hat sich 
von dieser ldentifikation abhangig gemacht. Will sie gewahlt werden, so 
muss sie dabei bleiben. 

Die hektischen Aktivitaten irn Zusammenhang mit der westdeutschen 
Ost-und Deutschlandpolitik bis 1973 haben nun merklich abgenommen. 
Nach der Unterzeichnung des Grundlagenvertrags traten die beiden , 

deutschen Staaten im September 1973 den Vereinten Nationen bei und. 
nahmen im Mai 1974 diplomatische Beziehungen zueinander auf; seither 
hat sich das Verhaltnis stabilisiert. Trotzdem kann von einem normalen 
Nebeneinander noch bei weitern nicht die Rede sein. Die mangelnde 
Bereitschaft der ostdeutschen Seite, die wahrscheinlich eine Folge von 
Unsicherheit und Verletzbarkeit ist, fuhrte zur Verschleppung der Ver- 
handlungen uber technische Probleme, zu Behinderungen des Besucher- 
verkehrs und zur Nichtzulassung bzw. Ausweisung westlicher Journa- 
listen. Auch die gewaltsame Verhinderung der Flucht von Ostdeutschen 
in die Bundesrepublik tragt nicht zu besseren Beziehungen bei. Helmut 
Schmidt, der im Mai 1974 Nachfolger Brandts wurde, hat wiederholt zu 
erkennen gegeben, dass er in diesem Bereich keine spektakularen Fort- 
schritte erwartet. Die Hoffnung mancher, man werde bei Anerkennung 
des Status quo die Spaltung der deutschen Nation uberwinden konnen, 
hat sich vorlaufig als trugerisch erwiesen. Trotzdem gelten die Erhaltung 
und der Fortbestand der Nation als spezifisches westdeutsches Interes- 
se.12 

12 Zum westdeutschen Nationalgefiihl und zum Streben nach Wiedervereinigung vgl. aus- 
fijhrlich J.C. Hess, .Die Bundesrepublik Deutschland auf dem Wege zur Nation?" In: Neue 
Politkche Literatur, 21 1981. 



3.3.3.3 Ost-West-Gegensatz 

Neben der Teilung Deutschlands ist der Ost-West-Gegensatz ein zwei- 
ter Faktor der westdeutschen Ostpolitik. Wichtig ist hier, dass die Bun- 
desrepublik unter der Ost-West-Entspannung etwas anderes versteht als 
die Vereinigten Staaten. Der Bundesrepublik geht es mehr darum, das 
Gesprach in Gang zu halten und so die Gefahr des Ausbruchs unkontrol- 
lierbarer Konflikte zu verringern. Sie betrachtet dabei die Ostpolitik als 
eines der Instrumente, die dazu dienen, in Europa ein gewisses Mass an 
Entspannung zu erreichen. Die Amerikaner dagegen sehen Entspannung 
unter dem Aspekt der weltweiten Machtverhaltnisse. Neben der Kon- 
frontation ist Entspannung fur sie eine andere Form des Umgangs mit 
der Sowjetunion. 

Sowohl Adenauer als auch Brandt versuchten, mit ihrer Osteuropapo- 
litik einer Isolierung'vom Westen vorzubeugen; Adenauer versuchte es, 
indem e y  sich voll am Westen orientierte, Brandt, indem er die amerika- 
nische Offnung gegenuber dem Osten mitvollzog. Die neue Ostpolitik 
nach 1969 war eine Folge der amerikanischen Entspannungspolitik. Nach- 
dem diese Politik einmal feste Formen angenommen hatte, begann man 
in Washington jedoch zu furchten, Bonn konne in das Fahrwasser Mos- 
kaus geraten. Zwar war es fur die Amerikaner beruhigend, dass die 
Regierung Brandt/Scheel die endgultige Regelung der Berlin-Frage zur 
Bedingung fur die Ratifizierung der Vertrage mit Polen und der Sow- 
jetunion machte. Mehrfach wurde von westdeutscher Seite betont, die 
Ostpolitik stehe nicht im Wideispruch zu den Verpflichtungen gegenuber 
den Verbundeten; die Loyalitat der Bundesrepublik stehe an erster Stelle. 
Es war jedoch klar, dass Brandt vie1 politisches Kapital in die Ostpolitik 
investiert hatte. In Washington, aber auch in Bonn selbst, furchtete 
manch einer, Brandt konne infolge hoher Erwartungen der west- 
deutschen Bevolkerung schliesslich vor die Wahl zwischen gefahrlichen 
Konzessionen an den Ostblock und innenpolitischer Instabilitat gestellt 
werden.13 

Nach den Erklarungen der Bundesregierung kann von Konzessionen an 
Moskau nach wie vor keineswegs die Rede sein. Im Gegensatz zu den 
Vereinigten Staaten bemuht sich die Bundesregierung zwar um annehm- 
bare Beziehungen zur Sowjetunion, um gemeinsam mit den Vereinigten 
Staaten eine Politik des Krisenmanagements treiben zu konnen. Bonn 
versucht, Washington dazu zu bringen, im lnteresse aller atlantischen 
Verbundeten einen entsprechenden politischen Kurs einzuschlagen. 

Die Ursache fur diese Entwicklung liegt nicht nur in direkten politi- 
schen Interessengegensatzen, sondern auch darin, dass die Bundes- 
republik nicht mehr so stark vom Bundnis abhangig ist wie fruher. In den 
Jahren vor der Normalisierung der Beziehungen zu Osteuropa konnte die 
Bundesrepublik nur mit Unterstutzung des Bundnisses bei ihrer Nicht- 
anerkennung des Status quo bleiben. Der Preis war Wohlverhalten auf 
wirtschaftlichem und militarisch-strategischem Gebiet. Bonn benotigt 
diese'unterstutzung nicht mehr im gleichen Masse; es kann sich inner- 
halb des Bundnisses etwas grossere Selbstandigkeit leisten. Was die 
militarische Sicherheit der Bundesrepublik angeht, so ist die Abhangig- 
keit vom Bundnis unverandert, aber der Durchbruch in den Beziehungen 
zu den osteuropaischen Landern und die dadurch errungene Bewe- 
gungsfreiheit hat in den Augen Westdeutschlands die politische Bedeu- 
tung der NATO vermindert. So sind die Westdeutschen heute weniger 
bereit, die amerikanische Fuhrungsrolle in der Entspannungspolitik zu 
akzeptieren. 

3.3.3.4 Wirtschaftsinteressen 

Neben der deutschen Teilung und dem Ost-West-Gegensatz ist der 
Handel mit den osteuropaischen Landern ein dritter Faktor, der in der 

13 P.M. Johnson, "Washington and Bonn, dimensions of change in bilateral relations"; in: 
International Organization 33 (4).  Autumn 1979, S.470. 



westdeutschen Ostpolitik eine Rolle spielt. Wahrend man den Vereinig- 
ten Staaten bei der Offnung gegenuber der Sowjetunion eher zogernd 
folgte, behinderten die westdeutschen Handelsbeziehungen die Entwick- 
lung der Ostpolitik keineswegs. Die wirtschaftlichen Entwicklungen 
waren den aussenpolitischen Entwicklungen sogar um Jahre voraus, 
womit nicht gesagt werden soll, .dass handelspolitische Uberlegungen 
die Zielsetzungen und den zeitlichen Ablauf der Ostpolitik entscheidend 
beeinflusst hatten. Die liberalen westdeutschen Auffassungen von der 
Freiheit des wirtschaftlichen Handelns verbieten formal eine solche Ver- 
engung wirtschaftlicher und staatlicher Interessen. Weder im Inland 
noch im Ausland darf sich, der Staat ohne eine gesetzliche Grundlage an 
der Wirtschaftstatigkeit von Privatpersonen oder Unternehmen beteili- 
gen.l4 Darum nimmt man in der Bundesrepublik offiziell eine oft etwas 
kunstlich anmutende Trennung zwischen Aussenhandel und Aussen- 
politik vor. Die exportierenden Betriebe hatten daher in gewissem 
Umfang die Freiheit, Kontakte zum Ostblock herzustellen, die auf diplo- 
matischem Wege nicht zu knupfen waren. Der Exportsektor konnte sich 
sogar erfolgreich um die Beseitigung politisch begrundeter Handels- 
beschrankungen bemijhen.ls Bereits unter Adenauer knupfte der private . 

,,Ostausschuss der deutschen Wirtschaft" Handelsbeziehungen zum Ost- 
block an. Trotz offizieller Kreditbeschrankungen und Handelshemmnisse, 
die die Unterstutzung der westlichen Allianz durch die Bundesrepublik 
demonstrieren sollten, nahm der Handel zwischen Westdeutschland und 
Osteurppa standig zu, und zwar schneller als der Osthandel der westeu- 
ropaischen Konkurrenten. 

Der Exportsektor konnte in den Jahren 1965166 auch eine Liberalisie- 
rung der lmporte aus Staatshandelslandern erreichen, als dies wegen 
der zunehmenden osteuropaischen Handelsdefizite notwendig wurde. 
Diese flexiblere Haltung und uberhaupt jede Entwicklung des Handels 
mit dem Ostblock durfte jedoch nicht im Widerspruch zur offiziellen Ost- 
politik stehen. Auch die Beseitigung von Handelshemmnissen zu Beginn 
der sechziger Jahre passte in den Rahmen der Aussenpolitik der damali- 
gen Bundesregierung. Zum Verhaltnis zwischen Handelspolitik und Aus- 
senpolitik stellt Kreile fest, dass der Handel mit Osteuropa erheblich offe- 
ner war und starker von lnteressengruppen beeinflusst wurde als die 
offizielle Ost- und Deutschlandpolitik.16 Die Ostpolitik wird als ein Gebiet 
der ,,hohen Politik" gesehen: hier geht es unmittelbar um die Sicherheit 
des Staates. Diese Politik wird im Bundeskanzleramt, im Auswartigen 
Amt und von den aussenpolitischen Experten im Bundestag formuliert. 
Die Wirtschaft halt sich diesem empfindlichen Bereich lieber fern. 
Obwohl die lndustrie die Moglichkeiten der Ostpolitik soweit wie 
moglich auszunutzen suchte und manchmal bei ihren Bemuhungen um 
eine flexiblere Politik Erfolg hatte, musste sich die Handelspolitik weiter- 
hin der Aussenpolitik unterordnen. 

Nach der Verbesserung der bilateralen Beziehungen nahm der Handel 
rnit Osteuropa sprunghaft zu. In den Jahren 1970171 machte die Ausfuhr 
nach Osteuropa noch 4.3% der gesamten westdeutschen Exporte aus. 
1972 stieg dieser Anteil schon auf 5010, 1973 auf 6,1%, 1974 auf 6,8010 und 
1975 sogar auf 7.8%. Danach stabilisierte sich die Ausfuhr bei etwa 6% 
des Gesamtexports. 1970 belegte die Bundesrepublik unter den west- 
lichen Exporteuren auf dem osteuropaischen Markt den ersten Platz, und 
sie hat ihre Stellung in den folgenden Jahren erheblich ausbauen kon- 
nen. In bestimmten Bereichen stehen im Rahmen der Kontakte Bonns zu 

l4 P. Hermes, "Foreign Policy and Foreign Trade Interests"; in: Aussenpolitik (English ed.), 27 
(3). 3rd quarter 1976, S.247f. 
l5 M. Kreile, ,West Germany: the dynamics of expansion"; in: International Organization, 31 
(4). Herbst 1970, S.788. 
' 6  Ebenda, S.792. 



Osteuropa grosse Wirtschaftsinteressen auf dem Spiel. Wollte Bonn sich 
nun wieder ganz oder teilweise von Osteuropa isolieren, so wurden dar- 
aus nicht nur politische Probleme entstehen, auch westdeutsche 
lndustriekreise und Banken wurden sich dem widersetzen. 

Dass man zogert, die Wirtschaftsbeziehungen um sicher- 
heitspolitischer Ziele willen aufs Spiel zu setzen, wurde deutlich, als 
sowohl die Bundesregierung wie auch Vertreter der Banken, der 
Gewerkschaften und der Schwerindustrie sich den von den Vereinigten 
Staaten zu Anfang des Jahres 1980 vorgeschlagenen Wirtschaftssank- 
tionen gegen die Sowjetunion widersetzten. Die Vereinigten Staaten, die 
wegen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan einen Wirt- 
schaftsboykott gegen die Sowjetunion verhangen wollten, wurden darauf 
aufmerksam gemacht, dass berechtigte Zweifel an der Tauglichkeit von 
Boykotts und anderen wirtschaftlichen Massnahmen zur Ausubung poli- 
tischen Drucks bestanden. Voraussichtlich wurde die Sowjetunion trotz 
westlicher Sanktionen ihre Truppen nicht aus Afghanistan zuruckziehen. 
Vor allem in Kreisen der lndustrie wurde betont, dass fruhere Embargos, 
wie das Rohrenembargo von 1962, von neutralen oder sogar befreun- 
deten Machten unterlaufen worden waren. Gleichzeitig wies man darauf 
hin, dass die Sowjetunion vie1 geringeren Schaden leiden wurde als die 
Bundesrepublik. Auch die Vereinigten Staaten wurden weniger Nachteile 
haben, da ihr Exportpaket weniger verletzbar sei. Der amerikanische 
Weizenexport Iasst sich in andere Lander lenken, die Produktion kann 
aufrechterhalten werden, und die Lieferungen lassen sich nach einiger 
Zeit fortsetzen. Der westdeutsche Export besteht in wesentlich gro- 
sserem Masse aus Investitionsgutern, die sich nach westdeutscher Dar- 
stellung nur mit Muhe absetzen lassen, wenn ein Markt einmal verloren- 
gegangen ist. 

Das Bemuhen der USA um Wirtschaftssanktionen gegen die Sow- 
jetunion stiess nicht nur wegen der unkalkulierbaren Auswirkungen sol- 
cher Sanktionen auf Widerstand, sondern vor allem auch wegen der 
Handelsbeziehungen zur Sowjetunion, die fur die westdeutsche 
Wirtschaft wichtig sind. Dass die mangelnde Bereitschaft, sich an einem 
Handelsboykott gegen die Sowjetunion zu beteiligen, wirtschaftliche 
Grunde hatte, zeigt die Tatsache, dass die Bundesrepublik sich den EG- 
Boykottmassnahmen gegen den lran nach der Besetzung der amerikani- 
schen Botschaft in Teheran anschloss. Der Export in den lran war von 
1978 bis 1979 von 6,8 auf 2.3 Mrd. DM zuruckgegangen, und ein Wie- 
deranstieg war mittelfristig nicht zu erwarten. Dass man die Ostpolitik 
aus wirtschaftlichen Grunden nicht aufs Spiel setzen wollte, wird auch 
daran deutlich, dass man sich auf Ersuchen Amerikas nicht an den Olym-, 
pischen Spielen beteiligte, obwohl auch von dieser Massnahme keine 
Beeinflussung der politischen Situation in Afghanistan zu erwarten war. 
Vor allem die Eisen-und Stahlindustrie und der Maschinenbau - ins- 
besondere der Werkzeugbau - hatten erhebliche und wahrscheinlich 
bleibende Verluste hinnehmen mussen, wenn es zum Handelsboykott 
gekommen ware. 

Die Bedeutung des Handels mit Osteuropa, insbesondere mit der 
Sowjetunion, liegt nicht nur im Export, sondern auch im Import. Die 
Sowjetunion ist als Lieferant bestimmter wichtiger Waren fur die Bun- 
desrepublik von Bedeutung. Der Anteil dieser Waren am gesamten 
lmportvolumen ist nicht besonders gross, angesichts ihrer Art sind sie 
jedoch von grosser Wichtigkeit. Die Bundesrepublik deckte Ende der 
siebziger   ah re ca. 55% ihres Bedarfs an angereichertem Uran und 16% 
ihres Erdgasbedarfs mit lmporten aus der Sowjetunion. Auch andere 
Rohstoffe wie Titan, Baumwolle, Holz und Gold stammen zu einem er- 
heblichen Teil aus der Sowjetunion. Ausserdem haben die westdeutsch- 
russischen Handelsbeziehungen einen wichtigen energiepolitischen 
Aspekt. Die Zusammenarbeit auf dem Energiesektor sol1 die Abhangig- 
keit Westdeutschlands von Olimporten verringern und der Sowjetunion 



die Erschliessung der eigenen Erdgasvorkommen ermoglichen. Nach 
Meinung der Bundesregierung laufen die westdeutschen und russischen 
Handelsinteressen parallel. Die westdeutsche Wirtschaft benotigt Roh- 
stoffe und Energietrager, die Sowjetunion hochwertige Investitionsguter. 
Diese Komplementaritat ist nach westdeutscher Auffassung eine 
Garantie fur langfristige, stabile und fur beide Seiten vorteilhafte Bezie- 
hungen.17 

Die Unterschiedlichkeit der lnteressen der Vereinigten Staaten und der 
Bundesrepublik im Bereich der Handelsbeziehungen zu Osteuropa wird 
noch dadurch unterstrichen, dass beide Staaten ihre politischen Kon- 
sequenzen verschieden beurteilen. Bonn nimmt an, dass diese Beziehun- 
gen selbst dann, wenn der kalte Krieg wieder aufleben sollte, den Dialog 
zwischen Ost und West in Gang halten werden. Auch ist man der Auffas- 
sung, das Risiko, dass die Sowjetunion Konflikte auslost, werde um so 
geringer18, je intensiver die Handelsbeziehungen sind. Bereits seit lan- 
gem herrscht in den Vereinigten Staaten die Auffassung, dass die Wei- 
tergabe hochwertiger Technologie das wirtschaftliche und militarische 
Potential der Sowjetunion in unerwunschter Weise starkt. Dagegen hegt 
man in der Bundesrepublik die Hoffnung, die wirtschaftliche Ver- 
flechtung werde verhindern, dass Konflikte zwischen Ost und West ein 
katastrophales Ausmass erreichen. In Bonn betrachtet man einen 
wirtschaftlich und sozial starken osteuropaischen Handelspartner im 
allgemeinen als der nationalen Sicherheit dienlich, wahrend in Washing- 
ton eher die Meinung vertreten wird, man dude im lnteresse der Sicher- 
heit die Sowjet-Wirtschaft gerade nicht fordern. Die politischen und die 
wirtschaftlichen lnteressen der Bundesrepublik laufen hier parallel, was 
in den Diskussionen zum Ausdruck kommt, die innerhalb des Bundnisses 
uber die Lieferung sog. strategischer Guter an die Lander des 
Warschauer Paktes gefuhrt werden.lg 

Eine andere wichtige Streitfrage sind die geplanten russischen 
Erdgaslieferungen, fur die die Sowjetunion im Gegenzug westdeutsche 
Rohren und andere Anlagen fur den Gastransport von Sibirien nach dem 
Westen erhalten soll. Hier stehen nicht nur bedeutende westdeutsche. 
sondern auch russische lnteressen auf dem Spiel. Die fur die kunftige 
Entwicklung der Sowjetunion notwendige Erschliessung des asiatischen 
Hinterlandes hangt zum Teil von dieser Vereinbarung ab. Die Vereinigten 
Staaten dagegen befurchten eher eine grossere Abhangigkeit der Bun- 
desrepublik von der Sowjetunion und eine Unterstutzung des russischen 
Gesellschaftssystems. Die Westdeutschen sind bereit, die betreffenden 
Vertrage zu modifizieren, allerdings ohne sie im Kern zu verandern. Die 
westdeutsche lndustrie ist - ebenso wie Banken und Gewerkschaften - 
nach wie vor fur die Erhaltung des Osthandels bzw. fur seine Erwei- 
terung. 

Diese Meinungsverschiedenheiten zeigen, in wie starkem Masse die 
westdeutsche Ostpolitik von der innenpolitischen Lage abhangt. Bisher 
stimmen alle wichtigen politischen Krafte, darunter seit den letzten Bun- 
destagswahlen auch die CDU, grundsatzlich darin uberein, dass der Ost- 
handel sicherheitspolitisch tragbar ist. Daher kann die Bundesregierung 
diese Handelsbeziehungen uberzeugend gegenuber Washington ver- 
treten. 

l7 0. Graf Lambsdorff, .Politische Aspekte des Ostkredits"; in:.Zeitschrift fur das gesamte 
Kreditwesen, Januar 1981, Jahrgang 34, Nr.1, S.14ff. 
'8 M. Jopp, ,,Embargo oder Business?" Arbeitspapier Nr. 15/1981, Hessische Stiftung Frie- 
dens- und Konfliktforschung. Frankfurt, S.18. 
'9 Vgl. hierzu Der Spiegel, Nr. 31/1981, S.19-22, iiber die Diskussion auf der Gipfelkonferenz 
in Ottawa im Seotember 1981. 



Fur die kunftige Entwicklung des Osthandels und fur seine Aus- 
wirkungen auf die Entspannungspolitik wird jedoch nicht nur dieser 
innenpolitische Konsens ausschlaggebend sein; ebenso wichtige Fak- 
toren sind die sowjetische Wirtschaft, die sich zur Zeit nur sehr trage 
entwickelt, sowie die Politik, die die USA auf diesem Gebiet verfolgen. 
Bisher war die amerikanische Haltung in Fragen des Osthandels recht 
schwankend, was der Bundesregierung als Argument dafur dienen konn- 
te, sich nicht allzu sehr mit den amerikanischen Auffassungen zu iden- 
tifizieren. Entscheiden die Vereinigten Staaten sich jedoch fur eine har- 
tere politische Gangart gegenijber der Sowjetunion und konnen die 
westeuropaischen Lander es nicht mehr bei symbolischen Aktionen wie 
einem Olympia-Boykott bewenden lassen, so gerat die Bundesregierung 
in ein Dilemma, sobald die Vereinigten Staaten in der Frage der Handels- 
beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Osteuropa eine eindeutig 
ablehnende Haltung einnehmen. Gibt die Bundesregierung dem amerika- 
nischen Drangen nach, so fugt sie der westdeutschen Wirtschaft Scha- 
den zu, wahrend die Entspannungspolitik einen in westdeutschen Augen 
wichtigen Stutzpfeiler verliert. Gibt die Bundesregierung nicht nach, so 
gefahrdet sie den Zusammenhalt des westlichen Bundnisses. Dass die 
Bundesrepublik in der Frage der Beziehungen zu Osteuropa einen 
anderen Standpunkt vertritt als die Vereinigten Staaten,'ist also nicht nur 
darauf zuruckzufuhren, dass sie innenpolitische Konsequenzen - etwa fur 
das heikle Verhaltnis zur DDR, das gesamtdeutsche Gefuhl, die Stellung 
der Bundesregierung - befurchtet oder dass beide Staaten unterschied- 
liche wirtschaftljche lnteressen haben, sondern es spielen auch sicher- 
heitspolitische Uberlegungen eine Rolle. 

3.3.3.5 Schlussfolgerung 

Die Bundesrepublik hat in einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten 
Machteinbussen haben hinnehmen mussen, wirtschaftlich und politisch 
an Einfluss gewonnen; die Bundesregierung versucht, als eine Art Mitt- 
lerin die personlichen lnteressen der Westdeutschen, die lnteressen der 
westdeutschen lndustrie und auch die eigenen Sicherheitsinteressen 
wahrzunehmen. Die Westorientierung Bonns steht nicht zur Debatte, 
doch werden im Zusammenhang mit der Ostpolitik andere Prioritaten 
gesetzt. 

Die Bundesrepublik befindet sich innerhalb des Bundnisses in einer 
lJbergangsphase. Das Land wird im Rahmen der bestehenden Moglich- 
keiten versuchen, die eigenen Interessen, etwa im Verhaltnis zu Osteuro- 
pa, besser zu vertreten. Erhalt die Bundesrepublik diese Moglichkeit 
nicht, so kann das Gefuhl der Westdeutschen verstarkt werden, die Bun- 
desrepublik musse als gefahrdeter Vorposten des Westens herhalten. 
Die westliche Allianz muss dann damit rechnen, dass die westdeutsche 
Aussenpolitik nur Anstrengungen unternimmt, die zur Gewahrleistung 
der Sicherheit unbedingt erforderlich sind, dass sie sich aber einem 
gemeinsamen Vorgehen des Westens, beispielsweise gegenuber der 
Sowjetunion, zu entziehen versucht. Damit durfte die Uneinigkeit des 
Westens in dieser Frage andauern. Die Niederlande, die in der Ostpolitik 
grundsatzlich dem westdeutschen Kurs folgen, wie ihre Beteiligung am 
Erdgasgeschaft mit der Sowjetunion zeigt, konnen dann bei atlantischen 
Kontroversen uber die Ostpolitik ins westdeutsche Fahrwasser geraten. 
Es besteht die Gefahr, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik, die niederlandische Interes- 
sen nur indirekt beruhren, auch die niederlandisch-amerikanischen 
Beziehungen ungunstig beeinflussen. 

3.3.4 Die lntegration in den Europaischen Gemeinschafien 

Die lntegration der westeuropaischen Staatengemeinschaft hat fur die 
westeuropaische Sicherheit zwei klar zu trennende Funktionen. Auf der 



einen Seite wird erwartet, dass ein geeintes Westeuropa die politische 
Ubereinstimmung innerhalb der atlantischen Gemeinschaft fordern wird. 
So versucht Bonn, der Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten 
dadurch mehr lnhalt zu geben, dass es die gemeinsame politische Ideo- 
logie betont, die beispielsweise in vergleichbaren politischen Systemen 
zum Ausdruck kommt. Naturlich gibt es zwischen Westeuropa und den 
Vereinigten Staaten mehr politische Parallelen als zwischen dem Westen 
und der Sowjetunion. Gleichwohl gibt es im Westen grosse Unterschie- 
de in der Art und Weise, wie politische Entscheidungen zustande- 
kommen, und hinsichtlich der Prioritat der politischen Ziele. So sind z.B. 
die Unterschiede im Bereich der Konjuktur- und Beschaftigungspolitik 
und die daraus resultierenden lnteressengegensatze zwischen den Ver-' 
bundeten keineswegs unbedeutend. Auch in der Nahostpolitik werden 
Unterschiede deutlich. Es ist daher nicht sicher, ob Europaer und Ameri- 
kaner aufgrund der ~hnl ichkei t  ihrer politischen Systeme tatsachlich so 
untrennbar sind, wie es die Westdeutschen manchmal behaupten. 

Die zweite Erwartung, die man auf dem.Gebiet der Sicherheit mit einer 
westeuropaischen lntegration verbindet, ist die, dass es aufgrund der 
Koordination weiter Bereiche der nationalen Politik in einer supranatio- 
nalen Organisation heute kaum noch wahrscheinlich ist, dass es erneut 
zu vernichtenden Kriegen zwischen westeuropaischen Staaten kommen 
wird. Diese Uberlegung trug dazu bei, dass die Westdeutschen bis in die 
siebziger Jahre hinein zu den Vorkampfern der westeuropaischen 
lntegration gehorten. Bonn fijrderte in der Zeit von 1969 bis 1973 die 
Erweiterung der EG von sechs auf neun Mitgliedstaaten. Die Bundes- 
regierung unterstutzte die Beschlusse der Pariser Gipfelkonferenz von 
1972 zur Schaffung einer Europaischen Union, und 1974 sprach sich der 
damalige Aussenminister Scheel fur eine weitere lntegration aus. 

Trotz dieses Interesses an einer Fortsetzung des lntegrationsprozesses 
entstanden in der Bundesrepublik politische Stromungen, die diese 
Vorkampferrolle in Frage stellten. Zum Teil lassen sich diese Stromungen 
auf die allgemeine Enttauschung daruber zuruckfuhren, dass die Macht 
der Nationalstaaten durch die Bildung der EG nicht eingeschrankt wor- 
den ist. Vor allem in den funfziger ~ahren, aber auch in-der Zeit danach, 
fand der westdeutsche Staat seine Legitimation u.a. in dem erreichten 
Wohlstand, in dem funktionierenden parlamentarischen System und in 
dem Bemuhen um westeuropaische Integration. Eine wirtschaftliche 
Stagnation, eine Erstarrung des demokratischen Prozesses oder ein 
Stocken des lntegrationsprozesses konnten diese Legitimation in Frage 
stellen. Die Enttauschung uber die Blockierung des lntegrationsprozesses 
nahm einigen politischen Fuhrern die Lust, sich innenpolitisch noch fur 
Westeuropa zu engagieren. 

Die Bundesrepublik nimmt in den letzten Jahren in der EG-Politik eine 
pragmatische Haltung ein. Dies zeigt'sich in der Bereitschaft, das Beste- 
hende zu erhalten oder weiterzuentwickeln, wie dies bei der Direktwahl 
des Europaischen Parlaments der Fall war. Die Bundesregierung, die an 
den langfristigen Zielen - einer wirtschaftlichen und politischen Union 
- festhalt, versuchte bis vor kurzem, das Erreichte auszubauen, ohne 
jedoch eigene bahnbrechende Vorschlage zu machen. Sie scheut sich, 
die wirtschaftlichen Errungenschaften und das westdeutsche 
Wirtschaftssystem durch ein Vorantreiben des Integrationsprozesses 
aufs Spiel zu setzen. Man befurchtet, dass die europaischen lnstitutionen 
die Sozial- und Wirtschaftspolitik mitbestimmen und die Grundlagen des 
Systems antasten konnten. Nur das von Bundeskanzler Schmidt und 
dem damaligen franzosischen Prasidenten Giscard dfEstaing vorge- 
schlagene Europaische Wahrungssystem (EWS) kann als eine innovato- 
rische Initiative gelten. Dieses System Iasst sich jedoch, da die Mitglied- 
staaten keine einheitliche Wirtschaftspolitik treiben, offenbar nur in 
beschranktem Masse realisieren (siehe auch Abschnitt 2.5). 

Nicht nur die Furcht vor Einmischungen in die eigene Wirtschaftspoli- 
tik macht es der Bundesrepublik schwer, lnitiativen fur eine weitere 
lntegration zu ergreifen. Auch die Erinnerung an den Weltkrieg wirkt sich 



hier negativ aus. Da die EG an die Grenzen ihrer Entwicklungsmoglich- 
keiten stosst, spielen bei einer weiteren Inte.gration neben wirtschaft- 
lichen Aspekten auch sicherheitspolitische Uberlegungen eine Rolle. Eine 
Gleichberechtigung Westdeutschlands beim Aufbau einer Atomstreit- 
macht und bei ihrem eventuellen Einsatz - eine der moglichen Kon- 
sequenzen einer westeuropaischen Verteidigungspolitik - innerhalb und 
ausserhalb der Vertragsorganisation ist bis auf weiteres kaum diskutabel. 
Ausserdem steht die Bundesregierung, deren Sicherheit von den Verei- 
nigten Staaten abhangt, westeuropaischen Versuchen, sich nachdruck- 
lich von den Vereinigten Staaten zu distanzieren, zwangslaufig ausserst 
reserviert gegenuber. 

Die proeuropaische Einstellung Westdeutschlands seit Beginn der 
europaischen Integration, die Unterstutzung von Ansatzen zu einer Euro- 
paischen Union und die wiederholten Anstosse zu einer weiteren politi- 
schen lntegration zeigen, dass die Bundesrepublik den europaischen 
Beitrag zum Zusammenhalt des Bundnisses immer im Auge behalten 
hat. Diese Tradition hat sich bis auf den heutigen Tag fortgesetzt, wobei 
allerdings auffallt, dass nun deutlich sicherheitspolitische Argumente 
angefuhrt werden.20 Die europaische lntegration hat fur die Bundes- 
republik einen sicherheitspolitischen Aspekt; dies wird ausdrucklich her- 
vorgehoben, da es notwendig werden konnte, eine Sicherheitspolitik zu 
entwickeln, die die lnteressen der Ostpolitik berucksichtigt und der 
Opposition im Inland Rechnung tragt. Wenn die politischen und 
wirtschaftlichen Kontroversen zwischen Bonn und Washington, die unter 
Umstanden durch den Streit uber die Effektivitat der NATO-Strategie 
noch verscharft werden, andauern, mussen die Niederlande sich ange- 
sichts der westdeutschen Bemuhungen um eine europaische Sicher- 
heitspolitik darauf einstellen, dass Westdeutschland eine grossere Auto- 
nomie Westeuropas innerhalb der Nordatlantischen Allianz ansteuert. 

3.4. Sicherheitspolitische Optionen der Bundesrepublik 

3.4.1 Einleitung 

Die Entwicklung der westdeutschen Ost- und Deutschlandpolitik, die 
interne Kritik an der Sicherheitspolitik des Bundnisses und die zaghaften 
Ansatze zu einer Europaisierung der Sicherheitspolitik zeigen, dass die 
Bundesrepublik der amerikanischen Politik in Zukunft nicht mehr so 
kritiklos folgen wird wie bisher. Nunmehr, nach dreissig Jahren, besteht 
die Moglichkeit, dass die Bundesrepublik ihre Sicherheitspolitik struk- 
turell andert. Da die Niederlande mit der Bundesrepublik im Atlantischen 
Bundnis eng verbunden sind, ist es fur sie von grosster Bedeutung, abzu- 
klaren, welche sicherheitspolitischen Optionen fur die Bundesrepublik 
denkbar sind und welche Konsequenzen sie fur die Niederlande haben. 
Hier ist zu fragen, welche Grenzen der westdeutschen Bewegungsfreiheit 
gesetzt sind. Mit der Antwort auf diese Frage werden gleichzeitig die 
sicherheitspolitischen Alternativen abgesteckt, die sich der Bundes- 
republik bieten. Mit Hilfe weiterer Fragen, etwa nach der militarischen 
Effektivitat einzelner Alternativen, Iasst sich die Skala der politischen 
Optionen genauer bestimmen. Unter diesem Aspekt werden in diesem 

20 Die Rede, die Genscher am 23. September 1981 vor der Generalversammlung der Verein- 
ten Nationen hielt, stellt den vorlaufigen Hohepunkt des Bestrebens dar, die EG als Sicher- 
heitsfaktor in den Vordergrund zu stellen: .Wir haben uns zusammen mit anderen europai- 
schen Demokratien zur Europaischen Gemeinschaft zusammengeschlossen, urn unsere 
Zukunft gemeinsam zu gestalten. Durch den Ausbau der Europaischen Gemeinschaft zur 
Europaischen Union werden wir noch starker als Kraft fur Frieden und Fortschritt in Europa 
und in der Welt wirken konnen." ... ,Auf dem Fundament der Europaischen Gemeinschaft und 
des Nordatlantischen Bundnisses haben wir durch unsere Ostpolitik wesentlich dazu beigetra- 
gen, den Frieden in Europa zu stabilisieren. Wir werden diese realistische Politik des Dialogs, 
des Abbaus von Spannungen und der Starkung der Zusammenarbeit fortsetzen." Presse- und 
lnformationsamt der Bundesregierung, Bulletin Nr. 84. 26.9.1981, S.739. 



Abschnitt die folgenden Themen behandelt: 
- der Spielraum der Bundesrepublik 
- sicherheitspolitische Alternativen der Bundesrepublik 
- Voraussetzungen fur Optionen 
- sicherheitspolitische Optionen der Bundesrepublik 

3.4.2 Der Spielraum der Bundesrepublik 

Wie Abschnitt 3.3 gezeigt hat, wird die westdeutsche Sicherheitspolitik 
in erheblichem Masse durch die Bindung an die Vereinigten Staaten, 
durch das schwierige Verhaltnis zur Sowjetunion und zur DDR und durch 
die politische und wirtschaftliche Verflechtung innerhalb Westeuropas 
bestimmt. Im folgenden wird davon ausgegangen, dass die Bundes- 
republik auch in Zukunft ihre Politik im Rahmen dieser Beziehungen 
entwickeln muss. 

Die Einbettung Westdeutschlands in die nordatlantische Volker- 
gemeinschaft zeichnete sich bereits ab, bevor die Bundesrepublik 1949 
gegrundet wurde. Die Wahl zwischen einer atlantischen und einer mehr 
europaischen Orientierung schien - die heftige politische Auseinander- 
setzung zwischen CDU und SPD uber den einzuschlagenden sicher- 
heitspolitischen Kurs ist ein Beweis dafiir - damals noch offen. Die SPD 
vertrat die Auffassung, die Wiedervereinigung Deutschlands rucke bei 
einem militarischen Bundnis mit den Vereinigten Staaten auf imrner in 
weite Ferne; fur die CDU/CSU dagegen hatte die Sicherheit innerhalb 
der westlichen Allianz eine hohere Prioritat als die Wiedervereinigung. 
.Angesichts des kalten Krieges zwischen Ost und West, des russischen 
Vorgehens in Osteuropa, der Berlin-Blockade und auch des Koreakriegs 
sahen die Regierung und die Mehrheit der Westdeutschen den amerika- 
nischen Schutz vor der Sowjetunion jedoch als die einzige realistische 
Losung. Die atlantische Gemeinschaft, die sich in der NATO konstituier- 
te, war und ist das Fundament der westeuropaischen Sicherheitspolitik. 

Das lnteresse Amerikas an einer Eingrenzung der russischen Ein- ., 
flusssphare und die bereits seit Iangerem bestehende ideologische Uber- 
einstimmung auf beiden Seiten des Atlantiks spielten bei der Schaffung 
und Erhaltung des Biindnisses eine Rolle. lhre Starke verdankt die NATO 
der amerikanischen Militarmacht und der abschreckenden Wirkung ihrer 
Atomwaffen. Die atlantische Sicherheit beruht auf der Annahme, dass 
eine starke konventionelle und atomare Streitmacht im Verein mit der 
Drohung, vernichtende Vergeltungsschlage zu fuhren, die Sowjetunion 
von einem Angriff auf das Gebiet der NATO abhalten kann. Da bislang 
ausschliesslich die amerikanische Militarmacht fur diese Aufgabe 
gerustet ist, ist nach diesem Konzept die NATO fur die Gewahrleistung 
der westdeutschen Sicherheit unentbehrlich. Der Spielraum, uber den 
die Bundesrepublik verfugt, wird von Uberlegungen dieser Art bestimmt. 

Die politischen Bindungen innerhalb des Atlantischen Bundnisses sind 
im Laufe der Zeit jedoch lockerer geworden, so dass bestimmte 
Vorkriegstendenzen wieder wahrnehmbar sind. Jahrelang dachte man, 
mit der deutschen Teilung habe sich die ,,deutsche Frage" mit ihren tra- 
ditionellen negativen Begleiterscheinungen jedenfalls fur Deutschlands 
Nachbarlander erledigt. Die Bundesrepublik schien nicht mehr zu Mit- 
teleuropa zu gehoren; sie war zu einem westlichen Staat geworden. Die 
Bundesregierung hat jedoch wiederholt mit Nachdruck darauf hin- 
gewiesen, dass ein mittelgrosser Staat wie die Bundesrepublik in unmit- 
telbarer Nachbarschaft zur Sowjetunion, der militarisch verwundbar und 
wirtschaftlich von Ost und West abhangig ist, gute Beziehungen zu bei- 
den Seiten unterhalten musse; dies zeigt, dass die Bundesregierung 
durchaus erganzend, korrigierend, klarend und vermittelnd ein'greifen 
will, wenn der Dialog zwischen den beiden Supermachten ihrer Meinung 
nach stockt. 



In der Zeit des kalten Krieges und in der langen Zeit der politischen 
Rehabilitierung nach 1945 diente die Bundesrepublik vorwiegend als Boll- 
werk gegen den Osten. Im Rahmen eines selbstandigeren Westeuropa 
ist eher zu erwarten, dass der Bundesrepublik die Aufgabe zufallen wird, 
Beziehungen zwischen Ost und West herzustellen und zu pflegen.21 Es 
fallt auf, wie oft Bonn bei der Beschreibung seiner Politik Begriffe wie 
,,Vermittlung" , ,,Ausgleich", ,,Mittelkursn und ,,Balancierenn verwendet.22 
Es ist zu erwarten, dass die Bundesrepublik fur gute Kontakte zu Osteu- 
ropa aufgeschlossen sein wird. Bonn glaubt, sich aus innenpolitischen 
und ,,innerdeutschenn Grunden und im lnteresse seiner Ostpolitik keine 
Verschlechterung des westdeutsch-russischen Verhaltnisses leisten zu 
konnen, und zwar auch dann nicht, wenn sich die Ost-West-Beziehungen 
insgesamt verschlechtern. Es stellt sich dann die Frage, inwieweit die 
Bundesregierung Konzessionen zur Aufrechterhaltung ihrer Beziehungen 
zur Sowjetunion machen kann, ohne die eigene Sicherheit, die nach wie 
vor stark von amerikanischem Schutz abhangt, zu gefahrden. 

Der dritte Faktor, der bislang die westdeutsche Sicherheitspolitik 
massgeblich beeinflusst hat - die Gemeinschaft der w.esteuropaischen 
Lander - scheint auf den ersten Blick wenig Spielraum fur grundlegende 
politische Veranderungen zu lassen. Die EGKS, EURATOM und EWG, 
sozusagen die Vorlaufer der EG, sind unter ganz aussergewohnlichen 
Bedingungen in einer Zeit entstanden, als man sich.mehr denn je darin 
einig war, dass der Nationalismus ein gefahrliches Ubel sei. Als grosste 
Herausforderung galt die endgultige Losung der deutschen Frage, die 
sich als so brisant erwiesen hatte. Die Uberwindung der franzosisch- 
deutschen Erbfeindschaft war der grosste Erfolg des neuen Europa nach 
1945. Ausserdem musste die militarische und politische Expansion der 
Sowjetunion eingedammt werden. Die Voraussetzungen, die die Eini- 
gung begunstigten, insbesondere das starke Wirtschaftswachstum und 
der Wunsch, die wirtschaftliche und staatliche Entwicklung West- 
deutschlands zu kontrollieren, sind jedoch heute nicht mehr gegeben. 
Viel Energie ist notig, das Erreichte zu sichern, und es ist schwierig, die 
EG vor ernsten Krisen zu bewahren. Von einem Ausbau der wirtschaft- 
lichen Integration ist keine Rede mehr, so dass sich der,westdeutschen 
Sicherheitspolitik hier keine neuen Perspektiven bieten. 

Doch sind zwei ursprunglich integrierende Krafte weiterhin vorhanden, 
obwohl sie aufgrund der deutlichen Trennung zwischen dem westlichen 
und dem ostlichen Machtblock jahrelang nicht im Vordergrund gestan- 
den haben. Zum einen ist die Bedrohung durch die Sowjetunion noch 
immer ein Faktor, der den Zusammenhalt fordert. Da die Bipolaritat des 
Ost-West-Verhaltnisses in den achtziger Jahren nicht mehr so stark aus- 
gepragt ist - dies ist auch auf die westdeutsche Ostpolitik und auf die 
grossere wirtschaftliche Starke der Bundesrepublik zuruckzufuhren -, 
scheint die Moglichkeit einer grosseren Divergenz sowohl zwischen den 
Vereinigten Staaten und Westeuropa als auch zwischen den westeuro- 
paischen Staaten untereinander zu bestehen. Um diese Schwachung der 
heutigen westeuropaischen Sicherheitsbasis zu kompensieren, mussten 
die westeuropaischen Lander selbst eine deutliche sicherheitspolitische 
Aufgabe ubernehmen konnen, weil die Angst vor einer sowjetischen 
Aggression nach wie vor besteht. Der Wunsch, die sicherheitspolitische 
Rolle der EG zu starken, ist daher auch in der westdeutschen Europapoli- 
tik festzustellen, wie u.a. der im Herbst 1981 lancierte Genscher- 
Colombo-Plan beweist. Dieser Plan des Bundesaussenministers und sei- 
nes italienischen Amtskollegen enthalt den Vorschlag, unter Nutzung der 

21 F. Stern, "Germany in a Semi-Gaullist Europe"; in: Foreign Affairs, ~rijhjahr 1980, Bd.58, 
Nr.4, S.881. 
l2 M.C. Brands, H.J.G. Beunders, H.H. Selier. Denkend aan Duitsland; een essay over moder- 
ne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de Nederlands-Duitse betrekkingen in de 
jaren zeventig; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1983. 



organisatorischen Struktur der Europaischen Gemeinschaften die politi- 
sche Zusammenarbeit der EG-Lander so zu vertiefen, dass eine westeu- 
ropaische politische Union in greifbare Nahe ruckt. Diese Union konnte 
auch sicherheitspolitisch tatig werden. Ungeachtet der stagnierenden 
wirtschaftlichen lntegration wird hier versucht, mit der Aussen- und 
Sicherheitspolitik einen politischen Teilbereich zu koordinieren. 

Ein zweiter noch stets wirksamer lntegrationsfaktor ist die Hoffnung 
auf eine deutsche Wiedervereinigung. Wenn die Bundesregierung trotz 
der Verschlechterung des allgemeinen Ost-West-Verhaltnisses bei ihrer 
Deutschlandpolitik bleibt, gewinnt die deutsche Frage an Aktualitat. Die 
Nachbarn der Bundesrepublik werden genau darauf achten, in welcher 
Form diese Frage prasentiert wird. Ein vereinigtes deutsches 
Wirtschafts- und Militarpotential und die geographische Lage Deutsch- 

. lands zwischen Ost und West konnen seinen Nachbarn sogar unter den 
L .  idealsten Bedingungen Angst machen. Kommt es auch nur zu irgend- 

.einer Annaherung zwischen den beiden deutschen Staaten, so kann die 
wachsende Unruhe bei den Nachbarn denselben Mechanismus auslosen 
wie in den funfziger Jahren, namlich den Versuch, die deutsche Frage in 
einem Vereinten Europa zu neutralisieren. Damit ist nicht gesagt, dass 
die Bundesregierung der deutschen Wiedervereinigung hohe Prioritat 
einraumt oder dass in der Bevolkerung der Wunsch danach besonders 
stark ausgepragt ist. Wenn die Bundesregierung jedoch einen Weg ein- 
schlagt, der nach Meinung der Verbundeten zur Wiedervereinigung fuh- 
ren konnte, konnten sie versuchen, diesen Weg dadurch zu versperren, 
dass sie eine Verstarkung der politischen lntegration Europas vor- 
schlagen. 

Diese beiden Antriebskrafte - eine mogliche sowjetische Aggression 
und die Moglichkeit einer deutschen Wiedervereinigung -, die die 
westeuropaische und die atlantische lntegration anfangs begunstigt 
haben, konnten bei einer Schwachung der Nordatlantischen Allianz 
erneut integrierend wirken. Wenn die Atlantische Gemeinschaft bisher 
die Sicherheitsinteressen koordinieren konnte, ohne dass damit eine mit 
der EG vergleichbare wirtschaftliche lntegration verbunden war, so ist 
auch denkbar, dass die Gemeinschaft der westeuropaischen Lander trotz 
der stagnierenden wirtschaftlichen lntegration die Aussen- und Ver- 
teidigungspolitik koordinieren kann. 

Im Gesamtrahmen der Bundnispolitik, der Ostpolitik und der westeuro- 
paischen lntegrationspolitik spielt auch die Perspektive der Wieder- 
vereinigung in der westdeutschen Aussenpolitik eine Rolle. Die Wieder- 
vereinigung hat fur die offizielle westdeutsche Politik keinen Vorrang; fur 
viele Westdeutsche und fiir die politischen Parteien bleibt die deutsche 
Einheit eine langfristige Zielsetzung. Der Prozess der Wiedervereinigung 
und ihre unvorhersehbaren politischen Konsequenzen implizieren grosse 
Gefahren fur die innere und aussere Sicherheit der Bundesrepublik und 
der DDR. Probleme, die infolge der Teilung Deutschlands und seiner 
lntegration in zwei einander feindlich gegeniiberstehende Blocke zur Zeit 
in der politischen Diskussion keine Rolle spielen, etwa die Frage nach der 
deutschen Identitat, dem deutschen Volk und der deutschen Nation, 
erfordern, selbst bei den allergeringsten Aussichten auf eine Wiederver- 
einigung, Losungsmodelle und ziehen damit Debatten und politische 
Auseinandersetzungen nach sich; es ist dabei keineswegs sicher, dass 
die politischen Systeme der Bundesrepublik und Ostdeutschlands eine 
solche.Entwicklung verkraftenkonnen. Man vermeidet es daher tunlichst, 
in der Offentlichkeit uber solche Themen zu sprechen. Gleichwohl ist die 
deutsche Frage eine Realitat, weil sich das deutsche Problem nicht weg- 
diskutieren Iasst: ,,Eine Nation Iasst sich nicht so schnell endgultig tei- 
len."23 Obwohl bei der westdeutschen Bevolkerung das Gefuhl herrscht, 



einem westdeutschen' Nationalstaat anzugehoren, darf man eine 
,,gesamtdeutsche" Zukunft der Bundesrepublik und der DDR nicht fur 
ausgeschlossen halten. 

Geht man davon aus, dass die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, 
die EG und die DDR auch in Zukunft den Spielraum der westdeutschen 
Sicherheitspolitik beeinflussen werden, so lassen sich hier in groben 
Zugen eine Reihe sicherheitspolitischer Alternativen entwickeln, uber die 
die Bundesrepublik verfugt. Unter einer solchen Alternative sol1 verstan- 
den werden: die heutige Sicherheitspolitik oder irgendeine andere, inner- 
halb dieses Spielraums realisierbare Politik. Zur Verdeutlichung werden 
hier vier Alternativen aufgezeigt, extreme Formen einer denkbaren west- 
deutschen Sicherheitspolitik. 

Grosse ~hn l ichke i t~mi t  der heutigen Sicherheitspolitik weist die 
Alternative auf, bei der davon ausgegangen wird, dass die Sicherheit der 
Bundesrepubliksweiterhin von den Vereinigten Staaten abhangt. Dane- 
ben sind als Alternativen zu nennen: die Annaherung an die Sow- 
jetunion, die Selbstandigkeit Westeuropas und die deutsche Wieder- 
vereinigung. Naturlich sind zwischen diesen Extremen politisch naher- 
liegende Ubergangsformen denkbar; dazu gehort auch die heutige west- 
deutsche Sicherheitspolitik. Daher sol1 der extreme Charakter dieser 
Alternativen im folgenden abgeschwacht werden. 

3.4.3 Sicherheitspolitische Alternativen der Bundesrepublik 

Da aufgrund der hier verwendeten Definition des Begriffs ,,Sicherheitn 
von einer echten Alternative nicht gesprochen werden kann, wenn die 
Wahrscheinlichkeit der Vernichtung oder Besetzung offensichtlich erhoht 
oder der Widerstand gegen auf dem Besitz von Waffen beruhenden poli- 
tischen Druck gelahmt wird, werden im folgenden einige denkbare 
Alternativen naher erortert bzw. ausgeschieden. 

Die erste sicherheitspolitische Alternative liegt im Band zwischen 
Washington und Bonn. Man kann sie sich am besten als die Weiterfuh- 
rung der heutigen Politik vorstellen. Es gibt keinen Grund fur die Annah- 
me, dass die NATO kunftig auf eine bilaterale Beziehung zwischen Ame- 
rika und der Bundesrepublik reduziert wird. Die Tendenz geht eher in 
Richtung auf eine Erweiterung. Daher wird die atlantische Sicherheit 
wahrscheinlich auch in Zukunft von einer multinationalen Organisation 
wie der NATO gewahrleistet. Obwohl manchmal die Effektivitat der mili- 
tarischen Doktrinen der NATO und die Moglichkeit, die Ver- 
tragsorganisation im politischen Sinne zusammenzuhalten, ernsthaft 
bezweifelt wird, scheint die heutige Politik - oder eine Variante dieser 
Politik - fur die Bundesregierung annehmbar zu sein, jedenfalls wenn sie 
die westdeutsche Sicherheit durch eine Strategie der Abschreckung 
gewahrleisten will und wenn sie der Meinung ist, dass der amerikanische 
Militarapparat, die militarischen Doktrinen und der politische Zusammen- 
halt eine ausreichende Abschreckung garantieren. 

Die zweite Alternative folgte fur die Bundesrepublik nach dem bisher 
Gesagten airs der Beiiehung zur Sowjetunion. Im Extremfall liefe die 
Annaherung an die Sowjetunion darauf hinaus, dass die Bundesrepublik 
den sowjetischen Wunschen und Forderungen unter dem Druck der Mili- 

I tarmacht des Warschauer Paktes nachgabe. Der aussenpolitische und 
wahrscheinlich auch der innenpolitische Spielraum wiirde dann wie im 
Falle Finnlands durch die ungleichen Machtverhaltnisse zwischen beiden 
Landern bestimmt. Obwohl die Beziehungen zum Warschauer Pakt wei- 
terhin ein wichtiger Bestandteil der westdeutschen Aussenpolitik sein 
werden, ware es ubertrieben anzunehmen, die Bundesrepublik konnte 
ihre Sicherheit darauf aufbauen, dass sie sich der Sowjetunion politisch 
unterordnet; dies gilt zumindest so lange, wie die Westdeutschen die 
Sowjetunion als eine potentielle Gefahr fiir ihre Gesellschaft sehen. Wer 
annimmt, die Orientierung der Bundesrepublik in Richtung Osteuropa lei- 



te Verschiebungen innerhalb des Bundnisses ein, die zu einem neuen 
Rapallo fuhren konnten, ubersieht, dass die Gesellschaft der Bundes- 
republik nach dem Zweiten Weltkrieg so westlich geworden ist, dass auf 
kurzere oder Iangere Sicht ein freiwilliger Anschluss an die Sowjetunion 
nicht zu erwarten ist. Ein Arrangement mit der Sowjetunion, ein Nach- 
geben unter dem Druck des russischen Militarapparats wurde zu einem 
Machtverlust der Atlantischen Gemeinschaft und zu einer Ausdehnung 
der russischen Einflusssphare auf ein Gebiet fuhren, das heute als west- 
lich gilt. Die deutsche Wiedervereinigung konnte, wenn die Unterschiede 
zur DDR abnahmen, allmahlich in Reichweite kommen. Diese Entwicklun- 
gen hatten eine Erhohung der Spannungen und eine Einschrankung der 
gesellschaftlichen Freiheit in der Bundesrepublik zur Folge und wurden 
somit den heutigen westdeutschen Sicherheitsinteressen zuwiderlaufen. 
Daruber hinaus wird die Bundesrepublik wie jedes westeuropaische 
Land im Umgang mit der Sowjetunion ausserst vorsichtig sein mussen, 
weil Westeuropa sich gegenuber der Sowjetunion in einer Position der 
Unterlegenheit befindet. Dieser Grossmacht, die nach 1945 ihren Macht- 
bereich bis tief nach Mitteleuropa, ja bis nach Deutschland selbst aus- 
dehnen konnte, steht das kleine, uberdies noch zersplitterte Westeuropa 
gegenuber. Obwohl die Sowjetunion bislang nicht allzu intensiv versucht 
hat, die westeuropaischen Lander gegeneinander auszuspielen, gibt es 
wenig Garantien dafur, dass in Zukunft die Russen nicht doch in Westeu- 
ropa eine Politik des Teilens und Herrschens praktizieren wollen. Bonn 
wird sich der Tatsache bewusst sein, dass jede politische Offnung in 
Richtung Moskau den russischen Spielraum in Westeuropa vergrossern 
kann, was die Sicherheit der Bundesrepublik untergraben wurde. Es ist 
daher zu erwarten, dass die Bundesregierung ihre Politik gegenuber der 
Sowjetunion weiterhin auf einem Fundament ausserhalb des sow- 
jetischen Machtbereichs, d.h. auf der NATO oder auf einer engen 
westeuropaischen Zusammenarbeit, aufbauen will. 

Ein wichtiger Punkt sind allerdings die in Abschnitt 3.3.3.4 dargestellten 
westdeutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen: fur bestimmte Kreise 
in Handel und lndustrie sind diese Beziehungen von solcher Bedeutung, 
dass sie sich gegen den bei einer weiteren Verschlechterung des Ost- 
West-Verhaltnisses zu erwartenden Verlust von ~ a r k t ~ o s i t i o n e n  und 
Investitionskrediten zur Wehr setzen wurden. Durch diese Bindungen an 
Lander des Warschauer Paktes ist die Bundesrepublik in gewissem Ma- 
sse fur wirtschaftliche und politische Entwicklungen in der Sowjetunion 
sensibler geworden. Angesichts des relativ kleinen Umfangs des Ost- 
handels ist es jedoch schwer vorstellbar, dass Bonn ausschliesslich aus 
wirtschaftlichen Grunden einen Kurs der Anpassung an Moskau ein- 
schlagen wurde. 

Die dritte sicherheitspolitische Alternative kann fur die Bundesrepublik 
darin liegen, dass sie ihr Sicherheitsbedurfnis in Westeuropa befriedigt. 
Diese Alternative, die Anfang der funfziger Jahre in der von dem fran- 
zosischen Ministerprasidenten Pleven vorgeschlagenen Europaischen 
Verteidigungsgemeinschaft Gestalt anzunehmen schien, ist, nachdem 
der EVG-Plan 1954 von der franzosischen Nationalversammlung abge- 
lehnt wurde, nie mehr ernsthaft erortert worden. Eine logische Folge sol- 
cher westeuropaischer Alternativen ware der Aufbau einer westeuropai- 
schen Atomstreitmacht. Auch stellt sich die Frage, ob die damit ver- 
bundene militarische Doktrin oder eine andere Doktrin, die nicht vom 
Aufbau einer Atomstreitmacht ausgeht, so effektiv sein kann, dass die 
Sicherheit Westeuropas gewahrleistet wird. 

Eine europaisch orientierte westdeutsche Sicherheitspolitik ist nur 
denkbar, wenn die westeuropaischen Verbundeten oder die Vereinigten 
Staaten glauben, ihr eigenes Sicherheitsbedurfnis konne aus militari- 
schen oder politischen Grunden von der NATO nicht mehr befriedigt 
werden. Die Bundesrepublik konnte sich dann bis zu einem gewissen 
Grad von den Vereinigten Staaten abwenden, ohne dass dies mit einer 
politischen Annaherung an die Sowjetunion einhergehen musste. 



Obwohl man annehmen darf, dass sich die Bundesrepublik, wenn sie 
sich in einer Position zwischen den Vereinigten Staaten und der Sow- 
jetunion befande, keinesfalls militarisch vor den Vereinigten Staaten zu 
schutzen brauchte, kann sie eine selbstandige Sicherheitspolitik nicht im 
Alleingang anstreben und verfolgen: es fehlt ihr an den erforderlichen 
atomaren und konventionellen Waffen, so dass der politische Druck sei- 
tens der Sowjetunion zu stark werden konnte. Es droht dann ein Arran- 
gement mit der Sowjetunion, das Verhaltnis zu den EG-Partnern - ins- 
besondere zu Frankreich - konnte ernstlich Schaden nehmen und die 
deutsche Wiedervereinigung wurde vielleicht in den Bereich des Mogli- 
chen rijcken. Wollte die Bundesrepublik ausserhalb der NATO atomar 
aufrusten, so musste sie daruber hinaus die Pariser Ve~- t rage~~  brechen 
und den Atomsperrvertrag aufkundigen. Wir nehmen daher an, dass die 
Bundesrepublik die atlantischen Bindungen nur dann lockern wird, wenn 
auch andere westeuropaische Verbundete fur eine europaisch orientierte 
Sicherheitspolitik eintreten. 

Eine vierte sicherheitspolitische Alternative fur die Bundesrepublik 
konnte theoretisch in der deutschen Wiedervereinigung liegen. Abgese- 
hen davon, dass ein Alleingang zur Wiedervereinigung fuhren konnte, ist 
es denkbar, dass,die deutsche Wiedervereinigung aus sicher- 
heitspolitischen Uberlegungen angestrebt wird. Ein wirtschaftlich und 
militarisch geeintes Deutschland konnte dann sogar als dritte 
Supermacht eine selbstandige Rolle in der Weltpolitik beanspruchen. 

Ganz abgesehen von der Frage, ob die beiden deutschen Staaten, die 
nach einer getrennten geschichtlichen Entwicklung von mehr als 30 Jah- 
ren vollig unterschiedliche gesellschaftliche Systeme haben, jemals zu 
einem Staat verbunden werden konnen, ist eine deutsche Wieder- 
vereinigung wohl nicht in naher Zukunft zu erwarten, weil ein solcher 
Zusammenschluss die Aufhebung der scharfen Trennung zwischen dem 
westlichen und ostlichen Einflussbereich in Europa voraussetzt. Im 
Augenblick gibt es keine Hinweise dafur, dass das lnteresse der Sow- 
jetunion an der Stabilitat des von ihr beherrschten politischen Systems 
in Osteuropa nachgelassen hatte. Die bisherige Haltung der Sowjetunion 
gegenuber ihren osteuropaischen Verbundeten macht es unwahrschein- 
lich, dass sie eine Loslosung der DDR vom Warschauer Pakt hinnehmen 

. wurde. Aus demselben Grund ist auch nicht zu erwarten, dass die Sow- 
jetunion eine selbstandige Position der Bundesrepublik begunstigen wur- 
de, weil dann die Chancen fur eine Neutralisierung der DDR und eine 
Wiedervereinigung Deutschlands stiegen. 

Da auch die westeuropaischen Nachbarlander wegen der zahlreichen 
Sicherheitsrisiken kaum daran interessiert sind, dass sich die politischen 
Grenzen zwischen Ost und West verwischen, werden sie sich ebenso wie 
die Sowjetunion einer solchen Entwicklung wahrscheinlich widersetzen.25 
Wenn die von allen westdeutschen politischen Parteien vertretene Auf- 
fassung, die deutsche Einheit sei nur im Rahmen einer Vereinigung ganz 
Europas denkbar und erreichbar, richtig ist, kann diese vierte Alternative, 
da ein Auseinanderfallen der Machtblijcke nicht in Sicht ist, als vorlaufig 
irrelevant gelten und unberucksichtigt bleiben. 

3.4.4 Vorausserzungen fur Optionen 

3.4.4.1 Einleitung 

Die beiden sicherheitspolitischen Alternativen, die dem heutigen 
Sicherheitsbedurfnis der Bundesrepublik am meisten Rechnung tragen, 

24 Die im Oktober 1954 geschlossenen Pariser Vertrage sahen u.a. eine begrenzte west- 
deutsche Wiederaufrustung im Rahmen des Bijndnisses, die Wiederherstellung der Souvera- 
nitat sowie die Aufnahme der Bundesrepublik in die WEU vor. Eine atomare Bewaffnung der 
Bundesrepublik wurde dabei ausdrucklich verboten. 
25 .Deutschlandpolitik"; Offentliche Anhorung des Ausschusses fur innerdeutsche Beziehun- 
gen 1977; in: Zur Sache Nr.4 (1977). S.19-21, zitiert in: Hess, a.a.0. 



d.h. die Fortfuhrung der Atlantischen Allianz und die Selbstandigkeit 
Westeuropas, mussen noch drei Bedingungen erfullen, bevor man von 
politisch relevanten Optionen sprechen kann: erstens muss die Sicher- . 
heit garantiert bleiben, zweitens darf die gewahlte Losung nicht auf Ian- 
gere Sicht den Wunschen der westdeutschen Bevolkerung zuwider- 
laufen, drittens muss die Politik finanzierbar sein. 

3.4.4.2 Effektivitat 

Die erste Voraussetzung fur einespolitisch relevante Option, die 
Effektivitat, besteht darin, dass jeder bewaffnete Konflikt mit dem 
Warschauer Pakt in Westeuropa verhindert wird. Obwohl jeder Krieg die 
Bevolkerung in Mitleidenschaft zieht, kann eine Regierung den zu erwar- 
tenden Schaden doch als so gering einschatzen, dass sie einen Krieg fur 
vertretbar halt. Im Falle von Konflikten, an denen beide Supermachte 
beteiligt sind, bringt ein Krieg jedoch das Risiko der totalen Vernichtung 
mit sich. Darum muss fur diese Machte selbst und fur die Staaten 
Westeuropas, ein Gebiet, in dem die Vereinigten Staaten und die Sow- 
jetunion grosse militarische, politische und wirtschaftliche lnteressen 
haben, jede Politik zur Verhinderung der totalen Vernichtung gleichzeitig 
eine Politik zur Verhinderung des Krieges sein. 

Es ware falsch, wollte man die beiden verbleibenden sicher- 
heitspolitischen Alternativen als militarische Doktrinen bezeichnen. Da 
die Beurteilung der Frage, ob die Nordatlantische Allianz politisch akzep- 
tabel ist, haufig von der angenommenen Effektivitat ihrer militarischen 
Strategie abhangig gemacht wird, liegt eine solche Vereinfachung aller- 
dings nahe. Man glaubt, ,,Atlantisches Bundnis" mit ,,flexible response" 
oder ,,forward defense" gleichsetzen zu konnen. Bei der Beurteilung der 
Effektivitat von Alternativen geht es jedoch um die Frage, ob im Rahmen 
der politischen Konstruktionen effektive militarische Strategien denkbar 
sind. 

Zur ersten Alternative, der Fortsetzung der heutigen Politik, ist - unbe- 
schadet der Ausfiihrungen in Abschnitt 3.3 - festzustellen, dass trotz 
gegenteiliger Auffassungen eine effektive Strategie vorhanden ist. Diese 
Alternative erfullt daher die erste Voraussetzung. Im Gegensatz dazu 
kann man bei der Beurteilung der zweiten Alternative, der militarischen 
Selbstandigkeit Westeuropas, nicht von einer bestehenden und in Regie- 
rungskreisen allgemein akzeptierten Strategie ausgehen. Sollte es je zu 
einer militarischen Selbstandigkeit ~es teuropas kommen, mussen die 
westeuropaischen Lander bereit sein, ihre Strategien anders zu kon- 
zipieren, als das jetzt der Fall ist, weil dann namlich das atomare Poten- 
tial radikal geschwacht wurde und die amerikanischen Soldaten, die jetzt 
in Westeuropa stationiert sind, abziehen mussten. Nimmt man fur diesen 
Fall an, dass das militarische Potential nicht auf dem heutigen Stand 
gehalten werden kann, so sind drei sehr unterschiedliche Wege zur 
Losung der strategischen Probleme denkbar. 

An erster Stelle ware eine atomare Strategie zu erwagen, die eine 
gewisse Ahnlichkeit mit der Strategie der massiven Vergeltung der funf- 
ziger Jahre aufweist. Bei einer Strategie der ,,prompten" Abschreckung 
konnten die Streitkrafte so strukturiert und aufgestellt werden, dass - mit 
den Worten des Niederlandischen lnstituts fur Friedensfragen (NIVV) - 
,,bereits recht bald in einem bewaffneten Konflikt mit dem Einsatz von 
Atomwaffen gegen die lebenswichtigen Zentren der Sowjetunion 
gedroht wird"26. Bei einer solchen Strategie kann man sich ,,mit einer 
beschrankten Anzahl atomarer Lang- und Mittelstreckenwaffen begnu- 

2"ederland~ lnstituut voor Vredesvraagstukken, Wapenbeheersing en Europese veiligheid; 
's-Gravenhage 1981, S.31-39. 



gen". Die konventionelle Rustung braucht nicht auf den gleichen Stand 
wie die des Warschauer Paktes gebracht zu werden; ein betrachtlich 
geringeres Potential ist ausreichend, solange die Drohung einer sofor- 
tigen Vernichtung im Konfliktfall bestehen bleibt. ,,Die Einfuhrung der 
'prompten Abschreckung' erlaubt es, auf allen (Waffen)Niveaus eine 
Unterlegenheit gegenuber dem Warschauer Pakt hinzunehmen. Es ist 
jedoch nicht klar, ob sich diese Variante im Falle technologischer Neu- 
entwicklungen aufrechterhalten Iasst, insbesondere wenn die Entwicklun- 
gen im Bereich der U-Boot-Jagd unbehindert fortgesetzt werden kon- 
nen."Z7 Obwohl diese Konzeption dazu gedacht ist, die heutige NATO- 
Strategie zu ersetzen, konnte sie grundsatzlich auch von allen oder von 
einigen westeuropaischen Landern ubernommen werden. Allerdings sind 
mit einer solchen Strategie einige deutliche Nachteile verbunden: 
- Die politische Flexibilitat ist nicht grosser als bei der friiheren mas- 
siven Vergeltung, so dass die Verletztiarkeit im Falle politischen Drucks 
gross werden kann, wenn die mogliche Antwort in keinem Verhaltnis 
zum Anlass steht. 
- Auch aufgrund der beschrankten Zahl der moglichen Reaktionen kann 
die Abschreckung einen begrenzten militarischen Konflikt nur dann ver- 
hindern, wenn unter allen Umstanden garantiert ist, dass die westeuro- 
paischen Atommachte zur Vernichtung bereit sind, und wenn die Sow- 
jetunion an diese Bereitschaft glaubt. 
- Da es fraglich ist, ob Frankreich und Grossbritannien jemals einen sol- 
chen Schutz gewahren werden, ist anzunehmen, dass sich diese beiden 
Lander auch im lnteresse ihrer eigenen Sicherheit weniger auf die Dro- 

- hung mit Vergeltungsmassnahmen stutzen wollen; dies gilt besonders 
deshalb, weil die Entwicklung in Richtung auf eine grossere strategische 
Flexibilitat geht. Entscheidet man sich daher fur die ,,prompter' 
Abschreckung, so muss man bedenken, dass damit eine atomare 
Aufrustung der Bundesrepublik naherruckt. 

Die ersten beiden Einwande lassen sich dadurch entkraften, dass nur 
fur den Fall mit einem nuklearen Angriff gegen russisches Staatsgebiet 
gedroht wird, dass a) dichtbesiedelte Gebiete Westeuropas in einem 
Frontenkrieg unterzugehen drohen bzw. b) die Sowjetunion Terror- 
Bombardements gegen Bevolkerungs- und lndustriezentren durchfuhrt.28 
Die Urheber dieser strategischen Konzeption treten dafur ein, dass der 
Westen bzw. Westeuropa in der Lage sein muss, die Gefahr einer Blok- 
kade zu bannen und Angriffe nach Moglichkeit in der vordersten Front- 
linie oder in dunnbesiedelten G*i<ten zuruckzuschlagen. Die Gefahr 
einer Vernichtung Europas-mit'atomaren oder konventionellen Waffen 
muss nach ihrer Auffassung dadurch abgewendet werden. dass man mit 
dem Einsatz von Atomwaffen gegen russisches Staatsgebiet droht. Die 
Zahl der hierfur erforderlichen Atomwaffen konnte sehr beschrankt sein, 
und taktische Atomwaffen wurden uberflussig werden. Fur ein militarisch 
selbstandiges Westeuropa hangt die Effektivitat einer solchen Strategie 
dann davon ab, ob einsatzfahige Atomwaffen vorhanden sind und ob 
sich eine glaubwurdige konventionelle Verteidigung aufbauen Iasst. 

Bezuglich der ersten Bedingung kann man annehmen, dass Frankreich 
seine Atomstreitmacht in der nachsten Zeit beibehalten, wenn nicht 
sogar ausbauen will. In Grossbritannien konnte eine Labourregierung 
moglicherweise eine Anti-Atomwaffen-Politik durchsetzen. Es ist sicher- 
lich die Frage, ob diese westeuropaischen Waffen zu Vergeltungsak- 
tionen eingesetzt wurden, falls der Sowjetunion bei einer militarischen 
Auseinandersetzung in der Bundesrepublik ein Durchbruch gelingen wur- 

27 ~benda,  S.42. 
28 S. Rozemond, J.C. Siccama, Evenwicht van de Kwetsbaarheid, N I W ;  Marz 1982, S.1. 



de. Bei einer drohenden Vernichtung Westeuropas ist diese Unsicherheit 
kleiner; die Sowjetunion muss in diesem Fall mit dem Einsatz von Atom- 
waffen rechnen. Es ist, wie gesagt, ebenfalls denkbar, dass unter solchen 
Voraussetzungen auch die Bundesrepublik uber Atomwaffen verfugen 
will. 

Was die zweite Voraussetzung, den Aufbau einer wirksamen kon- 
ventionellen Verteidigung, betrim, kann man an zwei vollig unterschied- 
liche strategische Konzepte denken, die sich auch als eigenstandige und 
vollwertige strategische Losungen interpretieren lassen. 

Zum ersten ist an die sog. Territorialverteidigung zu denken. Kenn- 
zeichnend fur diese Strategie ist die Uberlegung, dass die Verteidigung 
Westeuropas dezentralisiert, auf lokaler Ebene organisiert werden kann. 
Der Schwerpunkt liegt dann nicht wie bei den heutigen Operationspla- 
nen der NATO auf grossen mechanisierten Einheiten, sondern auf klei- 
nen, sehr mobilen Verbanden, die gegen gepanzerte Fahrzeuge operieren . 
konnen. Mit Hilfe moderner Raketensysteme (PGM) wurden die Soldaten, 
die in dem ihnen vertrauten Heimatgebiet operieren, eine effektive und 
damit abschreckende Verteidigung gegen einen konventionellen Angriff 
der Sowjetunion sicherstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sow- 
jetunion Atomwaffen einsetzt, wird dabei als gering angesehen, weil klei- 
ne, selbstandig operierende Truppenverbande solchen Waffen kein ge- 
eignetes Ziel bieten wurden. 

Die westdeutsche Friedensbewegung propagiert diese Territorialver- 
teidigung als eine Moglichkeit, die westdeutsche Sicherheit zu garantie- 
ren und gleichzeitig die heutigen Forderungen der Opposition im Inland - 
eine Reduzierung oder gar Abschaffung der atomaren Bewaffnung - zu 
erfullen.29 Auch hier gibt es eine Reihe von Nachteilen: 
- Die Organisation einer dezentralisierten Verteidigung erfordert eine 
Befehlsstruktur, die sich vollig von der heutigen unterscheidet, und das 
gilt auch fur die benotigte Ausrustung. Die Frage ist, ob ein lJbergang 
von der einen Strategie zur anderen moglich ist, ohne dass in der 
iJbergangszeit die Sicherheit gefahrdet wurde. 
- Es fragt sich, ob es mit Hilfe dieser Strategie, in der fur grosse milita- 
rische Systeme kein Platz ist, moglich ware, auf Aktionen der sow- 
jetischen Marine, etwa eine Blockade der Atlantikrouten oder eine Unter- 
brechung der Olanfuhr uber den lndischen Ozean und das Mittelmeer, zu 
reagieren. 
- Es ist die Frage, ob sich Westeuropa mit einer Strategie, bei der vie- 
les vom persijnlichen Einsatz des Soldaten im Feld abhangen wird, nicht 
einem Zermurbungskrieg aussetzt. 
- Westeuropa wird anfallig fur atomare Erpressung und atomare 
Kriegsfuhrung. 

Die beiden letzten Nachteile konnte Europa mit der Drohung aus- 
gleichen, Atomwaffen auf sowjetischem Territorium einzusetzen. 

Ausser der Territorialverteidigung ware auch eine konventionelle 
Abwehr eines Angriffs des Warschauer Paktes denkbar. So vertritt 
beispielsweise der westdeutsche Verteidigungsexperte Norbert Hannig30 
die Auffassung, eine Reihe von Verteidigungslinien auf den vier fijr die 
Truppen des Warschauer Pakts geeigneten Marschrouten - der Nord- 
deutschen Tiefebene, dem Gottinger Korridor, dem sog. Fulda-gap und 
dem Hofer Korridor - wurde eine erfolgreiche Verteidigung ermoglichen. 
Diese Konzeption geht ni.cht von einer flexiblen Verteidigung in der Tiefe 
aus, wie sie die Territorialverteidigung ist, sondern davon, dass die Gren- 
ze mit Hilfe technologisch hochwertiger grosser Waffensysteme und 
kleinkalibriger Panzerabwehrgeschutze bis zum aussersten verteidigt 

29 Siehe 2.B. A. Mechtersheimer, Probleme und Perspektiven der deutschen Sicher- 
heitspolitik in den achtziger Jahren; Rede vor der Evangelischen Akademie Loccum am 
14.2.1981. 
30 N. Hannig, .Die Verteidigung Westeuropas mit konventionellen Feuersperren"; in: lnterna- 
tionale Wehrrevue, November 1981, Jahrgang 14. Nr.11, S.1439-1443. 



wird. Eine grosse Feuerstarke zielgenauer konventioneller Waffen, die bis 
zu etwa 200 km von der Grenze entfernt stationiert sind, konnte nach die- 
ser Konzeption ein sowjetisches Vorrucken verhindern. Die ersten beiden 
Einwande, die sich gegen die Territorialverteidigung vorbringen lassen, 
sind hier weniger stichhaltig. Die Organisation der Verteidigung bleibt im 
Prinzip die gleiche, d.h. sie ist nicht dezentralisiert, sondern mehr oder 
weniger stark zentralisiert, und die Art der Bewaffnung Iasst sich mit der 
heutigen vergleichen. In diesen und ahnlichen Theorien, wie sie 
beispielsweise von E. Boeker und F. Barnaby auch in den Niederlanden 
vertreten werden, wird u.a. die Frane, wie die See- und Luftverteidigung. - - 
die Kommandostruktur und der ~achrichtendienst ohne amerikanische 
Unterstutzung funktionieren konnten, nicht beantwortet.3' Diese Pro- 
bleme brauchen jedoch nicht als unlosbar zu gelten. Wenn innerhalb der 
heutigen Allianz Europa allmahlich mehr Selbstandigkeit erhalt, lassen 
sich namlich einige akute Probleme, z.B. das Fehlen einer eigenen 
westeuropaischen Kommandostruktur, auch nach und nach losen; die 
unzulangliche westeuropaische Rustungsindustrie und das Fehlen 
westeuropaischer Aufklarungssatelliten brauchen bei einer solchen 
Konstruktion keine Schwierigkeiten zu bereiten. Man kann sich namlich 
gut vorstellen, dass ein selbstandigeres Westeuropa ein ausgezeichneter 
Verbiindeter der Vereinigten Staaten ware. 

Die erste Bedingung, das Vorliegen einer effektiven Strategie, lasst 
sich im Falle der Alternative, die von einern vollig selbstandigen Westeu- 
ropa ausgeht, wahrscheinlich nicht vollstandig erfullen. Da auf eine Zu- 
sammenarbeit mit den Vereinigten Staaten schon aus militartechnischen 
Grunden auch in Zukunft nicht verzichtet werden kann, ist eine vollige 
Unabhangigkeit Westeuropas von den Vereinigten Staaten illusorisch. 
Man darf zudem nicht vergessen, dass die NATO ein integrierender 
Bestandteil der Politik der westeuropaischen Staaten ist. Es ist 
unwahrscheinlich, dass diese Organisation von einem Tag auf den 
andern aufgelost wird. Wenn also hier von einem militarisch selb- 
standigen Westeuropa gesprochen wird, ist darunter ein mogliches 
Ergebnis eines politischen und militarischen Entwicklungsprozesses zu 
verstehen. Die Europaisierung innerhalb der NATO, das grossere 
Gewicht der Bundesrepublik in dieser Organisation und die Bereitschaft 
Frankreichs, auf militarischem Gebiet zu kooperieren, weisen in diese 
Richtung. Das in den funfziger Jahren gelegentlich propagierte sog. 
Zweipfeilersystem (two-pillar system), bei dem die Aufgabe, einerseits 
einen Angriff durch Abschreckung zu verhindern und andererseits einen 
Angriff auf das eigene Staatsgebiet abzuwehren, gewissermassen zwi- 
schen den Vereinigten Staaten und Westeuropa aufgeteilt wurde, ist 
noch stets der Erwagung wert. Die Schaffung der sog. Euro-Gruppe 
innerhalb der NATO - in der Frankreich ubrigens nicht vertreten ist -, der 
westdeutsche Vorschlag, innerhalb der NATO gemeinsam mit Frankreich, 
ltalien und Grossbritannien einen Viererklub zu bilden, und auch die Wei- 
terentwicklung der Europaischen Politischen Zusammenarbeit sind als 
potentielle iJbergangsformen oder embvonale Zwischenformen auf- 
zufassen. Diese Strukturen konnen zu einer Anderuna der Sicher- .. 
heitspolitik beitragen, die es auch einem selbstandigen Westeuropa 
ermoglicht, sich weiterhin auf ein als effektiv geltendes Sicher- 
heitssystem zu verlassen. 

Diese Uberlegungen rucken die Frage der Anwendung des Konzepts 
der ,,prompten" Abschreckung in ein anderes Licht. Vordergrundig 
betrachtet, ware die Ruckkehr zur Vergeltungsstrategie verlockend, wenn 
man eine echte atomare Verteidigung des eigenen Landes nicht 
wunscht, weil man die Vernichtung Westeuropas und insbesondere der 
beiden deutschen Staaten furchtet. Wenn man jedoch realisiert, dass die 
Vereinigten Staaten ihre Vergeltungsstrategie aufgrund der strategi- 

31 F. Barnaby. E. Boeker, "Defensie zonder kernwapens"; NRC Handekblad, 28. Dezem- 
ber 1981. 



schen Paritat zwischen beiden Supermachten aufgegeben haben, wenn 
man ferner bedenkt, dass die amerikanische Verteidigungsplanung sich 
im lnteresse der Sicherheit des eigenen Landes darum bemuht, die ato- 
maren Waffensysteme und die Wahl ihrer Ziele flexibler zu gestalten, 
und wenn man ausserdem in Erwagung zieht, dass die Doktrin der mas- 
siven Vergeltung wahrscheinlich nie in vollem Umfang Gultigkeit besass 
und dass eine solche Strategie einen grossen Zusammenhalt im Bundnis 
erfordert, dann erscheint fur das Atlantische Bundnis oder fur ein selb- 
standiger werdendes Westeuropa, das weiterhin eng mit den Vereinigten 
Staaten zusammenarbeitet, eine Ruckkehr zur Vergeltungsstrategie so 
gut wie ausgeschlossen. Eine solche Strategie setzt daher eine sub- 
stantielle Verselbstandigung Europas voraus, das nicht mehr auf ameri- 
kanische Atomwaffen angewiesen ist. Dazu musste eine westeuropai- 
sche Atomstreitmacht existieren. Das Problem, dass es an der politi- 
schen l jbere in~ t immun~,  an der erforderlichen Opferbereitschaft und an 
politischer Flexibilitat mangeln konnte, bleibt jedoch auch in diesem Fall 
bestehen. Eine konventionelle Strategie - eventuell gestutzt auf amerika- 
nische oder westeuropaische Atomwaffen - konnte dann Westeuropa 
helfen, in Sicherheitsfragen selbstandiger zu werden. 

3.4.4.3 Unterstutzung durch die Bevolkerung 

Neben der Voraussetzung der Effektivitat mussen die Alternativen der 
westdeutschen Sicherheitspolitik auch die Voraussetzung erfullen, uber 
einen Iangeren Zeitraum in ausreichendem Masse von der west- 
deutschen Bevolkerung unterstutzt zu werden. Hinsichtlich einer Beibe- 
haltung des Status quo ist festzustellen, dass die Bevolkerung in ihrer 
grossen Mehrheit das heutige Nordatlantische Biindnis befurwortet. 

Das westdeutsche Meinungsforschungsinstitut Emnid hat fur einen 
Zeitraum von 30 Jahren festgestellt, dass die Anwesenheit alliierter Trup- 
pen in der Bundesrepublik, ein fur die Bundesburger besonders konkreter 
Ausdruck der Atlantischen Allianz, nur bei einer kleinen Minderheit auf 
Widerstand stosst und von immer mehr Burgern als ein willkommener 
Schutz betrachtet wird (siehe Tabelle 3.1). 

Tabelle 3.1 Frage: 'Empfinden Siedie alliierten Truppen, die sich gegenwartig im Bundesgebiet 
befinden, vorwiegend als willkommenen Schutz - unvermeidliche Notwendigkeit - oder 
unerwiinschte Belastung?' 

Jahre 1952 1956 1960 1974 1977 1981 

% % % % % %  
willkornrnener Schutz 14 11 23 30 36 44 
unverrneidliche Notwendigkeit a) 34 45 54 48 47 42 
unerwiinschte Belastung 33 38 18 11 14 12 
keine Meinung 19 6 5 1 1  3 2 

100 100 100 100 100 100 

Quelle: Ernnid, Informationen, Nr. 11-1981, Jahrgang 33, S. 13. 
a) Der Begriffsinhalt dieser Kategorie hat sich irn Laufe der Zeit rni3glicherweise geandert. 
Urspriinglich wurde die Frage verrnutlich eher negativ verstanden (die unverrneidliche Besetzung 
durch die Siegermachte), heute wird sie eher als positivernpfunden (die notwendige Schutzfunktion 
der Allianz). 

Diese positive Einschatzung der NATO in breiten Schichten der 
Bevolkerung andert jedoch nichts daran, dass bestimmte Konsequenzen 
der Zugehorigkeit der Bundesrepublik zum Bundnis auf Ablehnung sto- 
ssen. So ergab eine Anfang 1981 von demselben lnstitut durchgefuhrte 
Umfrage, dass die Burger, die uber die amerikanischen Plane, in Mit- 
teleuropa Neutronenwaffen zu stationieren, informiert waren (62% der 
Befragten), sich mit einer Mehrheit von 57% gegen diese Stationierung 



aussprachen.32 Zwar lassen sich zwischen den Anhangern der verschie- 
denen im Bundestag vertretenen politischen Parteien gewisse 
Unterschiede feststellen, doch sind bei den Anhangern aller Parteien die 
Gegner der Stationierung in der Mehrheit (siehe Tabelle 3.2). 

Tabelle 3.2 Fragen: 'Haben Sie davon gehort oder gelesen, dass der neue amerikanische 
Verteidigungsminister vorgeschlagen hat, in Mitteleuropa, also auch in der Bundesrepublik, 
Neutronenwaffen zu stationieren?' 
'Wie stehen Sie zur Stationierung von Neutronenwaffen in der Bundesrepublik? Sind Sie dafur - 
dagegen - oder ist es lhnen vollig gleichgultig?' 

Anhanger der CDUICSU SPD FDP 

% % % 
dafur 31 20 32 
dagegen 52 59 51 
vollig gleichgultig 15 20 17 
keine Meinung 2 - - 

100 100 100 

Quelle: Ernnid, Informationen, Nr. 213-1981,Jahrgang 33. S. 11. 

Obwohl die Bevolkerung uberwiegend fur die Allianz ist, spricht sich 
eine erhebliche Mehrheit (65010) fur die Friedensdemonstration in Bonn 
am 10. Oktober aus.33 Hier sind allerdings grosse Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bevolkerungsgruppen festz'ustellen (siehe Tabelle 3.3). 

Tabelle 3.3 Frage: 'Am 10. Oktober gab es ja eine grosse Friedensdemonstration in Bonn. 
Finden Sie es gut, dass diese Friedensdemonstration abgehalten wurde oder finden Sie es nicht 
gut?' Antwort: 'Gut'. 

Bevolkerungs- 
kategorien 

Geschlecht rnannlich: 62 %, weiblich 68 % 
Alter 19 Jahre: 70 %, 20-29 Jahre: 77 %, 30-49 Jahre: 67 %, 50-64Jahre: 64 %, uber64 

Jahre: 50 % 
Konfession protestantisch: 72 %, ram.-katholisch: 57 % 
Parteianhanger CDUICSU: 51 %, SPD: 80 %, FDP: 63 %, sonstige 81 % 

Quelle: Ernnid, Informationen, Nr. 11-1981. Jahrgang 33, S. 11, 13-16. 

Bezuglich der ersten Alternative, der Weiterfuhrung der heutigen Poli- 
tik, Iasst sich folgern, dass eine grossere Mehrheit der Bevolkerung dafur 
ist, dass aber auch starke Widerstande gegen spezifische Konsequenzen 
der Bundniszugehorigkeit bestehen, wie beispielsweise die vor- 
geschlagene Stationierung von Neutronenwaffen auf westdeutschem 
Boden. Auch billigt eine Mehrheit der Westdeutschen, dass einige ihrer 
Mitburger in Demonstrationen ihre Unzufriedenheit mit bestimmten 
Aspekten der Sicherheitspolitik zum Ausdruck bringen. Die heutige Poli- 
tik, aber auch Anpassungen innerhalb der Allianz, erscheinen daher mit 
den Wunschen der Bevolkerung vereinbar. 

Zu der Frage, wie die Alternative eines selbstandigen Westeuropa in 
der ijffentlichkeit beurteilt wird, gibt es keine Umfrageergebnisse. Mit 
der bereits behandelten Frage, ob die alliierten Truppen als Schutz emp- 
funden werden, wird jedoch implizit auch die Frage gestellt, ob die Bur- 
ger uberhaupt ein Bundnis -sei es starker atlantisch oder starker westeu- 
ropaisch orientiert - als akzeptabel empfinden. Umfragen haben auch 
ergeben, dass nur funf Prozent der Bevolkerung es fur wahrscheinlich 
halten, dass die Bundesrepublik jemals ein neutraler Staat werden konn- 

32 Emnid, Informationen, 2/3-1981, Jahrgang 33. S.lO. 
33 Emnid, Informationen, 11-1981, Jahrgang 33, S.l l .  



te.34 Eine sehr grosse Mehrheit ist der Meinung, dass die Bundesrepublik 
auch kunftig einem Bundnis angehoren wird, was noch nicht bedeutet, 
dass dies auch positiv beurteilt wird. So verstanden, brauchen Anderun, 
gen der heutigen Politik in Richtung Westeuropa nicht notwendigerweise 
auf ernsthaften Widerstand in der Bevolkerung zu stossen; allerdings 
mussen diese Veranderungen im Bundnisrahmen erfolgen. 

Fur eine radikale Veranderung der Sicherheitspolitik ware eine grosse 
Mehrheit in der Bevolkerung erforderlich. Jedoch konnte ein langwieriger 
Entwicklungsprozess innerhalb der politischen Parteien dazu fuhren, dass 
die heutige Elite den erforderlichen Ruckhalt verliert und zu einer Anpas- 
sung der jetzigen Politik gezwungen wird. Die durch die foderative Struk- 
tur der Bundesrepublik bedingte dezentralisierte Entscheidungsbildung, 
die auf Kontinuitat angelegte Organisation des westdeutschen politi- 
schen Lebens sowie die Tatsache, dass die Fuhrer der irn Bundestag ver- 
tretenen Parteien politisch an den Status quo gebunden sind, verhindern 
einschneidende Veranderungen. Andererseits kann die mangelnde Flexi- 
bilitat des Systems der Entscheidungsbildung dazu fuhren, dass die 
Spannungen steigen, dass sich oppositionelle Tendenzen durchsetzen 
.und dass es dann relativ schnell zu politischen Veranderungen kommt. 
Die Kursanderung in der Ostpolitik Ende der sechziger Jahre ist ein 
anschauliches Beispiel fur einen lange hinausgezogerten Umschwung, 
der dann relativ schnell vollzogen wurde. 

3.4.4.4 Finanzielle Aspekte 

Bei der Beurteilung der westdeutschen Sicherheitsalternativen spielen 
nicht nur die Effektivitat und die offentliche Meinung, sondern auch 
finanzielle Aspekte eine Rolle. Welche Haushaltsmittel in den kom- 
menden Jahren zur Verfugung stehen, wird von der Hohe der Staatsein- 
nahmen und von der Entscheidung uber ihre Verteilung abhangen. Uber 
keinen dieser beiden Faktoren lassen sich hier Aussagen machen, weil 
sich nicht vorhersagen Iasst, wie stark beispielsweise das Volkseinkom- 
men anwachsen wird, inwieweit man dem Verteidigungshaushalt Priori- 
tat einraumen und ob man zu Steuererhohungen bereit sein wird. Die 
Praxis lehrt jedoch, dass militarischer Bedarf, Strategie und Taktik im all- 
gerneinen den verfugbaren Mitteln angepasst werden. 

Es ist zu erwarten, dass in der nachsten Zeit die Haushaltsmittel fur 
einen bestimmten Bereich nicht erhoht werden konnen, ohne dass man 
auf anderen Gebieten Einsparungen vornirnmt bzw. die Steuern anhebt 
oder die Staatsverschuldung erhoht. Jede Ausgabenerhohung setzt 
daher zwei politische Entscheidungen voraus: einerseits die Erhohung 
der Ausgaben fur einen bestimmten Zweck, andererseits die Umver- 
teilung von Mitteln. Das relativ neue Problem der Umverteilung stellt sich 
ubrigens nicht nur dann, wenn man die Politik verandern will, sondern 
auch dann, wenn man die heutige Verteidigungspolitik weiterverfolgen 
will; dies ist ein Argument fur eine Anderung dieser Politik, das heute 
zwar noch eine untergeordnete Rolle spielt, jedoch an politischer Bedeu- 
tung gewinnt. 

Da Ost und West nach wie vor nach militarischer Paritat streben und 
es nicht zu einer echten Rustungsbeschrankung kornmt, planen die 
Vereinigten Staaten fur die nachsten Jahre, ihr militarisches Potential 
sowohl im atomaren als auch im konventionellen Bereich erheblich zu 
verstarken. Auch von ihren Verbundeten verlangen sie eine erhebliche 
Erhohung der Verteidigungsausgaben; die bisherige Vereinbarung, diese 
Ausgaben jahrlich real urn 3010 zu steigern, ist ubrigens von keinem der 
westeuropaischen Verbundeten konsequent eingehalten worden. Bonn 
hat jedenfalls von amerikanischer Seite bereits zu horen bekomrnen, es 
musse seine militarischen Anstrengungen erheblich vergrossern. Falls 

34 Ernnid, Informationen, 9110-1981, Jahrgang 33, S.13. 



die Vereinigten Staaten ihre heutige politische Konzeption in den acht- 
ziger Jahren beibehalten und falls im Rahmen des atlantischen 
Sicherheitssystems die Verteidigungsausgaben erhoht werden mussen, 
wird Amerika weiterhin Druck auf seilie Verbundeten ausuben, damit sie 
ihre Anstrengungen vergrossern. 

Welchen Kurs die Bundesrepublik in den Verhandlungen uber die 
Verteidigungsbeitrage letztlich verfolgen wird, lasst sich nicht vor- 
hersagen. Bisher hat sie aus wirtschaftlichen und sozialen Grunden den 
amerikanischen Wunsch nach einer Erhohung der Verteidigungsaus- 
gaben abgelehnt. Bleibt es bei der-heutigen Politik, wird die Bundes- 
republik schliesslich vor die Frage gestellt sein, ob es sich wirklich lohnt, 
die unveranderte Weiterfuhrung der Sicherheitspolitik mit der Ver- 
ringerung des Wohlstandsniveaus zu bezahlen. Wenn in der west- 
deutschen Sicherheitsdebatte die sicherheitspolitischen Alternativen 
gegeneinander abgewogen werden. spielen finanzielle Uberlegungen 
eine immer grossere Rolle. Wurde die Politik dahingehend geandert, 
dass beispielsweise amerikanische Truppen durch westdeutsche ersetzt 
wurden, so stellte sich - selbst wenn die konventionelle Rustung nur auf 
dem heutigen Stand gehalten wurde - die Frage der Umverteilung von 
Haushaltsmitteln in voller Scharfe. 

Sollten im Rahmen der heutigen oder einer anderen, auf eine grossere 
Selbstandigkeit Westeuropas abzielenden Politik hohere Ver- 
teidigungsausgaben erforderlich werden und sollte damit der west- 
deutsche Verteidigungshaushalt den neuen Bedingungen angepasst wer- 
den mussen, so kann die bereits erwahnte foderative Struktur des Staat- 
es nicht nur eine Veranderung der Politik selbst zumindest ver- 
langsamen, sondern auch die Anpassung des Haushalts an eine 
eventuell veranderte Politik erschweren. Im foderativen System kann die 
Zentralgewalt auf direktem Wege keine Umverteilung von Mitteln vor- 
nehmen. Der Einfluss der Bundeslander auf die Verteilung der verfug- 
baren Haushaltsmittel sorgt dafur, dass es aufgrund von Sicher- 
heitsuberlegungen, die fur die Lander nur eine untergeordnete Rolle 
spielen, auf Bundesebene nicht ohne weiteres zu einer Neubestimmung 
der Prioritaten kommt. Auch das Verfahren, nach dem die Haushaltsmit- 
tel des Bundes schliesslich auf die verschiedenen Einzelhaushalte verteilt 
werden, macht es wenig wahrscheinlich, dass Verteidigungsausgaben 
und sonstige Haushaltsmittel einfach gegeneinander ausgetauscht wer- 
den. Die Verhandlungen uber die Aufteilung der Haushaltsmittel werden 
in der Bundesrepublik namlich vor allem zwischen den betroffenen 
Ministerien und in wesentlich geringerem Masse zwischen den 
Ministerien und der Legislative gefuhrt. Eine Beibehaltung des bestehen- 
den Verteilerschlussels und eine Fortschreibung der heutigen Politik 
haben zur Folge, dass politischer Einfluss von aussen, beispielsweise von 
seiten des Bundestags, kaum zu einer Anderung der Prioritaten fuhren 
kann. Wenn es uberhaupt dazu kommt, so wird sie vermutlich in einem 
fruhen Stadium des Haushaltsverfahrens auf Bundesebene erfolgen. Das 
Regierungssystem der Bundesrepublik setzt daher jedweder Veran- 
derung des Verteidigungshaushalts enge Grenzen. 

3.4.5 Sicherheitspolitische Optionen der Bundesrepublik 

Wenn man entsprechend der Definition des Begriffs ,,Sicherheitn, die 
in Abschnitt 3.1 gegeben wurde, unter einer sicherheitspolitischen 
Option die tatsachlich verfolgte oder eine denkbare Regierungspolitik 
versteht, die auf die Verhinderung von Krieg und die Abwehr politischen 
Drucks abzielt, der durch den'Besitz von Waffen ausgeubt wird, so ist die 
Skala der Optionen, uber die die westdeutsche Sicherheitspolitik verfugt, 
begrenzt. Angesichts der politischen Moglichkeiten und der 
Beschrankungen, die die Effektivitat, die offentliche Meinung und die 
finanziellen Mittel auferlegen, hat die Bundesrepublik nur geringen Hand- 
lungsspielraum. 

Die sicherheitspolitische Option der Fortsetzung des Nordatlantischen 



Bundnisses sowie die Option einer Bundesrepublik in einem militarisch 
selbstandigen Westeuropa wurden nur sehr summarisch behandelt, weil 
die grosse Zahl der Unbekannten eine weitere Konkretisierung nicht 
erlaubt. Welche Politik tatsachlich betrieben wird, hangt von einer Reihe 
unkalkulierbarer Entwicklungen ab, so etwa von der Entwicklung des 
wirtschaftlichen und politischen Potentials Westeuropas - und der Bun- 
desrepublik im besonderen -, von der Aussenpolitik, die die Vereinigten 
Staaten und die Sowjetunion verfolgen, und von der Einschatzung der 
Bedrohung durch die Sowjetunion. Daher lasst sich die Wahr- 
scheinlichkeit, mit der die Bundesrepublik in Zukunft eine bestimmte 
Politik verfolgen wird, nicht genau bestimmen. 

Es ware falsch, die beiden genannten Optionen, d.h. eine atlantische 
oder eine starker europaisch orientierte Option, als einzige Moglichkeiten 
einer praktischen Sicherheitspolitik zu betrachten, zwischen denen die 
Bundesrepublik wahlen konnte. Es ware ebenso falsch, davon aus- 
zugehen, dass in Bonn zu einem bestimmten Zeitpunkt beschlossen wer- 
den konnte, die eine Sicherheitspolitik durch die andere zu ersetzen. Mit 
diesen beiden Optionen werden Richtungen angegeben, in die sich die 
westeuropaische Sicherheitspolitik entwickeln konnte: einerseits die 
Aufrechterhaltung des atlantischen Charakters der Politik, andererseits 
eine grossere Selbstandigkeit Westeuropas gegenuber den Vereinigten 
Staaten. 

Wenn die westdeutsche Sicherheitspolitik ihre starke atlantische 
Orientierung beibehalt, ist zu erwarten, dass mit der doppelten Bindung 
an die Vereinigten Staaten auch Atomwaffen weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen werden: Wunscht die Bundesrepublik atomaren Schutz auf 
dem heutigen Niveau, dann kann sie auf das Bundnis mit den Vereinig- 
ten Staaten nicht verzichten. Will Bonn seine Bindungen an die Allianz 
auf dem heutigen Stand halten, so sind Atomwaffen fur die Verteidigung 
der Bundesrepublik nahezu unabdingbar. Man darf daher wohl behaup- 
ten, dass jedes Streben nach nichtatomaren sicherheitspolitischen 
Alternativen sich schwerlich mit einer dominierenden Rolle der Ver- 
einigten Staaten in der westdeutschen Sicherheitspolitik vereinbaren 
Iasst. Die heutige NATO-Strategie beruht auf der Uberlegung, dass nur 
die Beteiligung Amerikas am Bundnis die Sowjetunion davon abhalten 
kann, Westeuropa anzugreifen. Geht man von dieser sicher- 
heitspolitischen Option aus, so tragen die USA weiterhin die Verantwor- 
tung fur die atomare Komponente der Abschreckung und sorgen 
gemeinsam mit den Verbundeten fur die konventionelle Verteidigung. 
Die westeuropaischen Lander - vielleicht mit Ausnahme Frankreichs - 
konnen auf die konventionelle Militarmacht der USA und auf ihre atoma- 
re Unterstutzung nicht verzichten; dies gilt jedenfalls dann, wenn die 
heutigen strategischen Doktrinen, die heutige militarische Organisation 
und die vorhandenen oder in Entwicklung befindlichen Waffensysteme 
erhalten bleiben. 

Da atomare Abschreckung letztlich auf der Bereitschaft aller Ver- 
bundeten beruht, fur die Sicherheit der einzelnen Mitglieder zur Not 
grosse Verluste hinzunehmen, durften Sicherheitsrisiken moglichst nur 
mit Zustimmung der Verbundeten eingegangen werden. Sollte es jedoch 
zu einem Grundsatzkonflikt zwischen der amerikanischen Politik und der 
Politik eines westeuropaischen Partners kommen, dann ist die amerikani- 
sche Regierung am besten in der Lage zu bestimmen, welche Risiken 
eingegangen werden konnen und welche nicht. Sicherlich ist eine Auf- 
gabenteilung innerhalb der Allianz denkbar. Wie gelegentlich vor- 
geschlagen wird, konnten sich die Vereinigten Staaten etwas mehr um 
ihre weltweiten lnteressen kummern, wahrend Westeuropa aufgrund 
einer ganz anderen Machtbasis Beziehungen zu seiner d i r e k t e n ~ m ~ e -  
bung unterhalten konnte. Die westdeutsche Ostpolitik oder die fran- 
zosische Politik im franzosischsprachigen Afrika konnen dann als Ergan- 
zung der amerikanischen Politik betrachtet werden. Die Tatsache, dass 
man sich nach Verhangung des Ausnahmezustands in Polen im Dezem- 
ber 1981 nicht auf eine gemeinsame Politik gegenuber Polen einigen 



konnte, sowie die Meinungsverschiedenheiten zwischen Europa und 
Amerika in der Nahostpolitik zeigen jedoch, dass die Amerikaner die 
Bewegungsfreiheit Westeuropas nur dann akzeptieren, wenn als lebens- 
wichtig betrachtete amerikanische lnteressen nicht beruhrt werden. 

Die zweite sicherheitspolitische Option der Bundesrepublik liegt in der 
grosseren militarischen Selbstandigkeit Westeuropas. Die militarische 
Zusammenarbeit in Westeuropa, die dann erforderlich ware, setzt 
voraus, dass die Aussenpolitik besser als bisher koordiniert wird, weil 
beispielsweise Klarheit uber die einzugehenden Risiken bestehen muss. 
Eine weitergehende wirtschaftliche Integration der betroffenen Lander ist 
dagegen nicht unbedingt erforderlich. Es ist nicht vorherzusehen, auf 
welcher Militarstrategie eine selbstandige westeuropaische Sicher- 
heitspolitik ggf. beruhen wurde. Frankreich wird sein nukleares Potential 
erhalten oder sogar ausbauen wollen. Auch wird Frankreich immer mehr 
Wert darauf legen, die Verteidigung so zu organisieren, dass Atomwaf- 
fen eine militarische Funktion haben; die Abschreckung durch Andro- 
hung von Vergeltungsmassnahmen wird im Hintergrund stehen oder 
sogar ganz von einer Abschreckung durch Verteidigung verdrangt wer- 
den. Bei dieser Option muss man mit dem Aufbau einer westdeutschen 
Atomstreitmacht rechnen, obwohl dies ein Vertragsbruch ware, obwohl 
die offentliche Meinung in der Bundesrepublik fur diese Entwicklung 
nicht reif ist und obwohl die Friedensbewegung, die wahrscheinlich 
sogar fur diese neue Politik verantwortlich ware, hierdurch in starkem 
Masse bruskiert wurde. Die Analyse der westeuropaischen Sicher- 
heitsoption zeigt, dass man hier von einem langsam verlaufenden Pro- 
zess der Neuorientierung in europaischer.Richtung ausgehen muss. Es 
ware dann denkbar, dass sich die westdeutsche Sicherheitspolitik aus 
einer selbstandigeren westeuropaischen Position heraus weiterhin der 
atlantischen Beziehungen annimmt und - wenn auch in geringerem Ma- 
sse - sich nach wie vor auf diese Bindungen stutzen wird. 

lnnerhalb der Nordatlantischen Allianz konnte sich die Bundesrepublik 
fur eine starkere Berucksichtigung der Belange Westeuropas im Rahmen 
der westlichen Sicherheitspolitik einsetzen; sie konnte sich um eine 
grossere politische Einheit Westeuropas bemuhen, um ein starkeres 
Gegengewicht gegen das amerikanische Ubergewicht im Bundnis zu 
schaffen. Auch kann sich Bonn um die Schaffung einer Art ,,Zwei- 
pfeilersystem" in der NATO bemuhen, in dessen Rahmen eventuelle Ver- 
teidigungsmassnahmen gegen einen Angriff des Warschauer Pakts zwar 
in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten, aber primar unter westeu- 
ropaischem Kommando getroffen wurden. Eine starke zweckgerechte 
Verteidigung mit konventionellen Waffen, beispielsweise in Form der 
dargestellten konventionellen Verteidigungsbarriere in vorderster Linie, 
bei der die Verteidigung Westeuropas durch amerikanische Atomwaffen 
eine geringere und die europaische Eigenverantwortung eine grossere 
Bedeutung fur die Sicherheit erhalten, kann dann eine militarische 
Losung darstellen, die die Selbstandigkeit Westeuropas gegenuber den 
Vereinigten Staaten vergrossert. 

3.5 Der Spielraum der niederlandischen Sicherheitspolitik vor dem 
Hintergrund der niederlandisch-westdeutschen Beziehungen 

Es wurde aufgezeigt, dass fur die Bundesrepublik zwei realistische 
sicherheitspolitische Optionen bestehen, namlich eine Fortfuhrung der 
heutigen atlantischen Politik und eine grossere Selbstandigkeit der 
westeuropaischen Verteidigung innerhalb der NATO. Vor diesem Hin- 
tergrund wird nun untersucht, welche Moglichkeiten die niederlandische 
Sicherheitspolitik hat. Mehr noch als in der Bundesrepublik ist die 
Sicherheitspolitik in den Niederlanden in den letzten Jahren zum 
Gegenstand heftiger Diskussionen geworden. Wahrend fruher die Rolle 
eines treuen Bundesgenossen der Vereinigten Staaten innerhalb der 
NATO in den Niederlanden allgemein akzeptiert wurde, fordern heute 



viele, die Niederlande sollten die Rolle eines kritischen Bundnispartners 
spielen. Die Mitgliedschaft in der NATO als solche steht nicht oder kaum 
zur Diskussion, jedoch sind eine Reihe von Konsequenzen der von die- 
sem Bundnis vertretenen Abschreckungsstrategie, insbesondere die Sta- 
tionierung bestimmter Arten von Atomwaffen, umstritten. 

Das sicherheitspolitische Ziel, das alle niederlandischen Regierungen 
seit dem Zweiten Weltkrieg verfolgt haben, hat sich kaum geandert. Im 
Mittelpunkt dieser Politik steht die Verteidigung der Gesellschaft und des 
Staatsgebiets gegen die politische und militarische Macht der Sow- 
jetunion und ihrer Verbundeten. Man geht davon aus, dass diese Ver- 
teidigung ihre Wirksamkeit der Zusammenarbeit im Nordatlantischen 
Bundnis verdankt. Dieses Bundnis ist noch immer der Eckpfeiler der nie- 
derlandischen Sicherheitspolitik. Die dieser Sicherheitspolitik zugrun- 
deliegende, in der niederlandischen Politik lange Jahre hindurch vor- 
herrschende Auffassung geht u.a. von folgenden Thesen aus35: 
- Im Rahmen der Aussenpolitik haben die lnteressen der NATO Vor- 
rang. 
Andere aussenpolitische Ziele werden in der Regel diesem Ziel unter- 
geordnet. Man stand anfangs jeder Form der Entspannung gegenuber 
Osteuropa sehr reserviert gegenuber; das anderte sich erst, als die 
Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik ihre Auffassungen in dieser 
Frage revidiert hatten. 
- Die Fiihrungsposition der Vereinigten Staaten wird gestiitzt. 
Die Fuhrungsrolle der USA war in den Niederlanden jahrelang unumstrit- 
ten. Alle niederlandischen Regierungen setzten sich entschieden fur eine 
Beibehaltung der militarischen Vorrangstellung Amerikas sowohl inner- 
halb als auch ausserhalb der NATO ein. Atomwaffen sollten weiterhin 
amerikanischer Kontrolle unterstehen; die Entscheidung uber ihren 
Einsatz sollte weiterhin beim amerikanischen Prasidenten liegen. 
- Die strategische Abschreckung hat Vorrang. 
Die niederlandische Sicherheitspolitik zielte immer darauf ab, mit Hilfe 
amerikanischer strategischer Waffen einen Angriff der Sowjetunion auf 
Westeuropa zu verhindern. Die Sowjetunion, von der man annehmen 
durfte, dass sie aggressive Plane in bezug auf Westeuropa hegte, sollte 
davon abgehalten werden, Westeuropa anzugreifen oder dadurch politi- 
schen Einfluss zu erwerben, dass sie die Bevolkerung und die Stadte 
Westeuropas mit Vernichtung bedrohte. Die Sicherung durch kon- 
ventionelle Waffen wurde als ungenugend betrachtet. 
Diese Thesen werden grundsatzlich noch immer vertreten, obwohl die 
Fuhrungsrolle Amerikas seit dem Vienamkrieg, auch unter dem Eindruck 
der amerikanischen Politik gegenuber einigen mittel- und sudamerikani- 
schen Staaten, nicht mehr als vollig selbstverstandlich akzeptiert wird. 
Zwar bleibt das Atlantische Biindnis ,,ein grundlegender Faktor fur die 
niederlandische Aussenpolitik, insbesondere fur die niederlandische 
SicherheitspolitikW36, aber niederlandische Minister erlauben sich mehr 
als fruher kritische Anmerkungen zu bestimmten Aspekten der amerika- 
nischen Aussenpolitik, auch wenn es um Angelegenheiten geht, die aus- 
serhalb des NATO-Bereichs liegen. lnsbesondere dann kommt der ,,kriti- 
sche" Aspekt unserer Teilnahme am Bundnis zum Ausdruck. 

Ebenso wie in der Bundesrepublik hat sich auch in den Niederlanden 
eine Friedensbewegung mit einer vielfaltigen Anhangerschaft gebildet, 
die mit dieser ,,kritischenM Mitgliedschaft in der NATO nicht vorlieb- 
nehmen will. Anhanger der Friedensbewegung wenden sich ins- 
besondere gegen die Rolle der Atomwaffen in der NATO-Strategie und 
stellen diese Strategie als solche in Frage. Sie sind der Meinung, die 

35 Nach J.J: Voorhoeve, Peace, Profits and Principles: A Study of Dutch Foreign Policy; Mar- 
tinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1979. S.145-150. 

Siehe auch: A. van Staden. Een Trouwe Bondgenoot: Nederland en het Atlantische Bond- 
genootschap 1960- 1971, Anthos, Baarn 1974, passim. 
36 Ministerie van Buitenlandse Zaken. Begroting van uitgaven, Tweede Kamer, zitting 1981- 
1982, 17 100, hoofdstuk V ,  Nr.2, S.13. 



bisher betriebene Politik der atomaren Abschreckung stelle ein unan- 
nehmbares Sicherheitsrisiko dar. Auch weisen sie darauf hin, dass die 
NATO-Strategie so interpretiert werden kann, dass ein begrenzter Atom- 
krieg beispielsweise in Westeuropa einkalkuliert wird. Sie sehen Anzei- 
chen dafur, dass man sich in amerikanischen Regierungskreisen die 
Abschreckung eines Angriffs des Warschauer Pakts so vorstellt. Daher 
glaubt man, dass die Gefahr eines atomaren Konflikts in Westauropa tat- 
sachlich besteht und dass sich das Ziel der Schadensbegrenzung im Fal- 
le einer solchen Auseinandersetzung, die ja rnit Atomwaffen ausgetragen 
wurde, nicht erreichen liesse. Nach dieser Auffassung hgt die Politik der 
letzten 35 Jahre keine befriedigenden Ergebnisse gebracht, ist das 
Sicherheitsrisiko grosser geworden. Bei der Suche nach neuen Wegen 
geht man in diesen Kreisen davon aus, dass sich sowohl die Grundlagen 
der NATO als auch der bipolare Charakter des Ost-West-Verhaltnisses 
verandern lassen. Ein eigenstandigerer niederlandischer Kurs konnte 
Anstosse zum Abbau der schier unuberwindlichen Gegensatze zwischen 
beiden Machtblocken geben. Einseitige niederlandische Massnahmen, 
beispielsweise die Entfernung aller Atomwaffen von niederlandischem 
Territorium, konnten nach dieser Auffassung als Katalysator wirken und 
bei den eigenen Verbundeten oder innerhalb des Warschauer Pakts 
vergleichbare Entwicklungen auslosen. 

Diese von Anhangern der Friedensbewegung vertretenen Auffas- 
sungen weichen in entscheidenden Punkten von dem bis heute in den 
Niederlanden und in der Bundesrepublik vorherrschenden sicher- 
heitspolitischen Denken ab. Ein Bericht uber die niederlandisch- 
westdeutschen Beziehungen ist nicht der richtige Ort, diese Frage 
grundsatzlich zu erortern. Dafur ware eine umfassende Untersuchung 
der sicherheitspolitischen Alternativen erforderlich. Der Rat betrachtet in 
seinem vorliegenden Bericht die offizielle Politik und die Auffassungen 
der Friedensbewegung als gegebene Grossen. Er stellt fest, dass die Ver- 
treter der beiden Lager sich gegenseitig als Sicherheitsrisiko einstufen. 
Die heutige offentliche Diskussion konnte naturlich dazu fuhren, dass 
sich eine von den zur Zeit vorherrschenden Auffassungen abweichende 
Meinung durchsetzt.; solange das nicht der Fall ist, muss der Bericht von 
den heute vorherrschenden, allerdings modifizierbaren Auffassungen 
ausgehen. 

Wie zuvor fur die westdeutsche, sol1 nun fur die niederlandische 
Sicherheitspolitik untersucht werden, inwieweit die geltenden Auf- 
fassungen Veranderungen der Politik zulassen. Die vier Alternativen, die 
bereits fur die Bundesrepublik untersucht wurden, werden erneut 
gepruft. Im Falle der Alternative einer Fortsetzung der heutigen Politik 
innerhalb des Nordatlantischen Bundnisses und im Falle der Alternative 
einer grosseren Selbstandigkeit Westeuropas befinden sich die Nieder- 
lande und die Bundesrepublik in einer vergleichbaren Position. Die 
Alternative eines Arrangements mit der Sowjetunion, d.h. ein Eingehen 
auf die Forderungen der Sowjetunion angesichts ihrer militarischen 
Uberlegenheit, wurde auch die Niederlande vor erhebliche Sicher- 
heitsprobleme stellen. Eine solche Politik birgt namlich die Gefahr, dass 
die niederlandische Gesellschaft auf langere Sicht ihre heute geltenden 
demokratischen Grundsatze aufgeben musste. Die gleichen Grunde, die 
gegen ein ~ r r a n ~ e m e n t  mit der Sowjetunion als Alternative fur die west- 
deutsche Sicherheitspolitik angefuhrt wurden (siehe Abschnitt 3.4). spre- 
chen auch im Falle der Niederlande dagegen, diese Moglichkeit als eine 
brauchbare, mit den vorherrschenden Auffassungen in Einklang zu brin- 
gende sicherheitspolitische Option zu betrachten. Die vierte sicherheits- 
politische Alternative fur Westdeutschland, die Wiedervereinigung, ist 
naturlich fur die Niederlande irrelevant; damit liegt die Schlussfolgerung 
nahe, dass die sicherheitspolitischen Optionen der Niederlande mit 
denen der Bundesrepublik identisch sind, d.h. auch die Niederlande kon- 
nen weiterhin eine uberwiegend atlantische Politik oder eine starker 
westeuropaisch orientierte Politik treiben. 



Angesichts der Unterschiede zwischen beiden Landern ist ein eigener 
niederlandischer Kurs, der die Ziele der heutigen Politik grundsatzlich 
nicht in Frage stellt, gleichwohl moglich. Bei der Erorterung der sicher- 
heitspolitischen Alternativen fur die Bundesrepublik (Abschnitt 3.4) wur- 
de ein westdeutscher Alleingang aus Grunden ausgeschlossen, die nicht 
fur die Niederlande gelten oder nicht zu gelten brauchen: Erstens gren- 
Zen die Niederlande nicht an einen Mitgliedstaat des Warschauer Pakts, 
so dass sie nicht unmittelbar mit dern Militarapparat der Sowjetunion 
und ihrer Verbundeten konfrontiert werden. Zweitens konnen die Nieder- 
lande vermutlich auch in Kriegszeiten allein schon dank ihrer geographi- 
schen Lage zwischen NATO-Landern den Schutz der NATO geniessen. 
Drittens haben sie naturlich kein Wiedervereinigungsproblem. Fur die 
Bundesrepublik Iasst sich ein Alleingang schwer von dern Problem der 
Wiedervereinigung trennen; fur die Niederlande besteht dieser Zusam- 
menhang nicht. Die Alternative einer grosseren Eigenstandigkeit, die fur 
die Bundesrepublik ausgeschlossen wird, ist daher fur die Niederlande 
durchaus erwagenswert. 

Eine grossere Eigenstandigkeit der Niederlande braucht nicht Neutrali- 
tat -eine erste Form der Selbstandigkeit - zu bedeuten. Es sind min- 
destens zwei weitere Formen selbstandigeren Handelns denkbar: ein 
Austritt aus dern integrierten Kommando nach dern Vorbild Frankreichs 
und ein Nichtbefolgen von NATO-Beschliissen, beispielsweise der 
Vereinbarung, im Falle des Scheiterns der Genfer Verhandlungen zur 
Rustungsbegrenzung Cruise-Missiles zu stationieren. Diese drei Formen 
selbstandigeren Handelns sollen im Lichte der bisher verfolgten Sicher- 
heitspo1itik;ihrer Voraussetzungen und Ausgangspunkte, untersucht 
werden. Das Ziel dieser Politik, die Verteidigung gegen die Sowjetunion, 
wird dabei aus praktischen Grunden in drei~~eilziele aufgegliedert: die 
Verhinderung eines Krieges durch Abschreckung, Begrenzung des Scha- 
dens im Falle eines Krieges und Widerstand gegen politischen Druck, der 
durch den Besitz von Waffen ausgeubt wird. 

Wie bereits dargelegt wurde, beruht die Abschreckungsstrategie im 
Rahmen der heutigen Sicherheitspolitik auf dern militarischen Potential 
und der militarischen Flexibilitat der NATO und auf dern politischen 
Zusammenhalt des Bundnisses. Zu den militarischen Konsequenzen 
eines selbstandigeren niederlandischen Handelns ist zu sagen, dass eine 
Neutralitat der Niederlande oder ihr Ausscheiden aus dern integrierten 
Kommando die Glaubwurdigkeit der Abschreckung eines Angriffs des 
Warschauer Paktes verringern und damit die Gefahr eines Krieges und 
der Zerstorung des NATO-Territoriums einschliesslich der Niederlande 
vergrossern wurde. Das Bundnis wurde dann namlich in Friedenszeiten 
einige nicht unwichtige Operationsgebiete und Nachschubwege ver- 
lieren. Der weitere Nachteil fur die NATO Iage darin, dass der niederlan- 
dische Beitrag zur NATO-Heeresgruppe Nord (NORTHAG) und die Unter- 
stutzung durch die niederlandische Luftwaffe und Marine wegfallen wur- 
den. 

Wenn die Niederlande sich nicht rnehr an Mehrheitsbeschliisse hielten 
- die dritte Form eines selbstandigeren Handelns -, so kijnnte dies eben- 
falls Konsequenzen fur die militarische Starke der NATO haben. Falls die 
Niederlande ihre Verteidigungsausgaben nicht wie vereinbart'jahrlich 
real um 3% erhohen, lassen sich Ausrustung, Einsatzbereitschaft und 
Effizienz der Streitkrafte nicht auf dern erforderlichen Niveau halten. Die 
militarische Seite der Abschreckung besteht vor allem darin, dass die 

, Sowjets sich der militarischen Starke des Westens bewusst sind. Es ist 
die Frage, ob aus der Sicht der Sowjetunion der Wegfall oder die Ver- 
ringerung des relativ kleinen niederlandischen Verteidigungsbeitrags das 
militarische Gleichgewicht zu ihren eigenen Gunsten verandern wurde. 

Der politische Effekt eines selbstandigeren Handelns der Niederlande 
ist wichtiger als der militarische; da der politische Effekt sich nur nach 
qualitativen Gesichtspunkten bestimmen Iasst, ist er allerdings noch 
schwieriger zu beurteilen als der militarische. Ein einseitiges Vorgehen 



der Niederlande konnte andere westeuropaische Lander und schliesslich 
auch die Vereinigten Staaten veranlassen, den nationalen Charakter ihrer 
Sicherheitspolitik ebenfalls starker zu betonen. Eine solche ,,Renationali- 
sierung" der Verteidigungspolitik konnte dann zu einem neuen Isolatio- 
nismus in den USA fuhren oder die in der Bundesrepublik ohnehin 
bereits bestehende Auffassung bestatigen, ein Alleingang mit der 
Perspektive einer Wiedervereinigung auf lange Sicht sei der Mit- 
gliedschaft in einer NATO vorzuziehen, die Desintegrationserscheinun- 
gen aufweist. Berucksichtigt man die militarischen Auswirkungen einer 
solchen niederlandischen Politik, so kann festgestellt werden, dass sie 
die Abschreckung nicht eben glaubwurdiger machen wurde. 

Hinsichtlich des zweiten Teilziels der niederlandischen Sicher- 
heitspolitik, der Begrenzung des Schadens im Falle eines Krieges, kann 
man davon ausgehen, dasssein Krieg in Europa nicht vor den nieder- 
Iandischen Grenzen haltmachen wird. Da die NATO auf die nieder- 
Iandischen Hafen und Transitrouten und das niederlandische Territorium 
nichtverzichten kann, wenn sie einen flexiblen Verteidigungskrieg fuhren 
will, werden die Niederlande wahrscheinlich auch bei strikter Neutralitat 
nicht von kriegerischen Auseinandersetzungen verschont bleiben. Auch 
fur den Warschauer Pakt besteht im Kriegsfalle wenig Anlass, das 
neutrale niederlandische Territorium zu verschonen. Sowohl bei einer 
Neutralitatspolitik als auch bei einer mehr oder weniger unabhangigen 
Politik im Rahmen der NATO verloren die Niederlande auch noch ihren 
Einfluss auf die konkrete Kriegsfuhrung. Verlassen die Niederlande das 
integrierten Kommando oder beharren sie auf einer eigenen Auffassung 
bezuglich der Funktion atomarer Mittelstreckenwaffen, so entscheiden 
sie entweder in nur sehr geringem Masse oder gar nicht daruber, wie der 
Krieg in Europa, also auch in den Niederlanden, gefuhrt wird. Wenn infol- 
ge der niederlandischen Politik die konventionelle Schlagkraft der NATO 
abnahme, wurde uberdies der Einsatz von Kernwaffen im Falle eines 
Krieges wahrscheinlicher. Auch aus diesem Grunde wird, legt man die 
gegenwartige niederlandische Politik zugrunde, ein selbstandigeres Han- 
deln der Niederlande im Bereich der Schadensbegrenzung dem eigent- 
lichen Ziel ihrer Sicherheitspolitik nicht gerade dienlich sein. 

Aufgrund dieser iJberlegungen ist anzunehmen, dass die Regierungen 
anderer NATO-Staaten, die ebenso wie die niederlandische Regierung 
von der Strategie der atomaren Abschreckung und der Schadensbegren- 
zung ausgehen, sich gegen grundlegende Anderungen in der nieder- 
Iandischen Politik wehren wurden. In ihren Augen wurden solche 
Anderungen ja nicht nur fur die Niederlande selbst, sondern auch fur ihr 
eigenes Land Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Im Hinblick auf das 
bilaterale Verhaltnis der Niederlande zur Bundesrepublik ist ausserdem 
noch zu bedenken, dass die Bedeutung Westdeutschlands fur die Ver- 
teidigung Westeuropas noch weiter zunehmen wurde, wenn die Nieder- 
lande neutral wurden oder die militarische Organisation der NATO ver- 
liessen. 

Hinsichtlich des dritten Teilziels der niederlandischen Sicherheitspolitik 
-Widerstand gegen politischen Druck der Sowjetunion - Iasst sich nicht 
sagen, ob eine eventuelle Schwachung der NATO die politische Ver- 
wundbarkeit 'der Verbundeten direkt beeinflussen wurde. Auch ist nicht 
ohne weiteres festzustellen, ob die Niederlande insbesondere im Falle 
einer niederlandischen Neutralitat einem starkeren Druck ausgesetzt 
waren als heute. Wahrscheinlich wurden die Verbundeten bzw. ehemali- 
gen Verbundeten-ihre territoriale Sicherheit durch die niederlandische 
Politik als so stark gefahrdet ansehen, dass ihre Bereitschaft geringer 
wurde, auf anderen Gebieten, auf denen dieniederlandischen Sicher- 
heitsrisiken von anderen Landern mitgetragen werden, weiterhin intensiv 
mit den Niederlanden zusammenzuarbeiten, z.B. bei der Verhinderung 
oder Behebung von Storungen der Energieversorgung. Ein gemeinsames 
Vorgehen ist namlich auch auf diesen Gebieten unerlasslich. Daher 
spricht auch in diesem Zusammenhang wenig fur eine Sicherheitspolitik, 
die erheblich von der Politik der Verbundeten abweicht: Die Niederlande 



werden sowjetischem Druck wahrscheinlich nicht besser standhalten 
konnen, wahrend fur andere Bereiche der niederlandischen Sicherheit 
unangenehme Folgen zu erwarten sind. 

Diese Argumente, die auf der Notwendigkeit eines starken Atlanti- 
schen Bundnisses zum Schutz gegen eine sowjetische Bedrohung basie- 
ren, lassen eine kooperative Haltung der Niederlande innerhalb der 
NATO im lnteresse der atlantischen und damit auch der nieder- 
Iandischen Sicherheit als opportun erscheinen. Eine eigenstandige Politik 
oder ein Ausscheiden aus dem Bundnis konnte das Fundament, auf dem 
die westeuropaische Sicherheit zur Zeit ruht, erschuttern. . 

Die bereits referierten vorherrschenden sicherheitspolitischen Auffas- 
sungen und die Verflechtung der Niederlande und der Bundesrepublik in 
Sicherheitsfragen engen den Spielraum fur eine veranderte, selbstandige 
niederlandische Sicherheitspolitik ganz erheblich ein. Weichen die Nie- 
derlande zu stark von dem bisherigen atlantischen Kurs ab, so droht 
ihnen eine internationale politische Isolierung, die niemand wunscht. 
Kommt die niederlandische Regierung dagegen ihren NATO- 
Verpflichtungen uneingeschrankt nach, so lauft sie Gefahr, im eigenen 
Land keine ausreichende Unterstutzung zu finden. Es bleibt eine auf 
grossere Selbstandigkeit Westeuropas innerhalb der NATO abzielende 
Politik, die bereits im Zusammenhang mit der Sicherheitsposition der 
Bundesrepublik besprochen wurde (siehe Abschnitt 3.4). 

Dabei kann die Uberlegung mitspielen, dass die Sicherheit Westeuro- 
pas im atomaren Bereich so stark von den Vereinigten Staaten abhangt, 
dass die Europaer praktisch machtlos waren, wenn beide Supermachte 
ihre Kontroversen - die nicht per se die unsrigen sein mussen - auf euro- 
paischem Territorium mit Waffengewalt austragen wurden. Die drohen- 
de lsolierung der Niederlande und das Risiko, dass Europa zum 
Schlachtfeld wurde, konnten die niederlandische Regierung veranlassen, 
gemeinsam mit den westeuropaischen Verbundeten ein grosseres 
Mitspracherecht bei der Entwicklung von Strategien und Operations- 
planen sowie bei der Kriegsfuhrung selbst zu fordern. Bleiben die Nieder- 
lande Mitglied des Bundnisses, so kann sich die niederlandische Regie- 
rung beispielsweise darum bemuhen, die Bedeutung, die den Atomwaf- 
fen heute eingeraumt wird, abzuschwachen und die konventionelle Kom- 
ponente der Verteidigung zu verstarken; sie kann die Strategie der ato- 
maren Abschreckung innerhalb des Bundnisses zur Diskussion stellen 
oder sie kann alternative Strategien entwickeln und propagieren. Alle 
diese Massnahmen konnen dem Ziel dienen, Westeuropa ein grosseres 
Mitspracherecht bei der Entscheidung daruber zu verschaffen, wie ein 
militarischer Konflikt mit der Sowjetunion vermieden und wie ein 
eventueller Krieg in E~ropa/~efuhr t  werden kann. 

Angesichts der sicherheitspolitischen Optionen der Bundesrepublik 
und ihrer Haltung zu diesen Optionen kann die niederlandische Regie- 
rung vor dem Hintergrund der niederlandisch-westdeutschen Beziehun- 
gen fur ein selbstandigeres Westeuropa innerhalb der NATO optieren. 
Sie sollte dann aber sorgfaltig darauf achten, dass ihre Vorschlage den 
Problemen, mit denen sich auch andere westeuropaische Partner im 
Sicherheitsbereich konfrontiert sehen, gerecht werden. Die Diskussion in 
der SPD uber die Grundlagen der atomaren Abschreckungsstrategie der 
NATO und uber ihre Bejahung, eine Diskussion, die wesentlich weiter- 
reichende Konsequenzen haben kann als der bekannte Streit uber die 
Stationierung von Pershing II und Cruise-Missiles, bietet beispielsweise 
die Gelegenheit, eine strategische Alternative vorzuschlagen, in der die 
konventionelle Verteidigung eine grossere Rolle spielt. Eine Erhohung der 
konventionellen Kampfkraft Westeuropas ware zwar, geht man von der 
geltenden Strategie aus, kostspieliger als die heutige Verteidigung. 
Trotzdem konnten sich die Niederlande und die anderen westeuropai- 
schen Verbundeten zu diesem Opfer bereitfinden. Eine solche Starkung 
der konventionellen Verteidigung braucht den Aufbau einer westeuropai- 
schen Atomstreitmacht nicht auszuschliessen. 



Westeuropa kann an Selbstandigkeit gewinnen, wenn es seine Abhan- 
gigkeit von amerikanischen Atomwaffen verringert. Diesem Ziel konnen 
auch bilaterale diplomatische Kontakte dienen. Bonn jedenfalls steht 

. grundsatzlich einer engeren westeuropaischen Zusammenarbeit im 
Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik nicht ablehnend 
gegenuber, vgl. den bereits erwahnten Genscher-Colombo-Plan. Die Nie- 
derlande konntendiese und andere Plane, die in die gleiche Richtung 
weisen, unterstutzen. Da auch Teile der westdeutschen Bevolkerung mit 
der starken Abhangigkeit von der amerikanischen Politik unzufrieden 
sind, ist nicht auszuschliessen, dass Bonn eine solche niederlandische 
Haltung positiv aufnimmt. Auch hier muss angesichts gegensatzlicher 
sicherheitspolitischer Auffassungen ein Kompromiss gefunden werden. 
Eine Starkung des europaischen Elements in der Nordatlantischen Allianz 
ist ausserdem auch unter dem Gesichtspunkt zu erwagen, dass die Bun- 
desrepublik und Frankreich dabei sind, allmahlich die Fuhrung in 
Westeuropa zu ubernehmen -eine fur die Niederlande im Lichte ihrer 
Geschichte nicht unbedingt erfreuliche Entwicklung. Angesichts der 
westdeutschen Politik musste jede Starkung der militarischen Selb- 
standigkeit Westeuropas im Rahmen der NATO erfolgen. Eine solche 
Entwicklung, die in Ansatzen uberall festzustellen ist, sollte sich 
moglichst so vollziehen, dass die Harmonie mit den Vereinigten Staaten 
nicht zerstort wird. 

Obwohl eine solche Schwerpunktverlagerung zugunsten Europas eine 
lsolierung der Niederlande verhindern konnte, ist noch nicht gesagt, dass 
jede Form der Europaisierung innerhalb der NATO den Spielraum der 
niederlandischen Politik vergrossern wurde. In einer Allianz, in der die 
Vereinigten Staaten dominieren, sind die Niederlande einer von vielen 
kleineren Verbundeten. Sie konnen sich auf diese Weise einen eigenen, 
begrenzten'politischen Spielraum schaffen. So war es Ziel ihrer Politik, 
den Widerstand in Westeuropa gegen die Einfuhrung der Neutronenwaf- 
fe zu starken, die Zustimmung zum Verhandlungsteil des Doppel- 
beschlusses von 1979 zu erreichen und zur Entwicklung der amerikani- 
schen Nulloption fur die Genfer Verhandlungen beizutragen. In einem 
starker westeuropaisch orientierten Verteidigungsbundnis liegt das 
Schwergewicht mehr auf der Zusammenarbeit zwischen der Bundes- 
republik, Frankreich, Grossbritannien, gegebenenfalls auch ltalien oder 
Spanien. Es ist denkbar, dass die grossen westeuropaischen Ver- 
bundeten Entscheidungen treffen, die die Niederlande als einer der klei- 
neren Partner kaum in eigener Weise interpretieren konnen. Dies konnte 
bedeuten, dass die Niederlande mehr als heute zum Konformismus 
gezwungen wurden. 

Es empfiehlt sich fiir die Niederlande nicht, ihre Politik im Alleingang 
starker westeuropaisch zu orientieren. Sollte die Bundesrepublik sich zu 
einer solchen ~ n d e r u n ~  ihrer Politik entschliessen, mussen die Nieder- 
lande die hier dargestellten Vor- und Nachteile gegeneinander abwagen, 
bevor sie ihrerseits'ihre Politik andern. 

3.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

In diesem Kapitel wurde untersucht, welchen Spielraum die vor- 
herrschenden sicherheitspolitischen Auffassungen der Bundesrepublik 
und den Niederlanden fur Anderungen ihrer Politik lassen. Es wurde 
gezeigt, dass die niederlandische Sicherheitsposition in starkem Masse 
mit der der Bundesrepublik verbunden ist. 

Sowohl in der westdeutschen als auch in der niederlandischen Politik 
steht die Abschreckung im Mittelpunkt. Im militarischen Sinne beruht 

' diese Abschreckung auf dem gemeinsamen konventionellen und atoma- 
ren Potential des Nordatlantischen Bundnisses, im politischen Sinne auf 
der Bereitschaft seiner Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit. 

Militarisch kann die Abschreckung an Wirkung verlieren, wenn das fur 



erforderlich gehaltene Rustungsniveau mit den verfugbaren finanziellen 
Mitteln nicht erreicht werden kann. Zu dieser Gefahrdung des atlanti- 
schen ~icherheitss~stems wird im Bericht nicht Stellung genommen, 
weil hier sowohl politische Unsicherheitsfaktoren als auch unbekannte 
militarisch-strategische Grossen eine Rolle spielen. Die militarische 
Komponente der Abschreckung kann jedoch auch durch Aktivitaten von 
Friedensbewegungen in Frage gestellt werden; die gleiche Wirkung 
konnten Ausserungen von Regierungsvertretern haben, die auf Mangel 
oder Widerspruche in der heutigen Abschreckungsstrategie aufmerksam 
machen. Auf diese Weise wachst namlich das Bewusstsein, dass die 
westeuropaischen Lander bereit sein mussen, zur Verhinderung eines 
militarischen Konflikts auf ihrem eigenen Territorium Atomwaffen zu sta- 
tionieren, und damit wird gleichzeitig das politisch-psychologische 
Fundament, auf dem diese Strategie ruht, immer mehr Gegenstand der 
~iskussion. 

Da im Konfliktfalle die Abschreckung versagen und Westeuropa in 
einem konventionellen oder atomaren Krieg vernichtet werden konnte, 
herrscht in einer Reihe westeuropaischer Lander - darunter die Bundes- 
republik und die Niederlande - Unsicherheit uber die Wirksamkeit der 
atomaren Abschreckungsstrategie der NATO. Ausserdem ist im Augen- 
blick die Besorgnis spurbar, die Vereinigten Staaten konnten in der 
Erhaltung des Friedens in Europa nicht mehr eine der hochsten Priorita- 
ten sehen. Dies alles schurt die Angst, in einem Konflikt zwischen den 
Supermachten, in dem Westeuropa nur noch die Rolle des Opfers bliebe, 
zugrunde zu gehen. 

Das Argument, die Abschreckung funktioniere durchaus noch, die 
Versicherung, ein einmal begonnener Krieg fuhre letztlich zur Ver- 
nichtung der beiden Supermachte, so dass die Vereinigten Staaten und 
die Sowjetunion in Westeuropa nicht verantwortungslos handeln wur- 
den, die Behauptung, eine Erhohung der atomaren Schlagkraft konne 
dem Frieden dienen, dies alles kann vielen Menschen nicht die Angst 
nehmen. In der Bundesrepublik werden die sicherheitspolitischen 
Entscheidungen der Vergangenheit in Frage gestellt, nach Auffassung 
der Bundesregierung hangt die militarische Sicherheit dagegen nach wie 
vor von der Allianz ab. 

Die Zweifel an der Wirksamkeit der heutigen Abschreckung schwa- 
chen einerseits ihre militarische Komponente, weil etwa infolge innen- 
politischer Opposition ein bestimmtes, fur notwendig gehaltenes 
Waffensystem nicht stationiert werden kann, andererseits konnen diese 
Zweifel auch Auswirkungen auf den politischen Zusammenhalt des 
Bundnisses haben. 

Wenn beispielsweise auf amerikanischer Seite behauptet wird, die 
Durchfuhrung des NATO-Doppelbeschlusses vom Dezember 1979 - Sta- 
tionierung von Mittelstreckenraketen und Marschflugkorpern bei gleich- 
zeitiger Bereitschaft, daruber mit der Sowjetunion zu verhandeln - seien 
Prufsteine fur die politische Willenskraft der NAT037, so konnen die stan- 
digen Debatten uber diesen Beschluss - und sicherlich eine eventuelle 
Weigerung, die Waffen zu stationieren - dem politischen Zusammenhalt 
des Bundnisses selbst dann ernsten Schaden zufugen, wenn eine solche 
Weigerung auf stichhaltigen Sicherheitsuberlegungen'beruhen wurde. 
Eine Belastung fur den Zusammenhalt des Bundnisses liegt auch darin, 
dass Amerika und die Bundesrepublik die Bedeutung einer Fortsetzung 
der Entspannungspolitik fur die Sicherheit unterschiedlich beurteilen. 
Daruber hinaus lassen sich auch die westdeutschen und amerikanischen 
Auffassungen uber den politischen und wirtschaftlichen Nutzen guter 
und geordneter Beziehungen zu den osteuropaischen Landern nur 

37 Senator C.H. Percy, Vorsitzender des Senatsausschusses fiir auswartige Beziehungen, am 
17. April 1982, in: Backgrounder, USICA, vorn 20. April 1982, S.3. 



schwer miteinander in Einklang bringen. Die politisch sensiblen Bezie- 
hungen zur DDR, das Bedurfnis, moglichst vie1 von der deutschen Nation 
zu bewahren, die Legitimitat der Bundesrepublik selbst und wirtschaft- 
liche lnteressen verhindern die Abstimmung der Politik Amerikas und 
Westdeutschlands gegenuber den Landern des Warschauer Pakts. 

Der politische Zusammenhalt des Bundnisses ist eine Voraussetzung 
fur eine wirksame Abschreckung. Geht man davon aus, dass die Ver- 
bundeten bis zu einem gewissen Grade unterschiedliche lnteressen 
haben, so ware an eine Aufgabenteilung zu denken. Es ware dann die 
Frage, wie gross nach Meinung der Verbiindeten der politische Zusam- 
menhalt sein muss, urn die Wirksamkeit der Abschreckungsstrategie zu 
gewahrleisten. Diese Frage wird akut, wenn ein Verbundeter eigene 
wesentliche lnteressen durch die Politik eines anderen gefahrdet sieht. 
Da es ernste Meinungsverschiedenheiten zwischen der Bundesrepublik 
und den Vereinigten Staaten bezuglich solcher wesentlicher lnteressen 
vermutlich noch langere Zeit geben wird, droht der Bundesrepublik das 
Dilemma, dass eine Anpassung der Entspannungspolitik und der Ost- 
politik an die Wunsche Amerikas der westdeutschen Innen- und Aussen- 
politik und der westdeutschen Wirtschaft schaden konnte, wahrend sie - 
zumindest in den Augen Bonns - einen wichtigen Stutzpfeiler ihrer 
Sicherheit verliert. Passt die Bundesrepublik ihre Politik nicht an, so 
droht der politische Zusammenhalt der atlantischen Gemeinschaft 
schwacher zu werden. 

Das Problem der Wirksamkeit der Abschreckung, aber auch ihre eige- 
ne Ost-und Entspannungspolitik konnten die Bundesrepublik veranlassen, 
politische Veranderungen zu erwagen; ein weiterer Grund konnte darin 
liegen, dass eine unveranderte Fortsetzung der heutigen Sicher- 
heitspolitik Kostensteigerungen mit sich bringt. Es ware falsch, abrupte 
Veranderungen in der westdeutschen Sicherheitspolitik zu erwarten. 
Man kann sich die Entwicklung dieser Politik wahrscheinlich besser als 
einen Prozess vorstellen, dessen Ergebnis noch unbekannt ist. Es ist dann 
die Frage, in welche Richtung die Entwicklungen in der Bundesrepublik 
und bei anderen westeuropaischen Verbundeten gehen konnten. Auf- 
grund politischer und militarisch-strategischer Uberlegungen gibt es fur 
die Niederlande und die Bundesrepublik offenbar zwei sicherheits- 
politische Optionen. Die erste Option besteht in der Fortfuhrung der 
Nordatlantischen Allianz; dabei hangt die Sicherheit Westeuropas wei- 
terhin in starkem Masse vom militarischen Schutz der Vereinigten Staat- 
en ab. Als zweite Option kann man sich eine selbstandigere westeuropai- 
sche Sicherheitspolitik vorstellen, die die Abhangigkeit von den Vereinig- 
ten Staaten im Sicherheitsbereich verringert. Diese zweite Option hat 
man sich als einen von den heutigen Bundnisbeziehungen ausgehenden 
Entwicklungsprozess in Richtung Europa vorzustellen. So gesehen ist es 
denkbar, dass die Nordatlantische Allianz dadurch einen anderen Charak- 
ter erhalt, dass die westeuropaischen Lander selbst immer mehr 
~erantwortung fur ihre Verteidigung ubernehmen. Im Verlauf eines sol- 
chen zur Selbstandigkeit hinfuhrenden Entwicklungsprozesses stellt sich 
zu einem bestimmten Zeitpunkt die Frage nach den militarisch- 
strategischen Moglichkeiten einer solchen Position. lnwieweit die 
westeuropaischen Regierungen sich eine selbstandigere, weniger an den 
Vereinigten Staaten orientierte Sicherheitspolitik erlauben konnen, hangt 
nicht nur von der Bereitschaft der westeuropaischen Lander, eine 
gemeinsame Politik zu verfolgen, oder von den jeweiligen innen- 
politischen Gegebenheiten ab; entscheidend ist auch, ob man glaubt, es 
lasse sich fur ein militarisch selbstandigeres Westeuropa ein wirksames, 
finanzierbares und auch akzeptables Abschreckungssystem finden. Bei 
einer Sondierung der Moglichkeiten zur Anpassung der westdeutschen 
Politik sollten sich die Niederlande nicht nur vergegenwartigen, dass die 
Bundesrepublik die Bildung einer westeuropaischen politischen Union 
anstrebt, dass Frankreich immer wieder den Wunsch aussert, ein 
westeuropaisches Verteidigungssystem unter westeuropaischer Eigen- 
verantwortung zu schaffen, oder dass die westdeutsche 



Friedensbewegung Erfolg haben konnte, sondern auch die Realisier- 
barkeit und Wirksamkeit alternativer militarischer Strategien, zu denen 
auch nichtatomare Strategien gehoren, in ihre iJberlegungen ein- 
beziehen. 

Sollte es zu einem militarisch selbstandigeren Westeuropa kommen, 
mussten die Niederlande ihre eigene politische Position in diesem Euro- 
pa bestimmen; sie mussten sich fragen, ob eine untergeordnete Stellung 
in einem Kooperationsverband unter franzosisch-westdeutschem Direk- 
torium in ihrem lnteresse liegt, und sich andernfalls uberlegen, wie 
gegen eine solche Hegemonie angegangen werden konnte. Die Nieder- 
lande sollten gleichzeitig berucksichtigen, dass eine starker westeuro- 
paisch orientierte Sicherheitspolitik wahrscheinlich hohere Ver- 
teidigungskosten mit sich brachte und einer westeuropaischen 
Atomstreitrnacht, in der die Bundesrepublik keine untergeordnete Rolle 
ubernehmen konnte, den Weg ebnete. Diese Uberlegungen zu einer 
franzosisch-westdeutschen Vorherrschaft in einem selbstandigeren 
Westeuropa und die finanziellen und rnilitarischen Aspekte eines selb- 
standigeren Kurses machen deutlich, dass sich die Niederlande gezwun- 
gen sehen konnten, eine Politik zu akzeptieren, die ihnen im Grunde 
widerstrebt. 

Nicht nur eine starker europaisch orientierte Entwicklung der 
Sicherheitspolitik ist problematisch, sondern auch eine Fortsetzung der 
heutigen Politik innerhalb des Nordatlantischen Bundnisses. Erstens 
muss man sich fragen, ob bei einer Fortsetzung der westdeutschen Ost- 
und Entspannungspolitik der Zusammenhalt des Bundnisses ausreicht, 
die westeuropaische Sicherheit in Abhangigkeit von amerikanischen ato- 
maren Garantien zu gewahrleisten. Zweitens besteht die Gefahr, dass 
bereits das Bemuhen, die militarischen Anstrengungen, die fur eine 
wirksarne Abschreckung notwendig sind, zu steigern, die Effektivitat der 
Sicherheitspolitik auf die Probe stellt. Die erforderlichen finanziellen 
Opfer und das Problem der Umverteilung von Mitteln konnen die politi- 
%hen Systeme in Westeuropa so stark belasten, dass die politische 
Ubereinstirnrnung -und damit die Wirksamkeit der Sicherheitspolitik 
- darunter leidet. Drittens empfiehlt es sich, bei unveranderter Fort- 
fuhrung der Atlantischen Allianz die Frage der Effektivitat der heutigen 
strategischen Doktrin im Auge zu behalten. Die atomare und kon- 
ventionelle Verteidigungsfahigkeit des Bijndnisses und damit auch die 
Glaubwurdigkeit der Abschreckung werden namlich innerhalb wie 
ausserhalb der Friedensbewegung in Zweifel gezogen.38 

Da die Bundesrepublik sich beharrlich fur die Erhaltung des Atlanti- 
schen Bundnisses einsetzt, nimrnt man in den Niederlanden an, dass 
Bonn bei der einmal getroffenen politischen Entscheidung bleibt. Die 
heutige Politik stunde also im Einklang mit einer Fortfuhrung der NATO- 
Mitgliedschaft im bisherigen Sinne. Allerdings wurde in diesem Kapitel 
deutlich gemacht, dass sich in der Bundesrepublik Entwicklungen voll- 
ziehen, die die fruher getroffenen Entscheidungen in Frage stellen. Bonn 
kann, obwohl es das Gegenteil behauptet, innerhalb des Nordat- 
lantischen Bundnisses einen selbstandigeren Kurs steuern. Gerade weil 
die Bundesrepublik das heutige Sicherheitssystem beibehalten will und 
daher die denkbaren Sicherheitsoptionen nicht offentlich zur Diskussion 
stellen kann, sollten sich die Niederlande als zwangslaufig beteiligter 
Verbundeter der Tatsache bewusst sein, dass die deutsche Sicher- 
heitspolitik starker europaisch ausgerichtet sein kann, als dies aus offi- 
ziellen westdeutschen Erklarungen ersichtlich ist. Solange allerdings die 
westeuropaischen Partner im allgemeinen und die Bundesrepublik im 
besonderen an ihrer heutiqen Politik festhalten, haben die Niederlande 
wenig Spielraum fur eine Anderung ihrer Sicherheitspolitik. 

3a Vgl. hierzu die Meinung des fruheren Leiters der amerikanischen Arms Control and 
Disarmament Agency (ACDA) in: P.C. Warnke, "Cartei's Nuclear Policy: Going from ,,MAD" to 
worse? Yes. The Revision of U.S. Strategy implies a belief in limited war"; ferner in: Los Ange- 
les Times, 31. August 1980, S.3. und L.R. Beres, "Tilting toward Thanatos: America's counter- 
vailing Nuclear strategy"; in: World Politics, Bd.34, Nr.1, Oktober 1981, S.27. 



Der Spielraum fur eine eigenstandige niederlandische Politik im Rah- 
men einer starker westeuropaisch orientierten Entwicklung ist 
wahrscheinlich ebenfalls begrenzt. Vor 1970 spielten die grossen westeu- 
ropaischen Drei noch nicht oder nicht mehr die Rolle in der EG und im 
westlichen Bundnis, die ihnen aufgrund ihrer Bedeutung zukame. Im 
Laufe der siebziger Jahre ist vor allem die Bundesrepublik starker in den 
Vordergrund getreten, wodurch sich die Position von Landern wie den 
Niederlanden radikal geandert hat. Obwohl der Einfluss der kleinen 
Staaten in den sechziger Jahren nicht uberschatzt werden dad, konnten 
die Niederlande damals - manchmal gemeinsam mit Belgien - in kriti- 
schen Augenblicken innerhalb der EG eine wichtige Rolle spielen. Die 
Westdeutschen fuhlten sich in diesen Jahren noch zu grosser Zuruckhal- 
tung verpflichtet. Aufgrund dieser Konstellation konnten bis etwa zum 
Jahre 1970 kleinere Staaten in entscheidenden Momenten noch einen 
Einfluss geltend machen, der uber ihre eigentliche Bedeutung hinaus- 
ging. Die siebziger und achtziger Jahre sind vie1 starker vom Handeln der 
grossen Partner gepragt. Der relativ grosse Einfluss der kleinen Lander 
ist dadurch geringer geworden. Der niederlandische Einfluss innerhalb 
des Bundnisses hat auch abgenommen, weil die niederlandische Regie- 
rung bis heute in wesentlichen Fragen der Sicherheitspolitik keine 
Entscheidung getroffen hat. Hinzu kommt noch, dass die Niederlande in 
den letzten Jahren nicht in der Lage oder nicht bereit waren, den For- 
derungen des Bundnisses in ausreichendem Masse nachzukommen. Dies 
gilt ubrigens auch fur andere westeuropaische Verbundete. 

Sollte eine niederlandische Regierung der Auffassung sein, das Land 
solle sich im lnteresse der eigenen Sicherheit im Einvernehmen mit den 
Verbundeten um eine von den Vereinigten Staaten unabhangigere Posi- 
tion Westeuropas bemuhen, so ist ein entsprechender politischer Spiel- 
raum nur vorhanden, wenn auch die Bundesrepublik dafur eintritt. 

Angesichts der politischen Bedeutung der niederlandischen 
Friedensbewegung ist nicht auszuschliessen, dass in der nieder- 
Iandischen Offentlichkeit die Unruhe uber die vermutlichen Gefahren der 
nordatlantischen Sicherheitspolitik wachst. Eine solche Entwicklung wur- 
de die Position der Niederlande bei internationalen Verhandlungen wei- 
ter schwachen. Ein vergleichbarer Prozess vollzieht sich in der Bundes- 
republik. Beide Lander konnen dadurch in die Lage kommen, dass 
Vereinbarungen, die ihre Regierungen im Rahmen des nordatlantischen 
Bundnisses getroffen haben, im Inland auf unuberwindlichen Widerstand 
stossen. Dies konnte die Kontrollierbarkeit der heutigen Politik oder auch 
eine eventuelle Entwicklung in Richtung Westeuropa beeintrachtigen. 
Ferner konnten sich die Beziehungen zwischen den beiden Landern nicht 
so problemlos entwickeln, wie man in einem Bundnis erwarten sollte; 
dies zeigt sich jetzt schon im Zogern der Niederlande, die atomaren Mit- 
telstreckenwaffen (INF) zu modernisieren. Kontrollierbarkeit ist ubrigens 
nicht das einzige Kriterium, an dem eine Sicherheitspolitik gemessen 
werden kann. Diese Kontrollierbarkeit steht bisweilen im Konfikt mit For- 
derungen nach einer grundtegenden Erneuerung der Politik, wie sie zur 
Zeit in der Gesellschaft laut werden. 

Wie in der Einleitung dargelegt wurde, beruhen die sicher- 
heitspolitischen Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bun- 
desrepublik vor allem auf dem gemeinsamen Ziel, sich gegen die militari- 
sche Macht der Sowjetunion und anderer Mitgliedslander des 
Warschauer Paktes zu verteidigen. Im Abschnitt uber die westdeutsche 
Sicherheitspolitik wurde gezeigt, dass sich die Bundesrepublik genotigt 
sehen konnte, diese Verteidigung anders zu organisieren als heute, dass 
sie jedoch aus innenpolitischen Grunden und aus Grunden der Sicher- 
heit nichts daruber verlauten Iasst und jeden Ansatz dazu in Abrede 
stellt. Die mit der westdeutschen Sicherheitspolitik zusammenhangende 
Ungewissheit wirkt beklemmend, da die niederlandische Sicherheit in 
starkem Masse von ihr abhangt. Die Ungewissheit selbst Iasst sich nicht 
beseitigen, doch lassen sich die Faktoren untersuchen, die zu einer west- 
deutschen Kursanderung fuhren konnen, und es lassen sich die Elemente 



aufzeigen, aus denen eine modifizierte westdeutsche Politik bestehen 
konnte. Es liegt im lnteresse der niederlandischen Sicherheitspolitik, die 
sich unter dem Einfluss der Bundesrepublik verandern konnte, dass diese 
Faktoren und Elemente deutlich aufgezeigt werden. Ansatze hierzu soll- 
ten in diesem Kapitel gernacht werden. 



4. OKOLOG~SCHE UND RAUMORDNERISCHE BEZIEHUNGEN 

4.1 Einleitung 

4.1.1 Zur Fragestellung 

Die okologischen und raumordnerischen Beziehungen zwischen den 
Niederlanden und der Bundesrepublik werden in hohem Masse durch 
unbeeinflussbare Gegebenheiten bestimmt, so beispielsweise durch das 
Flussbett und die Stromrichtung von Rhein und Ems, durch Windrichtun- 
gen und andere meteorologische Parameter und durch ,,naturliche" 
Standorte fur Seehafen, Seehafen-lndustriegebiete und Industriegelande 
an grossen internationalen Flussen. Viele dieser Gegebenheiten bringen 
es mit sich, dass die Niederlande auf andere Lander angewiesen sind. 
Die Niederlande sind also in dieser Hinsicht, um Begriffe aus dem Titel 
dieses Berichts zu verwenden, sehr empfindlich und verletzbar. 

In diesem Kapitel sol1 nur ein Teil der umfassenden okologischen und 
raumordnerischen Beziehungen untersucht werden. Folgende Themen 
konnten daher nicht behandelt werden: Grundwasserbewegungen, 
Natur- und Landschaftsschutz, das Wattengebiet, kleine grenzuber- 
schreitende Flusse (Dinkel, Regge, Vecht usw.), Abfallstoffe aus der Bun- 
desrepublik, die vor der niederlandischen Kuste versenkt oder verbrannt 
werden, und umgekehrt Abfallstoffe aus den Niederlanden, die auf west- 
deutschem Hoheitsgebiet versenkt werden, sowie grenzuberschreitende 
Larmbelastigung (u.a. im nordlichen und mittleren Teil der Provinz Lim- 
burg). Dagegen sollen die folgenden vier Aspekte sehr ausfuhrlich 
behandelt werden: 
a. grenzuberschreitende Luftverschmutzung 
b. grenzuberschreitende Wasserverschmutzung durch den Rhein 
c. kerntechnische Einrichtungen im Grenzgebiet; Folgen fur die Nieder- 
lande 
d. Raumordnungspolitik 
Sozusagen ein Fremdkorper ist der gesonderte Abschnitt uber die 
Energiepolitik. Dieses Thema wird behandelt, weil es eng mit den Pro- 
blemen der Luftverschmutzung und der Kernenergie zusammenhangt. 

4.1.2 Energieverbrauch und Energiepolitik in der Bundesrepublik 

Die Energieversorgung in der Bundesrepublik hangt zu 60% von Impor- 
ten ab. Hierfur wurden 1980 65 Mrd. DM bezahlt, das entspricht 20% des 
Wertes der westdeutschen Exporte. Geht man vom gesamten inlandi- 
schen Energieverbrauch aus, so ist Erdol der bei weitem wichtigste 
Energietrager; allerdings nimmt sein Anteil an der Energieversorgung 
stark ab: 1973 lag er bei 55.2%. 1980 bei 47,6010. und 1981 bei etwa 45%. An 
zweiter Stelle kommt die heimische Stein-und Braunkohle, deren Anteil 
am Primarenergieverbrauch steigt: 1978 waren es 27010 und 1980 30%. Die 
Produktion betrug im Jahre 1980 88 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Der 
Absatz der Kohle ist zu etwa 80% durch die sog. Verstromungs- und Hut- 
tenvertrage gesichert. An dritter Stelle kommt das Erdgas, dessen Anteil 
von 5% im Jahre 1970 auf etwa 16% im Jahre 1980 gestiegen ist. Etwa 
30% des Erdgasbedarfs werden aus eigener Forderung gedeckt; 38% ent- 
fallen auf den Import aus den Niederlanden. An vierter Stelle steht die 
Kernenergie. Sie deckt etwa 3% des Primarenergieverbrauchs und 13% 
des Stromverbrauchs. Das Energieprogramm der Bundesregierung Iasst 
sich wie folgt zusammenfassen: Verringerung des Olanteils, Stabilisie- 
rung des inlandischen Kohleanteils, Stabilisierung des Erdgasanteils, 
Erhohung des Kohleimports und Steigerung des Anteils der Kern- 
energie.1 

Bundesministerium fijr Wirtschaft, Dritte Fortschreibung des Energieprogramms der Bun- 
desregierung; Deutscher Bundestag, 9. Wahlperiode, Drucksache 91983. Sachgebiet 75.  



Im folgenden sollen vor allem die Kohle und die Kernenergie behandelt 
werden. Die geplante Erhohung des Kohleanteils ist nur deshalb wichtig, 
weil sie moglicherweise mit grenzuberschreitender Luftverschmutzung 
verbunden ist, wahrend eine Erweiterung des Kernenergieanteils ausser 
in der Bundesrepublik selbst auch in den Niederlanden ein heikles Thema 
ist, u.a. deshalb, weil eine Reihe von Kernenergieanlagen ihren Standort 
im Grenzgebiet haben. Der Vollstandigkeit halber sol1 auch noch etwas 
zum Erdgas gesagt werden. 1980 entfielen 41% des Erdgasverbrauchs auf 
die Industrie, 32% auf die Haushalte und 26% auf die Stromerzeugung. 
lnfolge der steigenden Erdgaspreise (Spierenburg-Runde) ist in der Bun- 
desrepublik der Erdgasverbrauch bei der Stromerzeugung und in der 
lndustrie deutlich zuruckgegangen; nur in den Haushalten steigt der 
Gasverbrauch noch an.2 
Diese Verringerung des Gasverbrauchs, die durch die vertraglich vor- 
gesehenen flexiblen Abnahmebedingungen ermoglicht wird, hat zu 
einem Ruckgang der niederlandischen Erdgasexporte in die Bundes- 
republik gefuhrt. 

Kohle 
Wie bereits gesagt, sichern der ,,Huttenvertragn (~okskohlelieferung an 

Stahlproduzenten) und der ,,Verstromungsvertrag" (Kohle fur die 
Stromerzeugung) dem deutschen Bergbau eine feste Subvention von 
jahrlich etwa 6 bis 7 Mrd. DM und den Absatz von etwa 80% der Koh- 
leforderung. Eine Steigerung der inlandischen Kohleforderung ist aus 
finanziellen, technischen und sozialen Grunden nicht erwunscht; sie sol1 
auf einem Stand von 90 Mio. t Steinkohleeinheiten gehalten werden. Um 
den Marktanteil der Kohle im industriellen Sektor und im Energiesektor 
zu erhohen, werden die lmportmoglichkeiten erweitert. Fur 1990 ist ein 
Steinkohleverbrauch von insgesamt 757 Mio. t SKE vorgesehen, im 
Vergleich zu 1979 immerhin ein Anstieg um 61%. Der Braun- 
kohleverbrauch wird etwas zuruckgehen; 85% des Verbrauchs entfallt auf 
die Stromerzeugung. Der Gesamtverbrauch von Braun-und Steinkohle 
wird 1990 ungefahr 112.5 Mio. t SKE betragen; das entspricht einem 
Anstieg um etwa 32% im Vergleich zu 1979:ln Nordrhein-Westfalen liegt 
der Stein- und Braunkohleverbrauch schon heute uber dem Bundes- 
durchschnitt: fast die gesamte Braunkohle und etwa die Halfte der 
Steinkohle wird hier gefordert und verbraucht (siehe Anlage 3, Tabelle 
3A). Der Anstieg des Kohleanteils in diesem Bundesland ist daher relativ 
gering. Die Erhohung des Anteils der Kohle an der Energieversorgung in 
der Bundesrepublik hat fur die Niederlande moglicherweise eine Ver- 
schlechterung der Luftqualitat durch den grenziiberschreitenden 
Transport der Schadstoffe zur Folge. Ohne emissionsbeschrankende 
Massnahmen wurde diese Umstellung im Brennstoffeinsatz in der Bun- 
desrepublik dazu fuhren, dass die Schwefeldioxidemissionen im Energie- 
sektor von 3144 Mio. kg im Jahre 1977 auf 3282 Mio. kg im Jahre 1990 
ansteigen.3 Auf der Grundlage der Dritten Fortschreibung des Energie- 
programms und der Plane beziiglich der Entschwefelung wurde eine 
Prognose uber die Entwicklung der SO2-Emissionen in der Bundes- 
republik und in Nordrhein-Westfalen erstellt.4 Seit 1971 wurden alle 
neuen Kohlekraftwerke (insgesamt funf) mit Anlagen zur 
Rauchgasentschwefelung ausgestattet. Eine Intensivierung der Mass- 

2 In der ersten Jahreshalfte 1981 wurde ~bereinstimmun~ mit den westdeutschen Abneh- 
mern erzielt. Am 1. Oktober 1981 enden die Ubergangsperioden, und es gelten die neu verein- 
barten Preise. Die Ruhrgas AG wird den Niederlanden aufgrund dieser neuen Lieferungsform 
im Zeitraum 1990-2000 ca. 600 MW elektrischer Leistung zur Verfugung stellen. Siehe u.a.: 
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100, Hoofdstuk XIII, Nr.2, S.143. 
3 Umweltbundesamt, Jahresbericht 1980, Berlin 1981, S.36ff. 
4 Ministerium fijr Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NW, Ermittlung der SO2- 
Emissionen aus Feueranlagen in der BRD und im Lande N W  fur die Jahre 1970, 1974, 1979 und 
1990; Dusseldorf, Januar 1982 (interne Notiz). Siehe auch: Umweltbundesamt, Luftverschmut- 
zung durch Schwefel-Dioxid: Ursachen, Wirkungen, Minderung; Texte. Berlin 1981. 



nahmen fur alte Kohlekraftwerke (Altanlagenprogramm) ist angekundigt 
worden. Nach dem Entschwefelungsprogramm sollen im Jahre 1990 
sowohl die Braunkohle- als auch die Steinkohlekraftwerke - die zusam- 
men etwa 50% der Elektrizitat erzeugen - mit Rauchgasentschwefelungs- 
anlagen (mit einem Wirkungsgrad von 80%) ausgerustet sein. Weiterhin 
sollen nach diesem Programm 1990 25% der industriellen Anlagen nach 
dem Wirbelschichtverfahren (dessen Wirkungsgrad ebenfalls bei 80% 
liegt) arbeiten. Dies wird zu einem Ruckgang der gesamten SO2- 
Emission in der Bundesrepublik um 14% von jahrlich 3381 Mio. kg (1979) 
auf jahrlich 291 1 Mio. kg (1990) fuhren. In Nordrhein-Westfalen wird sich 
die SO2-Emission um 9% von 1664 Mio. kg pro Jahr auf 1514 Mio. kg pro 
Jahr verringern (siehe auch Anlage 3, Tabelle 3A). 

Eine Prognose der Entwicklung der Stickoxidemissionen (NO,) liegt 
noch nicht vor. Es ist zu befurchten, dass diese Verbindungen in erheb- 
lich grosseren Mengen ausgestossen werden und dass dies auf Iangere 
Sicht zu grosseren Problemen fuhrt als die SO2-Emissionen (siehe Ab- 
schnitt 4.2).5 

Kernenergie 
Der Anteil der Kernenergie am Primarenergieverbrauch betragt zur 

Zeit etwa 3,5%. Die zehn im Betrieb befindlichen Leichtwasserreaktoren, 
deren installierte Leistung bei insgesamt etwa 9 GW liegt, liefern etwa 
13% der Elektrizitat (siehe Anlage 3, Tabelle 3B). 
Dieser Anteil liegt weitaus niedriger als ursprunglich geplant. Ursachen 
sind Widerstande in der Bevolkerung, Gerichtsverfahren, erhebliche Ver- 
zogerungen bei der Planung und beim Bau infolge verscharfter Sicher- 
heitsanforderungen, die ein standiges ,,back-fitting" erforderlich mach- 
ten, sowie Probleme bei der politischen Entscheidungsbildung.Wennoch 
halt die Bundesregierung aus energie- und wirtschaftspolitischen Erwa- 
gungen an ihrem Standpunkt fest, dass der Anteil der Kernenergie 
erhoht werden muss; die Grenzen des Einsatzes der ubrigen Energietra- 
ger, die wachsende Nachfrage nach Elektrizitat, der relativ niedrige kwh-  
Preis der Kernenergie und die Wettbewerbsposition der westdeutschen 
Wirtschaft zwingen zu dieser Politik. 

Fur das Problem der Entsorgung hat man nach iJberwindung vieler 
politischer Schwierigkeiten eine Zwischenlosung gefunden, die in einer 
Vereinbarung zwischen Bund und Landern festgelegt wurde. Es werden 
zwei Zwischenlager eingerichtet (Ahaus und Gorleben), und die Lage- 
rungskapazitat der Kraftwerke (Kompaktlagerung) wird erweitert. Inzwi- 
schen wird untersucht, ob eine Aufbereitung, die technisch moglich und 
okologisch vertretbar ware, auch notwendig ist und ob eine Verarbeitung 
ohne Aufbereitung Vorteile Pietet. Hieruber sol1 Mitte der achtziger Jahre 
aufgrund neuer Forschungsergebnisse entschieden werden. Im 
Anschluss daran sol1 eine Entscheidung uber ein endgultiges Lager fur 
Kernbrennstoffabfalle getroffen werden. Der ursprungliche Plan, in Gor- 
leben eine grosse ~ u f b e r e i t u n ~ s a n l a ~ e  zu errichten, wurde aufgegeben. 

5 L.N. Overrein, H.M. Seip, A. Tollan, Acid Precipitationeffects on forest and fish; final report 
of the SNSF-project 1972-1980, Oslo. Dezember 1980. Der Bericht gelangt u.a. zu dem Ergeb- 
nis, dass der Anteil von Stickoxiden an der Gesamtablagerung in Norwegen 30% betragt und 
noch zunimmt. 
6 Zur Illustration einige Angaben zu den ~ernkraftwerken in Niedersachsen, von denen zwei 
in Betrieb sind und eines sich im Bau befindet: Stade (1972). Unterweser (1980) und Grohnde 
(1984). Die Baukosten betragen, auf die Leistung umgerechnet, 500, 1200 bzw. 3200 DM/kW; 
die Bauzeiten liegen zwischen 5.9 und 11 Jahren. Das Bundesministerium des lnnern hat in 
einer offiziellen Erklarung vom 21. Oktober 1981 Massnahmen zur Beschleunigung der Geneh- 
migungsverfahren angekundigt. Einige dieser Massnahmen sind Standardisierung des Reak- 
torentwurfs, Vereinheitlichung der Antrage auf Betriebsgenehmigung und ihrer Beurteilung, 
Einschrankung der Zahl der Teilgenehmigungen und Abschaffung des Mitbestimmungs- und 
Beschwerderechts bei einer Anderung des Entwurfs eines Kraftwerks, die zu einer Verbes- 
serung der Sicherheit fiihren. 



Stattdessen sollen nun vier kleinere Anlagen in Niedersachsen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Bayern gebaut werden. In Gronau wurde kurzlich 
der Grundstein zu einer Uranit-Anreicherungsanlage gelegt, die eine 
Verarbeitungskapazitat von 1000 t pro Jahr haben SOH; dies reicht aus, 
um den Uranbedarf von acht Kernkraftwerken mit einer Kapazitat von 
jeweils 1200 M W  zu decken. Nach den vorliegenden Planen ist eine spa- 
tere Erhohung der Kapazitat auf 5000 t pro Jahr moglich. Alle in Betrieb 
befindlichen kommerziellen Kernkraftwerke arbeit'en mit Leichtwasser- 
reaktoren. In Nordrhein-Westfalen hat man sich fur einen anderen Typ, 
den Thorium-Hochtemperaturreaktor, entschieden. Die Anlage ist noch 
im Bau und hat den Staat bereits 3 Mrd. DM gekostet (es handelt sich 
um den 300 MW-Reaktor in Schmehausen). Weiterhin wird in Kalkar ein 
schneller Brutreaktor gebaut (300 MW SNR). Dieses Projekt der Bundes- 
regierung wurde 1973 in Angriff genommen; die Kosten wurden ursprun- 
glich auf 1335 Mrd. DM veranschlagt, die lnbetriebnahme war fur 1978 
geplant. Belgien und die Niederlande beteiligten sich mit jeweils 15% an 
den Kosten, die Bundesrepublik ubernahm 62010 und ein Konsortium 
westdeutscher Elektrizitatsgesellschaften 8%. lnzwischen wurden bereits 
2.3 Mrd. DM ausgegeben, die gesamten Baukosten werden mittlerweile 
auf 5 Mrd. DM geschatzt. Die lnbetriebnahme sol1 1986 erfolgen.7 Nach 
den neuesten Berechnungen (Februar 1981) werden die Kosten der Stro- 
merzeugung (pro kW Nettoleistung) beim SNR 300 siebenmal so hoch 
liegen wie durchschnittlich bei kommerziellen Leichtwasserreaktoren. 
lnsbesondere die Kosten im Zusamrnenhang mit dem Brennstoffkreislauf 
sind so hoch, dass das Kraftwerk niemals mit einem Leichtwasserreaktor 
wird'konkurrieren konnen, nicht einmal dann, wenn alle Investitions- 
kosten abgeschrieben sein werden. Man nimmt heute allgemein an, dass 
schnelle Bruter erst im Jahre 2010 rentabel sein werden. Dennoch stellt 
sich die Bundesregierung auf den Standpunkt, dass der Bau und die 
lnbetriebnahme notwendig sind. Sie verlangt jedoch von den Elek- 
trizitatsgesellschaften,.sich starker an der Finanzierung zu beteiligen. 
Wegen der erhohten Kosten und der geringen Erfolgsaussichten haben 
Belgien und die Niederlande eine Hochstgrenze fur ihre Beteiligung an 
dem Projekt festgelegt. In der Regierungserklarung des zweiten Kabi- 
netts Van Agt wird sogar ein Aussteigen aus.dem Kalkar-Projekt erwo- 
gen. Dem Parlament sol1 in Kurze ein Bericht zu dieser Frage zugehen. 
Jedoch droht dem Projekt noch eine Gefahr in Form der vom Bundestag 
eingesetzten Enquetekommission ,,Zukiinftige Kernenergiepolitik". Diese 
Kommission sol1 im Juli 1982 ihren Bericht vorlegen; danach will der 
Bundestag uber die lnbetriebnahme von Kalkar beschliessen. Ob es Fol- 
geprojekte fur den THTR 300 und fur den SNR 300 geben wird, ist noch 
ausserst unsicher. Sie waren uberdies nur dann realisierbar, wenn sie 
auch von den Elektrizitatsgesellschaften finanziert wurden. 

Die Bundesregierung ist bestrebt, die Zahl der Kernkraftwerke zu erho- 
hen. Bis 1985 sol1 eine Leistung von 17.6 M W  erreicht werden; damit 
wurde der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung auf etwa 18% 
angehoben. Die in der Anlage zur ~ r i t t e n  Fortschreibung des Energie- 
programms enthaltene Schatzung, nach der der Anteil der Kernenergie 
am Primarenergieverbrauch 1995 bei 17% liegen wird, erscheint recht 
unrealistisch. In Abschnitt 4.4 ,,Kernanlagen im Grenzgebiet" wird diese 
Problematik naher untersucht. 

4.2 Grenziiberschreitende Luftverschmutzung 

4.2.1 Einleitung 

Die Niederlande sind von hochindustrialisierten Landern umringt; die 
wichtigsten lndustriezentren dieser Lander liegen zudem unweit der 
Grenzen. Auf den ersten Blick erscheint die Lage dieser Gebiete'(Antwer- 

0. Keck, .Fast Breeder Reactors: can we learn from experience?" In: Nature, 19. November 
1981, Bd.294, S.205-208. 

"Kalkar - wer rettet den Pleite-Bruter?" In: Die Zeit, 15. Januar 1982, S.9f. 
.Nicht ganz exakt. Der bundesdeutsche Reaktorbau ruiniert die Staatsfinanzen. Die Kosten 

fur den Hochtemperaturreaktior in Hamm (Schmehausen) erreichen Bruter-Ausmasse." In: 
Der Spiegel, Nr. 14/1982. S.50-56. 



pen1Brussel und RuhrgebietlKoln) zu den Niederlanden (im Suden bzw. 
Sudosten oder im Osten) recht gunstig, weil der Wind in den Nieder- 
landen vorwiegend aus west- bzw. sudwestlichen Richtungen weht. 
Ausserdem sind die atmospharischen Verhaltnisse bei Westwind insta- 
bil, so dass der Schmutz leicht verdunnt und verteilt wird. Auf der 
anderen Seite sind bei Ost- und Sudwinden, die den Rauch aus der Bun- 
desrepublik und aus Belgien in die Niederlande transportieren, die 
Wettersituationen und Luftschichtungen haufig stabil, lagern Hochdruck- 
gebiete uber Mitteleuropa und treten lnversionen auf (von lnversionen 
spricht man, wenn die Temperatur nicht gleichmassig mit der Hohe 
abnimmt, sondern ab einer bestimrnten Hohe, der Inversionshi5he. wie- 
der zunimmt). Bei dieser Wetterlage sind die Voraussetzungen fur eine 
Verdunnung und Verteilung des Schmutzes sehr ungunstig. Mit anderen 
Worten: Schadstoffe, die durch ostliche bis sudliche Winde herangefuhrt 
werden, beeinflussen die Qualitat der Luft in Bodennahe und damit die 
Atemluft wesentlich starker als Schadstoffe, die der Westwind 
antransportiert. Daher stammen etwa 70% der Bodenbelastung durch 
Schwefeldioxid (SO2) in den Niederlanden aus dem Ausland. 

Die Normuberschreitungen der vergangenen Jahre sind zu einem er- 
heblichen Teil auf interregionalen Transport von Schadstoffen aus 
auslandischen Quellen zuruckzufuhren. Ein anderer Aspekt der grenz- 
uberschreitenden Luftverunreinigung ist der saure Regen, der naturlich 
vor allem bei westlichen Windrichtungen auftritt. Auch hier ist der inlan- 
dische Anteil im Verhaltnis zum Anteil der auslandischen Quellen gering 
(20 bzw. 80%). der grosste Verursacher ist dabei Grossbritannien. 

Im folgenden sol1 zunachst kurz auf die physikalisch-chemischen und 
die meteorologischen Faktoren eingegangen werden, die beim Transport 
von Verunreinigungen in der Atmosphare und bei ihrem Abbau eine Rol- 
le spielen. Irn Anschluss daran sollen die Quellen der Luftverunreinigung, 
insbesondere die Emissionen in der Bundesrepublik und ihre Folgen fur 
die Niederlande, untersucht werden. In Abschnitt 4.2.3 werden dann die 
gesetzlichen Regelungen und die Zustandigkeit der Behorden in der Bun- 
desrepublik sowie die bilateralen und multilateralen Beratungen behan- 
delt. 

Vorgange beim Transport und beim Abbau von Schadstoffen in der Luft 
Der Transport von Schadstoffen in der Atmosphare und ihr Abbau ist 

ein komplizierter Prozess, bei dem physikalische, chemische und meteo- 
rologische Faktoren eine Rolle spielen. Es gibt drei Arten des Abbause: 
- Trockenablagerung liegt dann vor, wenn sich Schadstoffe in trockener 
Form auf der Erdoberflache absetzen. Dies ist ein kontinuierlicher 
Vorgang, er spielt in Gebieten in der Nahe von Emissionsquellen die 
wichtigste Rolle. Etwa 15% der niederlandischen SO2-Emissionen werden 
auf diese Weise wieder abgelagert. 
- Bei Nassablagerung setzen sich die in der Luft enthaltenen 
Schadstoffe mit Regen, Hagel, Schnee usw. auf der Erdoberflache ab. 
Die verschiedenen Schadstoffe sind in sehr unterschiedlichem Masse 
wasserloslich. Auch der Sauregrad (der pH-Wert) des Regenwassers 
beeinflusst die Loslichkeit. Im allgemeinen kann man sagen, dass diese 
Art des Abbaus in Gebieten, die weit von den Emissionsquellen entfernt 
sind, die wichtigste Rolle spielt (saurer Regen). Von den nieder- 
landischen SO2-Emissionen nimmt das Regenwasser nur etwa 7% in 
Form von Sulfat auf. 
- Atmospharische Umsetzung ist ein recht langsam verlaufender Pro- 
zess, der sich jedoch erheblich beschleunigt, wenn oxydierende Stoffe 
oder feste Teilchen (beispielsweise Russ) vorhanden sind. Auch die Luft- 
feuchtigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor: bei einem hohen Feuchtig- 
keitsgrad, z.B. bei Nebel, konnen die Umsetzungen sehr schnell ver- 
laufen. So werden beispielsweise 30% des SO2 noch in der Luft in das 
vie1 saurere Sulfat umgesetzt. 

8 Siehe auch: E. Buysman, W.A.H. Asman und L.A. Conrads, Ons leven verzuurt de neerslag; 
lnstituut voor Meteorologie en Oceanografie RU Utrecht, 1980; H.F. Reinders "Neerslag ver- 
zuurt ons leven"; in: Intermediair, 18. Juli 1980, 16. Jahrgang, Nr.29, S.13. 



Wichtige meteorologische Faktoren, die beim Transport und beim 
Abbau von Schadstoffen in der Luft eine Rollen spielen, sind Windge- 
schwindigkeit und Windrichtung, Turbulenz (die die Schutzstoffkon- 
zentration in der Luft verringert), vertikale Diffusion sowie Inversionen. 
Die wichtigsten Parameter in einfachen Modellen fur die Verteilung von 
Schadstoffen in der Luft sind die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 
in der Transportschicht, die Hohe der Mischschicht, der Schicht, in der 
die Schadstoffe transportiert und verteilt werden, die horizontale Ver- 
teilung (als Ergebnis von Turbulenz und Stabilitat), die Absetzge- 
schwindigkeit und die effektive Verunreinigung in der Mischschicht. Ein 
haufig verwendetes einfaches Modell ist das sogenannte Gauss'sche 
Federmodell (es wird in Anlage 4, Tabelle 4A naher beschrieben). Die be- 
schriebenen Vorgange sind in Abbildung 4.1 schematisch dargestellt. 

Was den grenzuberschreitenden Transport von Schwefeldioxid und 
seinen Derivaten sowie von Stickoxiden (NO und NO2) angeht, der Deut- 
lichkeit halber einige Definitionen: SO:- entsteht vor allem bei Verbren- 
nung schwefelhaftiger fossiler Brennstoffe (insbesondere Kohle und 01); 
wie auch die Derivate (2.B. Sulfate: SO:-) fuhren sie beim Menschen zu 
einer Reizung der Schleimhaute, zu Atembeschwerden und zu einer Ver- 
minderung der Lungenkapazitat. NO, entsteht ebenfalls bei Verbren- 
nungsprozessen, aber nicht so sehr infolge des Stickstoffgehalts der 
Brennstoffe, sondern dadurch, dass in der Atmosphare vorhandener 
Stickstoff bei einer hohen Flammentemperatur oxydiert. Auch Stickoxide 
verursachen Reizungen der Schleimhaute. Neben diesen unmittelbaren 
Gesundheitsschaden konnen Stickoxide vor allem den beruchtigten 
Smog verursachen (dabei handelt es sich um eine fotochemische Luft- 
versihmutzung, bei~~ie lsweise durch Ozon und Peroxyazetylnitrat). 
Sowohl NO, als auch SO2 verursachen daruber hinaus sauren Regen und 
eine Versauerung der Gewasser. 

4.2.2 ,,-~xport" von Luftverunreinigung 

Emissionen und Emissionsprognosen 
Wie bereits gesagt, sind die Niederlande von hochindustrialisierten 

Regionen umgeben. Tabelle 4.1 gibt einen ljberblick uber die SO2- 
Emissionen in einigen Landern. 

In dem bereits erwahnten OECD-Bericht wird noch eine regionale 
Unterteilung vorgenommen. 1973 wurden in der Region Aachenl 
Monchengladbach/WeseI/Koln/Wuppertal/Dortmund 1700 Mio. kg SO2 
pro Jahr und in der Region Antwerpen/Brussel500 Mio. kg SO2 pro Jahr 
ausgestossen. Neuere, detailliertere lnformationen uber die gegenwar- 
tigen Emissionen und Prognosen uber den kunftigen Ausstoss erbrachte 

Abbildung 4.1 Vorgange bei der Ablagerung von Schrnutzstoffen 

Trocknenablagerung I Nassablagerung Nassablagerung Trocknenablagerung 1. 
Grenze Grc 



das Kooperationsprojekt zur Luftverunreinigung, das vom staatlichen 
niederlandischen lnstitut fur Volksgesundheit und vom Umwelt- 
bundesamt gemeinsam durchgefuhrt wurde.9 Weiterhin finden sich viele 
Angaben in den Luftreinhalteplanen.10 Das staatliche lnstitut fur Volks- 
gesundheit gibt die gesamte SO2-Emission im Ruhrgebiet mit 607 500 t 
pro Jahr an, was theoretisch einer Transportmenge von 70 t pro Stunde 
entspricht. In bestimmten Zeitraumen stellte man jedoch auch Transpor- 
te von 80 bis 180 t pro Stunde fest; bei der Transportmenge von 180 t 
entfielen im Durchschnitt 140 t auf SO, und 30 - 40 t auf SO:-. Die 
Untersuchung ergab ausserdem, dass ein erheblicher Teil dieser 
Transportmenge aus dem Kolner Raum stammte. Auch bei Stickoxiden 
wurden erhebliche Transportmengen gemessen: 3 - 34 t NO und 53 bis 
236 t NO2 pro Stunde. Aus den Luftreinhalteplanen ist zu ersehen, dass 
1977 im Ruhrgebiet etwa 715 000 t SO, und etwa 430 000 t NO, pro Jahr 
ausgestossen wurden (siehe Anlage 4, Tabellen 48 - 4D). Aus diesen 
Quellen ergibt sich auch, dass die SO2-Emission in den darauffolgenden 
funf Jahren nahezu konstant geblieben ist. Die NOx-Emission durfte 
jedoch im gleichen Zeitraum noch erheblich, und zwar um etwa 20%. 
zugenommen haben. Eine weitere Quelle zeigt ein entsprechendes Bild 
fur die gesamte Bundesrepublikll: eine Stabilisierung bei SO2 und einen 
ziemlich starken Anstieg der NOx-Emission. Im Jahresbericht 1979 der 
Gewerbeaufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen wird die Situation 
noch ungunstiger dargestellt: 1979 nahm die Belastung im Vergleich zu 
fruheren Jahren erheblich zu, was vor allem den Kohlekraftwerken zuzu- 
rechnen ist. lnsbesondere infolge der Erweiterung des offentlichen 
Stromnetzes wird sich die Situation in Zukunft weiter verschlechtern, 
und zwar so sehr, dass sogar die Erteilung von Genehmigungen fur Koh- 
lekraftwerke problematisch werden kann. Weiterhin wird in diesem 
Bericht mitgeteilt, dass die Sanierungsprogramme im Rahmen der 
~uftreinhalte~lane wegen der schlechten Wirtschaftslage langsamer 
durchgefuhrt oder sogar aufgegeben werden sollen.12 Gerade diese 
schlechte ~ i r t s c h a f t d a ~ e  hat allerdings 1980 dafur gesorgt, dass sich 
die Luftqualitat im Vergleich zum Jahre 1979 wieder erheblich verbessert 
hat, wie die Gewerbeaufsicht in ihrem Jahresbericht 1980 ausfuhrt. In 
der Metallindustrie war gegenuber 1979 ein Riickgang der Emissionen 
um 9% zu verzeichnen, bei der Erdolindustrie waren es 16,7%. Zusammen 
mit den fur eine Verdunnung gunstigen meteorologischen Bedingungen 
fuhrte dies zu einer erheblichen Verbesserung bei SO2, Schwebstoffen, 
Staub und Schwermetallen. Der Grenzwert fur Schwefeldioxid wurde 
1980 in keinem Belastungsgebiet uberschritten.13 Angesichts dieser 
Sachlage wird die kunftige Energiepolitik in Nordrhein-Westfalen fur die 
weitere Entwicklung im Bereich der Luftverschmutzung und damit auch 
fur mogliche grenzuberschreitende Transporte von Schadstoffen in der 
Luft von grosser Bedeutung sein. Auf der Grundlage der kurzlich erschie- 
nenen Dritten Fortschreibung des Energieprogramms sowie auf der 
Grundlage der Plane fur die Entschwefelung lasst sich die zukunftige 
Emission in etwa schatzen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen wird die 
SO2-Emission im Zeitraum 1979 -1990 um etwa 9 - 29% zuruckgehen. Das 

9 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, Interregional Transport of Air Pollutants; Bericht 
Nr.206177, Bilthoven 1978. Rijksinstituut voor de Volksgezondheid/UmweItbundesamt, Zehn 
Jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dern Gebiet der Luftreinhaltung 1969- 1979; Bilt- 
hoven/Berlin 1979. 
l o  Ministerium fur Arbeit. Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Luftreinhalteplan, Rheinschiene Siid (Kiiln) 1977- 1981, Luftreinhalteplan Ruhrgebiet west  
(Duisburg) 1978- 1982, Luftreinhalte~lan Ruhrgebiet Ost (Dortmund) 1979- 1983. Luftreinhal- 
teplan Rihrgebiet Mitte (Essen und ~ m g e b u n g )  1980- 1984; ~iisseldorf 1976, 1977, 1978, 1980. 
Der Luftreinhalteplan Rheinschiene Mitte wird Mitte 1982 erscheinen. 
l 1  Bundesministerium des Innern. Erster lmmissionsschutzbericht der Bundesregierung; 
Deutscher Bundestag, 8. Wahlperiode. Drucksache 812006. Sachgebiet 2129. 
12 Ministerium fijr Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Jahres- 
bericht 1979 der Gewerbeaufsicht des Landes Nordrhein- Westfalen; Dusseldorf 1980, S.99ff. 
13 Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Jahres- 
bericht 1980 der Gewerbeaufsicht des Landes Nordrhein- Westfalen; Dusseldorf 1981. 



Tabelle 4.1 Ubersicht uber die SOz-Eniissionen in einigen Landern (Zahlen und Prognosen 1973-1990 in Mio. kg) 

1973 a) 1975 b) 1976 1978 c) 1985 b) 1985 c) 1990 c) 

Bundesrepublik 3900 3500 3500-3800 3878 3500-3800 3500-3800 
Frankreich 3235 2530 3650 b) 3270 2129 3270 
Belgien 998 853 808 837 
Grossbritannienllrland 5606 5264 52255 e) 4803-5424 481 5-4945 4920-5235 
Niederlande 782(577) d) 410 431 d) 490 744-1073 500 500 

Quelle: 
a) The OECD-programme on Long Range Transport of Air Pollutants: Measurements and Findings. Paris 1977. 
b) SO, beleidskaderplan: Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15834, Nr. 1, 2. 
C) First Session of the ECE-Interim Executive Body for the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (27.-31. Oktober 1980). 
d) Centraal Bureau voor de Statistiek. 

.e) Nur Grossbritannien (Irland 1978: 250, keine Angaben fur 1985 und 1990). 

gleiche gilt fur die Bundesrepublik insgesamt; hier ist eine Abnahme der 
. . Emission um 14 - 24% zu erwarten. Die Stickoxidemission wird dagegen 

. . noch erheblich zunehmen (siehe Abschnitt 4.1.2 und Tabelle 3A).l4 

. ~ >Grenzijberschreitender Transport von Schadstoffen in der Luft 
, , Die'obigen Emissionsangaben lassen noch keine Ruckschlusse auf den 

, . . Umfang der grenzuberschreitenden Transporte von Schadstoffen zu. 
' ' ' Dazu sind entweder Verteilungsmodelle, die auf der Grundlage der Emis- 

sionsmengen erstellt werdenl5, oder anhand der mit Luftverschmut- 
zungs-Messnetzen ermittelten Daten erstellte Verteilungsmodelle erfor- 
derlich.16 Weiterhin werden auch Direktmessungen mit mobilen Messan- 
lagen (beispielsweise in Flugzeugen) durchgefuhrt.17 Die Ergebnisse las- 
sen sich auf verschiedene Weise ausdrucken: als Nass- oder Trok- 
kenablagerung bzw. als Gesamtablagerung (beispielsweise von Schwefel 
oder Schwefelverbindungen); weiterhin konnen die Anteile der einzelnen 
Lander an der Ablagerung in einem bestimmten Land oder aber die beim 
,,AustauschV zwischen zwei Landern entstehenden Salden dargestellt 
werden. Der Umfang der grenzuberschreitenden Luftverunreinigung lasst 
sich auch an den Anteilen in- und auslandischer Verursacher an der Luft 
(ausgedruckt als Bodenbelastung) oder an den Hochstkonzentrationen 
aufzeigen.18 Anhand der Ergebnisse von Direktmessungen (2.B. von Flug- 
zeugen aus) lassen sich die Mengen berechnen, die innerhalb einer Zeit- 
einheit die Grenze passieren. 

Die Anteile der Nachbarlander an der gesamten Schwefelablagerung 
in den Niederlanden sowie der niederlandische Anteil an der Schwefel- 
ablagerung in den Nachbarlandern ist mit Hilfe verschiedener Modelle 
berechnet worden (siehe Anlage 4, Tabelle 4E). Daraus ergibt sich, dass 
die Niederlande mehr Schwefelverbindungen aus Belgien und aus Gross- 

l4 Landesentwicklung Nordrhein-Westfalen, Bericht der Landesregierung Nordrhein- 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 1979; Dusseldorf 1979. 
. Bundesministerium fur Forschung und Technologie. Zum Energiekonzept in  Nordrhein- 
Westfalen; Energiediskussion 1 -2/8 1; Bonn 1981. 

Bundesministerium fur Wirtschaft, Dritte Fortschreibung des Energieprogramms der Bun- 
desregierung; Deutscher Bundestag, 9. Wahlperiode, Drucksache 91983. Sachgebiet 75. 
Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Ermittlung 

, von SO2-Emissionen.aus.Feueran1agen in der BRD und im  Lande N W  fur die Jahre 1970, 1974, 
. . .I979 und 1990; Dusseldorf (interner Bericht). Umweltbundesamt, Luftverschmutzung durch 

Schwefeldioxid: Ursachen, Wirkungen, Minderung; Berlin 1981. ' 
'5 Organization for Econoinic Cooperation and Development, The OECD-programme on 

. ,. Long-Range .Transport o f  Air Pollutants (LRTAP), Measurement and Findings 1977; Paris 1979. 
. ,  . SO2-beleidskaderplan; Tweede Kamer, zitting 1979-1980, Nr.1-2, S.50ff. 

16 N.D. van Egmond, 0. Tissing und H. Kesseboom, Herkomstbepaling van SO2 op basis van 
meetresultaten van het nationaal meetnet voor de luchtverontreiniging over 1977; Bericht Nr. 

< .  . . 247178. Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, Bilthoven 1978. 
. - .  17 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, a.a.0.. S.119-129 und 145-162. 

. . '8 Grenzwerte oder Normen fur die Luftqualitat werden zumeist in Prozenten angegeben. Sie 
bezeichnen den Zeitraum, in dem die betreffende Norm nicht uberschritten werden darf. So 
bedeutet ein 50%-Wert (Mittelwert) von 75 mgIm3fur SO2, dass dieser Wert an 183 Tagen 
eines Jahres nicht uberschritten werden darf. Ein 95%-Wert fur 200 mg S02/m3 besagt! dass 
diese Norm an 347 Tagen nicht uberschritten werden darf und dass an 18 Tagen eine Uber- 
schreitung zulassig ist. 



britannien ,,importiereno, als sie dorthin ,,exportieren" (12 - 65 Mio. kg 
bzw. 46 - 90 Mio. kg SO2-Einheiten pro Jahr). Die Bilanz zwischen den 
Niederlanden und der Bundesrepublik ist ungefahr ausgeglichen. Nach 
den OECD-Berechnungenlg ,,exportierenn die Niederlande per Saldo 
mehr Schwefeldioxid in die Bundesrepublik, als sie von dort ,,impor- 
tieren" (1 1 - 20 Mio. kg SO2-Einheiten pro Jahr), wahrend es nach der 
Eurmap20 umgekehrt ist (5 Mio. kg SO2-Einheiten pro Jahr). Von den 
gesamten Ablagerungen in den Niederlanden stammen nach Angaben 
der OECD etwa 60% aus inlandischen Quellen. Das staatliche lnstitut fur 
Volksgesundheit halt es fur sehr unwahrscheinlich, dass uber 50% der 
Ablagerungen aus dem Inland stammen." Nach neueren Angaben der 
Zentralorganisation fur angewandte naturwissenschaftliche Forschung in 

.. ' den NiederlandenlTN022 sind bei der Ablagerung von Schwefelver- 
bindungen folgende Herkunftslander zu unterscheiden: 

' , :  Tabelle 4.2 HerkunR der Schwefelablagerungen in den Niederlanden, 1977 (in %) 

Herkunftsland Trocken- Nassab- insgesamt 
ablagerung lagerung 

Niederlande 18 9 27 
Belgien 14 9 23 
Bundesrepublik ' 14 40 7 33 21 73 
ubrige Lander 12 17 29 

samtliche Quellen 58 42 100 

Quelle: Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Commissie 
Milieuprojecten (TNO-CMP), 'Rekensysteem luchtverontreiniging', rapport IX. Delft 1980 

Etwa drei Viertel der gesamten ~chhe fe lab la~e run~en  in den Nieder- 
landen stammen somit aus dem Ausland. Ein Viertel aus Belgien, ein 
Viertel aus der Bundesrepublik und ein Viertel aus anderen Landern, ins- 
besondere aus Grossbritannien und Frankreich. 

Bei den Nassablagerungen von Schwefel in den Niederlanden ist nach 
den Angaben der OECD Grossbritannien das wichtigste Herkunftsland 

' 

(siehe Anlage 4, Abb. 4a). Der pH-Wert von Regenwasser betragt im 
Jahresdurchschnitt 3.9 -4,5. ,,SauberesV, ,,neutralesW Regenwasser dage- 
gen hat einen pH-Wert von 5.6. Im Vergleich zu den Nachbarlandern ist 
der Anteil der ,,sauren" Komponenten im Regenwasser (insbesondere 
Schwefel- und Stickstoffverbindungen) in den Niederlanden relativ hoch. 

Druckt man die gesamte SO2-Belastung der Niederlande in 
Jahresdurchschnittswerten aus und berucksichtigt gleichzeitig den Anteil 
der einzelnen Herkunftslander, so zeigt sich, dass die Konzentrationen zu 
etwa 30% auf Emission im Inland und zu etwa 70% auf Emission im 
Ausland zuruckzufuhren sind. 

Im Rijnmond-Gebiet ist das Verhaltnis umgekehrt: hier ist die 
SO2-Konzentration zu zwei Dritteln auf eigene Emissionen zuruckzufuh- 
ren (siehe auch Anlage 4, Tabelle 4F). 

Von den Jahresdurchschnittswerten war bereits die Rede. Betrachtet 
man gleichzeitig die Hochstkonzentrationen (Werte von 95 und 98%) fiir 

19 Organization for Economic Cooperation and Development, a.a.0.. S.W. 
20 W.B. Johnson; D.E. Wolf und R.L. Mancuso, .Long term Regional Patterns and Trans- 

' frontier Exchanges of Air Borne Sulfur Pollution in Europe"; in: Atmosphere Environment, 
Dezember 1978, S.511. 
21 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, a.a.0. N.D. van Egmond, 0 .  Tissing und H. Kes- 
seboom, a.a.0. 
22 TNO. Rekensysteem luchtverontreiniging I1 en rekensysteem luchtverontreiniging IX; 
Berichte der Commissie Milieuprojecten 7911 und 8011 1 (Entwurf), 's-Gravenhage 1979 und 
1980. 



Tabelle 4.3 Anteile an der jahrlichen durchschnittlichen S02-Konzentration, 1977 (in %) 

Herkunftsland TNO RIV 
Niederlande Niederlande Rijnmond 
insgesamt insgesamt (Rotterdam) 
% % % 

Niederlande 
Belgien 
Bundesrepublik 
ubrige Lander 

insgesamt 

Quelle: Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Commissie 
Milieuprojecten (TNO-CMP), 'Rekensysteern luchtverontreiniging', rapport IX, Delft, September 
1980. 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, 'Herkornst van SO2 op basis van meetresultaten van het 
nationaal rneetnet voor luchtverontreiniging over 1977'; RIVINML rapport 247178, Bilthoven. 
Dezember 1978. 

SO,, so wird der Einfluss der auslandischen Emissionen deutlicher. 
Hochstkonzentrationen werden offensichtlich zu einem erheblichen Teil 
durch interregionalen Transport verursacht; eine Ausnahme bildet hier 
das Rijnmond-Gebiet. Auch werden im Grenzgebiet regelmassig Uber- 
schreitungen der Toleranzgrenze fur SO2 festgestellt (siehe auch Anlage 
4, Tabelle 4G).23 

Schliesslich Iasst sich der Umfang des grenzuberschreitenden 
Transports von Schmutzstoffen noch in einer dritten Weise wiedergeben, 
namlich in Gewichtseinheiten pro Stunde. Bei Sudost- und bei Ostwind 
wurden die antransportierten Schmutzstofffrachten aus der Bundes- 
republik vom Flugzeug aus gemessen. Sie stammten unmittelbar aus 
dem Ruhrgebiet und dem Kolner Raum. Daruber hinaus wurden auch 
grosse Schmutzstofffrachten gemessen, die ihren Ursprung in Belgien 
hatten; sie erreichten bei Sudwind 60 - 100 t SO2 pro Stunde. 

Zusammenfassend Iasst sich feststellen: 
- Die Nassablagerung spielt bei Schwefelverbindungen, die aus grosser 
Entfernung antransportiert werden, eine wichtige Rolle. Haupt- 
verursacher der sauren Niederschlage in den Niederlanden ist Gross- 
britannien. 
- Bei Gebieten, die in der Nahe der Emissionsquellen liegen, ist die 
Trockenablagerung ausschlaggebend. Die Trockenablagerung in den Nie- 
derlanden ist zu etwa einem Viertel auf Emissionen im Inland und zu 
etwa drei Vierteln auf Emissionen im Ausland zuruckzufuhren. Dabei ent- 
fallen auf Belgien, die Bundesrepublik und das ubrige Ausland gleiche 
Anteile. 
- Die Salden der Gesamtablagerung zeigen, dass mehr Schwefelver- 
bindungen aus Belgien und Grossbritannien in die'Niederlande gelangen, 
als aus den Niederlanden in diese Lander. Im Verhaltnis zur Bundes- 
republik halten sich ,,Einfuhr" und ,,Ausfuhrm in etwa die Waage. 
- Die SO2-Konzentrationen sind im Jahresdurchschnitt zu etwa 70% auf 
Emissionen im Ausland zuruckzufiihren. Regional gibt es allerdings 
Unterschiede. Im Rijnmond-Gebiet uberwiegen sogar die Schadstoff- 
mengen aus dem Gebiet selbst. Das Auftreten von Hochstkon- 
zentrationen (Werte von 95 und 98%) ist mit Ausnahme des Rijnmond- 
Gebiets fast vollstandig auslandischen Verursachern anzulasten. 

4.2.3 Staatliche Massnahmen und ihre Konsequenzen 

Behordliche Zustandigkeiten in der Bundesrepublik 

23 Verslag April 1978179. Publikatiereeks NML-RIV Nr.16. 



Die wichtigsten Rechtsgrundlagen fur die Verhinderung und Bekamp- 
fung der Luftverschmutzung sind das Bundesimmissionsschutzgesetz 
und die Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmis- 
sionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA- 
Luft).24 Die TA-Luft enthalt Definitionen der wichtigen Begriffe (z.B. 
,,Stand der Technik"), Vorschriften fur die Erteilung von Genehmigungen, 
fur Messmethoden u.dgl. Weiterhin legt sie fur eine Reihe von 
Schadstoffen Emissionsgrenzwerte und Immissionswerte, die nicht uber- 
schritten werden durfen, fest. 

Wahrend der Bund in den Bereichen Naturschutz und Wasser- 
wirtschaft nur uber die Rahmengesetzgebungskompetenz verfugt, hat er 
durch eine Grundgesetzanderung im Jahre 1972 in den Bereichen Abfall- 
beseitigung, Luftreinhaltung und Larmbekampfung die sog. konkur- 
rierende Gesetzgebungskompetenz erhalten. Aufgrund dieser Regelung 
liegt die Gesetzgebungsbefugnis beim Bund, wahrend die Durchfuhrung 
den Bundeslandern obliegt. 

In den siebziger Jahren konnte die gesetzliche Regelung des 
Umweltschutzes grosstenteils abgeschlossen werden; inzwischen hat die 
Ausfuhrungsphase begonnen. In Verordnungen und allgemeinen Verwal- 
tungsvorschriften werden nunmehr die Zielsetzungen formuliert und ent- 
sprechende Massnahmen festgelegt. Die Hauptelemente25 der deutschen 
Umweltschutzgesetze sind eine ,,Zieltriasn (Schadensbehebung, Scha- 
densverhutung und Schutz der Gesundheit, der Lebensqualitat und der 
~ k o s ~ s t e m e ) ,  eine ,,Prinzipientrias" (die Verhinderung von Verschmut- 
zung, das Verursacherprinzip und das Prinzip der Zusammenarbeit zwi- 
schen allen funf Verwaltungsebenen) sowie eine ,,Massnahmentriasn: 
Gebote, Verbote und Genehmigungen (Lenkungsmassnahmen), For- 
derungs-, Beratungs-und Entschadigungsmassnahmen sowie Bau von 
Anlagen (Leistungsmassnahmen) und Erstellung von Programmen und 
Planen (Planungsmassnahmen). 

In der Gesetzgebung spielen Erfordernisse des Umweltschutzes eine 
wichtige Rolle. Be; der Erteilung von Genehmigungen sind die Immis- 
sionswerte 1 und 2 der TA-Luft massgebend. ~ e u e  Anlagen, deren Emis- 
sionen diese Werte uberschreiten, durfen nicht genehmigt werden. Die 
lmmissionswerte sind auch ausschlaggebend fur die ~ u s w e i s u n ~  der 
sog. Belastungsgebiete. Sie haben normativen Charakter und dienen 
dem Schutz der Volksgesundheit.26 Die Bundesregierung hat der EG- 
Richtlinie uber Grenzwerte und Richtwerte fur Schwefeldioxid und 
Schwebstoffe in der Lu fP  nur zogernd zugestimmt, die ab 1. April 1983 
gilt und die fur den.Fall der lJberschreitung dieser Werte Massnahmen 
zwingend vorschreibt. Die Bundesregierung hatte einer allgemeinen 
Ausnahmeregelung den Vorzug gegeben. Danach sollten Normuber- 
schreitungen unter der Bedingung zulassig sein, dass Sanierungsplane 
mit dem Ziel erstellt werden. innerhalb einer bestimmten Frist (bis 1990) 
die Grenzwerte zu erreichen.28 Im Bundesimmissionsschutzgesetz kom- 

24. Bunde~irnmi~~ionsschutzgesetz, BgBl 1, S.721-1193, 15. Marz 1974. und TA-Luft, GMBI, 
S.426-525, 28. August 1974 (siehe auch Anlage 4.4H). 
25 Erster lmmissionschutzbericht der Bundesregierung, a.a.0. s.3ff. Umweltrecht, 
Beck-Texte; DTV, Munchen 1980. 
28 H. Sendler, -1st das Umweltrecht normierbar?" In: Umwelt- und Planungsrecht, 198111. 
Oktober 1981, S.12-14. Die TA-Luft k t  eine Verwaltungsvorschrift und keine Rechtsverord- 
nung. Sie gilt somit nur fur Verwaltungsorgane. Andere Organe, z.B. Gerichte, sind an die 
Normen der TA-Luft nicht gebunden; allerdings gilt sie als ein "antizipiertes Gutachten", das 
nicht ohne triftige Griinde ubergangen werden darf. Siehe auch das "Voerde-Urteil", 
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 17. Februar 1978, Nr.551250, S.256. 
27 Richtlinie 80/779/EWG, Amtsblan EG Nr.L 22911980 vom 30.8.1980. Aufgrund von Art. 11 
mussen Staaten dann, wenn infolge einer erheblichen Verunreinigung, die in einem anderen 
Mitgliedstaat ihren Ursprung hat oder haben kann, eine Uberschreitung der in der Richtlinie 
angegebenen Grenzwerte erfolgt bzw. zu erfolgen droht, in gemeinsame Beratungen ein- 
treten, urn diese Situation zu beheben. 
28 lmmissionsschutzbericht, a.a.0. 



men Umweltschutzaspekte nicht voll zum Tragen.29 Im Vordergrund 
stehen die Einschrankung der Emission sowie technische Auflagen bei 
der Erteilung von Genehmigungen fur die Errichtung neuer bzw. den 
Umbau alter Anlagen. Die Genehmigungsanforderungen, die fur viele 
Anlagetypen in der TA-Luft festgelegt sind, basieren auf dem ,,Stand der 
Technik", der wiederum auf dem ,,Entwicklungsstand fortschrittlicher 
Verfahren zur Emissionsbegrenzung" beruht.30 Daruber hinaus konnen 
die Behorden neue Auflagen machen (nachtragliche Anordnung)Sl, wenn 
die Emissionswerte uberschritten werden bzw. wenn die Anlage nicht 
mehr dem Stand der Technik entspricht. Eine nachtragliche Anordnung 
darf nicht getroffen werden, wenn die Anforderungen technisch nicht 
erfullbar sind und betriebswirtschaftliche Problemen aufwerfen. Ein wei- 
teres wichtiges Instrument des Umweltschutzes sind die laut dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz vorgeschriebenen Luftreinhalteplane32 
fur Belastungsgebiete, d.h. fur dicht besiedelte und hochindustrialisierte 
Gebiete. Diese Luftreinhalteplane beschreiben Art und Umfang der 
gegenwartigen und kunftigen Luftverunreinigung, ihre Ursachen und Fol- 
gen und enthalten ein mittelfristiges Programm zur Verringerung der 
Belastung. Sie werden alle funf Jahre uberpruft.33 lnzwischen wurden in 
Nordrhein-Westfalen Luftreinhalteplane fur die folgenden fijnf Gebiete 
festgestellt: Ruhrgebiet West, Ruhrgebiet Ost und Ruhrgebiet Mitte 
sowie Rheinschiene Sud und Rheinschiene Mitte. Das Schwergewicht 
liegt bei diesen ersten funf Luftreinhalteplanen auf der Einschrankung 
des SO2- und des Staubausstosses und auf der Verringerung der 
Belastung durch karzinogene und andere toxische Stoffe (Schwermetal- 
le, Chlorkohlenwasserstoffe und polyzyklische aromatische Kohlenwas- 
serstoffe). In Belastungsgebieten werden feste Messstationen eingerich- 
tet. Auf Bundesebene ist das lnnenministerium zustandig; auf Lan- 
derebene fallt die Luftreinhaltung meist in den Zustandigkeitsbereich der 
Sozialministerien. Die Verwaltungsstruktur und der Grad der Dezen- 
tralisierung sind in den einzelnen Bundeslandern im ubrigen unterschied- 
lich. Die Durchfuhrung der Bestimmungen liegt in erster Linie bei den 
Landern bzw. bei den Landesanstalten fur Immissionsschutz; in Nord- 
rhein-Westfalen spielen daruber hinaus die staatlichen Gewer- 
beaufsichtsamter eine wichtige Rolle. Sie sind verantwortlich fur die 
Erteilung von Genehmigungen und werden von den Technischen Uber- 
wachungsvereinen und von der Landesanstalt fur Immissions- und 
Bodennutzungsschutz (LIB) unterstutzt. Die LIB befasst sich in erster 
Linie mit der Bestimmung von Art und Umfang der Luftverschmutzung in 
Belastungsgebieten; sie erstellt Emissionskataster, hilft bei der Erar- 
beitung der Luftreinhalteplane und berat die Gewerbeaufsichtsamter bei 
der Erteilung von Genehmigungen. 

Die Luftqualitat ist in der Bundesrepublik, insbesondere an Rhein und 
Ruhr, schlechter als in den Niederlanden. Auffallend sind in diesem 
Zusammenhang die grossen Unterschiede zwischen den von beiden Lan- 
dern festgesetzten   or men (siehe Anlage 4, Tabelle 41). Im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen liegen die in mehrjahrigen Messungen ermittelten 
Monatsdurchschnitte fur SO2 bei etwa 0.09 - 0,l mg/m3, fur NO2 bei 0,06 
bis 0.07 mg/m3 und fur Schwebstoffe bei etwa 0,l - 0,13 mgIrn3.34 Die 
Werte in den Niederlanden und in der Bundesrepublik sind nur zum Teil 
vergleichbar. Die Bundesrepublik arbeitet mit einem flachen- 

29 R. Mayntz u.a., Vollzugsprobleme der Umweltpolitik; StuttgartIMainz (Kohlhammer) 1978, 
S.34ff. 
30 93 Absatz 3 Bundesimmissionsschutzgesetz; das Genehmigungsverfahren ist in 3-31 gere- 
gelt. 
31 5017, 24 Absatz 1 Nr.2, 5 Absatz 2, 22 Absatz 1 Nr.1 Bundesimmissionsschutzgesetz. 
32 0544-47 Bundesimmissionsschutzgesetz. 
3 Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Umweltschutz in Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf 
1980. " Landesanstalt fur lmmissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Monatsberichte 
uber die Luftqualitat an Rhein und Ruhr, Essen 1980181. 



reprasentativen Messnetz, wahrend die Messstationen in den Niederlan- 
den nach anderen Kriterien verteilt wurden. Ausserdem werden 
unterschiedliche Analysemethoden angewandt (in den Niederlanden das 
Black-Smoke-System, in der Bundesrepublik das gravimetrische 
System). Zum Vergleich seien hier jedoch die Mittelwerte im Rijnmond- 
Gebiet genannt: 105 pg S02/m3 im Jahre 1968 und 47 pg S02/m3 im Jah- 
re 1977. ( 1  pg = 0,001 mg) 

1979 wurde erstmals Smog-Alarm gegeben. In Teilen des Ruhrgebiets 
werden gelegentlich die lmmissionswerte uberschritten, vor allem bei 
SO2, aber auch bei Staub und Fluor. Seit einiger Zeit ist das Gebiet um 
Dortmund (Ruhrgebiet Ost) nicht mehr am starksten belastet, was u.a. 
darauf zuruckzufuhren ist, dass die in diesem Gebiet stark vertretene 
Eisen- und Stahlindustrie mit Problemen kampft. Die Belastung verlagert 
sich auf den nordlichen Teil des Ruhrgebiets. Die starkste Verun- 
reinigung ist zur Zeit im westlichen Ruhrgebiet, im Raum Duisburg- 
Oberhausen, festzustellen. Wie bereits erwahnt, fuhrten 1980 auch die 
wirtschaftliche Stagnation und die gunstigen meteorologischen Voraus- 
setzungen zu einer Verbesserung der Luftqualitat gegenuber dern Vor- 
ja hr.35 

Bilaterale Beratungen 
Seit dern 19. September 1979 besteht die Deutsch-Niederlandische 

Kommission auf dern Gebiet der Luftverunreinigung und der 
umweltgefahrdenden Stoffe.36 Diese amtliche Kommission, die aus einer 
zehnjahrigen Zusammenarbeit zwischen dern staatlichen lnstitut fur die 
Volksgesundheit und dern Umweltbundesamt des Bundesministeriums 
des lnnern hervorgegangen ist3', sol1 die Zusammenarbeit der Regierun- 
gen beider Lander auf den genannten Gebieten fordern. Ausserdem sol1 
einmal jahrlich ein Treffen der zustandigen Minister und leitenden Beam- 
ten zur Besprechung aktueller Fragen stattfinden. Die Kommission 
besteht aus funf Arbeitsgruppen (Umweltgefahrdende Stoffe, Aus- 
wirkungen auf die Umwelt, Strategie, Technologie und Messungen). Da 
die Kommission noch nicht lange besteht, lasst sich uber ihre Arbeit 
noch nicht vie1 sagen. 

Gelegentlich befasst sich auch die Deutsch-Niederlandische 
Raumordnungskommission mit Problemen der grenzuberschreitenden 
Luftverunreinigung. Wie eine Ubersicht der Arbeitsgruppe Beratungs- 
strukturen im Bereich der grenzuberschreitenden Umweltverschmut- 
z ~ n g ~ ~  zeigt, bestehen daneben auch Kontakte auf lokaler und regionaler 
Ebene. Die Arbeitsgruppe setzt sich dafur ein, dass sich die bestehenden 
Beratungsgremien in starkerem Masse mit Problemen des Umweltschut- 
zes befassen; ausserdem befurwortet sie die Schaffung eines Gremiums 
auf Regierungsebene, das sich mit Fragen auseinandersetzt, fur die sich 
auf regionaler bzw. lokaler Ebene keine Losung finden lasst oder fur die 
auf dieser Ebene kein Beratungsgremium besteht. Diese Aufgabe wird 
wahrscheinlich die vor kurzem gegrundete Deutsch-Niederlandische 
Kommission auf dern Gebiet der Luftverunreinigung und der umwelt- 
gefahrdenden Stoffe mit ubernehmen konnen. Weiterhin tritt die Arbeits- 
gruppe dafiir ein, dass - wie es bereits im niederlandisch-belgischen 
Grenzgebiet geschehen ist - Kontaktbeamte eingestellt werden, die eng 
mit dern Sekretariat dieser Kommission zusammenarbeiten. Schliesslich 
weist die Arbeitsgruppe darauf hin, dass es schwierig ist, allgemeine 

35 Ministerium fiir Arbeit. Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, a.a.0. 
36 Staatscourant Nr.184. 21. September 1979. 
37 ' Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, a.a.0. 

Aufgabe: .To calculate paths and fate, and consequently concentration and dose, of air 
pollutants emitted into the air in the region of Germany/Netherlands." 
38 Directoraat Milieu-Hygiene, lnterprovinciaal overleg en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, Rapport van de Werkgroep Overlegstructuren Grensoverschrijdende Verontreini- 
ging, 1979. 



Empfehlungen fur eine bilaterale Kooperation auf regionaler bzw. lokaler 
Ebene zu formulieren, u.a. weil die Probleme sehr unterschiedlich sind. 

Multilaterale Beratungen 
Beide Lander beteiligen sich auch im Rahmen internationaler Organi- 

sationen an Beratungen uber die Luftverunreinigung. Mit dem Ziel, 
gemeinsam die Luftverunreinigung zu bekampfen und die Massnahmen 
der Mitgliedslander aufeinander abzustimmen, werden hierbei u.a. 
lnforrnationen ausgetauscht, Untersuchungen durchgefuhrt und Richt- 
linien, Empfehlungen und Vertrage ausgearbeitet. Ein wichtiges interna- 
tionales Gremium, das sich mit der Problematik der Luftverunreinigung 
befasst, ist die Wirtschaftskommission fur Europa (ECE), ein Organ der 
Vereinten Nationen. Ende 1979 wurde im Rahmen der ECE ein Vertrag 
zur Bekampfung der weitraumigen grenzuberschreitenden Luftver- 
schmutzung geschlossen.39 Der Vertrag sol1 die bereits bestehende tech- 
nische und wissenschaftliche Zusammenarbeit bei der Luftreinhaltung 
vertiefen und erweitern; er institutionalisiert den Austausch von Informa- 
tionen uber innerstaatliche Massnahmen und ihre Ergebnisse. Im Jahre 
1977 ist in diesem Rahmen das ,,Programm uber die Zusammenarbeit bei 
der Messung und Berechnung der weitraumigen Ausbreitung von luft- 
verunreinigenden Stoffen in Europa" (Cooperative Programme for Moni- 
toring and Evaluation of Long Range Transmission of Air Pollutants in 
EuropeIEMEP) angelaufen. Das EMEP ist in gewissem Sinne eine Fort- 
setzung des LRTAP der OECD (siehe unten). Untersucht werden ins- 
besondere die Konzentration von Schwefelverbindungen in der Luft und 
die Ablagerung dieser Verbindungen. 

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) 

Der OECD-Umweltausschuss hat in den zehn Jahren seines Bestehens 
eine Vielzahl von Fragen behandel@, so z.B. die SO2-Problematik, die 
Effektivitat und die Auswirkungen politischer Massnahmen zur Bekamp- 
fung der Luftverunreinigung, die grenziiberschreitende Luftverun- 
reinigung, die wirtschaftlichen Folgen der Umweltpolitik, mit der 
Luftreinhaltung verbundene Probleme der Abfallbeseitigung, Grundsatz- 
empfehlungen zu allgemeinen Fragen (2.B. ,,Standstill", ,,Nondis- 
crimination" und ,,Polluter pays") sowie zu Informations-und Konsulta- 
tionsfragen. 

Europarat 
Was die Arbeit des Europarats anlangt, ist vor allem auf die Resolution 

zur grenzuberschreitenden Luftverschmutzung h in~uweisen.~~ 

Europaische Gemeinschaft 
Die Europaische Gemeinschaft hat unlangst eine wichtige Richtlinie 

uber Grenz- und Richtwerte fur Schwefeldioxid und Schwebstoffe in der 
Luft verabschiedet42, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, dafur zu sor- 
gen, dass die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte ab 1. April 1983 
nicht mehr uberschritten werden. Eine weitere Verschlechterung der 

39 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Genf, 13. November 1979. Siehe 
auch: International Legal Materials 18 (1979). S.1442-1450, und Environmental Policy and Law 
6 (1980). S.37-40; Tractatenblad 1980, Nr.21. 
40 Siehe u.a.: The OECD-programme on Long-Range Transport of Air Pollutants, a.a.0. 
OECD. The Costs and Benefits of Sulfur dioxide Control; Paris 1981. OECD. Evironmental Pro- 
tection in Frontier-regions; Paris 1979. 
41 Siehe u.a.: Europarat, European Yearbook 1971; Resolution 5 on Air Pollution in Frontier 
Areas, 26. Marz 1971, S.263. 
42 Richtlinie 80/779/EWG vom 15.7.1980, Amtsblan EG vom 30.8.1980. Die Richtlinie geneh- 
migt allerdings auch die Grenzwerte und Messmethoden der TA-Luft. 



Luftqualitat in weniger stark belasteten Gebieten sol1 durch Einhaltung 
der lmmissionsnormen und nicht etwa durch den Bau hoherer 
Schornsteine verhindert werden. Gleichzeitig wurde eine Resolution zur 
Bekampfung der grenzuberschreitenden Luftverunreinigung durch 
Schwefeldioxid und Schwebstoffe angenommen. Darin erklaren sich die 
Mitgliedstaaten bereit, die grenzuberschreitende Luftverschmutzung 
durch Schwefeldioxid und Schwebstoffe zunachst weitgehend einzu- 
schranken und dann allmahlich zu reduzieren. Die bereits fruher von der 
EG erlassenen Richtlinien zur Luftverunreinigung beziehen sich vor allem 
auf Typzulassungen und Prod~ktionsnormen.~3 

Dem Rat liegt ein Vorschlag der Kommission vom 19. Mai 1979 zur 
Einfuhrung eines gemeinsamen Beratungsverfahrens uber Plane in bezug 
auf konventionelle Kraftwerke vor, deren Emissionen das Gebiet anderer 
Mitgliedstaaten beeinflussen konnen. Das Verfahren sol1 auf Antrag eines 
Mitgliedstaates oder von der Kommission selbst eingeleitet werden. Es 
sollen zunachsteDaten zu folgenden Fragenkomplexen gesammelt wer- 
den: ~aufigkeit, Dauer und Wahrscheinlichkeit von Einwirkungen auf 
Luft, Boden, oberirdische Gewasser und Grundwasser anderer Mit- 
gliedstaaten; Gefahrdung benachbarter Mitgliedstaaten im Falle von 
Betriebsstorungen oder bei Unfallen; Kumulation von Emissionen in 
Grenzgebieten, die zu einer Schadigung oder Gefahrdung der Umwelt 
oder der Gesundheit der Bevolkerung fuhren konnen. Diese Daten mus- 
sen vor dem Genehmigungsverfahren vorgelegt werden. Die EG ubermit- 
telt dann dem Land, das das Kraftwerk bauen will, und dem Land, das 
das Beratungsverfahren beantragt hat, ein entsprechendes Gutachten. 
Daruber hinaus ist bei der EG eine Richtlinie zur Berichterstattung uber 
Folgen behordlicher Massnahmen fur die Umwelt in Vorbereitung. Dabei 
sollen auch Massnahmen berucksichtigt werden, die grenzuberschrei- 
tende Auswirkungen auf die Umwelt haben konnten. Der Richt- 
linienentwurf der Europaischen Kommission wurde erstmals im Juni 1981 
von den fiir den Umweltschutz zustandigen Ministern der zehn Mitglied- 
staaten behandelt. Im Dezember 1981 hat der Ministerrat die sog. Post- 
Seveso-Richtlinie prinzipiell gebilligt. Diese Richtlinie enthalt u.a. die 
Vorschrift, dass die Mitgliedstaaten benachbarte Mitgliedstaaten uber 
umweltgefahrdende Betriebe im Grenzgebiet informieren und sich mit 
diesen Landern uber geeignete Massnahmen beraten mussen. 
Die Niederlande drangen in der EG auf grossere Aufmerksamkeit fur die 
Grenzgebiete. So sagte der Minister fur Volksgesundheit und 
Umweltschutz, Ginjaar: ,,Die Grenzgebiete drohen durch die allgemein 
zunehmende'~mweltverschmutzung in immer starkerem Masse zur Mull- 
kippe Europas zu werden, wo alles moglich ist, weil es an zweckma- 
ssigen gesetzlichen Regelungen fehlt."" Nach Auffassung des Ministers 
muss auf europaischer Ebene ein Informations-und Konsultations- 
verfahren geschaffen werden, das immer dann angewandt wird, wenn 
eine Verunreinigung von Boden, Wasser oder Luft droht, wenn 
.Larmbelastigungen zu befurchten sind oder wenn der Bau von 
Kernkraftwerken, Grundwasserentnahmen oder die Beseitigung bzw. 
Lagerung gefahrlicher Stoffe und Abfallstoffe geplant wird. Der Minister 
setzte sich auch dafur ein, die Auswirkungen geplanter Massnahmen auf 
die Umwelt im grenznahen Raum eingehend zu untersuchen und ent- 
sprechende Berichte zu erstellen. Dabei seien auch die Auswirkungen 
auf benachbarte Grenzregionen zu berucksichtigen. 

Konsequenzen der staatlichen Massnahrnen 
Aus Gebieten jenseits der Grenzen stammen, wie bereits erwahnt, 

etwa drei Viertel der trockenen, nassen und sauren Ablagerungen. Die 

Einen ~berblick uber multilaterale Gremien und uber Prinzipien im Bereich des grenzuber- 
schreitenden Umweltschutzes findet sich in: Grensoverschrijdende Verontreiniging, Tweede 

. Kamer, zitting 1979-1980, Hoofdstuk XVII, Nr.68, S.l-27. Die EG-Bestimmungen werden u.a. 
behandelt in: EG-milieuregelingen, Tweede Kamer. zitting 1978-1979. 15729, Nr.1-2. 

649. Sitzung des Umwelt-Ministerrats der EG am 30.6. und 1.7.1980 in Luxemburg. 



mit der Luft aus dem Ausland antransportierten Schmutzmengen sind 
ijberdies die Hauptursache fur die ~ b e r s c h r e i t u n ~  der Grenzwerte 
(ausser im Rijnmond-Gebiet). Etwa 70% der SO,-Bodenkonzentrationen 
stammen aus anderen Landern. Um es mit einem im Untertitel dieses 
Berichts verwendeten Begriff zu sagen: Die Empfindlichkeit unseres Lan- 
des gegenuber Einflussen aus dem Ausland ist auch hier gross. Der 
grenzuberschreitende Transport von Schmutzstoffen lasst sehr wenig 
Raum fur innerstaatliche Massnahmen zur Luftreinhaltung. Zur Verdeut- 
lichung sei gesagt, dass trotz niedriger SO2-Emissionen im Inland ins- 
besondere in den Grenzgebieten Uberschreitungen der Grenzwerte fest- 
zustellen sind und dass der Sauregrad der Niederschlage im Verhaltnis 
zu anderen europaischen Landern ausgesprochen hoch ist. Es hat sich 
gezeigt, dass hierfur nicht nur die Bundesrepublik verantwortlich ist, son- 
dern zu etwa gleichen Teilen auch Belgien und die ubrigen Lander. 
Losungen durfen daher auch nicht in erster Linie auf bilateraler Ebene 
gesucht werden, obwohl hier durchaus Ansatzpunkte gegeben waren. Zu 
denken ist vielmehr an Informations- und Konsultationsverfahren bei der 
Wahl von Standorten fur Anlagen, die erhebliche Mengen an Schadstof- 
fen produzieren, wie dies bei Kraftwerken der Fall ist. Eine entsprechende 
EG-Richtlinie wird vorbereitet. In der Deutsch-Niederlandischen 
Raumordnuiigskommission ist ein solches Verfahren bereits mehr oder 
weniger institutionalisiert. Auch konnte man ein Warnverfahren fur die 
gegenseitige Unterrichtung iiber Perioden erheblicher Luftverschmut- 
zung schaffen, in denen grosse Schmutzstoffmengen uber die Grenze 
verfrachtet werden konnen. Ein solches Warnverfahren wird bereits 
innerhalb der Benelux angewandt. Dies alles heisst jedoch nicht, dass 
innerstaatliche Massnahmen uberflussig waren. Obwohl solche Mass- 
nahmen nicht den gewiinschten Erfolg haben konnen, sind sie erfor- 
derlich, zumal die Niederlande sonst nicht das Recht'hatten, sich in inter- 
nationalen Gremien fur den Umweltschutz einzusetzen. Das Mindeste, 
was man fordern muss, ist, dass die Niederlande nicht mehr SO2 und 
andere Schadstoffe ,,exportierenr', als sie ,,importieren". Im Vergleich zu 
anderen Landern sind die finanziellen, technischen und politischen 
Anstrengungen der Niederlande auf diesem Gebiet gering, was auch ihre 
Verhandlungsposition schwacht. Die Position der Bundesrepublik ist in 
dieser Hinsicht erheblich besser, was auch die niederlandische Regie- 
rung zugibt.45 SO mussen Kohlekraftwerke in der Bundesrepublik seit 
1971 mit Rauchgasentschwefelungsanlagen ausgerustet sein. Hierbei ist 
allerdings die unterschiedliche Luftqualitat in den lndustriezentren der 
Niederlande und der Bundesrepublik zu berucksichtigen, die jeweils stark 
von Art und Umfang der lndustrieansiedlungen und des Brennstoff- 
einsatzes abhangt. lnsbesondere die weitgehende Umstellung der nie- 
derlandischen Energieversorgung auf Erdgas - Kohle wird kaum noch 
verwendet - hat stark zur Luftreinhaltung beigetragen. In den am 
starksten belasteten Gebieten der Bundesrepublik ist die Luft heute 
immer noch so schlecht, wie sie es 1968 im Rijnmond-Gebiet war. Dieses 
Bild wird sich jedoch in absehbarer Zeit andern, wenn der Kohle- 
verbrauch der Niederlande, wie vorausgeschatzt,-auf 35 Mio. t SKE (32% 
des gesamten Inlandsverbrauchs) angestiegen sein wird.46 Auch die Nie- 
derlande mussen dann geeignete Massnahmen treffen, um die heutigen 
Zielsetzungen weiterhin realisieren zu konnen. Diese Moglichkeit, sich im 

6 Siehe auch: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven; 
Tweede Karner. zitting 1981-1982, 17100, HoofdstukXVII, Nr.2, S.126. Nota Heroveweging Col- 
lectieve Uitgaven; deelrapport 17, Tweede Karner. zitting 1980-1981, 16625, Nr.22. Nota Kosten 
en Macro-econornische gevolgen van het voorgenornen rnilieubeleid; Tweede Karner, zitting 
1980-1981, 16495, Nr.1-2, S.41. SO2-bestrijdingsprogramrna 1981-1982; Tweede Karner. zitting 
1981-1982. 17342, Nr.1-2. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Staatsuitgeverij, 
's-Gravenhage 1982. 
46 €en 'ongewijzigd beleidsscenario' voor de energievoorziening van Nederland tot het jaar 
2000 (Referentiescenario) opgesteld door het Ministerie van Econornische Zaken ten behoeve 
van de Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid, 's-Gravenhage, 22. Dezernber 1981. 



Rahmen der Diversifizierung starker auf die Kohle zu verlegen, hat die 
Bundesrepublik nicht. Wie Abschnitt 4.1.2 zeigt, sieht das Energie- 
programm der Bundesrepublik bereits jetzt fur das Jahr 1990 einen Koh- 
leverbrauch von 115 Mio. t SKE vor, das entspricht etwa 30% des Primar- 
energiebedarfs. Die Leistung der Kernkraftwerke entspricht zur Zeit etwa 
14 Mio. t SKE. Der Kohleverbrauch der konventionellen Kraftwerke wird 
bis 1990 auf ca. 43 Mio. t SKE ansteigen. Die Leistung der heute vor- 
handenen, geplanten oder im Bau befindlichen Kernkraftwerke von ins- 
gesamt 21 600 M W  entsprache 39 Mio. t SKE und somit einer Zunahme 
der SO2-Emissionen um 1 Mio. t pro Jahr (35%) und der NO,-Emissionen 
um 0,273 Mio. t pro Jahr (10%). Hier wurde also tatsachlich der Teufel mit 
Beelzebub ausgetrieben. 

Nun noch einiges zum Thema internationale Beratungen. lnitiativen in 
einigen  rem mien-haben bereits zu Ergebnissen gefuhrt. Als wichtigste 
sind die Post-Seveso-Richtlinie und die SO2-Richtlinie zu nennen. Die in 
der letztgenannten Richtlinie festgelegten Grenzwerte fur SO2 liegen 
jedoch erheblich uber den niederlandischen Normen, die wiederum er- 
heblich uber die heutigen Anforderungen an die Luftqualitat (Mittelwer- 
te) hinausgehen. Wichtig sind auch die in Vorbereitung befindlichen 
Richtlinien zur Berichterstattung uber Umweltfolgen geplanter Mass- 
nahmen sowie uber die Kraftwerke. Gerade auf diesem sehr wichtigen 
Gebiet, wo Losungen gefunden werden konnten, sind bisher nur geringe 
Erfolge zu verzeichnen. Die heutige Wirtschaftslage hat zwar zu einer 
Verminderung der Umweltverschmutzung gefuhrt, aber auch die Voraus- 
setzungen fur eine internationale Umweltpolitik verschlechtert. Die Nie- 
derlande haben bisher in internationalen Beratungen zur Umwelt- 
problematik eine wichtige Rolle gespielt. Wollen sie diese Rolle weiterhin 
und vielleicht sogar mit besseren Erfolgsaussichten spielen, so mussen 
sie vor allem im eigenen Land eine glaubwurdige Umweltpolitik fuhren. 
Da die Niederlande auf diesem Gebiet bisher geringere Anstrengungen 
unternommen haben als manche anderen Lander - insbesondere die 
Bundesrepublik -, konnten sie, indem sie ihren Ruckstand aufholen, ihre 
Verhandlungsposition noch erheblich starken. 

4.3 Grenziiberschreitende Wasse~erschmutzung 

4.3.1 Einleitung 

Der Rhein speist etwa zwei Drittel der niederlandischen Oberflachen- 
gewasser. Er bestimmt damit die Qualitat des Wassers in einem Gross- 
teil der Niederlande sowie die Qualitat des Salzwassers an der Kuste. 
Das Einzugsgebiet des Rheins umfasst eine Flache von 183 500 km2 mit 
50 Mio. Einwohnern. Der grosste Teil des Einzugsgebiets (100 000 km2) 
liegt in Westdeutschland.47 In diesem Gebiet liegen auch die wichtigsten 
Industriezentren. 

Die Verschmutzung des Rheins machte sich bereits zu Beginn dieses 
Jahrhunderts bemerkbar, als die Stor- und Lachsfange abnahmen und 
der Geschmack des aus dem Rhein gewonnenen Trinkwassers sich ver- 
schlechterte (Karbolgeschmack). 1916 kam es erstmals durch industrielle 
Einleitungen im deutschen Teil des Rheins zu einem Fischsterben. Nach 
einem Protest der Niederlande beim Reichstag wurde 1922 eine nieder- 
Iandisch-deutsche Sachverstandigenkommission gebildet. Sie hatte die 
Aufgabe, die Verschmutzung des Rheins durch industrielle Einleitungen 
zu untersuchen. In der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Welt- 
krieg nahm die Verschmutzung erheblich zu. 1948 wurde diese Situation 
in der sog. Lachskommission in Basel ausfuhrlich besprochen, und es 
wurde beschlossen, eine internationale Kommission zur Bekampfung der 
Verschmutzung einzusetzen. 1950 wurde nach einem Notenwechsel auf 

47 Themanummer Rijnverontreiniging, H20, Mai 1980. S.93-111. 
Rijnverontreiniging, HzO, April 1980, S.70-82. 



lnitiative der Schweizer Regierung die lnternationale Kommission zum 
Schutze des Rheins gegen Verunreinigung (IRK) gegrundet. 1963 erhielt 
die Kommission auf Vorschlag der niederlandischen Regierung durch 
das Berner Abkommen einen offiziellen Status48 In den ersten zwanzig 
Jahren wurden in der IRK keine konkreten Ergebnisse erzielt. Auf Initiati- 
ve der Niederlande wurde daher im Oktober 1982 in Den Haag eine Kon- 
ferenz der Minister der Rheinanliegerstaaten abgehalten. Auf'dieser Kon-, 
ferenz wurde die Grundlage fur den Salz- und Chemievertrag und den 
noch in Vorbereitung befindlichen sog. Warmevertrag geschaffen. Wei- 
terhin wurde die regelmassige Durchfuhrung von Ministerkonferenzen 
zur Forderung der Zusammenarbeit beschlossen. lnzwischen haben 
sechs Konferenzen stattgefunden: 1972 in Den Haag, 1973 in Bonn, 1976 
in Paris, 1976 in Bern, 1981 in Wassenaar und 1981 in Paris. Auch von 
anderer Seite wurden lnitiativen ergriffen. Am 23. Januar 1970 wurde in 
Dusseldorf die lnternationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im 
Rheineinzugsgebiet (IAWR) gegrundet, ein Zusammenschluss von Was- 
serwerken, die ihr Wasser aus dem Rhein beziehen. Umweltschutzer 
grundeten 1974 die Stichting Reinwater (Stiftung Reinwasser), eine 
Unterabteilung einer internationalen Arbeitsgruppe zum Schutz des 
Rheins gegen Verunreinigung. Die Stiftung Reinwasser verfolgt ihre Ziele 
vor allem auf gerichtlichem Wege - ein Weg, den der Staat nicht 
beschreiten konnte oder wollte. Allerdings kann die Stiftung nicht - wie 
es der Staat sehr wohl gekonnt hatte - beim Internationalen Gerichtshof 
klagen, sondern nur bei den niederlandischen Gerichten. Sie entschied 
sich zunachst fur eine Klage gegen die franzosischen Kaliminen, die 
Mines Dominiales de Potasse d'Alsace, weil Verfahren gegen grosse 

- - 

Verursacher die meisten Erfolgsaussichten bieten. ~rwahnenswert ist 
auch das lnternationale Wassertribunal, das auf Initiative von elf nieder- 
Iandischen Umweltschutzorganisationen im April 1983 in Rotterdam 
abgehalten werden soll. Auf diesem Tribunal sollen Art, Umfang und 
Auswirkungen der Verschmutzung von Rhein, Nordsee, Wattenmeer und 
IJsselmeer untersucht und die Verursacher aufgespurt werden. Weiter- 
hin sol1 gepruft werden, ob sich diese Verschmutzung mit allgemein gel- 
tenden ethischen Grundsatzen, mit Grundsatzvertragen, mit inter- 
nationalen Erklarungen sowie mit dem internationalen Recht vereinbaren 
Iasst. 

Die bisherigen Ergebnisse aller im vorstehenden aufgefuhrten inter- 
nationalen Beratungen - die wichtigsten sind das  ber re ink om men zum 
Schutze des Rheins gegen Verunreinigungen durch Chloride (der sog. 
Salzvertrag)49, das  ber re ink om men zum Schutze des Rheins gegen che- 
mische Verunreinigung (der sog. Chemievertrag)50 und die Zusatzverein- 
barung, mit der die Europaische Gemeinschaft der IRK beigetreten ist.51 
Diese Vertrage wurden am 3. Dezember 1976 in Bonn unterzeichnet. Das 
Ergebnis der Beratungen erwies sich jedoch in vielerlei Hinsicht als eine 
Art Pyrrhus-Sieg. So beschloss die franzosische Regierung im Dezember 
1979, den Salzvertrag nicht der Nationalversammlung vorzulegen, so 
dass er praktisch nur auf dem Papier besteht. Beim Chemievertrag sieht 
es nicht vie1 besser aus. Obwohl er bereits am 1. Februar 1979 in Kraft 
trat, ist bis heute erst eine Durchfuhrungsverordnung erlassen worden. 
Die im Rahmen der IRK im Dezember 1979 getroffene Vereinbarung, die 
Einleitungen aus Chloralkalifabriken zu reduzieren, wurde von Frankreich 
und der Bundesrepublik nicht ratifiziert. Auf den Sitzungen des Rates der 

* J.G. Lammers. .New lnternational Legal Developments concerning the pollution of the 
Rhine"; in: Netherlands lnternational Law Review, Band 27, 1980, S.171-193. J.G. Lammers, 
.International Cooperation or the protection of the waters of the Rhine against pollution"; in: 
Netherlands Yearbook of lnternational Law, Band 5, 1974, S.59-110. 
49 Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Nr.33, 1977. 
50 Ebenda, Nr.32, 1977. 
51 Ebenda, Nr.31, 1977. 



EG-Umweltminister im Dezember 1981 wurde nach schwierigen 
Verhandlungen uber die Quecksilber-Einleitungen aus Chloralkalifabriken 
eine EG-Richtlinie erlassen. Die internationalen Beratungen verlaufen 
also ausserst trage. Allem Anschein nach bietet jetzt nur noch das letzte 
Mittel, namlich die Anrufung des Internationalen Gerichtshofs und Initia- 
tiven privater Umweltschutzorganisationen, einen Ausweg. Im Parlament 
wurde die erste Moglichkeit bereits 1972 zur Sprache gebracht, um auf 
diese Weise Frankreich zur Verminderung der Salzeinleitungen zu zwin- 
gen. Der Vorschlag wurde jedoch von der damaligen Regierung mit der 
Begrundung abgelehnt, man wolle auf die laufenden Verhandlungen in 
der IRK keinen Druck ausuben.52 Nachdem nun, zehn Jahre spater, die 
Salzfracht nur noch weiter zugenommen hat, lasst sich dieses Argument 
wohl nicht mehr halten, zumal der Prafekt des Departements Haut-Rhin, 
Anfang vorigen Jahres den staatlichen Kalibergwerken eine neue, bis 
zum 31. Januar 1990 geltende Genehmigung erteilt hat, nach der im 
Durchschnitt 130 kg Chlorid pro Sekunde eingeleitet werden durfen. 
Gegen die Erteilung dieser Genehmigung haben die Wasserwerke und 
die Stiftung Reinwasser Beschwerde eingelegt. Auf der sechsten 
Ministerkonferenz im November 1981 in Paris wurde eine neue Verein- 
barung 'getroffen. Ob diese Vereinbarung eingehalten wird, ist noch 
fraglich, aber selbst dann wird es noch lange dauern, bis die Einleitungen 
reduziert werden, und zwar nur um ein Siebtel. 

Im folgenden sollen zunachst die verschiedenen Formen der Rheinver- 
schmutzung behandelt werden: biologisch abbaubare Verunreinigungen, 
Nahrstoffe, Schwermetalle, Salz und organische Mirkoverunreinigungen. 
Soweit wie moglich sol1 auf die Herkunft, den Grad der Verunreinigung 
und die Auswirkungen auf die Wasserqualitat in den Niederlanden ein- 
gegangen werden. 

Im Anschluss daran sollen die verschiedenen Beratungsgremien, die 
im Rahmen dieser Gremien erzielten Resultate und die Moglichkeiten zur 
Einleitung volkerrechtlicher Verfahren erortert werden. 

4.3.2 Die Verschmutzung des Rheins 

Biologisch abbaubare Verunreinigungen 
Die Belastung des Rheins durch organische, biologisch abbaubare 

Verunreinigungen nimmt seit 1973 ab. Seitdem wurde die Brut- 
tozunahme der Abwasser durch die Kapazitatszunahme der Klaranlagen 
mehr als ausgeglichen. lnsbesondere in der Bundesrepublik und in der 
Schweiz wurden erhebliche Summen in den Bau von Klaranlagen 
investiert. Dennoch bleibt die Bundesrepublik mit einem Anteil von ca. 
66% an den Gesamteinleitungen der weitaus grosste Verschmutzer; die 
wichtigsten Verursacher sind: die Papierfabrik Mannheim, die Bayer- 
werke in Leverkusen, die Firma Holzmann in Karlsruhe und Krefeld und 
die Firma Hoechst in Frankfurt (siehe Anlage 5, Tabelle 5A). In der 
Bundesrepublik gibt es Plane, kunftig das gesamte Abwasser zu klaren. 
Einige Projekte werden bereits durchgefi.ihrt.53 Da Bund und Lander vor 
finanziellen Problemen stehen, wird sich die Verwirklichung dieses 
Programms jedoch Ianger hinziehen: in diesem Bereich sind Kurzungen 
von 20% zu erwarten. 

Die bisherigen Massnahmen haben zu einer erheblichen Verbesserung 
bei einigen parametern fur die Wasserqualitat (biologischer ~auerstof f - -  
bedarf, Sauerstoffgehalt, Ammonium) gefuhrt. Die Belastung mit organi- 
schen Stoffen und die ~mmoniumkonzentration liegen allerdings noch 

52 Tweede Kamer, Handelingen 11, 1971-1972, S.829, und Handelingen 11, 1972, S.860-863. 
53 Siehe u.a.: lnternationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung, 
Tatigkeitsbericht 1979; Koblenz 1980. 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Umweltschutz in Nordrhein- Westfalen; Dijsseldorf 
1980. 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen, .Landesentwicklungsbericht"; Schriftenreihe des 
Ministerprasidenten des Landes Nordrhein- Westfalen, Heft 42, Diisseldorf 1979. 



uber den IAWR-Normen.54 Der gesamte Phosphatgehalt liegt ebenfalls 
deutlich uber den niederlandischen Wasserqualitatsnormen (siehe auch 
Anlage 5, Tabelle 5B).55 

Mehr Anlass zu ~ e s o r ~ n i s  als die ubrigen abbaubaren Verun- 
reinigungen geben die Nahrstoffe Nitrat und Phosphat. Der Nitratgehalt 
steigt noch standig, insbesondere infolge der erhohten Kapazitat der 
Klaranlagen. Die ,,importierten" Nitrat- und Phosphatfrachten uberstei- 
gen die Einleitungen in den Niederlanden um ein Vielfaches (siehe Anla- 
ge 5, Tabelle 5C). 

Die schwerwiegendste Folge der Verunreinigung durch organische, 
abbaubare Stoffe und durch Nahrstoffe,,ist die Eutrophierung, d.h. die 
Uberdungung des Wassers. Bei einem Uberangebot an Nahrung andert 
sich die Zusammensetzung von Flora und Fauna im Wasser; auch kann 
Algenblute auftreten, die zu einem starken Absinken des Sauerstoff- 
gehalts und zu grossen Fischsterben fuhrt. Die Regierung hat sich im 
sog. Phosphatbericht mit dieser Eutrophierung befasst. Die Rheinsanie- 
rung ist fur die Susswasserversorgung in den Niederlanden besonders 
wichtig. Der Rhein speist einen Grossteil der niederlandischen Gewasser. 
Die Bekampfung der Eutrophierung dieser Gewasser ist daher nur 
moglich, wenn die Phosphat- und Nitratfracht des Rheins schon im 
Ausland vermindert wird. 

Sch wermetalle 
Der Rhein fuhrt grosse Mengen von Schwermetallen mit sich - gross- 

tenteils an Schlamm gebunden, teils aber auch in geloster Form. Hohe 
Schwermetallgehalte und hohe ~chwermetallfrachten treten haufig 
gleichzeitig mit erheblichen Schwebstofftransporten (Lehmpartikel) auf. 
Wo der Lehm sich absetzt (sedimentiert), entsteht ein Schlammdepot, 
das erneut abgetragen werden kann. Die Sedimentation tritt vor allem 
bei Stromungsgeschwindigkeiten unter 0.3 m/s auf, wie z.B. bei der 
Staustufe Driel im Nederrijn, an der Mundung der IJssel ins Ketelmeer, 
im kustennahen Gebiet und naturlich im Gebiet zwischen den Sommer- 
und Winterdeichen bei fallendem Hochwasser. Die Sedimentation ist der 
wichtigste Mechanismus, der eine Abnahme der Schadstoffgehalte im 
Wasser bewirkt. Die grosste Abnahme der Belastung lasst sich im Fluss- 
abschnitt Ketelmeer-IJsselmeer (Kampen-Abschlussdeich) messen, wo 
sich etwa 67-77010 der Metalle und etwa 85% des Phosphors absetzen, 
sowie auf dem Teilstuck Nieuwe Merwede-Haringvlietdarn. Um die Fahr- 
rinnentiefe zu erhalten, muss ausserdem im kustennahen Bereich (Rot- 
terdamer Hafen) regelmassig Schlamm ausgebaggert werden. Da der 
Schlamm relativ hohe Schwermetallgehalte aufweist, lassen sich nur 
schwer Stellen finden, wo er abgelagert werden kann. Die Kadmium- 
gehalte beispielsweise sind so hoch, dass der Schlamm nicht auf Acker- 
land abgelagert werden kann; die auf solchen Flachen angebauten Pflan- 
Zen waren fur die menschliche Ernahrung oder zur Viehfutterung nicht 
mehr geeignet. In den Gebieten zwischen den Sommer- und Win- 
terdeichen der grossen Flusse ist der Kupfergehalt im Gras so hoch, 
dass hier keine Schafe mehr weiden konnen. 

In den vergangenen Jahren sind die Schwermetallgehalte und die 
Schwermetallfrachten erheblich gesunken (siehe Anlage 5, Tabelle 5D). 
Die Quecksilberkonzentration ging 1974 besonders stark zuruck, andert 

54 Die IAWR hat Grenzwerte fiir die taglichen Durchschnittskonzentrationen bei der Was- 
sereinleitung durch Wasserwerke festgelegt; A-Normen gelten fur Rheinwasser, das aus- 
schliesslich mit Hilfe naturlicher Reinigungsverfahren zu Trinkwasser aufbereitet wird, B-Nor- 
men gelten fur Rheinwasser, bei dessen Aufbereitung bewahrte physikalisch-chemische Ver- 
fahren angewendet werden. 
55 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, lndicatief Meerjaren Programma Water (IMP), 1980- 
1984; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1981. Hier wird zwischen absoluten Normen und 
Durchschnittsnormen unterschieden. 



sich jetzt jedoch kaum noch.56 Seit 1976 haben sich auch die Kadmium- 
konzentrationen recht stark vermindert; allerdings sind insbesondere im 
Lek grosse Schwankungen zu verzeichnen, wobei es gelegentlich zu 
Uberschreitungen der Grenzwerte kommt. Auch der Chromgehalt sinkt 
seit 1976 standig. Bei Zink war in der Zeit von 1975 bis 1977 ein starker 
Ruckgang festzustellen. Die IAWR-A-Norm fur Blei wird regelmassig 
uberschritten. Auch der Kupfergehalt und der Arsengehalt haben sich 
nach einem anfanglichen Ruckgang stabilisiert. ~berschre i tun~en der 
Grenzwerte kommen nur noch sehr selten vor. Bei Eisen wird die IAWR- 
A-Norm sehr haufig uberschritten.57 

Die Untersuchung in der Fliessenden Welle der IAWR und des RIWA 
hat deutlich gezeigt, wo die wichtigsten Ursachen fur die Verunreinigung 
des Rheins liegen.58 Erhebliche Schwermetallfrachten werden dem Rhein 
durch die Lippe (Chrom, Blei und Kadmium) und die Emscher (Kupfer, 
Zink und Kadmium) zugefuhrt. Etwa 45% der gesamten Schwer- 
metallfracht, die im Zeitraum von November 1978 bis November 1979 bei 
Lobith gemessen wurde, stammt aus dem Land Nordrhein-Westfalen. Im 
Zeitraum von November 1977 bis November 1978 lag der Anteil sogar bei 
70%.59 

Tabelle 4.4 Salzfrachten nach Herkunft (in kg Chlorid pro Sekunde) a)  

Schweiz, 
Frankreich 
Bundesrepublik 

insgesamt 

Quelle: Annex I I  zum Salzvertrag, Tractatenblad. Nr. 3311977. 
a) Hinzu kommen noch etwa 24 kglsec durch Erosion und Niederschlage. 

Salz 
Die Salzfracht hat sich, wie die Messungen in Lobith zeigen, innerhalb 

von 100 Jahren fast verzehnfacht (siehe Anlage 5, Tabelle 5E). Die 
Berichterstattung in den Medien vermittelt im allgemeinen den Eindruck, 
als seien die Kaliminen in Frankreich die einzigen Verursacher. Das ent- 
spricht jedoch nicht den Tatsachen. 

Neben den Einleitungen der staatlichen franzosischen Kalibergwerke 
tragen auch die Einleitungen der Kalibergwerke zwischen Koblenz und 
Karlsruhe sowie die im Ruhrgebiet vorgenommenen Einleitungen in die 
Emscher erheblich zur Salzbelastung des Rheins bei. Aus der Emscher 
stammen etwa 20% der an der niederlandischen Grenze gemessenen 

56 Im Text werden folgende Einheiten verwendet: 
Milligramm (mg)  = 10-3 Gramm 
Mikrogramm (pg)  = 10-6 Gramm 
Tonne ( t )  = 1000 kg = 106Gramm 
Kilogramm/Sekunde = kg/s. 

57 Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet. Jahres- 
bericht IA  WR, Rheinbericht 1979/1980; Amsterdam 1981. 

Rijncommissie Waterleidingsbedrijven Riwa. De sarnenstelling van het Rijnwater in de 
jaren 1978, 1979, 1980; Rapport over de resultaten verkregen via het RIWA-meetnet, 1981. 

Rijkswaterstaat, De waterkwaliteit van de Rijn in Nederland in de periode 1972- 1979; Nr. 80- 
032. 1980. 

RIWA/RID, Slib in Rijn en Maas; 1979. 
Rijkswaterstaat/RlV/RID, Kwartaalonderzoek in de Rijnwateren; Verslag van de resultaten 

over het le, 2e. 3e en 4e kwartaal 1979. 
ss Rijncommissie Waterleidingbedrijven RIWA, Rapport over her onderzoek naar de kwaliteit 
van het Rijnwater in de ,Fliessende Welle" van Keulen tot  Hoek van Holland op  23 en 24 april 
1980; Amsterdam 1980. 

59 Mitteilungen des Landesarntes fur Wasser und Abfall Nordrhein- Westfalen, Ergebnisse 
der Gewassergiiteiiberwachung durch Wasserkontrollstationen und das Laborschiff ,Max 
Priiss"; Heft November 78 bis April 79, Diisseldorf, November 1979, Heft Mai bis Oktober 1979, 
Diisseldorf. Oktober 1980. 



Salzfracht (75 kg Chlorid pro Sekunde). Dies zeigten auch die bereits 
erwahnte Untersuchung des RIWA in der Fliessenden Welle und eine 
ahnliche Untersuchung des Landesamtes fur Wasser und Abfall Nord- 
rhein-Westfalen. Die Kritik an Frankreich ist u.a. auf den Salzvertrag 
zuruckzufiihren, in dem die Bundesrepublik, die Schweiz, die Niederlande 
und Frankreich sich verpflichtet haben, gemeinsam die Verringerung der 
Einleitungen der franzosischen Kalibergwerke zu bewirken und zu finan- 
zieren, und darauf, dass Frankreich seiner Zusage nicht nachgekommen 
ist. Nach dem heutigen Stand der Technik ware die Reduzierung der Ein- 
leitungen der franzosischen Kalibergwerke die wirtschaftlichste Losung 
zur Senkung der Salzfracht des Rheins, weil nur dort das Salz unver- 
mischt und in starker Konzentration eingeleitet wird. 

Die Entwicklung der Chloridfracht Iasst eher eine allmahliche 
Verschlechterung als eine Verbesserung erwarten. Im Gegensatz zu den 
Natriumsalzen ist jedoch bei den Kalium-, Kalzium- und Magnesiumsal- 
Zen eine leichte Verminderung festzustellen. Nicht nur die hohen 
Durchschnittskonzentrationen fuhren zu einer ubermassigen Belastung 
und zu Schaden (z.B. die Versalzung von Gartenbauflachen, die mit 
Rheinwasser beregnet werden, sowie die Erschwerung der Trinkwas- 
seraufbereitung), sondern auch die stark fluktuierenden Konzentrationen, 
die zur Korrosion von Trinkwasserleitungen fuhren. 

Organische Mikroverunreinigungen 
Der Sammelbegriff organische Mikroverunreinigungen umfasst ein 

breites Spektrum von organisch-chemischen Verbindungen. Sie werden 
in millionstel Gramm gemessen und konnen sogar bei so niedrigen Kon- 
zentrationen schadliche Auswirkungen haben: Die bekanntesten Stoffe 
aus dieser Gruppe sind Kohlenwasserstoffe, die Chlor und andere Holo- 
gene enthalten (z.B. Pestizide), und die aromatischen Kohlenwasserstoffe 
(Benzenderivate). Die Auswirkungen dieser Stoffe sind sehr unterschied- 
lich, meist sind sie jedoch giftig, schwer abbaubar und haufen sich in 
Organismen an. Einige Verbindungen dieser Gruppe sind krebserzeugend 
(Karzinogene = K). 

Neben den einfachen unsubstituierten aliphatischen Kohlenwas- 
serstoffen (2.B. Zellulose) wurden bei einer kurzlich durchgefuhrten 
Untersuchung im Rheinwasser etwa 200 organisch-chemische Ver- 
bindungen festgestellt.60 Ein Teil dieser Stoffe und Stoffgruppen wurde 
inzwischen in die Schwarzen Listen des IRK-Chemievertrages und in die 
Richtlinie 761464 EG aufgenommen. Bei einigen ist das Prufungsverfah- 
ren noch im Gange (siehe Anlage 5, Tabelle 5G). 

Wahrend bei den abbaubaren organischen Wasserverunreinigungen 
eine Verbesserung festzustellen ist, ist das bei der hier behandelten 
Gruppe im allgemeinen noch nicht der Fall. Im Jahresbericht der IAWR 
fur 1980 wird vor allem auf die stabilen Werte bei einer Reihe von Sum- 
menparametern, wie beim Gesamtgehalt an anorganisch gebundenem 
Chlor, beim Gesamtgehalt an organischen Phosphorverbindungen und 
bei Mineralol, hingewiesen. Die Belastung durch diese Verbindungen 
steigt in der Umgebung von Mainz an und bleibt stromabwarts unveran- 
dert hoch. Der bei weitem grosste Teil dieser Schadstofffracht ist somit 
auf Einleitungen in der Bundesrepublik zuru~kzufuhren.6~ Wichtige Quel- 
len sind: 
- Die Emscher; durch diesen Fluss gelangen u.a. Chlorbenzol, Chlor- 
toluol, Fluoranthen, 3,4-Benzpyren (K) und organische Phosphorver- 
bindungen in den Rhein. 

60 Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening, Organic chemicals measured during 1978 in the 
river Rhine in the Netherlands; rnededeling 79-3, 1979. 
61 Rijncornmissie Waterleidingbedrijven (RIWA), Producenten van in Nederlands oppervlak- 
tewater aangetroffen organisch-chemische stoffen in de stroomgebieden van Rijn en Maas; 
Amsterdam. Dezernber 1980. 



- Bayer Leverkusen. Hier ist vor allem ein Anstieg der Konzentrationen 
von Aromaten, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff (K), Tetrachlorathen, 
Toluol, Dichlorbenzol, Nitrobenzol, Chlornitrobenzol, Anilinen und Or- 
thotoluidin (K) festzustellen. 
- Durch die Wupper sowie auf dem Rheinabschnitt zwischen Koln und 
Dusseldorf werden taglich 8 kg bzw. 28 kg organische Chlorverbindungen 
in den Rhein eingeleitet. Von der an der niederlandischen Grenze gemes- 
senen Konzentration von 0,3 pg/l organischer Phosphorverbindungen 
stammen 0,28 pg/l aus Nordrhein-Westfalen. 
- Bayer, Ste Produits Chimiques Usines Kullmann und Rhbne-Poulenc 
sind die einzigen Betriebe in Westeuropa, die noch Polychlorbiphenyle 
(PCB) produzieren; die Produktionsmenge betrug 1980 etwa 16 000 t.62 

Bayer hat 1975 die Produktion von Polychlorterphenylen eingestellt, Rh6- 
ne-Poulenc produziert diesen Stoff jedoch noch. 
Diese Einleitungen in den Rhein haben zur Folge, dass an beinahe allen 
Messstellen in niederlandischen Gewassern die Normen fur einen oder 
mehrere Wasserqualitatsparameter uberschritten werden63: 
- Der Mineralol- und Chlorwasserstoffgehalt liegt an allen Messstellen 
uber den IMP-Qualitatsnormen. 
- Die Belastung durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
und Phenole liegt an den meisten Messstellen uber den IMP- 
Qualitatsnormen. 
- Die Belastung durch organische chlorhaltige Pestizide (Lindan, 
Hexachlorhexan und Hexachlorbenzol) liegt bei der Halfte aller Messstel- 
len uber der Norm. 
Im IJsselmeer, im Amsterdam-Rhein-Kanal, im nordlichen Deltabecken 
(Hollands Diep, Haringvliet und die Rheinarme, die in den Nieuwe Water- 
weg einmunden) sowie im Wattenmeer ist der Einfluss des Rheins deut- 
lich festzustellen: hier wurden Hexachlorbenzol, Alpha- und 
Gamma-Hexachlorhexan, polyzyklische Aromate, Mineralol und Phenol 
nachgewiesen. Dort lagert sich auch der Rheinschlamm ab. Die Aus- 
wirkungen dieser Sedimentation lassen sich gut anhand der PCB- 
Vergiftung von Fischen darstellen, ein Problem, mit dem die nieder- 
Iandische Fischerei zu kampfen hat (siehe Anlage 5, Tabelle 5H). Im 
Staatsanzeigee wurde 1981 vor dem Verzehr von Aal aus folgenden 
Gewassern gewarnt: Rhein, Maas, Waal, IJssel, Maas-Waal-Kanal, Mer- 
wede, Lek, Bergsche Maas, Hollands Diep, Haringvliet, Biesbosch, Amer, 
Dordtse Kil, Noord, Nieuwe Maas, Oude Maas und Ketelmeer. Es wurden 
Konzentrationen von 10-15 mg PCB pro kg Aal gemessen. In Kurze wird 
ein gesetzlicher Grenzwert von 5 mg PCB/kg Aal festgesetzt; die 
Gesundheitsaufsichtsbehorden und die Warenprufstelle werden die von 
den Fischereibetrieben erzielten Fange prufen. Durch Bestimmung des 
PCB-Gehalts in der Leber von Nordseefischen und in Miesmuscheln lasst 
sich der Einflussbereich des Rheins deutlich abgrenzen: ein etwa 30 km 
breiter Kustenstreifen, der am Nieuwe Waterweg beginnt und sich in 
nordostlicher Richtung bis zum westlichen Wattenmeer hinzieht. Das 
meiste Aufsehen hat der Einfluss des PCB-Gehalts auf Seehunde im 
Wattenmeer erregt. Angesichts der auch in anderen Organismen fest- 
gestellten hohen Konzentrationen von Giftstoffen ist es sehr wahrschein- 
lich, dass auch Weichtiere, Plankton, Seevogel und Kabeljau geschadigt 
werden.65 Die Persistenz der hoher chlorierten PCB ist so gross, dass 
selbst bei einer volligen Einstellung der Produktion noch jahrzehntelang 
mit Folgewirkungen zu rechnen ist. 

e2 Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, lnventarisatie PCB-gebruik in Neder- 
land; TEBODIN, VAR-reeks 1980166. 1980; Rijncornrnissie Waterleidingbedrijven 1980, a.a.0.. 
S.74-78. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, lndicatief Meerjarenprogramma Water; Staatsuit- 
geverij, 's-Gravenhage 1981. .. 
84 .Consumptie van aal en paling uit grote rivieren ontraden", Staatscourant; 22. April 1981. 
6 Centraal Bureau voor de Statistiek, PCB's in Nederland; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 
1980. 



Gesetzliche Regelungsn und behordliche Zustandigkeit in der Bundes- 
republik 

Rechtsgrundlage der Wassergutepolitik in der Bundesrepublik sind das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG, 4. Novelle) - ein Bundesgesetz - sowie 
die hierauf basierenden Landeswassergesetze.66 Das Grundgesetz raumt 
dem Bund im Bereich der Wasserverwaltung nur die Befugnis'ein, Rah- 
mengesetze und Rahmenvorschriften zu erlassen; auch die Gewasser in 
der Bundesrepublik (beispielsweise der deutsche Abschnitt des Rheins) 

4.3.3 Staatliche Massnahmen und ihre Konsequenzen 

unterliegen, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, aus- 
schliesslich der Zustandigkeit der Lander.67 

Bei der letzten Anderung des WHG wurde u.a. die EG-Richtlinie 
76/46468 berucksichtigt; danach darf eine Genehmigung fur die Ein- 
leitung von Abwasser nur dann erteilt werden, wenn die Mindestan- 
forderungen gemass den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
erfullt sind.69 Die Bundeslander mussen Abwasserbeseitigungsplane, 
Bewirtschaftungsplane zur Ordnung des Wasserhaushalts und Veran- 
derungssperren fur Wasserschutzgebiete erstellen. 

Die betroffenen Bundeslander haben sich in der Arbeitsgemeinschaft 
der Lander zur Reinhaltung des Rheins zusammengeschlossen. Auf Bun- 
desebene ist die Deutsche Kommission zur Reinhaltung des Rheins tMig, 
der Vertreter der Lander sowie dec Bundesregierung angehoren. Diese 
Kommission fungiert als Koordinierungsausschuss; hierbei sol1 auch der 
Standpunkt der Bundesrepublik bei den Verhandlungen in der Internatio- 
nalen Rhein-Kommission (IRK) festgelegt werden. Der deutschen Dele- 
gation in der IRK gehoren zwei Vertreter der Bundesregierung und zwei 
Vertreter der Bundeslander an. 

Das WHG enthalt keine Wasserqualitatsnormen wie das nieder- 
Iandische lndikative Mehrjahresprogramm Wasser. Das WHG ver- 
pflichtet die fiir die Wasserqualitat zustandigen Stellen nicht, die 
stromaufwarts des von ihnen verwalteten Gebiets entstandene Belastung 
(die sog. Vorbelastung) zu berucksichtigen.70 Ausserdem entspricht das 
WHG nicht in vollem Umfang den Anforderungen der Rahmenrichtlinie 
871464 EG betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimm- 
ter gefahrlicher Stoffe in die Gewasser der Gemeinschaft. Diese Richt- 
linie schreibt namlich die Anwendung der ,,besten verfijgbaren tech- 
nischen Hilfsmittel" vor, was weiter geht als die ,,Mindestanforderungenn 
gemass den ,,allgemein anerkannten Regeln der Te~hnik" .~ '  Eine zweite 
wichtige Rechtsgrundlage ist das Abwasserabgabengesetz (AbwAGj.72 

68 Gesetz zur Ordnung des Vvasserhaushalts; BGBI.. S.3341ff.. 26. April 1976. 
Die vierte Novelle trat am 1. Oktober 1976 in Kraft. 

67 Urteile des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Dezember 1962 und aus dem Jahre 1967. 
Der Rat von Sachverstandigen fur Umweltfragen bezeichnet diese Autonomic der Gemeinden 
und Bundeslander als eines der wichtigsten Hindernisse fur eine umfassende Sanierung des 
Rheins. Sowohl in seinem Jahresgutachten 1974 (Tz 642) als auch in den drei Sondergutach- 
ten (Tz 582, 554) tr in der Rat f ikeine Starkung der Position der Bundesregierung ein. 
68 Rahmenrichtlinie 76/464 EG; Amtsblan EG 967. L 129.23. 
69 7a Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz. 
70 R. Mayntz u.a., Vollzugsprobleme der Umweltpo1itik;~Materialien zur Umweltforschung, 
herausgegeben vom Rat von Sachverstandigen fur Umweltfragen, Wiesbaden, Marz 1978. 

Rat von Sachverstandigen fur Umweltfragen. Umweltprobleme der Nordsee; Son- 
dergutachten Juni 1980, S.383 Tz.1142-1143. 
72 AbwAG vom 13. September 1976; dieses Gesetz trat am 1. Januar 1978 in Kraft. Pro 
Schadeinheit" - 6 E  (etwa 1 Einwohneraquivalent) - werden ab 1. Januar 1981 12 DM erhoben; 
diese Abgabe wird stufenweise bis auf 40 DM im Jahre 1986 erhoht. Wird das Abwasser 
gemass den Mindestanforderungen des § 7a WHG und der 1. Schrnutzwasserverwal- 
tungsverordnung behandelt, so halbiert sich die Abgabe. 

Siehe u.a.: 
Bundesministerium des Innern, 
Umwelt Nr.79, 14. November 1981, S.llf.; 
Umwelt Nr.80, 16. Januar 1981, S.3; 
Umwelt Nr.81. 20. Februar 1981, S.14f.; 
Umwelt Nr.83, 22. Mai 1981; S.7f. 



Nach diesem Gesetz haben industrielle wie auch kommunale Verursa- 
cher Abgaben zu entrichten; Bemessungsgrundlage sind Menge und 
Schadlichkeit dereingeleiteten Stoffe. Diese Abgabe, die von den Bun- 
deslandern erhoben wird, sol1 ein marktkonformer finanzieller Anreiz fur 
die Verminderung der Wasserverunreinigung sein. Sie ist mit den nach 
dern niederlandischen Gesetz zum Schutz oberirdischer Gewasser gegen 
Verunreinigung zu erhebenden Abgaben zu vergleichen. Weiterhin ist 
noch die Phosphathochstmengenverordnung zu erwahnen, die 1980 in 
Kraft getreten ist und die eine Verminderung des Phosphatgehalts von 
Waschmitteln um 50% vorschreibt (je nach Produktart entweder ab 
1. Oktober 1981 oder ab 1. Januar 1984). 

Bilaterale und multilaterale Beratungen 
Die bilateralen Beratungen zwischen den Niederlanden und der 

Bundesrepublik zu Fragen, die den Rhein betreffen, sind nicht institutio- 
nalisiert. Die Standige Niederlandisch-Deutsche Grenzgewasserkommis- 
sion befasst sich weder mit dern Rhein noch mit den Ems-Dollart- 
Problemen (zur Ems-Dollart-Frage siehe Abschnitt 4.5).73 Die wichtigsten 
internationalen Gremien, die die Beziehungen zwischen den Nieder- 
landen und der Bundesrepublik hinsichtlich der Rheinverschmutzung 
sowie anderer Formen grenzuberschreitender Veru.nreinigung regeln, 
sind: . 
- die lnternationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen 
Verunreinigung (IRK) und die Konferenz der Minister der Rheinan- 
liegerstaaten und Luxemburgs; 
- die Europaische Gemeinschaft: Europaische Kommission und Rat der 
EG-Umweltminister; 
- der Europarat: Ministerkomitee; 
- , die Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick- 
lung, OECD; 
- , die Vereinten Nationen: die Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen fur Europa (ECE). 

Die Europaischen Gemeinschaften 
Trotz. der an sich geringen Moglichkeiten, die der EWG-Vertrag (Arti- 

kel 235) in diesem Zusammenhang bietet, hat die Gemeinschaft gerade 
auf dern Gebiet des Umweltschutzes weitreichende Befugnisse erlangt. 
Die Basis hierfur wurde mit dern ersten Aktionsprogramm der EG fur den 
Umweltschutz 1973-197774, dern zweiten Aktionsprogramm fur den 
Zeitraum 1977-198175 und dern dritten Aktionsprogramm 1982-198676 
geschaffen. Auf der Grundlage dieser Aktionsprogramme entstand eine 
Reihe wichtiger Richtlinien. Die wichtigste ist zweifellos die Richtlinie 
betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefahr- 
licher Stoffe in die Gewasser der Gemeinschaft.77 Sie enthalt die 
,,Schwarze Liste" und die ,,Graue Liste" mit Stoffen, deren Einleitung 
beendet bzw. eingeschrankt werden muss. Liste I (die Schwarze Liste) 
umfasst einzelne Stoffe von Stoffamilien und Stoffgruppen, die insbe- 
sondere aufgrund ihrer Toxizitat, Langlebigkeit und Bioakkumulation 
auszuwahlen sind. Die Verunreinigung durch diese Stoffe sol1 stufen- 
weise beendet werden. Bereits seit geraumer Zeit liegen dern EG- 
Ministerrat der Entwurf einer Richtlinie uber die sog. Drine (die Pestizide 
Aldrin, Bieldrin und Endrin) und der Entwurf einer Kadmium-Richtlinie 

73 Diese ~ o m m i s k o n  wurde durch Vertrag vom 12. Mai 1962 eingeseta, siehe auch Trac- 
tatenblad 1962170. 
74 Amtsblan EG, 1973, C 1121175; ebenda, 1977, C 13911. 
75 Entwurf eines Aktionsprogramms der EG rum Umweltschutz (1982-1986);Mitteilung der 
Kommission an den Rat COM (81) 626, Briissel, 4. November 1981. 
76 Ebenda. 
77 Richtlinie 761464lEWG vom 4. Mai  1976. 



vor. Die Verhandlungen im EG-Ministerrat verlaufen jedoch trage. Nach 
gescheiterten Versuchen in den Ministerratssitzungen vorn Dezember 
1980 und vorn Juni 1981 konnte man sich erst im Dezember 1981 uber die 
Quecksilber-Richtlinie einigen. Zwischenzeitlich hatte man die Bear- 
beitung der Entwurfe fur die Richtlinien uber die ,,Drinen und uber Kad- 
mium unterbrochen. lnzwischen sind die Beratungen uber die Kadmium- 
Richtlinie wieder aufgenommen worden. Auf Sachverstandigenebene 
wird uber die Auswahl der einzelnen Stoffe beraten, die in die Liste auf- 
genommen und vorrangig behandelt werden sollen. Ein Vorschlag, den 
die Niederlande Mitte 1979 im Umwelt-Ministerrat machten und der auf 
eine Beschleunigung des Verfahrens abzielte, fand keinen Anklang. Liste 
II (die Graue Liste) enthalt eine Aufzahlung von Stoffen, deren Einleitung 
eingeschrankt werden soll, z.B. Zink, Blei, Kupfer, leicht abbaubare Biozi- 
de und eutrophierende Stoffe. Die Mitgliedstaaten sollen fur diese Stoffe 
innerstaatliche Sanierungsprogramme erarbeiten, die von der Europai- 
schen Kommission aufeinander abgestimmt werden sollen. 

Zu erwahnen sind hier auch die folgenden vier Richtlinien uber 
Anforderungen an die Wasserqualitat: 
- Die Richtlinie iiber die Qualitatsanforderungen an Oberflachenwasser 
fur die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten78; 
- die Richtlinie uber die Qualitat von Schwimmwasser79; 
- die Richtlinie uber die Qualitat von Susswasser, das schutz- oder 
verbesserungsbedurftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalteneo; 
- die Richtlinie uber die Qualitatsanforderungen an Oberflachenwasser, 
das fur die Schaltierzucht bestimmt ist.81 

Diese Richtlinien enthalten Qualitatsnormen fur Oberflachenwasser, 
das bestimmten Zwecken dient, sowie Fristen fur die Erfullung dieser 
Normen. Der Entwurf einer Richtlinie uber die Verminderung der Ein- 
leitungen aus Zellstoffabriken wurde von der Tagesordnung des Minister- 
rats gestrichen.82 Dagegen wurde die Richtlinie uber die Abfallstoffe aus 
der Titandioxid-lndustrie angenommen.83 Aufgrund dieser Richtlinie 
mussen die Mitgliedstaaten Sanierungsprogramme erstellen und sie der 
Europaischen Kommission vorlegen. Die Kommission unterbreitet dann 
auf der Grundlage dieser Programme Vorschlage zur Verminderung der 
Verunreinigung. Etwa ein Drittel der gesamten Titandioxid-Produktion in 
der EWG entfallt auf die Bundesrepublik. Jahrlich werden von Norden- 
ham aus bei Helgoland etwa 314 Mio. t Dunnsaure verklappt. Die dort 
eingeleitete Flussigkeit enthalt neben Sauren und Salzen auch Schwer- 
metalle (Quecksilber, Blei, Kadmium, Zink, Kupfer, Nickel, Chrom und 
Mangan).84 Die Kommission hat inzwischen einen Entwurf einer Richt- 
linie fiir die Uberwachung der Umweltbereiche, die von den Einleitungen 
der Titandioxidindustrie betroffen sind, vorgelegt.85 

Die EG wurde 1976 Mitglied der IRK, so dass die Abstimmung zwi- 
schen beiden Organisationen gewahrleistet ist.86 Auf Gebieten, fur die 
die EG zustandig ist, stimmt der Vertreter der Europaischen Kommission 
fur die einzelnen Mitgliedstaaten. In der Praxis verlagert sich das 
Gewicht von der IRK auf die EG, vor allem, weil Wettbewerbsverzer- 
rungen entgegengewirkt werden soll. lnsbesondere die Bundesrepublik 
und Frankreich sind eher an Regelungen interessiert, die fur die gesamte 
Gemeinschaft und nicht nur fur das Einzugsgebiet des Rheins gelten; 
dies zeigt auch ihre Haltung in der Frage der Quecksilbereinleitungen 
aus ~hloralkalifabriken. 

7e Richtlinie 751440lEWG. Juni 1975. 
79 Richtlinie 76116lEWG. Dezember 1975. 
80 Richtlinie 78/659/EWG, Juli 1978. 
81 Richtlinie vorn 5. November 1979, Amtsblatt EG, L 281 vorn 10. November 1979. 
82 Amtsblatt EG, C 168 vorn 25. Mai 1975. 
83 Richtlinie 781176lEWG. Februar 1978. 
84 Rat von Sachverstandigen fur Umweltfragen, Umweltprobleme der Nordsee, a.a.0.. 
S.llOff. und 139ff. 
86 Amtsblatt EG 1980, Nr. C 356132. vorn 30. Dezernber 1980. 
86 Erganzungsabkommen vorn 3. Dezember 1976 betreffend die lnternationale Kommission 
zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung, Tractatenblad 1977, Nr.31. 



Die IRK und die Ministerkonferenzen der Rheinanliegerstaaten und 
Luxemburgs 

Die IRK besteht offiziell seit 1963.87 Sie soll: 
- Wasserqualitatsuntersuchungen vorbereiten sowie durchfuhren und 
auswerten lassen; 
- den jeweiligen Regierungen Vorschlage fur geeignete Massnahmen 
zum Schutze des Rheins unterbreiten; 
- internationale Massnahmen vorbereiten. 
Die Delegationen verhandeln in der IRK im Namen ihrer Regierungen, SO 

dass einstimmig gefasste Beschlusse de facto als gemeinsame 
Beschlusse der Regierungen der Rheinanliegerstaaten gelten. Bisher 
haben sechs Ministerkonferenzen stattgefunden. Auf den Konferenzen 
werden die Beschlusse behandelt. Weiterhin werden dort Losungen fur 
noch offene Fragen und Probleme gesucht. Die Annahme eines 
Beschlusses gilt in der Regel noch nicht als vijlkerrechtlich verbindlicher 
Vertrag. Die Beschlusse mussen erst noch von den einzelnen Regie- 
rungen gebilligt werden; aufgrund dieser Beschlusse geschlossene Ver- 
trage bedurfen der Zustimmung der Parlamente. Dies wurde beim Salz- 
vertrag nur allzu deutlich.88 Er sah vor, in einer ersten Phase innerhalb 
von 18 Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages die Chloridein- 
leitungen um 20 kg/sec zu reduzieren. Die zweite und dritte Phase, fiir 
die eine weitere Verringerung um insgesamt 40 kg Chlorid pro Sekunde 
vorgesehen war, sollte spatestens am 1. Januar 1980 abgeschlossen sein. 
Der Salzvertrag enthielt keine Details uber die Phasen 2 und 3; nahere 
Einzelheiten sollten noch geregelt werden. Die Kostenverteilung sollte 
nach demselben Schlussel wie in der ersten Phase erfolgen. Die Kosten- 
verteilung auf die Schweiz (6%), die Bundesrepublik (30%) und Frank- 
reich (ebenfalls 30%) entspricht dern Verursacherprinzip, da diese Staa- 
ten selbst erhebliche Salzmengen in den Rhein einleiten. Der nieder- 
landische Kostenbeitrag (34%) lasst sich jedoch nicht mit diesem Prinzip 
vereinbaren, da die Niederlande kein Salz in den Rhein einleiten. Ausser- 
dern wurde noch vereinbart, dass die IRK innerhalb von vier Jahren nach 
Unterzeichnung des Salzvertrags Vorschlage fur eine weitere Reduzie- 
rung der Salzfracht im gesamten Lauf des Rheins vorlegen sollte. Auf der 
ersten Ministerkonferenz wurde bereits der Wunsch geaussert, die Chlo- 
rid-Hochstkonzentration an der deutsch-niederlandischen Grenze auf 
200 mg/l  zu beschranken (dieser Wert entspricht der IMP-Norm fur den 
Chloridgehalt). Die Weigerung der franzosischen Regierung, den Vertrag 
der Nationalversammlung vorzulegen, hat ihn zu einem wertlosen Stuck 
Papier gemacht. Nach dern Regierungswechsel in Frankreich wurden die 
Beratungen uber die Verringerung der Salzfracht wieder aufgenommen. 
Auf der funften Ministerkonferenz (1981 in Den Haag) wurden drei Ver- 
fahren zur Beseitigung der bei den franzosischen Kalibergwerken 
anfallenden Ruckstandssalze ausgewahlt. Auf der sechsten Ministerkon- 
ferenz, die am 17. November 1981 in Paris abgehalten wurde, wurde 
erneut vereinbart, die Einleitungen der Kalibergwerke um 20 kg/s, d.h. 
um 700 000 t pro Jahr, zu verringern; teils nach dern herkommlichen 
Injektionsverfahren, bei dern die Abfalle in tiefgelegene porose 
Kalksandsteinschichten versenkt werden (14 kg/s), teils durch Ver- 
wendung als Rohstoff in einer im Elsass zu errichtenden Sodafabrik 
(6 kgls). Der Verteilerschlussel fur die Mitfinanzierung der Beseitigung 
nach dern lnjektionsverfahren durch die anderen Lander wird beibehal- 
ten; die Sodafabrik wird ganz von Frankreich finanziert. Ein Unter- 

87 Berner Abkommen vom 20. April 1963, Tractatenblad 1963, Nr.4. Aufgrund der Rheinschiff- 
fahrtsakte (Staatsblad 1869. 75) gehort die Bekampfung der durch die Schifffahrt verursachten 
Wasserverschmutzung zu den Aufgaben der Zentralkommission fur die Rheinschifffahrt (siehe 
auch: " Rheinschiffahrt-Polizeiverordnung. Staatsblad 1972.48). Die am 1. Januar 1972 in Kraft 
getretene Verordnung iiber die Beforderung gefahrlicher Guter auf dern Rhein (Staatsblad 
1971, 778) berucksichtigt auch den Aspekt der Verschmutzung. 

Tractatenblad 1977, Nr. 33. Abkommen iiber den Schutz des Rheins gegen Verunreinigung 
durch Chloride (Dezember 1976, Bonn). 



suchungsausschuss sol1 die geeignetste Stelle fur die Tiefversenkung 
ausfindig machen; gleichzeitig soll.sie der Bevolkerung die Umwelt- 
freundlichkeit des Verfahrens verdeutlichen. lnsgesamt ist dieses Ergeb- 
nis sehr enttauschend. Die Salzeinleitungen sollen nach der neuen 
Vereinbarung um eine Menge reduziert werden, die bereits in der ersten 
Phase des Salzvertrags vorgesehen war. Aufgrund des Salzvertrags hat- 
ten die zweite und die dritte Phase, die zusammen zu einer weiteren 
Reduzierung um 40 kg/s hatten fuhren sollen, spatestens am 1. Ja- 
nuar 1980 abgeschlossen sein mussen. Selbst wenn Frankreich sich jetzt 
an die Vereinbarung halt, wird es noch geraume Zeit dauern. bis es zu 
einer tatsachlichen Verminderung der Einleitungen kommt. Es hat ganz 
den Anschein, als wurde es der franzosischen Regierung gelingen, die 
Beratungen so lange hinzuziehen, bis die Kalivorkommen erschopft sind, 
was um das Jahr 2000 der Fall sein wird. 

Die niederlandische Regierung hat in der Vergangenheit die Moglich- 
keit, die Verhandlungen abzubrechen und die Sache beim Internationa- 
len Gerichtshof anhangig zu machen, nicht genutzt. Beide Lander haben 
1928 in einem bilateralen Vertrag die Zustandigkeit des lnternationalen 
Gerichtshofs in bestimmten Streitfallen anerkannt, und es bestanden 
gute Aussichten auf eine Entscheidung zugunsten der Niederlande. Aller- 
dings stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, diesen Weg so kurze Zeit 
nach Abschluss einer neuen Vereinbarung einzuschlagen, obgleich die 
franzosische Regierung auch jetzt nur wenig Anstalten macht, die Einset- 
zung des vorgenannten Untersuchungsausschusses zu beschleunigen. Es 
gibt jedoch noch andere Moglichkeiten: Fur die Kalibergwerke in der 
Bundesrepublik gelten scharfere Umweltschutzanforderungen als fiir die 
franzosischen Kalibergwerke. Im lnteresse gleicher Wett- 
bewerbsbedingungen konnte diese Sache aufgrund von Art. 101 des 
EWG-Vertrags bei der EG anhangig gemacht werden. wie Hemmo Mun- 
tingh, Mitglied des Europaischen Parlaments, vorschlug. Die Angelegen- 
heit steht jetzt auf der Tagesordnung des Koordinierungsausschusses fur 
internationale Umweltangelegenheiten.89 

Der Chemievertrag trat am 1. Februar 1979 in Kraft. Er entspricht weit- 
gehend der EWG-Richtlinie 761464.90 Nachdem man sich 1975 in Luxem- 
burg auf diese Richtlinie geeinigt hatte, kamen auch die schwierigen 
Beratungen im Rahmen der IRK wieder in Gang. Im Dezember 1979 wur- 
de in der IRK die erste Durchfuhrungsrichtlinie uber Quecksilberein- 
leitungen der Chloralkali-lndustrie angenommen; diese Richtlinie wurde 
von den Niederlanden und der Schweiz ratifiziert.91 Frankreich und die 
Bundesrepublik haben dies noch nicht getan, sie wollten damit offen- 
sichtlich warten, bis sich der EG-Ministerrat uber die Quecksilber- 
Richtlinie einigen wurde. Diese Einigung wurde, wie bereits erwahnt, im 
Dezember 1981 erzielt. Weiterhin wurden 17 Stoffe ausgewahlt, die vor- 
rangig behandelt werden sollen. Zu einer Stoffgruppe liegt dem EG- 
Ministerrat bereits seit geraumer Zeit ein Richtlinienentwurf vor. ES han- 
delt sich dabei um die ,,Drinen, eine Gruppe von Schadlings- 
bekampfungsmitteln, die nur von der Shell-Chemie in Rotterdam her- 
gestellt werden. Die IRK hat die Behandlung dieser Angelegenheit der 
EG ubertragen. Eine Richtlinie fur Kadmium wird zur Zeit vorbereitet; 
daruber hinaus wird untersucht, ob auch fur 3,4-Benzpyren, 3.4- 
Benzfluoranthen und Arsen Massnahmen getroffen werden sollen (siehe 

89 Amtsblan EG Nr. C 28311 vom 3. November 1980 und Nr. C 22212 vom 2. September 1981. 
Siehe auch: aanpak zoutlozingen Franse kalimijnen door middel van een EG-richtlijn geba- 
seerd op art. 101 EEG-verdrag, mededeling ten behoeve van de Coordinatiecommissie voor 
lnternationale Milieu-aangelegenheden (CIM), und H.U. Jessurun d'oliveira, Het Rijnzout- 
verdrag en de EEG, Nederlands Juristenblad, 15. Mai 1982, Heft 20, S.589-595. 
90 Tractatenblad 1977, Nr.32, "Abkommen zum Schutze des Rheins gegen chemische Verun- 
reinigung"; (Dezember 1976, Bonn). 
91 IRK-Tatigkeitsbericht 1979, a.a.O., S.12f. 



Anlage 5, Tabelle 5G). Hinsichtlich der Grauen Liste haben die Vertrags- 
parteien vereinbart, mittelfristige Qualitatsziele fur Chrom und 
Chromverbindungen fur den Unterlauf des Rheins festzulegen; auf diese 
Ziele sollen dann die Emissionen in den Rheinanliegerstaaten 
abgestimmt werden. 

Mit der Vorbereitung eines ,,WarmevertragsU soil in Kurze begonnen 
werden. Bereits auf der ersten Ministerkonferenz 1972 in Den Haag wur- 
de vereinbart, neu zu errichtende Kraftwerke am Rhein mit einem 
geschlossenen Kuhlsystern auszustatten. Auf der vierten Ministerkon- 
ferenz im Mai 1976 in Bern wurde ein ,,Stand-still" fur Warrneein- 
leitungen vereinbart. Auf einer im Juni 1981 in Leiden abgehaltenen Voll- 
versammlung der IRK einigte man sich uber die vertraglich zu regelnden 
Punkte. Mit der Formulierung des Vertragstextes wird jetzt begonnen. 

Das Sekretariat der IRK, das seinen Sitz in Koblenz hat, hat einen 
genau umrissenen Aufgabenbereich; es fuhrt Auftrage der IRK- 
Vollversammlung durch. Ein Nachteil bei der Arbeit der IRK ist, dass sich 
ihre Befugnisse nicht auf alle Nebenflusse erstrecken. Schliesslich ist 
n&h der Europarat zu nennen. Im Rahmen dieser Organisation wurde 
1968 die Handfeste des Wassers verabschiedet. Die darin aufgefuhrten 
zwolf Grundsatze sind von den zwolf Mitgliedslandern bei ihrer Was- 
sergutewirtschaft zu beachten. Aufgrund einer Empfehlung der Beraten- 
den Versammlung aus dem Jahre 1969, in der das Ministerkomitee unter 
Vorlage eines Vertragsentwurfs ersucht wurde, einen europaischen 
Flussvertrag zu formulieren, begann man 1970 mit den Verhandlungen 
zum Vertrag uber die Wasserom:~litat grenziiberschreitender Fliisse.92 Dar 
Vertrag sol1 die Anliegerstaaten von Flussen u.a. verpflichten, auf Ver- 
langen eines der Anliegerstaaten in Verhandlungen uber die Verbes- 
serung der Wasserqualitat des jeweiligen Flusses einzutreten. In solchen 
Verhandlungen konnte dann die Einsetzung internationaler Flusskommis- 
sionen beschlossen werden. Im Dezember 1980 einigte man sich 
schliesslich auf amtlicher Ebene auf einen Vertragstext, der zwar eine 
Regelung fur die Nebenflusse internationaler Flusse vorsieht, in dem 
jedoch anstelle der Mindestanforderungen an die Wasserqualitat an den 
Landesgrenzen nur Richtwerte aufgefuhrt sind, die den internationalen 
Flusskomrnissionen gegebenenfalls als Verhandlungsgrundlage dienen 
konnen. Es ist noch nicht sicher, ob dieser Vertrag auch von allen Mit- 
gliedstaaten des Europarats unterzeichnet werden wird. Die Beschlusse 
der EG und der IRK werden in den Niederlanden durch Aufnahme in das 
Gesetz zum Schutz oberirdischer Gewasser gegen Verunreinigung in 
innerstaatliches Recht umgesetzt.93 

Grundsatze des allgemeinen Volkerrechts 
Die Souveranitat eines Landes im Bereich des Umweltschutzes wird 

durch die Regeln des Volkerrechts eingeschrankt. Das allgemeine Volker- 
recht kennt jedoch nur global forrnulierte Grundsatze auf dern Gebiet der 
grenzuberschreitenden Verunreinigung. Es handelt sich dabei u.a. um: 
- Die ,,Draft principles on shared natural resources"; die General- 
versammlung der Vereinten Nationen hat diese Grundsatze gebilligt und 
ihre Aufnahme in Vertrage empfohlen.94 
- Das Prinzip 21 der Erklarung von Stockholm (1972). Nach diesem Prin- 
zip haben Staaten das souverane Recht, ihre Ressourcen entsprechend 
ihrer eigenen Umweltpolitik zu nutzen; sie sind dafur verantwortlich, 

92 Siehe u.a.: G.W. Maas Geesteranus, .De strijd tegen grensoverschrijdende water- 
verontreiniging"; in: Volkenrechtelijke aspecten van de waterverontreiniging, Preadvies, S.69- 
100. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor lnternationaal recht, Nr.65. Kluwer, 
Deventer, April 1972. Draft European Convention for the protection of International Water- 
courses against pollution, CAHPP (81) 1, Strassburg, 18. Januar 1981. 
93 Staatsblad 1981, 414, 24. Juni 1981. 
94 General Assembly Resolution (GA 341186 vom 18. Dezember 1979); siehe: lnternational 
Legal Materials, 17 (1978). S. 1097- 1099. 



dass Massnahmen, die unter ihrer Zustandigkeit oder unter ihrer 
Aufsicht getroffen werden, keine Umweltschaden in anderen Staaten 
oder in Gebieten, die keiner staatlichen Gewalt unterstehen, verursa- 
chen.95 

Im ersten Umweltprogramm der EG ist dieses Prinzip auch von der Euro- 
paischen.Gerneinschaft anerkannt worden.96 Die Verpflichtung, dafur zu 
sorgen, dass durch Massnahmen im Hoheitsgebiet eines Landes anderen 
Landern kein Schaden entstehen kann, gilt als ,,due diligence". Alle 
Staaten haben die grosstmogliche Sorgfalt aufzuwenden, um Ver- 
schmutzung in den Nachbarlandern oder eine erhebliche Gefahrdung 
dieser Lander zu vermeiden und erforderlichenfalls Abhilfe zu schaffen. 
In neueren Vertragen werden stattdessen meist konkrete Umweltnorrnen 
und Fristen fur ihre Erfullung festgelegt. 
- Das Diskriminierungsverbot. Die OECD hat das Diskriminierungsver- 
bot ubernommen, das in seiner neuesten Formulierung wie folgt lautet: 

,,without prejudice to more favourable measures ... each country 
should ensure that its regime of environmental protection does not dis- 
criminate between pollution originating from it which affects or is likely 
to affect the area under its national jurisdiction and pollution originating 
from it which affects or is likely to affect an exposed country."97 

Das Diskriminierungsverbot ist eine Erganzung der volkerrechtlichen 
Verpflichtungen und enthebt ein Land, das sich in seiner Umweltpolitik 
indifferent verhalt, ,-icht der Verpflichtung, Massnahmen gegen grenz- 
uberschreitende Verschmutzung zu ergreifen, die ein anderes Land in 
erheblichem Masse schadigt. Dieses Prinzip bietet eine konkretere Hand- 
habe als die vagen volkerrechtlichen Normen. Die EG-Richtlinie uber die 
Qualitatsanforderungen an Oberflachenwasser fur die Trinkwassergewin- 
nung nimmt auf dieses Prinzip B e z ~ g . ~ ~  Das Diskriminierungsverbot 
erfordert eine Harmonisierung der Politik, da es fur das eine Land 
schwerwiegendere Folgen haben kann als fur das andere. 

In diesem Zusamrnenhang sind zwei weitere Prinzipien von Bedeutung: 
- Das Verursacherprinzip. Nach diesem Prinzip sind die Kosten der Be- 
kampfung der Umweltverschmutzung und der Beseitigung ihrer Folgen 

- - 

vom Verursacher zu tragen. Dieses Prinzip wurde sowohl von der O E C D ~ ~  
als auch von der EG"J0 anerkannt. 
- Das Stand-still-Prinzip. Die Anerkennung dieses Prinzips durch den 
EG-Ministerrat im Jahre 1973 beinhaltet, dass sich die Mitgliedstaaten 
entschieden dafiir einsetzen mussen, dass sich die Umweltqualitat in den 

: einzelnen Regionen und damit in der Gerneinschaft nicht verschlechtert. 
Einer der Grunde dafur ist die Tatsache, dass sich die Folgen einiger For- 
men der Umweltverschmutzung nicht mehr oder kaum noch riickgangig 
machen lassen.101 Das Stand-still-Prinzip wurde bereits auf die Salzein- 
leitungen und die Warmeeinleitungen in den Rhein angewandt. 

Es ist schwierig, auf internationaler Ebene Staaten fur Schaden, die 
durch grenzuberschreitende Verunreinigung verursacht werden, zur 
Verantwortung zu ziehen. Wie bereits gesagt, beinhaltet die Ver- 
pflichtung eines Landes, dafur zu sorgen, dass die Umweltbedingungen 
anderer Lander nicht wesentlich beeintrachtigt werden, eine Sorg- 
faltspflicht ("due diligence"), nicht aber eine Verpflichtung, das Nichtein- 

95 Tractatenblad Nr.62, 1972. 
Amtsblan EG Nr. C 112 vom 20. Dezember 1973. 

97 OECD-Empfehlung ,,Principles concerning transfrontier pollution"; C 741224 vom 14. 
November 1974 und OECD-Empfehlung "Implementation of a regime of equal right of access 
and non-discrimination relating to transfrontier pollution"; 17. Mai 1977, doc. C (77) 28 (final). 
Siehe auch: OECD Environment Committee, ,,Transfrontier Pollution 1975-1978"; Paris, 6. April 
1979, ENV (79) 12. 
98 Richtlinie 751440lEWG vom 15. Juni 1975, Art. 4(1). 
99 OECD, The implementation of  the Polluter-Pays-Principle; Paris 1974. 

Empfehlung des Rates vom 3. Marz 1975. 
101 Amtsblatt EG Nr. C 112, 20. Dezember 1973. 



treten von Umweltschaden zu garantieren. Es genugt somit nicht, nach- 
zuweisen, dass ein wesentlicher Schaden entstanden ist; es muss auch 
nachgewiesen werden, dass der betreffende Staat seine Sorgfaltspflicht 
verletzt hat. Hinzu kommt, dass volkerrechtliche Verfahren haufig 
kostspielig, langwierig und diplomatisch ausserst heikel sind. Sie konnen 
uberdies nur von Staaten angestrengt werden.lO2 Es bedarf daher keiner 
naheren Erlauterung, dass dieser Weg nur als letzter Ausweg betrachtet 
werden kann. 

Konsequenzen der staatlichen Massnahmen 
Die Wasserqualitat spielt fiir die Niederlande eine uberaus wichtige 

Rolle. Der Rhein speist etwa zwei Drittel der oberirdischen Gewasser in 
den Niederlanden und bestimmt somit die Qualitat des Wassers in wei- 
ten Teilen des Landes. Das Schwergewicht liegt auf der Belastung durch 
Salze. Die Versalzung des Rheins ist nicht nur ein grosses Problem bei 
der ~rinkwasseraufbereitun~; sie verursacht auch grosse Verluste. So 
entstehen schon allein den Gartenbaubetrieben im Westland bei Rot- 
terdam durch die Versalzung jahrlich Ernteverluste in Hohe von 85-100 
Mio. Gulden. Besorgniserregend ist auch die Verunreinigung des Rheins 
durch Nitrate und Phosphate. Der Rhein fuhrt aus dem Ausland ein 
Vielfaches dessen heran, was in den Niederlanden an Stoffen dieser Art 
eingeleitet wird. Ob sich die niederlandischen Grenzwerte fur diese Stof- 
fe erreichen und halten lassen, hangt im wesentlichen von den 
Sanierungsmassnahmen der aV..ieren Anliegerstaaten ab. Die Verun- 
reinigung durch biologisch abbaubare Stoffe ist erheblich zuruck- 
gegangen. Fur diese Art der Verunreinigung sind die Niederlande aller- 
dings in hohem Masse mitverantwortlich, denn einige niederlandische 
Grossstadte leiten ihre Abwasser noch immer ungeklart in Gewasser im 
Einzugsgebiet des Rheins ein. Bei den ~chwermetallen hat sich die Lage 
erheblich gebessert; Normuberschreitungen treten nur noch gelegentlich 
auf. Ein grosses Problem bildet jedoch die Verunreinigung des 
Schlamms mit Schwermetallen. Es lassen sich kaum Ver- 
wendungsmoglichkeiten oder umweltertragliche Beseitigungsverfahren 
finden. Am besorgniserregendsten sind die organisch-chemischen 
Verunreinigungen. Sehr haufig kommt es in grossen Teilen der Nieder- 
lande zu Normuberschreitungen bei Stoffen wie polyzyklischen Aroma- 
ten, Phenolen, organischen Chlorpestiziden und chlorierten Kohlenwas- 
serstoffen. So stellt zur Zeit die Vergiftung von Fischen durch Polychlor- 
diphenyle die niederlandische Fischerei vor erhebliche Probleme. 

Die vorstehenden Ausfuhrungen haben gezeigt, dass der weitaus 
grosste Teil der Schmutzfracht aus Deutschland stammt. Nach Aussage 
des Rates von Sachverstandigen fur Umweltfragen belauft sich der 
Anteil der Bundesrepublik an der gesamten Verschmutzung auf 70 bis 
800/0. Wie der Rat weiterhin erklarc ist die Rheinsanierung daher eher 
eine Angelegenheit der Bundesrepublik als ein internationales Pro- 
blem.lO3 Bei der Salzbelastung tragt Frankreich zwar die Hauptschuld, 
aber auch hier ist die Bundesrepublik mit etwa 40% beteiligt. Der Rhein 
ist nicht Gegenstand bilateraler Beratungen zwischen den Niederlanden 
und der Bundesrepublik. Die internationalen Beratungen haben bisher 
noch kaum zu Ergebnissen gefuhrt. Die lnternationale Rheinkommission 
ist praktisch ohnmachtig. Dies ist vor allem auf die Haltung der Bundes- 
republik und Frankreichs zuruckzufuhren; beide Lander ziehen Rege- 
republik und Frankreichs zuruckzufuhren; beide Lander ziehen Regelun- 
gen auf EG-Ebene vor, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Ein 
gutes Beispiel fur den begrenzten Handlungsspielraum der IRK ist die Salz- 

lo2 S. van Hoogstraten und J.G. Lammers, ,Volkenrechtelijke en national-rechtelijke aspecten 
van grensonverschrijdende vewuiling"; rapport Nr. 77a. Mededelingen van de Nederlandse 
Vereniging voor lnternationaal Recht (NR). Juni 1978. 
lo3 Rat von Sachverstandigen fiir Umweltfragen, Umweltprobleme des Rheins, 3. Son- 
dergutachten. Stungart. Marz 1976, S.192ff. 



frage. Die Europaischen Gemeinschaften haben zwar mehr erreicht als 
die IRK, aber auch hier geht es nur langsam voran. Erst sechs Jahre 
nach der Annahme der Richtlinie betreffend die Verschmutzung infolge 
der Ableitung bestimmter gefahrlicher Stoffe in die Gewasser der 
Gemeinschaft (76/464/EWG) hat man sich erst uber eine einzige Durch- 
fuhrungsrichtlinie, die Ouecksilberrichtlinie, geeinigt. Vorrangig sollen 
jetzt 16 weitere Stoffe behandelt werden (Schwarze Liste). Daruber hin- 
aus hat das Generaldirektorat XI der EG (Umweltschutz, Ver- 
braucherschutz und nukleare Sicherheit) eine Liste von 120 Stoffen 
aufgestellt, fur die auch noch Regelungen getroffen werden sollen.lo4 
Geht man von dem bisherigen Arbeitstempo aus, so durfte die EG- 
Burokratie mit dieser Aufgabe noch lange beschaftigt sein. Nieder- 
Iandische Vorschlage, die auf eine Beschleunigung der Verfahren abziel- 
ten, fanden im Rat der EG-Urnweltminister im Juli 1979 keinen Anklang. 
Auch im Europarat hat man grosse Muhe, sich uber den Flussvertrag, an 
dem seit 1970 gearbeitet wird, zu einigen. 

Von grosser Bedeutung sind auch die lnitiativen privater Organisatio- 
nen wie der lnternationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im 
Rhein-Einzugsgebiet, der Rheinkommission der Wasserwerke und der 
,,Stichting Reinwater". Die Stiftung Reinwasser unterstutzt drei Garten- 
baubetriebe, die beim Arrondissementgericht Rotterdam einen Prozess 
gegen die franzosischen Kalibergwerke angestrengt haben; das Urteil 
wird moglicherweise noch in diesem Jahr ergehen. 
Auch das Internationale Wassertribunal, das elf Umweltschutz- 
organisationen 19tX in.Rotterdam abhalten wollen, kann dazu beitragen, 
dass die ins Stocken geratenen internationalen Beratungen wieder in 
Gang kornmen. Diese Initiative wird ubrigens von den zustandigen 
Ministerien durch Subventionen und durch diplomatische Schritte gefor- 
dert. 

Es hangt sornit weitgehend von den Ergebnissen der internationalen 
Beratungen ab, ob nationale Massnahrnen zur Bekampfung der Wasser- 
verunreinigung Erfolg haben werden. Dem steht allerdings entgegen, 
dass die Niederlande in Umweltfragen nur dann eine starke Ver- 
handlungsposition haben, wenn sie auf wirksame innerstaatliche Mass- 
nahmen hinweisen konnen. 

Die Regierung hat es in der Vergangenheit versaumt, zur Regelung der 
Salzfrage beim lnternationalen Gerichtshof ein Verfahren gegen die fran- 
zosische Regierung anzustrengen. Dieser Weg erscheint nun, so kurz 
nach Abschluss einer neuen Vereinbarung, weniger geeignet. Da die 

- - 

franzosische Regierung aber dieser Vereinbarung nur zogernd nach- 
kommt, konnte eine solche Massnahme auch jetzt noch in Erwagung - - 

gezogen werden. Dariiber hinaus liessen sich auch auf EG-Ebene noch 
Schritte unternehmen. Obwohl der grosste Teil der Rheinverschmutzung, 
mit der sich die Niederlande auseinandersetzen rnussen, auf das Konto 
der Bundesrepublik geht, ist es angesichts der lntensivierung der 
internationalen ~ e r a t u n ~ e n  im Rahmen der IRK und der EG nicht sinn- 
voll, diese Frage auf bilateraler Ebene zu behandeln. 

4.4 Kerntechnische Einrichtungen irn Grenzgebiet 

4.4.1 Einleitung 

Nicht nur die  ats sac he, dass die Bedeutung'der Kernenergie in beiden 
Landern in Zukunft erheblich zunehmen wird, sondern auch die Standor- 
te der kerntechnischen Anlagen in der Bundesrepublik rechtfertigen es, 
der Problematik der grenzuberschreitenden Risiken besondere ~ u f -  
merksarnkeit zu schenken. 

104 Catherine Caufield: "Environment: Britain lags, Europe leads"; in: New Scientist, 13. 
August 1981, S.416f. 



Die Niederlande besitzen neben einigen Forschungsreaktoren zwei 
energiewirtschaftlich genutzte Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung 
von 500 MW und eine Anreicherungsanlage mit einer Kapazitat von 200 t 
Uran pro Jahr.lo5 Bei der Diskussion iiber die Energiepolitik, die in breiten 
Kreisen der Offentlichkeit gefuhrt wird, und bei der Entscheidungs- 
bildung im Parlament geht es u.a. um die Frage, ob die nuklearen Anla- 
gen um eine Leistung von 3000 MW erweitert oder ob die bestehenden 
Kernkraftwerke stillgelegt werden sollen. Aus den Tabellen 4.5 und 4.6, 
die den derzeitigen sowie den geplanten Anteil der Kernenergie an der 
Energieproduktion darstellen, kann man zu Recht den Schluss ziehen, 
dass die Nachbarlander sich bereits fur die nukleare Option entschieden 
haben. 
Tabelle 4.5 Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung, 1960-1990 (in %) 

1960a) 1970a) 1978a) 1979 b) 1980181 1985 1990 

Europa (9 Lander) 0.5 4.6 10,3 12.2 
Niederlande 0 3  6.5 5.9 5 5d) 4c) 
Bundesrepublik 2,5 10,2 13.9 13e) 18e) 32c) 
Belgien 0,2 24.6 23,6 25 50 
Frankreich 19,l 32c) 55 73 
Grossbritannien 11,5 

Quellen: 
a) Nota Energiebeleid. deel 3, Brandstofinzetplan Centrales; Tweede Kamer. zitting 1979-1980.. 
15802, Nr. 11-12, Anlagen 9-1 und S. 44. 
b) Polylechnisch tijdschrin voor Electrotechniek en Electronica, 36 (1981), nr. 7, S. 355f. 
c) Ministerie van Econornische Zaken, Stand van zaken voor Frankrijk op 1 september 1981; Pers- 
bericht 27. Januar 1982. 
d) Es wird davon ausgegangen, dass die Schliessung von Borssele und Dodeward (noch) nicht 
erfolgt ist. 
e) Ministerium fur Wirschaft, Dritte Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregierung; 
Deutscher Bundestag. 9. Wahlperiode. Drucksache 91983, Sachgebied 75. 

Tabelle 4.6 lnstallierte und geplante Leistung (in MW und % des gesamten Inlandsverbrauchs) 

in Betrieb im Baulgeplant Voraussichtlicher 
Anteil am gesamten 
lnlandsverbrauch 
im Jahre 1985 

Bundesrepublik a),d).e) 
Frankreich b) 
Belgien c) 
Grossbritannien c) 
Niederlande 
Welt 

9.060 12.629 13.088 4.3 
14.520 42.965 - ca. 10 
1.670 3.760 11,l 
6.035 4.388 

500 - 1 f) 
132.588 317.581 

Quellen: 
a) Atomwirtschaft, April 1981, S. 258 Stand vom Marz 1981. 
b) Nuclear Engineering htemational, April 1981. S. 13. Stand vom Man 1981. 
c) Atomwirtschaft, Dezember 1980. S. 6?5, Stand Ende 1979. 
d) Ministerium fijr Wirtschaft. Dritte Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregierung; 
Deutscher Bundestaa. 9. Wahl~eriode. Drucksache 91983, Sachgebiet 75. 
e) Energieprogramm-1980 der' ~ieder&hsischen ~ a n d e s r e ~ i e i n ~ ,  Hannover 1981, S. 15. 
f) Es wird vorausgeseta, dass Borssele und Dodeward (noch) nicht stillgelegt worden sind. 

'05 Bis 1983 sol1 die Leistung 600 t pro Jahr betragen. Man erwagt eine zusatzliche Erwei- 
terung auf 1000 t pro Jahr, die allerdings u.a. von den Planen der Uranit fur Gronau abhangt. 
Siehe: Atomwirtschaft Band 27, Nr.1, Januar 1982, S.9. 



Abbildung 4.2 Kernenergieanlagen in Grenzgebieten 

R Kernreaktor 

K Kernkraftwerk- 

U Urananreicherungsanlage 

A Lager fur radioaktive Abfalle 

0 Aufbereitungsanlage 

B Brennstabfabrik 

(L) vorgesehener Standon 
fur Kernkraftwerk 

in Betrieb 

im Bau 

0 geplant 

+ ausser Betrieb 

Waltrop 

Belgie 

.-. 
Tihange 



In Belgien sind in Doe1 (bei Antwerpen) zwei Kernkraftwerke mit je 
390 MW in Betrieb; zwei Kernkraftwerke mit 900 bzw. 1000 M W  sind im 
Bau. In Tihange bei Luttich ist ein Kernkraftwerk mit 870 MW in Betrieb; 
zwei Kernkraftwerke mit 900 bzw. 1000 MW sind im Bau. Die Auf- 
bereitungsanlage in Mol ist seit 1974 ausser Betrieb; dort werden heute 
radioaktive Abfalle gelagert. Frankreich plant, zusatzlich zu dem bereits 
bestehenden Kraftwerk in Chooz (318 MW) noch vier Kernkraftwerke mit 
einer Gesamtkapazitat von 5200 M W  zu bauen. Damit stehen acht 
Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 8288 M W  an der Maas 
(siehe Abb. 4.2). Etwa drei Millionen Einwohner der Niederlande beziehen 
zur Zeit ihr Trinkwasser aus diesem Fluss. Die Kommission der Wasser- 
werke am Rhein (Rijncommissie Waterleidingbedrijven/RIWA) ist uber 
diese Plane beunruhigt, u.a. weil der Wasserstand der Maas zu bestimm- 
ten Zeiten des Jahres so niedrig sein kann, dass schon die normalen Ein- 
leitungen von Kuhlwasser sowie radioaktiver und anderer Stoffe die 
Trinkwasserversorgung gefahrden konnen.lo6 

Zunachst sah das Kernenergieprogramm der Bundesrepublik dieselbe 
Steigerung der Kernenergieerzeugung vor wie die Programme Belgiens 
und Frankreichs. Nach den 1973 vorgelegten Planen sollte die Stromer- 
zeugung aus Kernenergie bis 1980 auf 20 000 MW und bis 1985 auf 
45 000 M W  (etwa 45% des Strombedarfs) angehoben werden. Die zuneh- 
mende Kritik aus allen Kreisen der Bevolkerung, die - nicht zuletzt 
dadurch - immer langwierigeren Genehmigungsverfahren sowie die 
immer strengeren Sicherheitsanforderungen sind einige der Grunde 
dafur, dass sich diese Plane nicht verwirklichen liessen bzw. lassen. 
Gegenstand der Diskussionen in der Bundesrepublik waren u.a. die Anla- 
gen in Brokdorf und Kalkar, vor allem jedoch die Plane fur Gorleben. In 
Gorleben war eine Aufbereitungsanlage fur 500 t Uran pro Jahr geplant, 
ausserdem ein Endlager fur radioaktive Abfalle. Wegen der langen Bau- 
zeit musste eine Zwischenlosung fur die Lagerung abgebrannter Brenn- 
elemente gefunden werden. Neben Gorleben selbst war hierfur u.a. 
Ahaus vorgesehen. Der niedersachsische Ministerprasident Albrecht 
lehnte jedoch die Plane fur eine Aufbereitungsanlage in Gorleben ab, so 
dass die gesamte Entsorgungsplanung der Bundesregierung in Frage 
gestellt wurde. Bis auf weiteres gilt jetzt eine Zwischenlosung, die in 
einer Vereinbarung zwischen Bund und Landern festgelegt wurde.1o7 Sie 
beinhaltet die Schaffung zweier Zwischenlager (Ahaus und Gorleben) 
sowie eine Erhohung der Lagerungskapazitat in den Kraftwerken selbst 
(durch Kompaktlagerung). Weiterhin sol1 untersucht werden, ob die Auf- 
bereitung zweckmassig ist. Mitte der achtziger Jahre sol1 dann uber die 
Art der Verarbeitung entschieden werden; zur Diskussion stehen 
einerseits die Abfallverarbeitung ohne Aufbereitung, andererseits die 
Aufbereitung von jeweils 350 t Uran pro Jahr in vier kleinen Fabriken in 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Bayern. Man scheint sich 
jedoch bereits fur die Aufbereitung entschieden zu haben; fur diese 
Vermutung sprechen die Entscheidung der Bundesregierung, den Bau 
von Kalkar fortzusetzen, sowie die Bedingungen, von denen die Elektrizi- 
tatsgesellschaften die Mitfinanzierung abhangig machen.108 Warum sollte 
man auch einen Brutreaktor bauen, wenn das Produkt nicht verwendet 
werden kann, und warum sollte man abgebrannte Brennstabe aus 
Leichtwasserreaktoren ohne Aufbereitung in Salzformationen lagern, 

lo6 Rijncommissie Waterleidingbedrijven (RIWA), jaarverslag 1980, deel B: de Maas; 
Amsterdam, Oktober 1981, S.7 und 18-24; siehe auch: Theo Klein, .Franse kerncentrales 
bedreigen de Maas"; in: De  Volkskrant, 11. Dezernber 1981. 
lo7 .Beschluss der Regierungschefs von Bund und Landern zur Entsorgung der Kernkraftwer- 
ke vom 28. September 1979"; Bulletin des Presse- und lnformationsamts der Bundes- 
regierung; Anlage 1 zum Bericht der Bundesregierung iiber die Entsorgungslage der 
Kernkraftwerke vom 10. Oktober 1981, Bulletin Nr.122, Bonn, Oktober 1979, S.1133. 
lo8 .Beschluss des Bundeskabinetts zur Finanzierung des Schnellen Bruters"; in: Bulletin des 
Presse- und lnformationsamts der Bundesregierung, 25. Februar 1982, Nr.17, Bonn 1982. S.134. 



wenn man bei einer Aufbereitung gut verwendbare Stoffe gewinnen 
kann: spaltbares Uran (U 235) fur neue LWR-Brennstoffelemente, natur- 
liches Uran (U 238) fur den Brutmantel und Plutonium (P 239) als 
Brennstoff fur Brutreaktoren? Sollte man die beiden letztgenannten Stof- 
fe sonst etwa im Ausland kaufen?log 

In den Diskussionen in der Bundesrepublik spielt Bundeskanzler 
Helmut Schmidt eine wichtige Rolle. Auf dem SPD-Kongress im April 
1979 fuhrte er als Argument fur die Kernenergie an, es sei wenig sinnvoll, 
aus Sicherheitserwagungen vollig auf die Kernenergie zu verzichten, weil 
Frankreich in den kommenden Jahren zahlreiche Kernkraftwerke in der 
Nahe der Grenze zur Bundesrepublik bauen werde.110 

Dasselbe Argument wie Schmidt bringen u.a. die Provinzialverwal- 
tungen und Deputiertenstaaten von Overijssel und Drenthe sowie der 
Regionalrat von Twente in ihren Beschwerdeschriften gegen die Plane 
der Bundesrepublik vor: ,,Wurden diese Plane verwirklicht, so waren die 
Diskussionen innerhalb der Bevolkerung des betroffenen nieder- 
Iandischen Grenzgebiets zu einem grossen Teil, wenn nicht sogar ganz, 
sinnlos gewesen."111 Im Falle Gronau wurden von Einwohnern der Nie- 
derlande uber 2800 Beschwerdeschriften eingereicht; im Falle Lingen 
1850 und im Fall Ahaus 37.112 Die Provinzialverwaltungen von Drenthe, 
Gelderland und Overijssel und der Regionalrat von Twente haben im 
Oktober 1980 den Lenkungsausschuss Deutsche Kernkraftanlagen ein- 
gesetzt, der von einer amtlichen Arbeitsgruppe unterstutzt wird und der 
die Entwicklungen in der Bundesrepublik verfolgen soll. 

Wie die westdeutschen Kernenergieplane in den Niederlanden Besorg- 
nis und Kritik auslosen, so gibt es umgekehrt auf westdeutscher Seite 
Kritik an den Entwicklungen in den Niederlanden, soweit sie auf eine 
uneingeschrankte ~ b l e h n u n ~  der nuklearen Option hinauslaufen. Bun- 
deskanzler Schmidt hat im April 1979 auf einer Sitzung des Europaischen 
Ministerrats die Lander, die den Anteil der Kernenergie an der Stromer- 
zeugung zu langsam erhohen (Danemark und die Niederlande), warnend 
darauf hingewiesen, dass sie im Falle einer Ablehnung der nuklearen 
Option nicht auf die Solidaritat der ubrigen Lander bei der Zuweisung 
von Kontingenten fossiler Brennstoffe rechnen duden. Ubrigens ist es in 
diesem Zusammenhang erwahnenswert, dass das Kernkraftwerk Bor- 
ssele von der Kraftwerk-Union gebaut wurde und dass dieses Unterneh- 
men wiederum zum Zuge kommen konnte, wenn sich die Niederlande fur 
den Bau neuer Kernkraftwerke entschieden. Kurzum, in der Beziehung 
zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik spielt die Kern- 
energie eine wichtige Rolle. 

Es wurden bereits einige bestehende, im Bau befindliche, in Auftrag 
gegebene und geplante Kernkraftanlagen genannt. Nachstehend eine 
vollstandige Ubersicht.fl3 Im niedersachsischen Lingen gibt es ausser 

l w  Siehe: Horst Bieber, .Deal am Rhein. Industrid-Hilfe fur Kalkar gegen ein Bonner 
Bekenntnis zur Kernenergie"; in: Die Zeit, 15. Januar 1982, S:lO. Im iibrigen wird von aussen 
Druck auf die Bundesregierung ausgeubt, damit diese die Aufbereitung nicht in eigener Regie 
durchfuhrt. Der Grund liegt in der immer noch vorhandenen Furcht, die Bundesrepublik konn- 
te iiber eigene Kernwaffen verfiigen. In der IAEA wurde daher der Vorschlag gemacht, diese 
sensible Technologie der Zustandigkeit einer internationalen Behorde zu unterstellen. 
l l o  Henk Strabbink, .SPD-congres achter Schmidt"; in: De Volkskrant, 12. April 1979. 
111 Siehe u.a.: Standpunten van de Gewestraad Twente, 7. Marz 1979 (in Sachen Ahaus) und 
9. Oktober 1979 (in Sachen Gronau). Auch die Provinzialstaaten von Drenthe, die Deputier- 
tenstaaten von Gelderland und mehrere Gemeinden haben sich in diesem Sinne aus- 
gesprochen. Das Ministerium fur Volksgesundheit und Umweltschutz teilt diese Auffassung, 
wie aus einem Schreiben des Ministers an die Provinz Overijssel vom 8. Januar 1982 hervor- 
geht. Der Minister wird den deutschen Aussenminister von diesem Standpunkt unterrichten 
(vgl. Tubantia, 14. Januar 1982, sowie Fussnoten 123 und 124). 
l 1 2  Siehe u.a.: .Grensoverschrijdende verontreiniging", und Verslag van een mondeling over- 
leg; Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 800, Hoofdstuk XVII. Nr.68, S.l-27. 
"3 Unterrichtung uber den Stand der Planungen zu kerntechnischen Anlagen in der Euregio, 
Anlage ER 79111-3, EnschedeIGronau, 13. November 1979, Jahrgange 1977-1980; Hengelo's 
Dagblad, De Volkskrant und NRC Handelsblad (personliches Archiv 0.  van Elzen, Twents' 
Energie Comite). 



einem inzwischen stillgelegten Kernkraftwerk eine Brennstabfabrik. Im 
Januar 1982 wurde die Genehmigung fur das 1300 MW-Kernkraftwerk 
Emsland erteilt, das voraussichtlich im Laufe des Jahres 1988 in Betrieb 
genommen werden kann. Das Kraftwerk sol1 eine Lagerungskapazitat fur 
abgebrannte Brennstabe erhalten, die fur funf Betriebsjahre ausreicht. 
Die Kuhlung erfolgt teils uber einen Kuhlturm, teils direkt mit Emswas- 
ser. Bei Geeste ist ein Kuhlwasserspeicherbecken von 4 km2 geplant.114 
Das Energieprogramm des Bundeslandes Niedersachsen sieht den Bau 
eines Kernkraftwerks von 1300 MW vor; als Standorte kommen Emden, 
Lingen und Meppen in Frage."5 Die Kernkraftwerke in Niedersachsen 
werden 1990, rechnet man die weiter von der Grenze entfernt gelegenen 
Anlagen hinzu, eine Gesamtleistung von 6000 M W  haben, das entspricht' 
43% der installierten Gesamtleistung. Ferner ist der Bau einer Kohle- 
vergasungsanlage mit einer Kapazitat von 5 - 6 Mio. t SKE an der Kuste 
geplant. Die Prozesswarme konnte von einem Hochtemperaturkern- 
reaktor geliefert werden. Es werden Genehmigungen fur Kom- 
paktlagerung erteilt; die Lagerkapazitat der Kraftwerke erhoht sich durch 
diese Art der Entsorgung auf 6.5 - 7 Betriebsjahre. Die Moglichkeiten fur 
die Lagerung von Abfallen mittlerer oder schwacher Radioaktivitat, weiter 
im Landesinnern werden untersucht. In Gorleben lauft ein umfangreiches 
Untersuchungsprogramm, in dessen Rahmen die Eignung der Salzstocke 
fur die Endlagerung radioaktiver Abfalle untersucht werden soll. Eine 
Entscheidung ist fruhestens 1993 zu erwarten. Niedersachsen hat sich 
auch bereit erklart, in Gorleben ein Zwischenlager fur Brennelemente 
einzurichten und eine Anlage fur die Aufbereitung von 350 t Uran pro 
Jahr zu bauen, falls hieruber positiv entschieden wird. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat kein offizielles Energieprogramm 
aufgestellt. Allerdings werden im Landesentwicklungsbericht vier 
potentielle Standorte fur Kernkraftwerke genannt.116 Im Bau befindet sich 
eine Urananreicherungsanlage in Gronau, die eine Kapazitat von 1000 t 
pro Jahr erhalten soll; dies reicht aus, um acht Kernkraftwerke von je 
1200 M W  mit Uran zu versorgen. Es gibt Plane fur eine Erhohung der 
Kapazitat auf 5000 t pro Jahr. In diesem Zusammenhang wird darauf hin- 
gewiesen, dass die Anlage von Urenco in Almelo seit 1979 eine Kapazitat 
von 200 t pro Jahr hat (siehe Anmerkung 103). Weiterhin liegt ein Antrag 
auf Genehmigung eines Zwischenlagers fur abgebrannte Brennelemente 
in Ahaus vor. Anstelle der zunachst vorgesehenen Nasslagerung ist jetzt 
die Trockenlagerung in Behaltern geplant. Die gesamte Lagerkapazitat 
wird etwa 1500 t Uran betragen, was bei vollstandiger Auslastung eine 
Strahlung von 2 Mrd. Curie zur Folge hat. Das Genehmigungsverfahren 
fur diese Anlage ist noch nicht abgeschlossen. In Kalkar wird seit 1973 an 
einem schnellen natriumgekuhlten Brutreaktor rnit einer Leistung von 
300 MW gebaut, der fruhestens 1986 in Betrieb genommen werden kann. 
In Schmehausen ist ein Thorium-Hochtemperaturreaktor im Bau, und in 
Julich ist seit 1969 ein Forschungsreaktor in Betrieb. 

So entsteht im Grenzgebiet ein nahezu geschlossener Spalt- 
materialkreislauf; es fehlen lediglich noch ein Uranbergwerk und eine 
Hexafluoridfabrik. Die bereits bestehenden bzw. vorgesehenen Standorte 
in Gronau, Ahaus, Kalkar und Lingen, Bislich-Vahnum und Emdenlliegen 
etwa 10 bis 20 km von der niederlandisch-westdeutschen Grenze ent- 
fernt, so dass das Risiko einer grenzuberschreitenden Verseuchung 
besteht. Da sich die Auffassungen uber den Einsatz von Kernenergie in 

114  Siehe z.0.: Project Kernenergiecentrale Emsland (KKE), Standpunt inzake Veiligheid, Stra- 
lenbescherrning en Milieubescherrning; Bericht der Arbeitsgruppe 1 der Niederlandisch- 
Deutschen Kommission fur grenznahe kerntechnische Einrichtungen, Den Haag/Bonn. 28. 
April 1981. 
115  Niedersachsisches Energieprogramrn 1980; Landesregierung Hannover, Januar 1981. 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Landesentwicklungsbericht; Heft 42, Dusseldorf, 
November 1979, S.56 und 205ff. Siehe auch: Landesentwicklungsplan, festgestellt am 16. April 
1980, und Landesentwicklungsbericht 1980, S.78. 



beiden Landern unterschiedlich entwickeln konnen, ist es nutzlich, diesen 
Aspekt anhand einiger Daten zu untersuchen, die folgenden Quellen ent- 
nommen wurden: Berichte uber westdeutsche Sicherheitsunter- 
suchungen, Ergebnisse von Verbreitungs- und strahlenbiologischen 
Modellversuchen einer Forschungsgruppe der Technischen Hochschule 
Twente, sowie Angaben des Gesundheitsrats uber mogliche Folgen 
radioaktiver Verseuchung. Die Versuche an der Technischen Hochschule 
Twente wurden im Auftrag des Rates durchgefuhrt.117 Es wird 
untersucht, welche Auswirkungen die radioaktive Strahlung, die von den 
geplanten oder im Bau befindlichen Anlagen in Ahaus, Lingen und Kalkar 
durch Emissionen bei Normalbetrieb, bei Storungen und (mit Ausnahme 
von Ahaus) bei schweren Unfallen ausgeht bzw. ausgehen konnte, auf 
die Niederlande hat oder haben wurde. Es geht hier nicht um eine Analy- 
se der Risiken der Kernenergie, bei der alle Aspekte im Zusammenhang 
betrachtet werden. Auch wenn eine solche Analyse bereits moglich 
ware, liesse sie sich im Rahmen dieses Berichts nicht behandeln. 

Abschliessend wird auf die bestehenden Beratungsgremien eingegan- 
gen; es werden Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen formu- 
liert. 

4.4.2 Strahlenbelastung - mogliche Folgen fur die Niederlande 

Bei der Beschreibung der Folgen, die die Freisetzung radioaktiver Stof- 
fe und ihre Verbreitung in der Umgebung haben, kann man vom Grad 
der Verseuchung des Landes oder von der Strahlenbelastung fiir den 
Menschen ausgehen. Da uber gesundheitliche Langzeitfolgen bei einer 
gegebenen Strahlenbelastung sowie uber die Wirksamkeit von Gegen- 
massnahmen wie Evakuierung und Entseuchung Unsicherheit besteht, 
wurden keine Schatzungen in bezug auf Schaden fur Leben und Gesund- 
heit vorgenommen, die bei den Unfallszenarien eintreten konnen. Aller- 
dings sollen die Auswirkungen der unterschiedlichen Strahlendosen auf 
die Gesundheit gesondert behandelt werden. 

Die Strahlenbelastung wird in rem (rontgenequivalent man) aus- 
gedruckt; diese Einheit gibt die biologische Wirkung verschiedener 
Strahlungsarten wieder. Der Gesundheitsrat hat in einigen Gutachten 
Angaben zu den Auswirkungen der einzelnen Strahlendosen gemacht 
und Toleranzgrenzen angegeben, die bei der Interpretation der berech- 
neten Strahlenbelastung zugrundegelegt wurden.ll* Unter einer Toleranz- 
grenze versteht man den Wert der integrierten Strahlendosis fur den 
Menschen oder die von diesem Wert abgeleiteten Werte fur die Verseu- 
chung wichtiger Bestandteile seiner Umwelt. Werden diese Toleranz- 
grenzen erreicht, so sind Massnahmen zur Verminderung des akuten 
Strahlenrisikos gerechtfertigt, die mit Unannehmlichkeiten fur die in der 
Umgebung einer Kernenergieanlage wohnende Bevolkerung verbunden 
sein konnen. Bei den Folgen der Strahlenbelastung sind nach Aussage 
des Gesundheitsrats akute Folgen (a), somatische Spatfolgen (b) sowie 
pranatale und genetische Folgen (c) zu unterscheiden. 

117 W.A. Smit, G.W.M. Tiemessen, R. Geerts, Ahaus, Lingen en Kalkar: Duitse nucleaire 
installaties en de gevolgen voor Nederland; Reihe ,,Voorstudies en achtergronden"; Nr.V 31, 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1982. Uber den lnhalt dieser Studien fanden Beratungen mit 
J.A.G. Davids (ECN), R.W. van Otterloo (KEMA), L. Reijnders (SNM) und K.A. Warschauer 
(TNO) statt. Deren Kornmentare sind beim Wissenschaftlichen Rat fur die Regierungspolitik 
erhaltlich. 
$18 Gezondheidsraad, Normen bij Reactorongevallen; VAR-Reihe 39, Ministerie van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene, Leidschendam 1976. 

Gezondheidsraad, Kerncentrales en Volksgezondheid en Milieuhygiene; Nr.3255174, 
Leidschendam, September 1975. 

Gezondheidsraad, Kerncentrales en Volksgezondheid; aanvullend advies, Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene. VAR-Reihe 55, Leidschendam 1978. 

Weiterhin sei verwiesen auf: Nota Energiebeleid, deel Ill, brandstofinzet centrales, Tweede 
Kamer, zitting 1979-1980, Nr.11-12, S.89-102. EG-Richtlinie vom 15. Juli 1980, Amtsblatt EG 
vom -17. September 1980. 



a. Akute Folgen einer Bestrahlung von kurzer Dauer (24 Stunden) 
- 250 rem: Grenzwert fur akute Knochenmarkschaden, eine Uber- 

schreitung dieser Dosis kann somatische Fruhschaden und den Tod zur 
Folge haben (letale Dosis null, LDO). Die Dosis, bei der in 50% der Falle 
der Tod eintritt, LD 50, liegt bei 350 rem; eine Todlichkeit von lOO??, 
LD 100, tritt bei 450 rem auf Akute Folgen entstehen durch Zerstorung 
zahlreicher Zellen in Organen mit haufiger Zellteilung. Im Korper des 
Erwachsenen sind dies vor allem blutbildende Organe (Knochenmark), 
der Magen-Darm-Trakt, die Haut und die Geschlechtsdrusen. Man kann 
zwischen ausserer und innerer Bestrahlung unterscheiden. lnnere 
Bestrahlung wird durch die Aufnahme radioaktiver Stoffe verursacht, 
wobei die grosste Strahlendosis von Organen aufgenommen wird, in 
denen sich radioaktive Stoffe ansammeln; so akkumuliert sich z. B. Jod in 
der Schilddruse und Strontium im Knochengewebe. Weiterhin ist die 
Zeit von Bedeutung, auf die sich die Bestrahlung mit einer bestimmten 
Dosis verteilt. Je langer dieser Zeitraum ist, um so geringer sind die aku- 
ten Folgen, und zwar aufgrund der naturlichen Regeneration. 

- 100-200 rem: Leichte Symptome von Strahlenkrankheit wie Mudig- 
keit, Erbrechen, Durchfall; verminderter Widerstand gegen Infektionen; 
bei Kindern Storungen des Knochenwachstums; vorubergehende Sterili- 
tat beim Mann; 

- 15- 100 rem: Vorubergehende Verschlechterung des Blutbildes und 
vorubergehende Sterilitat beim Mann; 

- 15 rem: Toleranzgrenze fur Erwachsene bei ausserer Bestrahlung 
des gesamten Korpers und innerer Bestrahlung von Knochenmark und 
~eschlechtsdrusen; 

- 5 rem: Toleranzgrenze fur Kinder und schwangere Frauen bei 
ausserer Bestrahlung des gesamten Korpers und innerer Bestrahlung des , 
roten Knochenmarks und der Geschlechtsdrusen. 

Diese Toleranzgrenzen werden vom Gesundheitsrat auch auf Strahlung 
angewendet, die infolge der Verseuchung des Bodens durch relativ kurz- 
lebige lsotope wie Jod- und Tellurium-Isotope wahrend der ersten 
Wochen nach dem Unfall vorhanden ist. Hinsichtlich der Verseuchung 
des Bodens durch langlebige lsotope wie Ruthenium 106 und Caesium 
137, die dann auch zu einer lang andauernden Bestrahlung fuhrt, gibt der 
Gesundheitsrat keine Toleranzgrenzen fur die Evakuierung bzw. Ruckkehr 
der Bevolkerung an. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass Bestrah- 
lungen unterhalb der Toleranzgrenze keine akuten Folgen haben. Ausser 
den erwahnten akuten Folgen (a) konnen, wie bereits gesagt, noch 
somatische Spatfolgen (b) sowie genetische und pranatale Schaden (c) 
auftreten. 

b. Zu den somatischen Spatfolgen gehort die Entstehung bosartiger 
und gutartiger Tumore sowie Leukamie. Da Grenzwerte nicht bekannt 
sind, wird hier eine lineare Relation zwischen Dosis und Wirkung ange- 
nommen. Fur Leukamie und Tumore wird ein Risikofaktor von 200 x 10" 
man-rem angegeben, d.h. wenn eine Million Menschen einer Strahlung 
von einem rern ausgesetzt werden, sind 200 Opfer zu erwarten, und zwar 
unabhangig von dem Zeitraum, in dem diese Dosis genommen wird. 
Zum Vergleich: an Krebs sterben in den Niederlanden jahrlich etwa 
28 000 Personen. 
c. Bei der genannten Toleranzgrenze sind Missbildungen bei Neugebo- 
renen oder sogar Totgeburten nicht ausgeschlossen. Insbesondere in 
den ersten 40 Tagen der Schwangerschaft ist die Gefahrdung sehr gross. 
Die Zunahme dieser Falle wird jedoch voraussichtlich so gering sein, 
dass sie sich statistisch nicht nachweisen Iasst. Dasselbe gilt fur geneti- 
sche Schaden, die die Elterngeneration der nachstfolgenden Generation 
vererbt. Hier wird ein Risikofaktor von lOOx lPangegeben, wobei sich 
ca. 1 M  der Schaden in der ersten Generation bemerkbar machen. 

Ausser den obengenannten Toleranzgrenzen hat der Gesundheitsrat 



zum Schutz der in der Umgebung eines Kernkraftwerks wohnenden 
Bevolkerung als Norm fur den Normalbetrieb zusatzlich eine Dosis von 
30 mrem (10-3 rem) pro Jahr als Grenzwert festgelegt; diese Dosis ent- 
spricht der Schwankungsbreite der naturlichen Strahlung in den Nieder- 
landen. Die durchschnittliche jahrliche Strahlendosis fur die nieder- 
landische Bevolkerung betragt etwa 140-170 mrem. Was Massnahmen . 
angeht, die bei Uberschreitung der genannten Toleranzgrenze ergriffen 
weiden konnen, wie ~vaku ierun~,  ~n tseuchun~ ,  ~ e r a b r e i c h u n ~  von Arz- 
neimitteln, Vernichtung von Nahrungsmitteln und Benutzungsverbote fur 
Ackerland u.dgl., sei auf die bereits erwahnten Berichte des Gesund- 
heitsrats und auf Kapitel 7 der fur diesen Bericht erstellten Studie ver- 
wiesen. 

Die Ergebnisse eines Teils der Berechnungen, die von Toleranzgrenzen 
zwischen 5 und 15 rem ausgehen, sind in den Abbildungen 4.3 bis 4.8 
wiedergegeben. Bei der kurzfristigen Belastung handelt es sich um die 
Dosis, die in den ersten 24 Stunden nach dem Unfall auf das Knochen- 
mark einwirkt; bei der mittelfristigen Belastung um die Dosis, die im Lau- 
fe von 90 Tagen auf das Knochenmark einwirkt; die langfristige 
Belastung bezieht sich auf die Bodenstrahlung, die ab dem Unfall ein 
Jahr lang auf den ganzen Korper einwirkt. Dabei wird jeweils angenom- 
men, dass keine Gegenmassnahmen ergriffen werden. Nur bei der kurz- 
fristigen Belastung werden vom Gesundheitsrat die festgesetzten Tole- 
ranzgrenzen zugrunde gelegt. Die Eintragungen in den weiteren Karten 
sollen wie die obigen Ausfuhrungen lediglich Anhaltspunkte fur die nicht 
akuten Strahlungsfolgen geben. 

Bei der vorstehend erwahnten Untersuchung wurden die Sicher- 
heitsberichte uber das Kernkraftwerk in Lingen und uber das Zwischen- 
lager fur radioaktiven Atifall in Ahaus evaluiert.119 Da entsprechende 
Analysen noch nicht vorliegen, wurden die moglichen Folgen einer 
unkontrollierten Freisetzung von Radioaktivitat infolge relativ leichter bis 
sehr ernster Unfalle gesondert untersucht. Dabei wurden Szenarioverfah- 
ren angewandt, die sich weitgehend auf die Deutsche Risiko-Studie 
Kernkraftwerke (DRK) und die Reactor Safety Study (RSS) der Nuclear 
Regulatory Commission stutzen. Die Anlage in Kalkar ist ein Sonderfall. 
Da der ursprungliche Entwurf seit dem Baubeginn im Jahre 1973 erheb- 
lich abgeandert worden ist und die Genehmigungsverfahren seinerzeit 
weniger umfassend waren - die Niederlandisch-Deutsche Kommission 
fur grenznahe kerntechnische Einrichtungen (NDKK) bestand damals 
noch nicht -, liegen zumindest in den Niederlanden keine eingehenden 
Sicherheitsuntersuchungen vor. Der Kernphysikalische Dienst des 
Ministeriums fur Soziales und Arbeit sowie die Direktion Strahlenschutz 
im Ministerium fur Volksgesundheit und Umweltschutz bestatigten dies 
auf eine Anfrage hin. Auch steht die Anlage in Kalkar nicht auf der 
Tagesordnung der NDKK, obwohl die Niederlande an der Finanzierung 
dieses Projekts beteiligt sind. Zur Zeit arbeitet in der Bundesrepublik die 
Enquetekommission ,,Zukunftige Kernenergiepolitik" des deutschen Bun- 
destags an der Erstellung eines Sicherheitsberichts fur Kalkar.120 Da kei- 

"9 Project kernenergiecentrale Emsland (KKE), Standpunt inzake veiligheid, stralen- 
bescherming en milieubescherming, Bericht der Arbeitsgruppe 1 der Niederlandisch- 
Deutschen Kommission fiir grenznahe kerntechnische Einrichtungen nach dem Stand vom 28. 
April 1981. Antragsunterlagen fur die Genehmigung, fur die Errichtung und den Betrieb eines 
Kernkraftwerkes auf dem Gebiet der Stadt Lingen, Kernkraftwerk .Emsland", Kernkraftwerke 
Lippe-Ems GmbH und Kraftwerkunion AG, 17. August 1978 und 28. November 1980. Brenn- 
elementlagerung in Transportbehaltern, Deutsche Gesellschaft fib Wiederaufbereitung von 
Kernbrennstoffen (DWG/mbH) und Steag-Kernenergie GmbH. 

Die Kommission wurde am 29. Marz 1979 eingesetzt. Neben sieben Angeordneten (je drei 
CDUICSU- und SPD-Abgeordnete und ein Abgeordneter der FDP) wurden acht unabhangige 
Sachverstandige zu Mitgliedern ernannt, so dass sehr unterschiedliche Auffassungen zur 
Kernenergie in der Kommission zum Tragen kommen. Im Sommer 1980 erschien der erste 
Bericht; der Schlussbericht sol1 im Juli 1982 erscheinen. Siehe z.B. Hans Dupre, .Nieuw 
Onderzoek Kalkar-reactor"; in: Beta, 12. Oktober 1981, S.4-6. 



ne niederlandischen Berichte hierzu vorliegen, sollen im folgenden einige 
interne Unterlagen dieser Enquetekommission und eine Sicher- 
heitsstudie fur einen amerikanischen Brutreaktor berucksichtigt wer- 
den.121 

Ahaus 
In Ahaus sol1 ein Zwischenlager fur bestrahlte Brennelemente von 

Leichtwasserreaktoren eingerichtet werden; der Standort liegt 20 km von 
Enschede entfernt. Fur die Lagerung sind Gusseisenbehalter mit einem 
Fassungsvermogen von etwa 4 t Uran vorgesehen. Das Lager sol1 eine 
Kapazitat von rund 1500 t Uran erhalten. Beim jahrlichen Brenn- 
elementwechsel eines 1000 MW-Reaktors werden 26 t Uran aus- 
getauscht, so dass die Lagerkapazitat fur ungefahr 60 solcher Ladungen 
ausreichen wird. 1981 wurden in der Bundesrepublik ungefahr 234 t Uran 
ausgetauscht. Besondere bauliche Vorkehrungen sind nicht vorgesehen; 
die Behalter selbst entsprechen allen Sicherheitsanforderungen. Obwohl 
man mit dieser Methode der Trockenlagerung weniger Erfahrung hat als 
mit der Nasslagerung, scheint sie doch besser geeignet zu sein. Risiken 
liegen allerdings in den Dichtungsvorrichtungen der Behalter, durch die 
moglicherweise fluchtige Stoffe entweichen konnen. Da man bisher nur 
wenig Erfahrung hat, Iasst sich uber die langfristige Zuverlassigkeit noch 
kaum etwas sagen. Der Sicherheitsbericht geht nicht auf die Mass- 
nahmen ein, die erforderlich waren, wenn im Laufe der Zeit bei einigen 
Behaltern Lecks auftreten sollten. 

Bei Normalbetrieb ist fur die Niederlande keine Strahlenbelastung zu 
erwarten. Urn die Folgen von Storungen zu ermitteln, ging man von 
einem Szenario aus, bei dem ein Prozent der Brennelementhullen defekt 
ist und ein Behalter Lecks aufweist. Die Radioaktivitat der freiwerdenden 
fluchtigen Stoffe betragt dann das ca. 10-Yache des gesamten Behal- 
terinhalts. Den Berechnungen der Strahlenbelastung wurden daruber 
hinaus zwei Grenzfalle zugrunde gelegt. Im ersten Fall wird die Radioak- 
tivitat nahezu schlagartig freigesetzt, im zweiten Fall im Laufe einiger 
Monate. Berechnet wurde die Strahlenbelastung fur die direkte Umge- 
bung der Lagerhalle, wo sie am grossten ist, sowie fur den Punkt in den 
Niederlanden, der der Lagerhalle am nachsten liegt. Er ist 16 km von ihr 
entfernt. Fur die Niederlande hatten solche Storungen keine ubermassige 
Belastung zur Folge. Bei Kindern wurde in diesem Fall eine maximale 
Strahlenbelastung von 1.2 mrem durch Einatmen entstehen; das ent- 
spricht 1/4000 der fur Kinder und schwangere Frauen festgesetzten Tole- 
ranzgrenze von 5 rem. Diese Belastung ist im Vergleich zur natiirlichen 
Strahlung ausserst gering. Wenn einige Behalter gleichzeitig defekt wer- 
den, so nimmt die Strahlenbelastung entsprechend zu. Sehr grosse Men- 
gen radioaktiven Materials wurden nur unter extremen Bedingungen frei- 
gesetzt, beispielsweise bei Bombardierung der Anlage. Fur solche Falle 
wurden daher keine Szenarien ausgearbeitet. 

Lingen 
Der geplante Kernreaktor in Lingen, ein Druckwasserreaktor mit einer 

elektrischen Bruttoleistung von ca. 1300 MW, wird 19.5 km von der Gren- 
ze entfernt liegen. In einem Umkreis von 50 km um die Anlage wohnen 
ungefahr 1 383 000 Menschen, davon 41010 in den Niederlanden. Enschede 
ist die grosste Stadt in diesem Gebiet. 

Eine Verunreinigung des Grundwassers in den Niederlanden durch 
Kernkraftanlagen in Lingen und Ahaus ist ausgeschlossen, da das Was- 
ser in diesem Gebiet durch die Ems abfliesst. Zu einer Verunreinigung 
der niederlandischen Oberflachengewasser kame es erst im Ems-Dollart- 

121 Gesellschaft fiir Reaktorsicherheit mbH (GRS), Zwischenbericht iiber die risikoorientierte 
Analyse zum SNR 300 fur die Sitzung der Enquetekommission .Zukiinfiige Kernenergiepolitik" 
vom 28. Januar 1982; Science Applications Inc., SNR 300 Risk Assessment; Palo Alto, Januar 
1982, CR BRP, Safety Study, an assessment; Clinch River Fast Breeder, Marz 1977. 



Gebiet. Die Untersuchung beschrankte sich daher auf die Verbreitung 
radioaktiver Stoffe durch die Atmosphare. 

Die Strahlenbelastung bei normalen Emissionen und bei Storungen 
wurde fur den Punkt in den Niederlanden berechnet, der dem Kraftwerk 
am nachsten liegt. Die Entfernung betragt in diesem Fall 20 km. Die 
Strahlenbelastung durch normale Emissionen ist sehr gering. Die hoch- 
ste Dosis, 0,41 mrem pro Jahr, ist zu erwarten, wenn Kinder Milch von 
Kuhen trinken, die auf verseuchten Weiden in der direkten Umgebung 
des Kernkraftwerks grasen. Die Jodisotopen sammeln sich dann in der 
Schilddruse der Kinder an. Die in der Genehmigung beantragten Emis- 
sionsmengen liegeli allerdings erheblich uber den durchschnittlichen 
Emissionsmengen einiger Kernreaktoren in der Bundesrepublik. Offen- 
sichtlich hat man sich hier einen breiten Spielraum freigehalten, damit 
im Falle kleiner Lecks die genehmigten Emissionsmengen nicht allzu 
rasch uberschritten werden. 

Fur den Fall von Storungen wird angenommen, dass die Sicherheits- 
vorkehrungen ausreichen, um die Storung und damit die Emissionen 
unter Kontrolle zu halten. Es wurden sechs Arten von Storungen 
berucksichtigt und ihre Folgen fur die Niederlande ermittelt. Zur hoch- 
sten Belastung kame es bei einem Bruch in der Hauptkuhlmittelleitung. 
Das freigesetzte radioaktive Jod wurde uber die Nahrungskette Kuh- 
Milch-Kind eine Strahlenbelastung von 190 mrem pro Jahr (Schilddruse) 
verursachen; das entspricht 1 I25 des Toleranzwerts. Dieser Wert ist der 
bei weitem hochste von allen berechneten Werten. Eine Storung beim 
Brennelementwechsel fuhrt beispielsweise zu Hochstwerten von etwa 
1 mrem pro Jahr. Die Strahlungswerte bei anderen Storungen sind noch 
weitaus niedriger; sie belaufen sich auf Bruchteile von einem mrem. Auf- 
fallend ist ubrigens, dass der Sicherheitsbericht nicht auf die Kontamina- 
tion durch Milch eingeht, die zur weitaus hochsten Belastung fuhrt. 
Allerdings wird diese Kontamination im Bericht der NDKK behandelt 
(S. 31 und 34). Die Kommission kommt zu ahnlichen Ergebnissen (vgl. 
Fussnote 114). 

Unfalle werden im sicherheitsbericht nicht behandelt. Um trotzdem 
ein Bild von den Folgen moglicher Unfalle zu erhalten, wurden bei den 
Berechnungen zwei Emissionskategorien berucksichtigt, die weitgehend 
auf den durchgefuhrten Szenario-Untersuchungen aufbauen. 

Es wurden zwei Szenarien zugrunde gelegt: ein schwerer Unfall der 
Freisetzungskategorie 2 (FK 2) und ein leichter Unfall der Freiset- 
zungskategorie 7 (FK 7). Auf diese Weise wurde der Bereich der mogli- 
chen Folgen von Unfallen fur die zwischen diesen beiden Extremen lie- 
genden Kategorien abgesteckt. FK 7 bildet die untere Grenze dieses 
Bereichs und entspricht in etwa den bisher behandelten Storungen. Als 
obere Grenze wurde FK 2 gewahlt und nicht der extremste Fall FK 1. Die 
Meinungen daruber, ob dieser schwerste Reaktorunfall (Schmelzen des 
Reaktorkerns, Dampfexplosion und Versagen der Brennstoffhulle) ein- 
treten kann, sind sehr unterschiedlich. Bei FK 2 (Schmelzen des Reak- 
torkerns und Versagen des Not- und Nachkuhlsystems) ist dies nicht der 
Fall. Durch ein grosses Leck (30 cm) entweicht nach relativ kurzer Zeit 
ein Teil der Spaltprodukte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Unfall 
eintritt, wird in der bereits erwahnten Deutschen Risikostudie 
Kernkraftwerke (DRK) auf 1:1,5 Mio. veranschlagt; das entspricht einer 
Wahrscheinlichkeit von 1:75 000 bei 20 Reaktorbetriebsjahren. Bei Frei- . 

setzungskategorie 7 (FK 7) geht es um einen Unfall infolge von Kuhlmit- 
telverlust, der durch einen grossen Bruch in der Hauptkuhlmittelleitung 
verursacht wird, wobei gleichzeitig durch ein grosses Leck in der 
Brennstoffhulle gasformige und fl ikhtige Spaltprodukte entweichen. Die 
Folgen dieses Unfalls bleiben zum Teil dadurch unter Kontrolle, dass das 
Notkuhlsystem funktioniert. Die DRK gibt fur diesen Unfall eine 
Wahrscheinlichkeit von 1:10 000 an, das entspricht bei 20 Betriebsjahren 
einer Wahrscheinlichkeit von 1:500. Die beiden Freisetzungskategorien 
wurden unter verschiedenen Witterungsbedingungen untersucht. Die 
Wetterlage F nach Pasquill ist in Twente in einem Zeitraum von 9% des 



Jahres gegeben; bei dieser Wetterlage herrscht eine niedrige Wind- 
geschwindigkeit, es regnet nicht, die Atmosphare ist stabil und die Tro- 
popause befindet sich in geringer Hohe. Wahrend eines Viertels dieser 
Tage herrscht Ostwind. Die Wetterlage D ist in Twente in einem 
Zeitraum von 76% des Jahres gegeben. Bei dieser Wetterlage ist die 
Windgeschwindigkeit hoher, die Stabilitat ist geringer, die Tropopause 
erreicht eine grossere Hohe; gleichzeitig kann es zu Niederschlagen 
kommen. Ostwind herrscht wahrend 15% dieses Zeitraums. Zusammen- 
genommen liegen diese Witterungsumstande also in einem Zeitraum 
von 14% des Jahres oder an 51 Tagen vor. Bei den Berechnungen wird 
davon ausgegangen, dass diese Witterung mit gleicher Windge- 
schwindigkeit und Windrichtung langer anhalt, als dies in Wirklichkeit 
der Fall ist. Diese Ungenauigkeit kann jedoch in Kauf genommen werden, 
weil es nur so moglich ist, den Einfluss der Witterungsumstande in vol- 
lem Umfang darzustellen, was bei statistisch erfassten Wetterlagen nicht 
der Fall ist. Regen beeinflusst die Verbreitung radioaktiven Materials in 
hohem Masse. In der Untersuchung wurden fur alle relevanten Parame- 
ter Analysen der Auswirkungen durchgefuhrt. 

Die Verbreitung der Radioaktivitat uber die Niederlande, ausgedruckt 
in kurzzeitigen (24 Stunden), mittellangen (90 Tage) und langzeitigen 
Strahlendosen wurde fur die beiden Unfallarten und die drei Wettertypen 
anhand von Modellen geschatzt und in den Karten (Abb. 4.3 - 4.8) zeich- 
nerisch dargestellt. Die Richtung der ellipsenformigen Zonen hangt \Jon 
der Windrichtung ab; sie wurden daher willkurlich eingezeichnet. 
Die Karte fur die kurzzeitige Bestrahlung beim schwersten Unfall zeigt, 
dass eine Uberschreitung des Grenzwerts von 250 rem, die somatische 
Fruhschaden mit Todesfolge verursachen kann, in den Niederlanden 
nicht eintreten wurde (4.3). Allerdings umfasst das Gebiet, innerhalb des- 
sen beim schwersten denkbaren Unfall unter den fur die Niederlande 
ungunstigsten Verhaltnissen (Wetterlage D, kein Niederschlag; 5-rem- 
Grenze in 110 km Entfernung vom Kraftwerk) der 24-Stunden-Grenzwert 
iiberschritten wurde, die Halfte der Niederlande. Der leichte Unfall fuhrt 
nur unter den ungunstigsten Witterungsverhaltnissen in einem kleinen 
Gebiet der Niederlande zu einer Uberschreitung dieses Grenzwerts 
(Abb. 4.4). Nach 90 Tagen liegt die Grenze der 5-rem-Strahlenbelastung, 
insbesondere infolge der Bodenstrahlung, im Falle des schwersten denk- 
baren Unfalls unter den ungunstigsten Witterungsverhaltnissen 260 Kilo- 
meter vom Kraftwerk entfernt (Abb. 4.5). Auch der relativ leichte Unfall 
fuhrt infolge der Bodenverseuchung in einem kleinen Gebiet zu einer 
~ b e r s c h r e i t u n ~  der 5-rem-Grenze (Abb. 4.6). Der Vollstandigkeit halber 
sei hier nochmals erwahnt, dass Strahlendosen, die innerhalb von 
24 Stunden aufgenommen werden, anders zu beurteilen sind als Strah- 
lendosen, die innerhalb von 90 Tagen aufgenommen werden. Die 
Bodenverseuchung wird uber lange Zeit eine erhohte Strahlenbelastung 
bewirken. Die 5-rem-Grenze wird im Falle eines schweren Unfalls bei 
Wetterlage D nach einer Bestrahlung, die ein Jahr lang angedauert hat, 
in weiten Teilen der Niederlande uberschritten. Auch der leichte Unfall 
fuhrt, wenngleich nur in einem kleinen Gebiet, zu einer Uberschreitung 
dieser Jahresdosis (Abb. 4.7 und 4.8). Dabei ist noch zu berucksichtigen, 
dass es hier um eine Dosis geht, der eine Person nur dann ausgesetzt 
wird, wenn keine Gegenmassnahmen ergriffen werden. Diese geschilder- 
ten Langzeitwirkungen treten bei den in dieser Studie behandelten Sto- 
rungen nicht auf, weil dann fast ausschliesslich radioaktive Edelgase und 
Jod freigesetzt werden. Die langfristige Bodenstrahlung wird vor allem 
durch die Caesium-lsotopen bestimmt. 

Kalkar 
Wie bereits gesagt, waren zu Kalkar keine offiziellen Unterlagen ver- 

fugbar, so dass fur den im Bau befindlichen Reaktor nicht das ganze 
Spektrum von Emissionen bei Normalbetrieb bis hin zum schwersten 
denkbaren Unfall rechnerisch erfasst werden konnte. Eines der zwei aus- 
gearbeiteten Szenarien basiert auf einer Sicherheitsstudie uber den - 



nicht ganz dem Reaktor in Kalkar vergleichbaren - schnellen Brutreaktor 
in Clinch River (USA). Bei diesem extremen Szenario fur Kalkar (KA 2) 
werden die Edelgase vollstandig, Jod zu 70%, Tellur zu 50% und die 
nicht- und halbfluchtigen lsotopen zu 10% freigesetzt. KA 2 ist weiterhin 
ein hypothetisches Szenario fur eine unkontrollierte Freisetzung von 
Energie, die zu einem Auseinanderbrechen und Schmelzen des Reak- 
torkerns und damit zu einem Versagen der Brennstoffhiille fuhrt. Das 
Szenario KA 1 ist spezifisch fiir Kalkar. Es basiert auf internen Dokumen- 
ten der bereits genannten Enquetekommission und steht fur einen leich- 
ten Unfall. Durch ein Leck in der Hulle entweicht ein relativ geringer Teil 
des im Reaktorkern enthaltenen Materials (Edelgase: 17%. Jod: 0.17%, 
Caesium-Rubidium: 2,1%, Tellur und Antimon: 1% usw.). Wie bei den 
Unfallszenarien fur Lingen sind die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen 
unter verschiedenen Witterungsbedingungen untersucht worden. Uber 
die Wahrscheinlichkeit des ~intretens dieser Unfalle liegen keine Zahlen 
vor. Beim leichten Unfall, KA 1, kommt es wahrend des ersten Tages 
nach dem.Unfall in keinem Fall zu einer Uberschreitung der Toleranz- . 
grenze auf niederlandischem Gebiet (Abb. 4.4). Eine Uberschreitung der 
5-rem-Grenze bei einer Bestrahlungsdauer von 90 Tagen bleibt auf ein 
kleines Gebiet in den Niederlanden beschrankt, und auch dies nur bei 
Niederschlag (Abb. 4.6). Bei Niederschlag kommt es auch zu der 
umfangreichsten Bodenverseuchung, so dass man innerhalb einer Zone, 
die etwa 7 km tief in niederlandisches Gebiet hineinreicht, noch ein Jahr 
nach dem Unfall eine Jahresdosis von 5 rem aufnimmt, sofern keine 
Gegenmassnahmen ergriffen werden (Abb. 4.7). Der schwere Unfall, 
KA 2, hat dagegen weiterreichende Folgen. Hier liegt die 5-rem-Grenze 
fur eine Bestrahlung wahrend der ersten 24 Stunden unter allen Wit- 
terungsverhaltnissen noch 70 - 75 km vom Reaktor entfernt (Abb. 4.3). 
Drei Monate nach dem Unfall liegt die 5-rem-Grenze (Knochen- 
markdosis) 110 -190 km vom Kraftwerk entfernt (Abb. 4.5). 
Auch bei KA 2 kommt es, ebenso wie bei einem schweren Unfall in Lin- 
gen, zu einer Verseuchung des Bodens, die noch jahrelang eine erhijhte 
Strahlenbelastung zur Folge hat. Die Toleranzgrenze von 5 rem wird bei 
einer Bestrahlung von einem Jahr noch ein ~ a h r  nach dem Unfall in 
einem Umkreis von etwa 45 -60 km um das Kraftwerk uberschritten 
(siehe Abb. 4.8). 



Abb. 4.3 Kurzfristige Strahlenbelastung bei schweren Unfallen I 

'd: Wetterlage F, Trockenablagerung Abschirmung: f = 0,5 
I d :  Wetterlage D. Trockenablagerung f: = l,O 
In :  Wetterlage D, Nassablagerung 

Abb. 4.4 Kurzfristige Strahlenbelastung bei leichten Unfallen 

KA 1: ~ a l k a r  

Fd: Wetterlage F, Trockenablagerung Abschirmung: f = 0.5 
Dd: Wetterlage D. Trockenablagerung f i  = 1,O 
Dn: Wetterlage D. Nassablagerung 



Abb. 4.5 Mittelfristige Strahlenbelastung bei schweren Unfallen 

Fd: Wetterlage F, Trockenablagerung 
Dd: .Wetterlage D, Trockenablagerung 

Abb. 4.6 Mittelfristige Strahlenbelastung bei leichten Unfallen 

. Dn ,Fd 5 rem 

90 Tage - Knochenrnarkdosis 

FK 7: Linaen 

Fd: Wetterlage F. Trockenablagerung 
Dd: Wetterlage D. Trockenablagerung 
Dn: Wetterlage D, Nassablagerung 

Abschirrnung: f = 0,3 
fb = 1,0 
W 



Abb. 4.7 Langfristige Strahlenbelastung bei schweren Unfallen 

Fd: Wetterlage F, ~rockenablagerung 
Dd: Wetterlage D, Trockenablagerung 
Dn: Wetterlage D, Nassablagerung Abschirrnung: fb = 0,5 

Abb. 4.8 Langfristige Strahlenbelastung bei leichten Unfallen 

1 

FK 7: Lingen 
KA 1: Kalkar 

I Fd: Wetterlage F, Trockenablagerung 
1 Dd: Wetterlage D, Trockenablagerung 
Dn: Wetterlage D, Nassablagerung Abschirmung: fb = 0,5 



Ergebnisse 
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Die grenzuberschreitenden Folgen normaler Emissionen und der 
Emissionen bei Storungen der Kernenergieanlagen im Grenzgebiet sind 
so gering, dass sie vernachlassigt werden konnen; 
- relativ leichte Unfalle konnen dazu fuhren, dass verhaltnismassig klei- 
ne Gebiete in den Niederlanden fur einen langeren Zeitraum so stark mit 
radioaktivem Material verseucht werden, dass die vom Gesundheitsrat 
und der ICRP festgesetzten Normen uberschritten werden; 
der ICRP festgesetzten Normen uberschritten werden; 
- extrem schwere Unfalle, deren Wahrscheinlichkeit nach der DRK sehr 
gering ist, fuhren in den Niederlanden nicht zu Todesfallen als unmittel- 
bare Folge somatischer Fruhschaden durch hohe Strahlendosen, aller- 
dings werden bei ungunstigen Witterungsbedingungen grosse Teile der 
Niederlande radioaktiv verseucht werden, was zu leichten Strah- 
lenkrankheiten, zu gewissen genetischen und pranatalen Schaden und zu 
einer Zunahme der Krebsfalle fuhren kann. Auch kann die Boden- 
verseuchung noch uber einen langen Zeitraum zu einer hohen Strahlen- 
belastung fuhren. Daruber hinaus kann es zu erheblichen Schaden fur 
Landwirtschaft und Viehzucht kommen. 

4.4.3 Konsequenzen der staatlichen Massnahmen 

Seit November 1977 haben die bilateralen Kontakte zwischen den 
Niederlanden und i ~ r  Bundesrepublik uber kerntechnische Einrichtungen 
im Grenzgebiet offiziellen Charakter.122 In einer Vereinbarung haben sich 
beide Lander zu Beratungen und zum lnformationsaustausch uber Anla- 
gen, die bis zu 30 km von der Grenze entfernt liegen, verpflichtet. Diese 
Vereinbarung sieht Regelungen fur Notfalle vor und sol1 zudem gewahr- 
leisten, dass bei Entscheidungen uber den Bau und den Betrieb grenz- 
naher kerntechnischer Einrichtungen die lnteressen des Nachbarlandes 
berucksichtigt werden. Beide Lander informieren sich gegenseitig uber 
Plane zum Bau solcher Anlagen in 30 - 100 km Entfernung von der Gren- 
ze. Zur Durchfuhrung der Regelung wurde die Niederlandisch-Deutsche 
Kommission fur grenznahe kerntechnische Einrichtungen (NDKK) ein- 
gesetzt. Die NDKK hat drei standige Arbeitsgruppen: 

Arbeitsgruppe 1 fur kerntechnische Einrichtungen im Grenzgebiet; sie 
pruft die Plane auf Aspekte der Sicherheit, des Strahlenschutzes und des 
Umweltschutzes; 
Arbeitsgruppe 2 fur die Vereinheitlichung der Regelungen fur Notfalle; 
Arbeitsgruppe 3 fur Rechtsfragen; sie befasst sich mit Haftungsfragen 
sowie Fragen, die die Rechtsgleichheit der Burger beider Staaten bei 
Genehmigungsverfahren betreffen. 
Gegenstand der Verhandlungen innerhalb der NDKK sind die deutschen 
Anlagen Ahaus, Kalkar, Lingen (Brennelementfabrik und Kernkraftwerke) 
und Gronau sowie die niederlandischen Anlagen Almelo, Dodewaard und 
Arnheim (KGMA-Forschungsreaktor, inzwischen stillgelegt). Die nieder- 
Iandische Delegation besteht aus Vertretern des Ministeriums fur Volks- 
gesundheit und Umweltschutz sowie des Ministeriums fur Soziales und 
Arbeit, die Delegation der Bundesrepublik aus Vertretern des Bundesin- 
nenministeriums sowie der Sozialministerien der Lander Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen. 

lZ2 Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Memorandum over wederzijdse ken- 
nisgeving en consultatie ten aanzien van nucleaire installaties in her grensgebied; 's-Graven- 
hage, September 1977. Schreiben des Bundesministeriums des Innern, Bonn, 28. Oktober 
1977. Das Memorandum trat am 2. November 1977 in Kraft. Die konstituierende Sitzung der 
Niederlandisch-Deutschen Kommission fijr grenznahe kerntechnische Einrichtungen (NDKK) 
fand am 16. Juni 1978 stan; siehe u.a.: Bundesministerium des Innern, Umwelt, Nr.86 vom 24. 
November 1981, Bonn. 



Neben der NDKK befasst sich die Deutsch-Niederlandische Kommis- 
sion fur Raumordnung mit dieser Problematik; es geht dabei ins- 
besondere um die Standorte kerntechnischer Einrichtungen. 

Dank der Struktur dieser Beratungsgremien wurde in formeller Hin- 
sicht eine bessere Regelung erreicht, als dies im Verhaltnis zu Belgien 
der Fall ist. Versuche, mit den zustandigen belgischen Behorden eine 
offizielle Informations-und Konsultationsregelung hinsichtlich bestehen- 
der und geplanter grenznaher kerntechnischer Einrichtungen zu treffen, 
sind bislang ohne Erfolg geblieben; dies ist u.a. darauf zuruckzufuhren, 
dass in diesem Bereich die Kompetenzverteilung innerhalb der belgi- 
schen Verwaltung noch immer unklar ist. Allerdings haben die Nieder- 
lande einseitig einen Katastrophenplan ("Doel") a~sgearbei tet . '~~ Auf EG- 
Ebene besteht noch keine einheitliche Informations- und Konsul- 
tationsregelung in bezug auf grenznahe kerntechnische Einrichtungen. 
Die kurzlich erlassene sog. Post-Seveso-Richtlinie gilt nicht fur kern- 
technische Einrichtungen.124 Allerdings hat die EG mit dieser Richtlinie 
den Grundsatz akzeptiert, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
benachbarte Mitgliedstaaten dann zu informieren und zu konsultieren, 
wenn sie Massnahmen im Grenzgebiet planen, die mit Gefahren ver- 
bunden sein konnen. 

Allgemein Iasst sich sagen, dass die Souveranitat eines Landes im hier 
behandelten Bereich durch Regeln des Volkerrechts eingeschrankt wird 
(siehe auch 4.3.3). Das Volkerrecht enthalt eine Reihe von Prinzipien, so 
das Diskriminierungsverbot und das Prinzip der Rechtsgleichheit. Letz- 
teres Prinzip wird im Verhaltnis zwischen Belgien und den Niederlanden 
bereits angewandt. Was das Verhaltnis zwischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik angeht, so wendet die Bundesrepublik ein eng defi- 
niertes ~er r i to r ia l i ta ts~r inz i~  an: die Erteilung von Genehmigungen rich- 
tet sich nach den Bestimmungen des deutschen offentlichen Rechts, das 
nur innerhalb des eigenen ~ t ~ a t s ~ e b i e t s  Anwendung finden kann. 
Hieraus ergibt sich, dass im Ausland ansassige Personen, die sich nicht 
auf deutsches Recht berufen konnen, kein direktes und formelles Recht 
auf Beteiligung an Genehmigungsverfahren sowie an den sich daran 
anschliessenden Widerspruchsverfahren geltend machen konnen. 

Allerdings konnen die Gerichte aufgrund von Artikel 25 des Grund- 
gesetzes, demzufolge die sich aus dem Prinzip der guten Nachbarschaft 
ergebenden volkerrechtlichen Verpflichtungen zu beachten sind, sowie 
aufgrund des Amtsermittlungsprinzips, die vorgebrachten sachlichen 
Einwande und Argumente bei ihrer Entscheidungsbildung berucksich- 
tigen. In Abweichung von der Verwaltungspraxis und der in der juristi- 
schen Literatur vertretenen Auffassung haben westdeutsche Behorden 
die Beschwerdeschriften gegen kerntechnische Anlagen in Ahaus, Gro- 
nau und Lingen ad hoc berucksichtigt und die Beschwerdefuhrer zu den 
Anhorungen zugelassen.l25 

Demgegenuber steht der Weg zu den niederlandischen Gerichten 
ausdrucklich auch im Ausland ansassigen Personen offen. In der Erlau- 
terung zum Gesetz Allgemeine Bestimmungen zum Umweltschutz 
(WABM) wird dies unter Hinweis auf die OECD-Empfehlung nochmals 
bestatigt. In den Niederlanden ist also die Rechtsgleichheit bereits 
gewahrleistet. Burger und Gruppen aus einem Nachbarland konnen sich 
hier an den Genehmigungs- und Widerspruchsverfahren in gleicher Wei- 
se und mit den gleichen Rechten beteiligen wie die Burger der Nieder- 
lande selbst. Die Niederlande haben im EG-Ministerrat dringend den 

123 Siehe u.a.: Tweede Kamer, zitting 1981-1982, Aanhangsel van de Handelingen (Fragen von 
Parlamentsmitgliedern und Antworten der Regierung), 690, S.1355f.; siehe auch: Nederlandse 
Staatscourant Nr.235 vom 7.  Dezember 1981. 
$24 Briissel, 3. Dezember 1981 (die Richtlinie ist noch nicht veroffentlicht). 
125 Schreiben des Staatssekretars fiir Gesundheit und Umweltschutz an die Deputier- 
tenstaaten der Provinz Overijssel (8. Januar 1982) und an die Deputiertenstaaten der Provinz 
Drenthe (20. Januar 1982). 



Entwurf einer Richtlinie gefordert, die die Konsultation, die Information 
und die Rechtsgleichheit auch fur den Bereich der kerntechnischen Ein- 
richtungen regelt. Eine solche Richtlinie wurde die bereits genannte 
Post-Seveso-Richtlinie erganzen. Diese Frage wird auch in den Bespre- 
chungen in Arbeitsgruppe 3 der NDKK behandelt. 

Hinsichtlich des Diskriminierungsverbots ist der Bundesrepublik 
volkerrechtlich kein Vorwurf zu machen; dieses Prinzip besagt, dass kein 
Land einem anderen Land nennenswerten Schaden zufugen oder es 
wesentlich gefahrden und durch seine Politik keine grosseren Risiken fur 
ein Nachbarland schaffen darf als fur sein eigenes Gebiet. Entscheidend 
ist dabei, ob das betreffende Land genugend Sorgfalt hat walten lassen, 
um eine erhebliche Gefahrdung zu verhindern. Die in der Bundesrepublik 
fur kerntechnische Einrichtungen geltenden Sicherheitsnormen erfullen 
diese Voraussetzung. 

Dennoch herrscht im Grenzgebiet Besorgnis uber die Entwicklungen, 
- die sich in der Bundesrepublik im Bereich der Kernenergie ~ol lz iehen.~~6 

Diese Besorgnis ist berechtigt. Die Anlagen wurden genehmigt, bevor 
die Rechtsgleichheit in der Bundesrepublik formell geregelt war und die 
Bevolkerung wurde nicht hinreichend informiert. Die Burger der Nieder- 
lande haben formal nicht das Recht, sich an der Diskussion uber die 
kunftige Energiepolitik der Bundesrepublik, soweit sie niederlandische 
lnteressen beruhrt, zu beteiligen. Damals lagen auch noch keine 
Untersuchungen uber Unfallrisiken vor. Die NDKK verzichtete auf die 
Durchfuhrung solcher Untersuchungen, weil sie die Wahrscheinlichkeit 
von Unfallen fur gering hielt, aber diese Auffassung lasst sich angesichts 
der Unruhe, die das Kernenergieproblem in den Niederlanden auslost, 
nicht mehr aufrechterhalten. Uber Kalkar waren in den Niederlanden 
keinerlei Informationen erhaltlich. 

Es erscheint wunschenswert, die deutsch-niederlandische Verein- 
barung recht bald durch Bestimmungen zu erganzen, nach denen nieder- 
landische Burger sich in gleicher Weise an Mitsprache-, Wide'rspruchs- 
und Berufungsverfahren beteiligen konnen wie Burger der Bundes- 
republik. Gleichzeitig konnte auf EG-Ebene eine Richtlinie erarbeitet wer- 
den, die die Konsultations- und lnformationspflichten beim Bau und 
beim Betrieb grenznaher kerntechnischer Einrichtungen regelt; mit die- 
ser Richtlinie ware auch die Haftung bei Schadensfallen zu regeln. 

4.5 Raumordnung 

Nachbarlander wie die Niederlande und die Bundesrepublik sind auch 
auf dem Gebiet der Raumordnung voneinander abhangig. Entwicklungen 
im einen Land beeinflussen die Entwicklungen im anderen. Man kann 
dabei zwischen Fragen der Raumordnung auf nationaler und regionaler 
Ebene unterscheiden. 

Die Niederlande und die Bundesrepublik haben bisher im allgemeinen 
den Standpunkt eingenommen, dass Fragen der innerstaatlichen 
Raumordnung oft uberstaatlich geregelt werden mussen, sollen zufrie- 
denstellende Losungen erreicht werden.127 Im Sommer 1966 erschien in 
den Niederlanden der Zweite Bericht zur Raumordnung, und im Novem- 
ber 1966 wurde in der Bundesrepublik der Zweite Raumordnungsbericht 

126 Siehe u.a.: Schreiben der Deputiertenstaaten der Provinz Overijssel und der Provinz 
Drenthe an den Staatssekretar fijr Volksgesundheit und Umweltschutz sowie an den Staats- 
sekretar fur Soziales und Arbeit (24. November 1981 und 15. Dezember 1981). 
12' Siehe z.B. die Rede des fur Raumordnuna zustandiaen Bundesministers, Paul Liicke, auf 
der konstituierenden Sitzung der ~eutsch-~iederllndischen Raumordnungskommission am 
13. Juni 1967: in: Hans Meffert. Deutsch-Niederlandische Raumordnunaskommission 1967/ 
1977; schriften der ~ a n d e s ~ l a n u n ~  Niedersachsen, Hannover 1978, s.57. Siehe ausserdem: 
Verslag 1964 Rijksdienst voor het Nationale Plan, S.152. 



veroffentlicht. In beiden Berichten stehen dieselben Zielsetzungen im 
Vordergrund: 
- Ausgewogene Verteilung der stadtischen Zonen bzw. Ballungsgebiete 
- Verminderung der Bevolkerungszunahme in diesen Gebieten 
- Forderung der schwach besiedelten und wirtschaftlich schwachen 
Regionen. 
Beide Berichte enthalten Strukturskizzen zur Veranschaulichung des 
Begriffs ,,ausgewogene Verteilung" und fuhren einige lnstrumente zur 
Forderung der schwachen Regionen an, u.a. die Ausweisung von Aus- 
bauorten bzw. zentralen Orten. Es galt nun, die Raumordnung beider 
Lander aufeinander abzustimmen. In diesen Zusammenhang gehoren 
Probleme wie die Ausdehnungsrichtung der grossen stadtischen Zonen, 
z.B. des Nordflugels der Randstad Holland und des Ruhrgebiets, die 
Abgrenzung der Freiraume, Aspekte der lnfrastruktur usw. Auch sollten 
die niederlandische und die westdeutsche Regierung sich um ein ein- 
heitliches Vorgehen bei der Wahl der lnstrumente bemuhen. Das 
Schwergewicht lag dabei auf nationalen Massnahmen: zunachst sollten 
auf Regierungsebene die politischen Leitlinien festgelegt werden; im 
Anschluss daran sollten aufgrund 'dieser Leitlinien Massnahmen fur die 
Grenzgebiete oder fur Teile dieser Gebiete ausgearbeitet werden. Auch 
hierbei sollte zunachst wiederum eine Strukturskizze fur das gesamte 
Gebiet erarbeitet werden, aufgrund derer je nach Dringlichkeit Plane fur 
Teilgebiete zu erstellen waren. Zunachst ging es dabei um folgende 
Gebiete: Delfzijl-Emden, Emmen-Meppel, Twente-Nordhorn, Arnheim- 
Nimwegen-Kleve-Bocholt, Venlo-Roermond-Monchengladbach, Maas- 
tricht-Heerlen-Aachen. 

Konkret hatte das bedeutet, dass beispielsweise der niederlandische 
Staatsstrassenplan und der westdeutsche Bund,esstrassenplan aufeinan- 
der abgestimmt worden waren; eventuelle Anderungen hatten erst nach 
intensiven Beratungen zwischen beiden Landern erfolgen konnen. Fragen 
wie beispielsweise die Weiterfuhrung der E 8 und die Trassenfuhrung der 
Strasse Nimwegen-Boxmeer-deutsche Grenze waren dann als Teil dieser 
aufeinander abgestimmten nationalen Plane behandelt worden. Ebenso 
hatten die niederlandischen und die westdeutschen Eisenbahnen ihre 
langerfristigen Plane aufeinander abstimmen mussen. Eine Frage wie die 
der Beibehaltung der Eisenbahnverbindung zwischen Enschede und Gro- 
nau bzw. der Zugfolge auf dieser Strecke hatte dann wieder in gro- 
sserem Zusammenhang gepruft werden konnen. Was fur die Verkehrs- 
verbindungen gilt, gilt auch fur die Regionalplane der Provinzen und die 
Bauleitplane der Gemeinden. Auch diese Plane stehen in enger Ver- 
bindung zur ubergeordneten nationalen Siedlungsplanung. Eine Erwei- 
terung der bebauten Flache in den Niederlanden - nicht nur in den 
eigentlichen Grenzgebieten - kann Auswirkungen auf die Situation in der 
~ i n d e s r e ~ u b l i k  haben und umgekehrt. Auch aus diesem Grunde wurde 
einer Abstimmung der Plane beider Lander grosses Gewicht beigemes- 
sen. Leider ist die Entwicklung jedoch anders verlaufen. Die Frage, war- 
um die Plane nicht oder nur teilweise verwirklicht werden konnten, wird 
im folgenden naher untersucht. 

Zahllose Probleme regionaler Art, insbesondere in den Grenzgebieten, 
bedurfen dringend einer Losung. Viele dieser Probleme wurden oder 
werden auf regionaler Ebene behandelt. Es geht hierbei vor allem um fol- 
gende Grenzraumel*? 

128 Siehe M. de Smidt, .Regio's aan weerszijden van de grens: naar afstemming van een 
selectief regionaal-economisch beleid in de Duits-Nederlandse grensgebieden"; in: Nieuw 
Europa, Dezember 1979, S.14-15. 

Siehe auch: Ulrich Hambuchen, Potentielle Organisationsformen fur grenzuberschreitende 
interkommunale Kooperation, dargestellt am deutsch-niederlcindischen Grenzraum; Inaugu- 
ral-Dissertation zur Erlangung der Doktorwiirde an der Hohen Rechtswissenschaftlichen 
Fakultat der Universitat zu Koln, 1980, S.17-23. 



1. das Ems-Dollart-Gebiet mit ca. 1,7 Mio. Einwohnern; das Gebiet ist 
auf niederlandischer Seite erheblich d i~h te r  bevolkert als auf west- 
deutscher Seite; 
2. das Gebiet Westmunsterland/Bentheim und TwenteIOSt-Gelderland, 
als Kooperationsgebiet bekannt unter dem Namen Euregio; das gesamte 
Gebiet zahlt ungefahr 1.8 Mio. Einwohner; auch hier ist die Bevol- 
kerungsdichte auf niederlandischer Seite wesentlich hoher als auf west- 
deutscher Seite; 
3. das Gebiet entlang des Rheins von ArnheimINimwegen bis Kleve 
(gelegentlich wird auch noch Oberhausen zu diesem Gebiet gerechnet); 
4. das Gebiet SudlimburgIAachen (hier geht es auch um Probleme qer 
belgischen Provinz Limburg). 

Im folgenden sol1 die Zusammenarbeit rv~ischen den Niederlanden und 
der Bundesrepublik, insbesondere auf regionaler Ebene, behandelt wer- 
den: 
- Koordinierung der Raumordnungsplane im niederlandisch-west- 
deutschen Grenzraum (Regionalplane der Provinzen und Bauleitplane der 
Gemeinden); 
- Strukturskizze fur den Verkehr, soweit sie die Grenzregionen betrifft; 
- die grenzuberschreitende Larmbelastigung durch den NATO- 
Flughafen GeilenkirchenITeveren, die kunftige Basis fur AWACS- 
Flugzeuge, im Zusammenhang mit den Planen, den Flughafen Sudlim- 
burg u.a. fur den Luftfrachtverkehr auszubauen; 
- die im Entwurf zum Nordrhein-Westfalischen Landesentwicklungsplan 
IV vorgesehenen Militarflughafen (Flughafen Laarbruch, Stutzpunkte 
Bruggen und Wildenrath), u.a. im Zusammenhang mit Stadterweite- 
rungsplanen auf niederlandischer Seite; 
- die gemeinsame Verwaltung grenzuberschreitender Wassergewin- 
nungsgebiete; 
- die Auswirkungen der Erweiterung des Braunkohletagebaus auf west- 
deutscher Seite, u.a. auf den Grundwasserstand auf niederlandischem 
Gebiet; 
- die Verwaltung des Wattengebiets einschliesslich der Emsmundung 
und des Dollart. 

Bei diesen Beispielen handelt es sich nicht in allen Fallen um-eine Zu- 
sammenarbeit in Form von Beratungen und Abstimmung; in einigen Fal- 
len beschrankt man sich auf den lnformationsaustausch. Bei rnanchen 
Problemen reicht auch die Zustandigkeit der regionalen Behorden nicht 
aus, so 2.B. in folgenden Fallen: 
- Entscheidungen uber Standorte von NATO-Flugplatzen werden, auch 
wenn sie Auswirkungen auf Raumordnung oder Umwelt haben, nicht im 
eigenen Land, sondern in Brussel getroffen; 
- Entscheidungen uber Eisenbahnverbindungen werden nicht von 
regionalen Behorden, sondern von den nationalen Eisenbahndirektionen 
getroffen; dies gilt auch dann, wenn in den betreffenden Regionen ent- 
sprechender Bedarf besteht -beispielsweise im Raum Sudlimburg/ 
Aachen; 
- uber die Erweiterung der Hafen im Dollartgebiet verhandeln die natio- 
nalen Delegationen beider Lander. 
Diese Situation ist zwar fur die unmittelbar Betroffenen sehr unbefriedi- 
gend, sie Iasst sich aber angesichts der finanziellen bzw. sicherheits- 
politischen Belange, die auf dem Spiel stehen, nicht andern. 

Wie aus Informationen der regionalen Kooperationsverbande her- 
vorgeht, sind im Grenzgebiet noch zahlreiche Probleme, darunter raum- 
ordnerische Probleme, zu losen. Obwohl sich der Staat im allgerneinen 
fur die internationale Zusarnrnenarbeit und insbesondere fur die For- 
derung des Grenzverkehrs einsetzt, hat es doch bisweilen den Anschein, 
als wurde er Regelungen erlassen oder aufrechterhalten, die diesen 
Grenzverkehr gerade erschwerden. Ob das zutrifh, ware noch genau zu 
untersuchen. Ein erster Ansatz hierzu kijnnte der von De Srnidt geforder- 
te kurze ljbersichtsbericht sein, in dem die Probleme der vier genannten 
Gebiete sowie die politischen Prioritaten aufgezeigt werden sollten.129 

lZ9 De Srnidt, a.a.0.. S.15. 



Die Niederlandisch-Deutsche Raumordnungskommission 
Am 13. Juni 1967 nahm die Niederlandisch-Deutsche Raumordnungs- 

kommission ihre Tatigkeit auf, zunachst auf informeller Grundlage. Am 
30. Marz 1976 unterzeichneten beide Regierungen in Bonn einen Vertrag, 
durch den diese Zusammenarbeit eine formelle Grundlage erhielt. Die 
Kommission berat uber Raumordnungsfragen und hat die Aufgabe, die 
fur die Raumordnung relevanten Plane und Massnahmen, insbesondere 
soweit sie die Grenzgebiete betreffen, aufeinander abzustimmen.130 Wie 
die staatliche Dienststelle fur Raumordnung in ihrem Jahresbericht 1967 
ausfuhrt, hat die Kommission ,,den Charakter eines standigen amtlichen 
Beratungsgremiums, das sowohl Fragen der nationalen Raumordnung 
als auch Probleme in den Grenzgebieten behandeln kann".131 Auf nieder- 
Iandischer Seite sind der Leiter des Generaldirektorats Raumordnung 
sowie der Leiter des Staatlichen Wasserwirtschaftsamts und der Vorsit- 
zende der staatlichen Raumordnungskommission von Amts wegen Mit- 
glied der Kommission. Der Vorsitzende der staatlichen Raumord- 
nungskommission fuhrt zur Zeit auch den Vorsitz in der Niederlandisch- 
Deutschen Raumordnungskommission (von 1981 bis 1983). Die weiteren 
Mitglieder der niederlandischen Delegation sind Angehorige der staat- 
lichen Raumordnungskommission. Vorsitz und Sekretariat werden 
jeweils zwei Jahre von derselben Delegation gefuhrt. Die Delegationen 
bestehen aus hochstens neun Mitgliedern. Auf westdeutscher Seite 
gehoren der Kommission von Amts wegen an: der Leiter der Abteilung 
Raumordnung und Stadtebau im Bundesministerium fur Raumordnung, 
Bauwesen und Stadtebau, der Leiter der Abteilung Kommunalangelegen- 
heiten und Raumordnung des lnnenministeriums des Landes Nie- 
dersachsen und der Leiter der Abteilung Landesplanung des 
Ministeriums fur Landes- und Stadtentwicklung des Landes Nordrhein- 
Westfalen.132 Die weiteren Mitglieder der westdeutschen Delegation sind 
zu je einem Drittel Vertreter des Bundes und der beiden Bundeslander; 
diese Mitglieder sind in der Regel ausschliesslich Sachverstandige aus 
dem Bereich der Raumordnung. 

Vergleicht man die Zusammensetzung der niederlandischen und der 
westdeutschen Delegation, so zeigt sich ein grundlegender Unterschied. 
Von niederlandischer Seite werden ausschliesslich'Beamte der Zentral- 
behorde zu Mitgliedern ernannt; die westdeutsche Delegation setzt sich 
zu gleichen Teilen aus Vertretern des Bundes und der beiden betroffenen 
Lander zusammen. Auf westdeutscher Seite hat man von Anfang an 
berucksichtigt, dass die Raumordnungskompetenz fast ganz bei den Lan- 
dern liegt. Beide Delegationen unterscheiden sich auch bezuglich der 
Sachkompetenz: die Mitglieder der niederlandischen Delegation kommen 
aus verschiedenen Fachbereichen; fast alle westdeutschen Delegations- 
mitglieder befassen sich beruflich mit Planungsfragen. Daher findet z.B. 
der Leiter des niederlandischen Wasserwirtschaftsamts in der Kommis- 
sion keinen Gesprachspartner mit vergleichbarem Zustandigkeitsbereich. 

Damit gleichzeitig regelmassige Beratungen auf nachgeordneter Ver- 
waltungsebene gefuhrt werden konnen, wurden zwei regionale Unteraus- 
schusse gebildet. Der Unterausschuss Sud befasst sich mit dem Grenz- 
gebiet zwischen Aachen und Winterswijk, der Unterausschuss Nord mit 
dem Grenzgebiet nordlich von Winterswijk. Mitglieder dieser Unteraus- 

130 Der Text des Abkommens ist wiedergegeben bei Meffert, a.a.0.. S.67-69. .Unter Abstim- 
mung ist das gemeinsame Streben zu verstehen, durch gemeinsame Beratungen die grenz- 
uberschreitenden Probleme, die im Zusammenhang mit Raumordnungsplanen auftreten oder 
zu erwarten sind, einer Losung zuzufuhren, der beide Seiten zustimmen konnen. Diese 
Abstimmung erfordert eine rechtzeitige Unterrichtung uber geplante Vorhaben." Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, Sarnenwerking tussen lagere overheden aan weerszijden grens- 
gebied Duitsland respectievelijk Belgie; 's-Gravenhage 1980, S.108. 
131 Rijksplanologische Dienst, Jaarverslag 1967; 's-Gravenhage 1968. S.156. 
13* Rijksplanologische Dienst, Jaarverslag 1980; 's-Gravenhage 1981, S.275. 



schusse sind auf niederlandischer Seite Beamte der Zentralbehorde mit 
Amtssitz in einer der Regionen, Mitglieder der Deputiertenstaaten in den 
Grenzprovinzen, die fur Raumordnungsfragen zustandig sind, und zwei 
vom Verband Niederlandischer Gemeinden entsandte Vertreter. Die 
westdeutschen Delegationen bestehen ausschliesslich aus Beamten. Die 
gemischte Zusammensetzung der niederlandischen Delegation hat 
zumindest in der letzten Zeit das politische Element in der Kommission 
verstarkt.133 

Die Vertreter der Provinzialverwaltung vertreten in politischen Fragen 
gelegentlich andere Auffassungen als die Beamten der Zentralbehorde. 
Das macht die Diskussionen offener, aber es wirkt sich naturlich nachtei- 
lig aus, wenn es darum geht, einen einheitlichen niederlandischen Stand- 
punkt zu vertreten. Dies kann dazu fijhren, dass offizielle Unterlagen, die 
die westdeutsche Seite als streng vertraulich betrachtet, in den Nieder- 
landen auf Provinzebene in den Entscheidungsbildungsprozess ein- 
bezogen werden und so an die ~ffentlichkeit gelangen.134 Das wird von 
westdeutscher Seite in zunehmendem Masse als Problem empfunden. 

Die Unterausschusse behandeln Plane auf regionaler Ebene. Ein 
niederlandischer Vorschlag, auch gemeindliche Plane direkt in den 
Unterausschussen zu behandeln, wurde von der Bundesrepublik abge- 
lehnt. Die Unterausschusse konnen einstweilen lediglich den Grenz- 
gemeinden empfehlen, sich miteinander abzustimmen. Ergeben sich 
dabei Meinungsverschiedenheiten, so kann die Provinz die Plane einer 
Gemeinde dem Unterausschuss vorlegen; das ist jedoch tjislang noch 
nie geschehen. 

Schliesslich ist wichtig, dass in den 'Niederlanden ein hoheres Mass an 
~ffentlichkeit und Mitsprache gegeben ist als in der Bundesrepublik. 
Dies gilt ganz besonders fur den Rechtsschutz: Wahrend in den Nieder- 
landen jeder Beschwerde gegen den Entwurf eines Bauleitplans einlegen 
kann, ist dies in der Bundesrepublik bei vergleichbaren Planen nur unmit- 
telbar Betroffenen moglich. Der Begriff ,,unmittelbar Betroffene" ist 
jedoch relativ eng definiert, so dass der Kreis der Beschwerdeberechtig- 
ten klein ist. 

Arbeitsbereiche der Kommission 
Bei der Abgrenzung des Aufgabenbereichs der Deutschen Raumord- 

nungskommission und ihrer Unterausschiisse gegenuber dem Aufgaben- 
bereich anderer bilateraler Beratungsgremien, wie beispielsweise der 
Niederlandisch-Deutschen Kommission fur grenznahe kerntechnische 
Einrichtungen (NDKK) und des niederlandisch-deutschen regionalokono- 
mischen Beratergremiums, geht man von raumplanerischen 
Gesichtspunkten aus. Die Grenzen lassen sich nicht immer genau ziehen. 
Uber eine Abgrenzung der Arbeit der Raumordnungskommission gegen- 
ijber der Arbeit des kurzlich eingesetzten niederlandisch-deutschen Be- 
ratergremiums zu Fragen der Luftverunreinigung haben noch keine 
Gesprache stattgefunden. Mit uberwiegend technischen Angelegen- 
heiten - 2.6. nautischen und hydrologischen Fragen - die in der Stan- 
digen Niederlandisch-Deutschen Ems-Dollart-Kommission behandelt 
werden, und Fragen im Zusammenhang mit den Grenzgewassern, die 
Gegenstand der Beratungen in der Standigen Niederlandisch-Deutschen 
Grenzgewasserkommission sind, befasst sich die Raumordnungs- 
kommission nicht. Mit inoffiziellen Beratungsgremien in den Grenzge- 

'3 Siehe auch: Ben Kruk, Grensoverschrijdende Samenwerking: een onderzoek naar het 
functioneren van de Subcommissie Zuid van de Nederlandse-Duitse Cornrnissie voor de 
Ruimtelijke Ordening; Arnheirn 1980 (hektographiert). 
'3 Schreiben der Arbeitsgruppen Grenzgebiet zu Deutschland bzw. Belgien vorn 26. April 
1979 an den Innenrninister. Anlage 4 zu: Ministerie van Binnenlandse Zaken, a.a.0.. S.58: .Die 
Mitglieder der Deputiertenstaaten fiihlen sich verpflichtet, den Provinzialstaaten uber ihre 
Tatigkeit Rechenschaft abzulegen. Dies kann zu Spannungen fuhren, da die Sitzungen der 
Unterausschusse nicht offentlich sind." 



bieten, wie beispielsweise der Euregio, wurde nichts uber die Abgren- 
zung der Aufgabenbereiche vereinbart; allerdings tauschen diese Gre- 
mien und die Unterausschusse Informationen aus. 

Engpasse 
Eine vom Minister des lnnern eingesetzte Arbeitsgruppe hat 1979 eine 

Liste der Engpasse veroffentlicht, die sich in der Zusammenarbeit zwi- 
schen den Niederlanden und der Bundesrepublik im Bereich der Raum- 
ordnung im Grenzgebiet ergeben haben.l35 Die Arbeitsgruppe war der 
Auffassung, die bei der Durchfuhrung des niederlandisch-westdeutschen 
Abkommens von 1976 erzielten Ergebnisse seien im allgemeinen nicht 
befriedigend.136 Das Abkommen betraf, wie bereits gesagt, die gegensei- 
tige Beratung in Fragen der Raumordnung, mit dem Ziel, die Plane auf- 
einander abzustimmen. Als Grunde fur diese unbefriedigende Entwick- 
lung werden u.a. genannt: das Fehlen eines eigenen Sekretariats, das 
Fehlen einer vorherigen Abstimmung innerhalb der niederlandischen 
Delegation und die unterschiedliche Zusammensetzung der beiden Dele- 
gationen, d.h. soweit es um die Vertreter der Provinzen und der Bundes- 
lander geht. Auch hatte die Arbeitsgruppe den Eindruck, die west- 
deutsche Seite betrachte die Beratungen als eine zwar amtliche, aber 
doch ziemlich unverbindliche Angelegenheit, die die nachgeordneten 
Gebietskorperschaften relativ wenig beruhre. Die niederlandische Seite 
ist hier allerdings anderer Auffassung. Zur Rolle der nachgeordneten 
Gebietskorperschaften bemerkte die Arbeitsgruppe folgendes: 
a. Die Beteiligung der nachgeordneten Gebietskorperschaften an den 
bilateralen Beratungen ist unbefriedigend. Daher empfiehlt die Arbeits- 
gruppe, dass die Regierungen die fur die Unterausschusse der Nieder- 
Iandisch-Deutschen Raumordnungskommission bestimmten Unterlagen 
direkt den Provinzen und den Behorden im Grenzraum zuleiten. 
b. Die Gemeinden sind nur unzureichend uber die Arbeit der Unteraus- 
schusse der Kommission informiert. Empfohlen wird, diejenigen regiona- 
len Kooperationsverbande, in denen mehr als jeweils zwei nieder- 
Iandische und westdeutsche Gemeinden zusammenarbeiten, an den 
Beratungen zu beteiligen, um zu gewahrleisten, dass die lnteressen der 
Gemeinden berucksichtigt werden. Weiterhin bemerkt die Arbeitsgruppe, 
die Situation im Bereich der grenzuberschreitenden Zusammenarbeit 
werde durch die Schaffung verschiedener nicht aufeinander abgestimm- 
ter Beratungsstrukturen nicht gerade uber~icht l icher. '~~ 

Bei Redaktionsschluss (April 1982) hatte die Regierung noch keine 
Stellungnahme zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe abgegeben. Der 
Rat ist im Gegensatz zu einer Arbeitsgruppe aus dem lnnenministerium 
der Auffassung, dass Engpasse vor allem dadurch entstehen, dass bei- 
den Seiten die politische Bereitschaft fehlt, den Delegationen eine inten- 
sivere Zusammenarbeit zu ermoglichen. Daher liessen sich nur muhsam 
Fortschritte erzielen. 

Aufgrund der Unterlagen und der Gesprache mit Sachverstandigen 
ware daher festzustellen, dass die Koordination der Raumordnungspolitik 
beider Lander bislang weder im allgemeinen noch im Hinblick auf die 
Grenzgebiete den hohen Erwartungen entspricht, die bei der Einsetzung 
der Kommission zum Ausdruck gebracht wurden. 

Nach dem Jahresbericht 1980 der staatlichen Dienststelle fur Raum- 
ordnung hat die Kommission im Berichtsjahr nur einmal getagt.138 Auf 
dieser Sitzung nahm sie eine Empfehlung fur einen grenziiberschrei- 

'35 Ministerie van Binnenlandse Zaken, a.a.0.. Anlage 4, S.57-60. 
136 Ministerie van Binnenlandse Zaken, a.a.0.. Anlage 4, S.57. 
137 Ministerie van Binnenlandse Zaken, a.a.0.. Anlage 4. S.60. 
'3 Rijksplanologische Dienst, 1981, a.a.0.. S.226f. 



tenden lnformationsaustausch uber die Bauleitplanung im nieder- 
Iandisch-westdeutschen Grenzgebiet sowie eine Abstimmung der Plane 
an. Es sol1 vermieden werden, dass die gemeindlichen Plane Nutzungen 
ausweisen, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Die Empfeh- 
lung wurde seinerzeit im Einvernehmen mit dem lnnenministerium den 
funf betroffenen Provinzen mit der Bitte ubersandt, sie an die Gemeinden 
im Grenzgebiet weiterzuleiten. Es ist nicht bekannt, ob diese Empfehlung 
tatsachlich an die betroffenen Gemeinden weitergeleitet wurde und 
inwieweit sie befolgt wird. 

Der Unterausschuss Nord trat nach dem obigen Bericht 1980 zweimal 
zusammen. Er befasste sich insbesondere mit den Planen fur kerntech- 
nische Einrichtungen auf der deutschen Seite der Grenze (Zwischenlager 
fur Brennelemente in Ahaus, Urananreicherungsanlage in Gronau und 
Kernkraftwerk Lingen). In dem Bericht steht nichts uber eine Anderung 
dieser Plane. Der Entwurf fur eine provinzubergreifende Strukturskizze 
fur das Wattenmeer wurde ebenfalls behandelt. In diesem Zusammen- 
hang wurde auch auf die Frage des Dollarthafens eingegangen; aller- 
dings wird kein konkreter Beschluss zu diesem Thema erwahnt. 

Der Unterausschuss Sud tagte 1980 dreimal. Er beanstandete u.a., 
dass in der Strukturskizze Zivilflughafen die grenzuberschreitenden 
Belange der grenznahen regionalen Flughafen unberucksichtigt geblie- 
ben seien. Die Arbeitsgruppe Wassergewinnungsgebiete erhielt den 
Auftrag, fur das Gebiet des Unterausschusses Sud eine vergleichende 
Studie uber Vorschriften in den geplanten bzw. bestehenden Grundwas- 
ser- und Bodenschutzverordnungen zu erstellen. Weiterhin befasste sich 
der Unterausschuss Sud u.a. mit der Eisenbahnlinie Heerlen-Aachen, mit 
dem Vorentwurf eines Gebietsentwicklungsplans fur den nordlichen und 
mittleren Teil der Provinz Limburg sowie mit dem Bericht ,,Samen- 
werking tussen lagere overheden aan weerszijden van de grens met 
Duitsland en Belgie" (Zusammenarbeit zwischen den nachgeordneten 
Gebietskorperschaften beiderseits der Grenze zu Deutschland und 
Belgien). Auch hier werden im Jahresbericht keine Beschlusse erwahnt. 

Im Jahresbericht der staatlichen Dienststelle fur Raumordnung 
erscheint die Niederlandisch-Deutsche Raumordnungskommission als 
ein Gremium, das sich hauptsachlich mit Problemen im Grenzraum 
befasst. Die Abstimmung der nationalen Raumordnungspolitik beider 
Lander wird diesem Bericht zufolge nur insoweit behandelt, als sie direk- 
te Folgen fur die Grenzgebiete hat. Eine eingehendere Behandlung der 
Landesentwicklungsplane Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens 
und der nationalen niederlandischen Plane fehlt. 

Der Dollarthafen 
Ein besonderes Problem, das auch die Raumordnung beruhrt, sind die 

Plane der westdeutschen Seite, einen neuen Hafen am Dollart anzulegen. 
Werden diese Plane verwirklicht, so kann der Emdener Hafen von gro- 
sseren Schiffen angelaufen werden. Ausserdem wurde der Seehafen 
Emden um 500 ha lndustriegelande erweitert. Die Plane sehen u.a. eine 
Verlegung der Fahrrinne der Ems vor. Die Frage, ob diese Verlegung auf 
westdeutschem oder auf niederlandischem Gebiet erfolgen soll, ist noch 
nicht geklart. Jeder der beiden Lander hat im Ems-Dollart-Vertrag von 
1960 ausdrucklich Vorbehalte in bezug auf den Grenzverlauf geltend 
gemacht.139 Fiir die Verwirklichung der Dollarthafenplane ist in jedem 
Falle die Mitwirkung der Niederlande erforderlich. 

Seit April 1978 verhandeln die Niederlande und die Bundesrepublik 
uber einen Vertrag, der die gemeinsame Verwaltung des Gebiets regeln 
soll. Bisher haben diese Verhandlungen noch nicht zu Ergebnissen 
gefuhrt, und vorlaufig sind auch keine Ergebnisse zu erwarten. Im folgen- 
den sollen die Hauptprobleme behandelt werden. 

'39 Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jahrgang 1960, Nr.69. 



Umweltschutz: Auf niederlandischer Seite befurchtet man Auswirkungen 
auf den Naturraum Dollart, der ein Teil des Wattenmeeres ist. Die Nie- 
derlande vertreten den Standpunkt, dass im Wattengebiet der Schutz 
von Natur und Umwelt absoluten Vorrang hat. Die Grenzen der wirt- 
schaftlichen Entwicklung wurden u.a. im Raumplanerischen Kern- 
programm fur das Wattenmeer festgelegt. Die westdeutsche Seite misst 
der wirtschaftlichen Entwicklung mehr Gewicht bei, obwohl auch sie die 
Natur- und Umweltschaden soweit wie moglich in Grenzen halten will. In 
beiden Landern wird der Fortgang der Verhandlungen von den Umwelt- 
schutzorganisationen kritisch verfolgt; in den Niederlanden hat sich auch 
das Parlament bereits fur die Prioritat des Umweltschutzes ausge- 
sprochen. 
Die Grenzfrage: Man versucht, sich zumindest uber die Festlegung eines 
Teils der niederlandisch-westdeutschen Grenze in diesem Gebiet zu eini- 
gen. 1n.der Vergangenheit hat die Bundesrepublik der niederlandischen 
Auffassung, derzufolge die Grenze in der Ems an der tiefsten Stelle des 
Hauptfahrwassers liegt, immer widersprochen und behauptet, die ganze 
Ems sei bis zum niederlandischen Ufer westdeutsches Gebiet. Bisher hat 
keine der beiden Parteien die gesamte Grenzfrage beim Internationalen 
Gerichtshof anhangig machen wollen, weil jede Partei furchtet, den Pro- 
zess zu verlieren. Eine Festlegung der Grenze in dem genannten Gebiet 
darf jedoch nicht als ein Prajudiz fur eine grundsatzliche Losung der 
gesamten Grenzfrage gelten. 
Wirtschafiliche Prob1eme:Die wirtschaftlichen Probleme hangen damit 
zusammen, dass zur Zeit sowohl auf westdeutscher als auch auf 
niederlandischer Seite der Emsmundung eine Forderung der Seehafen 
angestrebt wird.140 Es sol1 vertraglich festgelegt werden, dass das 
wirtschaftliche Gleichgewicht im Ems-Dollart-Gebiet nicht dadurch 
gestort werden darf, dass die niederlandische oder die westdeutsche 
Seite ohne Absprache mit dem Nachbarland Betrieben Standort- oder 
Wettbewerbsvorteile verschafft oder ihnen Zuschusse oder Steuerver- 
gunstigungen gewahrt. Die Niederlande haben in diesem Zusammen- 
hang darauf hingewiesen, dass sowohl Delfzijl als auch Eemshaven noch 
grosse ungenutzte Hafen- und Industriegelande besitzen, so dass in die- 
sem Gebiet kein Bedarf an weiteren Hafen- und lndustrieanlagen 
besteht. Man befurchtet hier Konkurrenz. Von westdeutscher Seite wird 
dem entgegengehalten, der Dollarthafen konne eine gunstige Ausstrah- 
lung auf den Eemshaven haben (man spricht hier von einer mul- 
tiplizierenden Wirkung), so dass man eher von Komplementaritat als von 
Konkurrenz sprechen konne. 

Die Frage des Dollarthafens spielt in der politischen Diskussion in den 
Niederlanden eine grossere Rolle als in Westdeutschland. Sie ist wieder- . 
holt Gegenstand von Antragen und Anfragen im Parlament gewesen.141 
In der Bundesrepublik interessiert sich die ~ffentlichkeit erheblich weni- 
ger fur den Dollarthafen. Wahrscheinlich besteht angesichts der heuti- 
gen Wirtschaftslage in der Bundesrepublik nicht mehr sehr vie1 Bereit- 
schaft zu grossen Investitionen, wie sie fur den Bau des Dollarthafens 
erforderlich waren. Das durfte auch der Grund dafur sein, dass die Ver- 

140 Die Wirtschaftsminister der Niederlande und der Bundesrepublik haben 1981 gemeinsam 
ein Programm veroffentlicht, in dem staatliche Massnahmen zur Forderung der regionalen 
Entwicklung aufgefuhrt werden und das eine Ubersicht uber die verschiedenen Bereiche der 
grenzuberschreitenden Zusammenarbeit enthalt. Siehe: Grensoverschrijdend Programma 
1981: Eems-Dollard-Regio (m.n. op Sociaal-Economisch Gebied); Den Haag/Bonn 1981. 

141 Siehe u.a. die Antrage der Abgeordneten Lambers-Hacquebard, Rienks, Eversdijk und 
Van Erp, abgedruckt in: Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 155, Nr.5, 6 und 7, Fragen der 
Abgeordneten De Boois, Eversdijk und Lambers-Hacquebard sowie die Antwort des Staats- 
sekretars Van der Mei; in: Tweede Kamer, Handelingen 1981, S.201f. 



handlungen auch von westdeutscher Seite nicht mehr so intensiv 
gefuhrt werden. Andererseits kann die Regierung in Bonn es sich gegen- 
uber der Regierung des Landes Niedersachsen - und diese wiederum 
gegenuber der Stadt Emden - nicht erlauben, das Projekt ganz auf- 
zugeben, da bereits entsprechende Zusagen gemacht worden sind. 
Ausserdem wurde ein neuer Ems-Dollart-Vertrag nicht beinhalten, dass 
der Dollarthafen gleich gebaut werden muss, sondern lediglich die 
Moglichkeit zurn Bau dieses Hafens eroffnen. Von dieser Moglichkeit 
konnte dann zu einem gunstigeren Zeitpunkt Gebrauch gemacht werden. 

Schluss folgerungen 
Die raumordnerischen Massnahmen in der Bundesrepublik und in den 

Niederlanden sind nicht oder nur unzureichend aufeinander abgestimmt. 
Auch die Niederlandisch-Deutsche Raumordnungskommission hat eine 
solche Abstimmung nicht zustande bringen konnen. Es fragt sich, ob 
eine andere Zusammensetzung der Kommission hier Abhilfe schaffen 
konnte. Offenbar fehlt es auf niederlandischer und westdeutscher Seite 
am politischen Willen, eine bessere Abstimmung herbeizufuhren, obwohl 
man sich bei der Grundung der Kommission sehr zuversichtlich zeigte 
und obwohl eine bessere Koordinierung der Raumordnung doch beiden 
Landern zugute kame. Man kann es entweder bei dieser Feststellung 
bewenden lassen oder sich noch fragen, ob es sich nicht lohnen wurde, 
erneut zu versuchen, die Raumordnungspolitik in beiden Landern oder 
sogar in einem grosseren westeuropaischen Rahmen besser zu koor- 
dinieren. Dazu ware jedoch erforderlich, dass die betroffenen Regierun- 
gen deutlich ihre Bereitschaft dazu erklarten. Der Rat halt es fur sinnvoll, 
die Regierung darauf hinzuweisen. 

Auch im niederlandisch-deutschen Grenzgebiet ist die Zusammenar- 
beit im Bereich der Raumordnung nicht optimal. Allerdings gibt es regio- 
nale Unterschiede. So scheint das lnteresse an der Zusammenarbeit in 
der Provinz Limburg grosser zu sein als in den ubrigen Grenzprovinzen. 
Im allgemeinen verlaufen die Beratungen in der Niederlandisch- 
Deutschen Raumordnungskommission noch recht zahflussig; zudem 
stellt sich die Frage, ob die Koordination dadurch wesentlich gefordert 
wird, dass die Unterausschusse ihre Arbeitsergebnisse an die Kommis- 
sion weiterleiten. Obwohl ein gewisser lnformationsaustausch stattfindet 
und auch die Wiinsche der anderen Seiten etwa bei der Feststellung von 
Flachennutzungsplanen u.dgl. berucksichtigt werden, kann von einer 
supranationalen Raumordnungspolitik in bezug auf die Grenzgebiete kei- 
ne Rede sein. Souveranitatsaspekte, Prestigedenken sowie unterschied- 
liche Traditionen und Arbeitsmethoden sind die'wichtigsten Hindernisse, 
die der Entwicklung einer solchen supranationalen Politik im Wege 
stehen. Weitere Hindernisse sind die unterschiedliche Zusammensetzung 
der Delegationen und die unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere was die Rechtsgleichheit bei Auseinandersetzungen uber 
Raumordnungsplane betrim. Es ist wiederum Aufgabe der Regierungen, 
sich dieser Situation bewusst zu werden und die Raumordnungs- 
probleme im Grenzgebiet realistisch einzuschatzen. In diesem Zusam- 
rnenhang ist auch zu uberlegen, ob eine supranationale Raumord- 
nungspolitik neben Verfahren zur Losung grenzuberschreitender Pro- 
bleme auch aktive Forderungsmassnahrnen zur Starkung der raurnlichen 
und sozialokonomischen lnfrastruktur von Problemregionen beinhalten 
sollte. Hier ist insbesondere an das Gebiet Sudlimburg/Aachen zu den- 
ken, in dern ein Ring von Stadten liegt, die schon fast eine Stadtregion 
bilden und deren Entwicklungsrnoglichkeiten u.a. wegen ihrer Randlage 
bislang nicht voll genutzt wurden. Auch im Kooperationsgebiet West- 
munsterland/Bentheim-Twente/Ostgelderland gibt es wahrscheinlich 
noch ~oglichkeiten. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass die 
industrielle Struktur der Randgebiete in den Niederlanden sich in einer 
ubergangsphase befindet. Wenn die Politik beider Lander darauf aus- 
gerichtet wird, die Entwicklungsmoglichkeiten bestimmter Grenzregionen 
gemeinsam zu nutzen, so wird das auch Auswirkungen auf die admi- 



nistrative lnfrastruktur dieser Regionen haben. 
Im Vorgriff auf diese politischen lnitiativen ware es zumindest zu emp- 

fehlen, einen Ubersichtsbericht zu erstellen, der die Engpasse und die 
politischen Prioritaten sowohl im Bereich der nationalen Raumordnung 
als auch im Hinblick auf die Raumordnung in den Grenzgebieten auf- 
zeigt. Ein solcher Ubersichtsbericht, der regelmassig aktualisiert werden 
musste, konnte die Grundlage fur Entscheidungen bilden, die eine engere 
Zusammenarbeit beider Lander auf dem Gebiet der Raumordnung zum 
Ziel haben. 

Voraussetzung fur eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Niederlanden und der Bundesrepublik im Bereich der Raumordnung ist 
die Bereitschaft, auch eventuelle negative Konsequenzen einer solchen 
Zusammenarbeit zu akzeptieren. Denn Zusammenarbeiten bedeutet Neh- 
men, aber auch Geben. Die Verhandlungen uber das Dollarthafenprojekt 
zeigen, wie wenig man bislang auf niederlandischer und westdeutscher 
Seite bereit ist, Fragen der Raumordnung und der Betriebsansiedlung 
supranational zu sehen. 



5. ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBETRACHTUNG 

5.1 Einleitung 

Die Niederlande sind durch zahlreiche Bande mit dem Ausland ver- 
bunden. Unsere wirtschaftliche Existenz, unsere nationale Sicherheit und 
die Umwelt, in der wir leben - um nur einige der wichtigsten Faktoren zu 
nennen -, sind in starkem Masse von unseren Beziehungen mit dem 
Ausland und den Entwicklungen im Ausland abhangig. Das galt fruher, 
das gilt heute, und man darf annehmen, dass auch in Zukunft die Bande 
mit dem Ausland wichtig sein werden. Es spricht daher auch alles dafur, 
zukunftsorientierte, politisch relevante Studien ijber die Stellung der Nie- 
derlande in der Welt und ihre Beziehungen zum Ausland durchzufuhren. 

Die Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland nehmen in 
unseren Aussenbeziehungen eine Sonderstellung ein. Etwa 30% des 
Warenexports gehen dorthin, und mehr als 20% unserer lmporte stam- 
men aus Deutschland. Seit vielen Jahren ist unsere nationale Sicherheit 
eng mit der der Bundesrepublik verbunden. Fur viele der Faktoren, die 
unsere Umwelt und unsere Raumordnung beeinflussen, sind Entwicklun- 
gen in der Bundesrepublik bestimmend. Die geographische Nahe eines 
verhaltnismassig grossen Landes wie der Bundesrepublik bringt fur die 
Niederlande Vor- und Nachteile mit sich. 

Wegen der Bedeutung des Auslands und insbesondere der Bundes- 
republik fur die Niederlande hielt es der Rat fur sinnvoll, einen Bericht 
uber einige wichtige politische Bereiche zu erstellen, in denen beide Lan- 
der eng miteinander verflochten sind, und zu untersuchen, welche politi- 
schen Konsequenzen sich hieraus ergeben. 

Der Rat hat der Untersuchung der bilateralen Beziehungen gegenuber 
einer breiter angelegten Untersuchung der Stellung der Niederlande in 
der Welt den Vorzug gegeben. Grund fur diese Wahl waren der Bedarf 
an naheren lnformationen uber die niederlandisch-westdeutschen Bezie- 
hungen in den Niederlanden, die besondere Bedeutung dieser Beziehun- 
gen und die Tatsache, dass sie in mancherlei Hinsicht fur die Aussen- 
beziehungen der Niederlande exemplarisch sein durften. Die aus dieser 
Studie gewonnenen Erkenntnisse haben daher auch potentiell eine Trag- 
weite, die uber die Beziehungen der Niederlande und der Bundesrepublik 
hinausgeht. Der Verlust an Breite, den diese Konzeption bedingt, wird 
durch einen Gewinn an Tiefe der Information ausgeglichen. Allerdings ist 
es nicht so, dass auf diese Weise die niederlandische Stellung in der 
Welt.umfassend dargestellt ware. Zu diesem Zweck miisste die Studie 
noch erganzt und erweitert werden. Die Analyse anderer wichtiger bila- 
teraler Beziehungen, so z.B. mit Belgien, Grossbritannien, Frankreich, den 
Vereinigten Staaten und Japan, bote sich hier an. Aber auch die mul- 
tilateralen Beziehungen, z.B. innerhalb der NATO und der Europaischen 
Gemeinschaft, durfen nicht ausser acht gelassen werden. Obwohl der 
europaische lntegrationsprozess in den letzten Jahren stagniert, ist zu 
untersuchen, inwieweit Brussel den politischen Handlungsspielraum der 
Niederlande beeinflusst. 

In diesem Kapitel sollen die drei behandelten Gebiete im Lichte der in 
diesem Bericht verwendeten Begriffe ,,Empfindlichkeit" und ,,Verletzbar- 
keit" noch einmal zusammenfassend betrachtet werden. 

5.2 Empfindlichkeit und Verletzbarkeit 

5.2.1 Einleitung 

Hauptthema der Studie ist die Verflechtung der Niederlande mit der 
Bundesrepublik und ihre Folgen fur die Niederlande. Im Anschluss daran 
werden die Moglichkeiten der niederlandischen Regierung gepruft, den 



fur die Niederlande negativen Folgen dieser Verflechtung zu begegnen 
oder sie zu beseitigen. Es geht hier insbesondere um die Beziehungen in 
den vorgenannten Teilbereichen: Wirtschaft, Sicherheit, Umwelt und 
Raumordnung. 

Die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik kann mit dem Begriff ,,Interdependenz", gegenseitige 
Abhangigkeit, charakterisiert werden. Allerdings ist die Abhangigkeit der 
Niederlande von der Bundesrepublik - angesichts des Grossenunter- 
schieds und des unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen 
Gewichts - grosser als umgekehrt. Der erste Schritt im Rahmen der Ana- 
lyse war eine Bestandsaufnahme der gegenseitigen Abhangigkeiten: 
kennzeichnend hierfur waren die Begriffe ,,Verwobenheitn und ,,Ver- 
flechtung". Im Anschluss daran wurde untersucht, welche Folgen ver- 
schiedene Phanomene in der Bundesrepublik fur die Niederlande haben; 
mit anderen Worten: es wurde die Empfindlichkeit der Niederlande fur 
Phanomene in der Bundesrepublik untersucht. Die Niederlande mussen 
diese Einflusse jedoch nicht in allen Fallen passiv hinnehmen, sondern 
konnen ihre Richtung mitbestimmen. Zur Ermittlung entsprechender 
Moglichkeiten wurde in diesem Bericht versucht herauszufinden, wie 
verletzbar die Niederlande sind: inwieweit sie uber politische Moglich- 
keiten verfugen, die oben angesprochene Empfindlichkeit abzu- 
schwachen. 

5.2.2 Wirtschaftsbeziehungen 

Die wirtschaftlichen Beziehungen mit der Bundesrepublik sind fur die 
Niederlande sehr wichtig. Ein Drittel des niederlandischen Warenexports 
geht in die Bundesrepublik. Bei den Dienstleistungen ist es ebenfalls ein 
Drittel, bei den Direktinvestitionen sind es 16010. Die wirtschaftliche Ver- 
flechtung der Niederlande mit der Bundesrepublik ist also sehr eng. Das 
ist ubrigens bei Nachbarlandern gleichen Entwicklungsniveaus in der 
Regel der Fall. Ohne die Bedeutung dieser Beziehungen fur die Nieder- 
lande schmalern zu wollen, sei darauf hingewiesen, dass aus internatio- 
naler Sicht diese Verflechtung zumindest quantitativ nicht ausserge- 
wohnlich ist. Es geht jedoch hier nicht nur um den Umfang, sondern 
auch um die Art der Beziehungen. Was letzteres betrifft, sind die Han- 
delsbeziehungen jedoch in dreifacher Hinsicht als aussergewohnlich zu 
bezeichnen: 
- Warenpaket: Die Niederlande liefern vor allem landwirtschaftliche Er- 
zeugnisse und Brennstoffe an die Bundesrepublik und beziehen von dort 
insbesondere Investitions- und Konsumguter. Das Exportpaket der Nie- 
derlande ist im Vergleich zu dem anderer Industrielander recht einseitig; 
fur den Export in die Bundesrepublik gilt das in noch starkerem Masse. 
- Regionale Verteilung: Der niederlandische Export geht vor allem nach 
Nordrhein-Westfalen, was an sich nicht so verwunderlich ist, da dieses 
Bundesland den Niederlanden am nachsten liegt. Berucksichtigt man 
jedoch den Faktor Entfernung und die Verteilung der gesamten west- 
deutschen lmporte auf die verschiedenen Regionen, so wird man fest- 
stellen, dass auf Nordrhein-Westfalen ein unverhaltnismassig hoher 
Anteil entfallt und dass insbesondere der Suden unterreprasentiert ist. 
- Einfluss auf die Zahlungsbilanz: Die Warenausfuhr in die Bundes- 
republik leistet im Vergleich zum Gesamtexport in die- EG-Lander einen 
unverhaltnismassig grossen positiven Beitrag zur niederlandischen Han- 
delsbilanz. Das ist vor allem auf den Export von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und von Brennstoffen zurijckzufuhren. 

Die Niederlande exportieren wesentlich mehr Dienstleistungen in die 
Bundesrepublik als umgekehrt: der positive Saldo im Dienstleistungs- 
verkehr zwischen den beiden Landern ubertrifft selbst den Saldo unserer 
Dienstleistungsbilanz. Dieser Uberschuss auf der Dienstleistungsbilanz 
entsteht ausschliesslich durch Dienstleistungen, die mit der Durchfuhr 
und Ausfuhr zusammenhangen. Von der gesamten Warenmenge, die in 



den Niederlanden geladen wird (Ausfuhr und Durchfuhr), geht die Halfte 
in die Bundesrepublik. Auf den Transitverkehr entfallen dabei zwei Drit- 
tel. Ein Grossteil des Guterstroms in die Bundesrepublik entfallt auf drei 
Warengruppen: ErdoI und Erdolprodukte (40%), Erze (30010), landwirt- 

' 

schaftliche Erzeugnisse und Nahrungs- und Genussmittel (14%). Die vor- 
herrschende Stellung des Transitverkehrs sowie die Konzentration auf 
die genannten Gutergruppen verleihen auch dern bilateralen Dienst- 
leistungsverkehr einen besonderen Charakter. 

Gemessen am Bruttosozialprodukt sind die Niederlande international 
gesehen der bei weitem grosste Investor im Ausland. Die Direktin- 
vestitionen im Ausland ubersteigen die aus dern Ausland stammenden 
Direktinvestitionen um durchschnittlich 1% des Bruttosozialprodukts. 
Auch gegenuber der Bundesrepublik sind die Niederlande im letzten 
Jahrzehnt ein Nettoinvestor gewesen. Direktinvestitionen leisten uber die 
Kapitalertrage einen positiven Beitrag zur Zahlungsbilanz. Sie konnen 
jedoch auch ein Surrogat fur Exporte sein; dabei gehen letztlich 
Arbeits~latze und Mehrwert fur die Niederlande verloren. Im Wirtschafts- . 
verkehr'zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik scheint sich 
eine solche Entwicklung abzuzeichnen. In den Sektoren, in denen der 
niederlandische warenexport in die Bundesrepublik stark unter- 
reprasentiert ist -im Investitions- und Konsumgutersektor -, sind die 
Direktinvestitionen in der Bundesrepublik verhaltnismassig hoch. Als 
Beispiele seien genannt: Elektrotechnik, Kraflfahrzeuge und Maschinen. 
Die Direktinvestitionen in diesen Sektoren entsprechen einem Produk- 
tionsvolumen, das dle entsprechenden Exporte aus den Niederlanden 
ubersteigt; dies im Gegensatz zu anderen Sektoren, in denen die Situa- 
tion gerade umgekehrt ist. Die westdeutschen Unternehmen dagegen 
bevorzugen, wie die einschlagigen lnvestitionsdaten ausweisen, den 
Export von lndustrieprodukten gegenuber der Schaffung eigener 
Produktionsstatten in den Niederlanden. Die Einseitigkeit des Waren- 
handels spiegelt sich also in den Beziehungen auf dern Gebiet der 
Direktinvestitionen wider. 

Die Verflechtung auf dern Gebiet des Waren- und Dienstleistungs- 
verkehrs sowie auf dern Gebiet der Direktinvestitionen findet ihre logi- ~ 

sche Erganzung auf monetarem Gebiet. Sowohl die Niederlande als auch 
die Bundesrepublik sind Mitglied des Europaischen Wahrungssystems 
(EWS), in dern die Deutsche Mark eine starke Stellung hat. Ziel der nie- 
derlandischen Wahrungspolitik ist es, moglichst einen konstanten Nomi- 
nalkurs gegenuber der Mark aufrechtzuerhalten. Hierbei spielen ins- 
besondere zwei lJberlegungen eine Rolle: 
- das Streben, die Erhohung des lmportpreisniveaus moglichst gering 
zu halten, um die Inflation im Inland zu dampfen, die sich wiederum auf 
die Exportposition auswirkt; 
- das Streben, das internationale Vertrauen in den Gulden nicht zu er- 
schuttern. 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen schaffen die Moglichkeit, 
komparative Kostenvorteile zu nutzen und auf diese Weise zu einer effi- 
zienteren internationalen Arbeitsteilung zu gelangen. Vor diesem Hin- 
tergrund ist die starke wirtschaftliche Verflechtung der Niederlande und 
der Bundesrepublik positiv zu bewerten. Wie gesagt, ist eine solche Ver- 
flechtung bei benachbarten Industrielandern durchaus normal. 
Andererseits hat diese lnterdependenz zur Folge, dass die Niederlande 
auf Entwicklungen in der Bundesrepublik mitunter empfindlich reagieren. 
Man sollte hieraus jedoch keine voreiligen Schlusse ziehen. Es sei in die- 
sem Zusammenhang auf unerwartete Entwicklungen wie den Um- 
schwung auf dern Energiemarkt, die kiirzlich eingetretene Verbesserung 
unserer Wettbewerbsposition und die anhaltend starke Position des 
Agrarexports hingewiesen. Gleichwohl sind in dern hier skizzierten Bild 
strukturelle Merkmale zu erkennen, die im Lichte der kunftigen Entwick- 
lungen als schwach zu bezeichnen sind. Diese Schwachen hangen mit 
den genannten Einseitigkeiten in unseren Wirtschaftsbeziehungen mit 



der Bundesrepublik, insbesondere mit dem einseitigen Warenpaket und 
der regionalen Konzentration unseres Exports, zusammen. Die negativen 
Auswirkungen dieser Einseitigkeit werden noch durch das System der 
Direktinvestitionen verstarkt; es wird daher zu einer Verschlechterung 
der Zahlungsbilanz gegenuber der Bundesrepublik kommen konnen, was 
wiederum Folgen fur die Wahrungspolitik hatte. 

Die internationale Arbeitsteilung bringt es naturlich mit sich, dass die 
Exportpakete der einzelnen Lander unterschiedlich und bis zu einem 
gewissen Grad auch einseitig sind. So gesehen ist das.Ubergewicht der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und der Brennstoffe im nieder- 
landischen Export in die Bundesrepublik nicht von vornherein negativ zu 
bewerten. Dies andert sich jedoch, wenn Absatzperspektiven der Zukunft 
in das Bild einbezogen werden. Vorausberechnungen fur den gesamten 
niederlandischen Agrarexport weisen ein reales Wachstum von fast 30% 
im Zeitraum von 1975 bis 1990 aus; dem steht eine voraussichtliche 
Wachstumsrate von nur 9% bei den Agrarexporten in die Bundesrepublik 
gegenuber, die zudem mit einer leichten Abnahme des realen Net- 
toanteils an der Zahlungsbilanz einhergeht. Es ist zu erwarten, dass auch 
der Export von Erdolprodukten, auf die ein wichtiger Teil der Brennstoff- 
exporte entfallt, in die Bundesrepublik in Gefahr gerat. Grunde hierfur 
sind die abnehmende Nachfrage in der Bundesrepublik, die strukturelle 
~ b e r k a ~ a z i t a t  der Raffinerien sowohl in den Niederlanden als auch in der 
Bundesrepublik, Veranderungen in der Nachfrage nach diesen Produkten 
und die zunehmende Raffinagekapazitat im Mittleren Osten. Schliesslich 
werden die Realertrage im Erddasexport in die Bundesrepublik ab 1990 
zuruckgehen. 

Auch die regionale Konzentration unserer Exporte auf Nordrhein- 
Westfalen ist ein negativer Faktor im Lichte der kunftigen Entwicklungen. 
Nordrhein-Westfalen ist eine Region mit grossen strukturellen Problemen 
und im Vergleich zu anderen Regionen weniger gunstigen Zukunftser- 
wartungen. Es gibt verschiedene Anhaltspunkte dafur, dass sich der 
wirtschaftliche Schwerpunkt der Bundesrepublik auf den Suden ver- 
lagert. Der niederlandische Export ist diesem Trend nicht gefolgt, im 
Gegenteil: der Anteil Nordrhein-Westfalens ist sogar noch gestiegen. 

Nicht nur fur die in unserem Exportpaket vorherrschenden Produkte 
sind die Absatzperspektiven ungunstig, sondern auch fur Investitions- 
und Konsumguter, die im Exportpaket unterreprasentiert sind. Gerade in 
diesen Produktgruppen ist der niederlandische Marktanteil in der Bun- 
desrepublik zuruckgegangen. Ferner ist hier der negative Einfluss der 
bereits genannten Direktinvestitionen zu berucksichtigen. Wie gesagt, es 
gibt Hinweise dafur, dass die niederlandischen Direktinvestitionen im 
Ausland ein Surrogat fur den Export von Industrieprodukten.sind. Solche 
Investitionen bringen unmittelbar Nachteile mit sich, wenn auf diese 
Weise Produktionstatigkeiten in die Bundesrepublik verlagert werden; 
eine solche Verlagerung kann auch indirekte Auswirkungen haben, z.B. 
wenn die Produkte auf dem niederlandischen Markt konkurrieren. Die 
Direktinvestitionen verstarken somit die negativen Tendenzen im Waren- 
handel. 

Unter den Folgen einer ungunstigen Entwicklung des Warenexports in 
die Bundesrepublik werden auch die Transporteure, sofern sie sich mit 
der Warenausfuhr befassen, zu leiden haben. Was den Transitverkehr 
anlangt, auf den zwei Drittel des Guterstroms in die Bundesrepublik ent- 
fallen, wird die kunftige An-und Durchfuhr von Massengutern in hohem 
Masse von strukturellen Entwicklungen in der Bundesrepublik.abhangen, 
beispielsweise von der Neustrukturierung der Stahlindustrie, Anderun- 
gen in der Energieversorgung und in der landwirtschaftlichen Produktion. 
Im Stuckgutverkehr wird dank einer weitgehenden Produktionsver- 
lagerung in der westdeutschen lndustrie auf hochwertige Halbfabrikate 
und Endprodukte eine Zunahme moglich sein. Das Entstehen neuer 
industrieller Schwerpunkte beinhaltet jedoch, dass die niederlandischen 
Hafen in zunehmendem Masse der Konkurrenz anderer europaischer 
Hafen ausgesetzt sein werden. Die Wettbewerbsposition der nieder- 



Iandischen Hafen im Transitverkehr kann durch Verbesserungen der 
lnfrastruktur und durch modernere Umschlaganlagen gefestigt werden. 
Ein stagnierender oder rucklaufiger Export wird auch die monetaren 
Beziehungen mit der Bundesrepublik beeinflussen. So konnten ins- 
besondere in absehbarer Zeit die Realertrage aus dem Export von Erdgas 
zuruckgehen. Dann wird sich nicht mehr so sehr die Frage stellen, ob es 
fur die Niederlande gunstig ist, der Mark zu folgen, sondern ob die Nie- 
derlande dazu uberhaupt noch in der Lage sind. 

Nach einer Analyse der Verflechtung und der Empfindlichkeit in bezug 
auf kunftige Entwicklungen stellt sich schliesslich die Frage, welche 
Moglichkeiten die Regierung hat, den signalisierten negativen Tendenzen 
entgegenzuwirken. Man konnte davon ausgehen, dass die Niederlande 
und die Bundesrepublik einander erganzen, also komplementare Volks- 
wirtschaften sind. Das galte dann fur die Guterstrome, und auch die 
Durchfuhr in die Bundesrepublik spiegelt dies wider: sehr viele Mas- 
senguter, wenig Fertigprodukte. Die Direktinvestitionen bestatigen und 
festigen dieses Bild. 

An sich gibt es keinen Grund, den Zustand der Komplementaritat in 
den Wirtschaftsbeziehungen zwischen zwei Landern als ungunstig zu 
bezeichnen. Die Sache liegt jedoch anders, wenn sich aus dieser Kom- 
plementaritat fur eines der beiden Lander sehr ungunstige Wachstums- 
und Entwicklungsmoglichkeiten ergeben. In den Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik zeichnet sich ein 
solches komplemen12res Verhaltnis ab. Bei aller Vorsicht, die hier am 
Platze ist - nochmals sei auf kurzlich eingetretene Verbesserungen hin- 
gewiesen -, sind einige strukturelle Mange1 zu verzeichnen, die unsere 
Wachstums- und Entwicklungschancen einengen. Der Anteil der Bundes- 
republik an unserem Export ist daruber hinaus so gross, dass die bila- 
terale Position fur unser externes Gleichgewicht insgesamt von grosser 
Bedeutung ist. Hier zeigt sich also die Notwendigkeit von Massnahmen, 
die angesichts der eben genannten Tendenzen eine Verstarkung unseres 
lndustrieexports zum Ziel haben. Sie sind um so dringlicher, als unsere 
Position auf dem westdeutschen Markt fur unsere internationale Wett- 
bewerbsposition im allgemeinen kennzeichnend ist. In der Beziehung zur 
Bundesrepublik kommen Einseitigkeiten und negative Tendenzen, die im 
allgemeinen fur die niederlandische Exportposition gelten, scharfer zum 
Ausdruck. Diese Problematik wurde schon fruher vom Rat in seinem 
Bericht ,,Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie" (Position und 
Zukunft der niederlandischen Industrie) analysiert. Die hier vorgenom- 
mene Analyse der wirtschaftlichen Beziehungen mit der Bundesrepublik 
Iasst die Notwendig~eit einer Politik erkennen, die den bilateralen Rah- 
men sprengt. Ziel dieser Politik sollte sein: 
- die Verbesserung unserer Wettbewerbsposition. Dies hangt ubrigens 
eng mit dem in den Niederlanden herrschenden lnvestitionsklima zusam- 
men; 
- die Verbesserung der Zusammenstellung unseres Exportpakets 
sowohl in bezug auf das Produkt selber als auch regional im Hinblick auf 
die Anforderungen des internationalen Marktes. Die fijr strukturelle Ver- 
besserungen erforderlichen lnvestitionen in den Niederlanden werden 
durch das herrschende lnvestitionsklima eher erschwert als begunstigt. 
Urn diese beiden Ziele zu erreichen, sind energische Massnahmen zur 
Neustrukturierung und Forderung der niederlandischen lndustrie erfor- 
derlich. 

Angesichts dieser dringlichen Zielsetzung kommt der Wahrungspolitik 
wesentliche Bedeutung zu. Es muss vermieden werden, dass sich eine 
fur die kommenden funf Jahre abzeichnende Tendenz zur Aufwertung 
des niederlandischen Guldens so weit durchsetzt, dass die negativen Fol- 
gen, namlich ein so teurer Gulden, dass unsere Ausfuhr darunter zu lei- 
den hat, die positiven Folgen, eine gunstige interne Kostenentwicklung 
und eine niedrige Inflationsrate, uberwiegen. 

Eine Politik der industriellen Neustrukturierung wurde ubrigens voraus- 



setzen, dass unsere Handelsforderung sowie unser Image als Lieferant 
von lndustrieprodukten auf dern westdeutschen Markt starker akzen- 
tuiert werden. 

5.2.3 Beziehungen auf dern Gebiet der Sicherheit 

Die sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen den Niederlanden 
und der Bundesrepublik sind nach den vorherrschenden Auffassungen 
uber die Sicherheitspolitik vor allem in der gemeinsamen Verteidigung 
im Rahmen der NATO gegen die militarische Macht der Sowjetunion 
und der anderen Warschaupakt-Staaten begrundet. Die Sicherheits- 
politik der Niederlande ist im Rahmen der NATO stark mit der der Bun- 
desrepublik verwoben. 

Die in der Bundesrepublik stationierte Brigade des niederlandischen 
Ersten Armeekorps wird in Kriegszeiten in der Norddeutschen Tiefebene 
operieren. Die niederlandische und die westdeutsche Luftwaffe benutzen 
wechselseitig ihre Basen und uben oft gemeinsam. Die niederlandische 
Luftwaffe ist daruber hinaus bei iJbungen haufig auf die Benutzung des 
westdeutschen Luftraums angewiesen. Im Bereich der Marine ist die nie- 
derlandisch-westdeutsche militarische Zusammenarbeit am schwach- 
sten entwickelt. Die Niederlande konzentrieren sich vornehmlich auf die 
Zusammenarbeit mit der britischen Marine. In der NATO spielen die Nie- 
derlande eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Nachschublinien fur 
alliiertes Material und alliierte Truppen. Die Bundesrepublik hat daher 
nicht nur auf dern Gebiet der direkten Verteidigung, sondern auch wegen 
dieser Nachschublinien ein lnteresse an der weiteren Mitarbeit der Nie- 
derlande in der NATO und am Schutz des niederlandischen Hoheits- 
gebiets durch den Westen. 

Die Verflechtung beider Lander kann ferner fur den hypothetischen Fall 
beschrieben werden, dass ein Land oder beide Lander die NATO verlas- 
sen oder innerhalb der Organisation eine eigenstandigere Politik ver- 
folgen als bisher. Es waren dann nicht nur Anpassungen im militarischen 
'Bereich erforderlich, sondern es entstunde auch eine direkte Gefahr fur 
die Sicherheit. Im Rahmen der heutigen Sicherheitspolitik ist die 
Abschreckung eine Frage des militarischen Potentials und der militari- 
schen Flexibilitat der NATO sowie des politischen Zusammenhalts der 
Partner. Ein Austritt, ein Verlassen des ,integrierten Kommandos oder das 
Nichtausfuhren von NATO-Mehrheitsbeschlussen wurde die Glaub- 
wurdigkeit der Abschreckung gegenuber dern Warschauer Pakt unter- 
minieren. Dadurch wurden zugleich das Kriegsrisiko und das Risiko eines 
Schadens fiir das NATO-Gebiet und damit auch fur die Niederlande 
erhoht. Es ware auch ein politischer Effekt in dern Sinne zu erwarten, 
dass eine solche politische Kursanderung andere westeuropaische Lan- 
der und moglicherweise auch die Vereinigten Staaten dazu veranlassen 
konnte, ihrerseits den nationalen Charakter ihrer Sicherheitspolitik star- 
ker zu betonen. Eine eigene, selbstandige Politik eines der Partner wurde 
das Fundament, auf dern die westeuropaische Sicherheit ruht, erschut- 
tern. 

Fur die Bundesregierung sind offenbar folgende Bereiche von 
sicherheitspolitischer Bedeutung: die Zusammenarbeit innerhalb der 
Atlantischen Allianz, die Ostpolitik und die Integration innerhalb der 
Europaischen Gemeinschaft. Alle drei Bereiche sind derzeit Diskus- 
sionsgegenstand. 

Hinsichtlich der ~t lant ischen Allianz werden von westdeutscher Seite 
und im ubrigen auch von anderen westeuropaischen Bundesgenossen 
Bedenken gegen die heutige NATO-Strategie erhoben. Erstens herrscht 
in manchen Kreisen die Auffassung, die Effektivitat dieser Strategie wer- 
de immer geringer; die Kriegsgefahr in Europa nehme zu. Zweitens 
bestehe nur eine geringe Chance, die Vernichtung des europaischen 
Kontinents zu verhindern, wenn ein Krieg einmal ausgebrochen sei. 



Aus militarischen Grunden ist es wahrscheinlich, dass ein militarischer 
Konflikt in Westeuropa zu einem totalen Krieg fuhren wurde. Gleichwohl 
konnen offizielle ~ u s s e r u n ~ e n  der Amerikaner als Versuche interpretiert 
werden, ihre eigenen Risiken beim Schutz Westeuropas moglichst zu 
begrenzen. In der westdeutschen Sicherheitsdiskussion wird allgemein 
akzeptiert, dass die Amerikaner hinsichtlich ihres strategischen Poten- 
tials den Russen gewachsen sind. Bei der Beurteilung der amerikani- 
schen Bereitschaft, diese Waffen einzusetzen, gehen die Meinungen in 
der Bundesrepublik jedoch erheblich auseinander. Die Bundesregierung 
vertritt nach wie vor die Auffassung, dass ein ,,begrenzterr' Krieg auf 
westeuropaischem Territorium unwahrscheinlich sei, wahrend die Angst 
vor einem solchen Krieg bei Teilen der westdeutschen Bevolkerung 
unverkennbar vorhanden ist. 

Ein zweiter Einwand gegen die heutige Strategie, die geringe Chance 
einer Begrenzung des Schadens, fuhrt vor allem zu der Diskussion uber 
das vermutliche Funktionieren der Vorneverteidigung in Grenznahe, der 
,,forward defense", in Kriegszeiten. Die Westdeutschen legen grossen 
Wert auf ein schnelles Stoppen eines Angriffs, urn die Bevolkerung zu 
schonen und um die Logistik der Verteidigung und des Gegenangriffs zu 
erleichtern. Im politischen Sinne ist die Vorneverteidigung fur Bonn eine 
Garantie dafur, dass die NATO-Partner zu Hilfe kommen, ehe die Sow- 
jetunion in einem militarischen Konflikt grosse Teile der Bundesrepublik 
besetzt. 

In militarischen Kreisen innerhalb der NATO werden angesichts der 
Behauptung, die Vorneverteidigung sei unhaltbar, Stimmen laut, die sich 
fur eine Verteidigung ,,in der Tiefe" aussprechen. Die drohende, mogli- 
cherweise bereits erfolgte Einfuhrung dieses Verteidigungskonzepts kann 
in Verbindung mit der Moglichkeit eines begrenzten Kriegs in Europa die 
ijffentliche Diskussion in der Bundesrepublik uber die Effektivitat der 
heutigen Strategie anheizen. Die westdeutsche Angst vor dem Versagen 
des Abschreckungssystems und vor einer atomaren Verteidigung Mit- 
teleuropas mit verheerenden Folgen hat zwei unterschiedliche Reak- 
tionen zur Folge gehabt. Auf der einen Seite ist die Neigung spurbar, 
gemass den Vorstellungen der Regierung an der heutigen Politik fest- 
zuhalten, auf der andern Seite fordert die Friedensbewegung eine Revi- 
sion der Sicherheitspolitik. Wie in den Niederlanden hat sich auch in der 
Bundesrepublik eine vielfaltig zusammengesetzte Bewegung formiert, in 
der das kirchliche Element eine wichtige Rolle spielt. Obwohl diese 
Bewegung im Bundestag zur Zeit eine' relativ untergeordnete Rolle spielt, 
kann diese Stromung bii fortdauernder Diskussion an der Basis der poli- 
tischen Parteien auf die Dauer mehr Einfluss gewinnen. Auch dann noch 
gibt es so viele Vorschlage fur Sicherheitsoptionen, dass eine gezielte, 
gemeinsame politische Aktion der Friedensbewegung nicht sehr 
wahrscheinlich ist. Allerdings kann die Bundesregierung sich in die Lage 
versetzt sehen, dass in der NATO vereinbarte Beschlusse auf soviel 
Widerstand im eigenen Land stossen, dass sie eine gemeinsame Sicher- 
heitspolitik zusammen mit den Bundesgenossen nicht Ianger verfolgen 
kann. 

Der zweite Bereich der westdeutschen Sicherheitspolitik ist zumindest 
ebenso komplex wie die atlantische Zusammenarbeit. Die Ostpolitik hat 
mehrere Wurzeln, z.B. den Wunsch nach Wiedervereinigung, den Ost- 
West-Gegensatz und wirtschaftliche Interessen. 

Bonn hat die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten als 
politisches Nahziel aufgegeben. Der erfolgreiche Durchbruch in den 
Beziehungen zu den osteuropaischen Landern und der auf diese Weise 
gewonnene Spielraum verringern die Neigung der Westdeutschen, die 
heutige amerikanische Fuhrungsrolle in der Entspannungspolitik anzuer- 
kennen. Die Entwicklung des Handels mit Osteuropa wird in Zukunft 
nicht nur von der sich zur Zeit in tragem Tempo entwickelnden sow- 
jetischen Wirtschaft abhangen, sondern auch von der amerikanischen 
Politik auf diesem Gebiet. Falls die Vereinigten Staaten eine hartere Linie 



gegenuber der Sowjetunion durchsetzen wollen, gerat die Bundes- 
regierung in ein Dilemma. Gibt sie dern amerikanischen Drangen nach, 
fugt sie der westdeutschen Wirtschaft Schaden zu, wahrend die 

. Entspannungspolitik eine in westdeutschen Augen wichtige Stutze ver- 
liert. Gibt sie nicht nach, wird der Zusammenhalt des westlichen Bund- 
nisses gefahrdet. 

Die Westorientierung Bonns steht im Prinzip nicht zur Diskussion, im 
Zusammenhang mit der Ostpolitik werden jedoch unterschiedliche Prio- 
ritaten deutlich. Die Niederlande, die im Hinblick auf die Ostpolitik fak- 
tisch dern westdeutschen Kurs folgen, konnen bei atlantischen Kontro- 
versen iiber die Ostpolitik in die westdeutsche Richtung mitgezogen 
werden. Es besteht die Gefahr, dass Meinungsunterschiede zwischen 
den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik, die nur marginal mit 
den niederlandischen lnteressen zu tun haben, auch das niederlandisch- 
amerikanische Verhaltnis in ungunstigem Sinne beeinflussen. 

Im Hinblick auf den dritten Bereich der westdeutschen Sicher- 
heitspolitik, die Europaische Gemeinschaft, ist die westdeutsche Politik 
durch eine pragmatische Haltung gekennzeichnet. Bei einer weiteren 
europaischen lntegration spielen auch sicherheitspolitische Uber- 
legungen eine Rolle. Eine westdeutsche Gleichberechtigung beim Auf- 
bau einer atomaren Verteidigung und beim eventuellen Einsatz atomarer 
Waffen - eine der moglichen Konsequenzen einer verstarkten europai- 
schen Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung - ist jedoch vorerst 
kaum diskutabel. Die Bundesrepublik hat den europaischen Beitrag zum 
Zusammenhalt des Bundnisses niemals aus dern Auge verloren. Diese 
Tradition setzt sich bis in unsere Zeit fort, wobei auffallt, dass zur Zeit 
doch eindeutig sicherheitspolitische Argumente verwendet werden. Die 
europaische lntegration hat fur die Bundesrepublik immer schon einen 
sicherheitspolitischen Aspekt gehabt, der heute um so schwerer wiegt, 
als es notwendig werden kann, nach einer der Ostpolitik und der innen- 
politischen Opposition Rechnung tragenden Sicherheitspolitik zu suchen. 

Wenn die politischen und wirtschaftlichen Kontroversen zwischen 
Bonn und Washington, moglicherweise noch verscharft durch Meinungs- 
verschiedenheiten uber die Effektivitat und Durchfuhrbarkeit der der- 
zeitigen NATO-Strategie, anhalten, muss mit einem westdeutschen Stre- 
ben nach grosserer westeuropaischer Autonomie innerhalb der Atlanti- 
schen Allianz gerechnet werden. Es ist dann die Frage, wie gross der 
westdeutsche Spielraum ist. Es ware falsch, sich eine westdeutsche 
Sicherheitspolitik in dern Sinne vorzustellen, als konne in Bonn zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beschlossen werden, die eine Politik durch eine 
andere zu ersetzen. Sehr wohl ist es aber vorstellbar, dass der jetzt vor- 
herrschende atlantische Charakter der Allianz u.a. durch westdeutsche 
Mitwirkung verandert wird, dass Westeuropa eine eigenstandigere 
Richtung einschlagt. 

Wenn die westdeutsche Sicherheitspolitik weiterhin stark atlantischen 
Charakter haben wird, ist zu erwarten, dass die heutige doppelte 
Bindung der Allianz an die Vereinigten Staaten und die eindeutige Funk- 
tion der Atomwaffen erhalten bleiben. Wunscht die Bundesrepublik ato- 
maren Schutz auf dern heutigen Niveau, so ist das Bundnis mit den 
Vereinigten Staaten fur Bonn unabdingbar. Will Bonn die Bundnis- 
bindungen auf dern heutigen Niveau halten, dann ist eine ausschliesslich 
auf konventionellen Waffen basierende Verteidigung nicht sonderlich 
wahrscheinlich. Da die atomare Abschreckung letztlich auf der 
Bereitschaft aller Bundnispartner beruht, fur die Sicherheit der einzelnen 
Mitglieder im Notfall grosse Verluste hinzunehmen, sollten Sicherheits- 
risiken moglichst nur mit Zustimmung der Bundnispartner eingegangen 
werden. Die Meinungsverschiedenheiten uber die Politik in bezug auf 
Polen nach der Ausrufung des Ausnahmezustands im Dezember 1981 
und die europaisch-amerikanischen Kontroversen uber die Nahostpolitik 
zeigen jedoch, dass die Amerikaner den westeuropaischen Spielraum in 
diesem Punkt nur insoweit akzeptieren, als fur essentiell gehaltene ame- 



rikanische lnteressen nicht beeintrachtigt werden. 
Obwohl die Effektivitat der militarischen Doktrinen der NATO und die 

Moglichkeit, die Vertragsorganisation im politischen Sinne zusammen- 
zuhalten, manchmal ernsthaft bezweifelt werden, bietet die heutige Poli- 
tik - oder eine Variante dieser Politik - der Bundesregierung Moglich- 
keiten, wenn sie die westdeutsche Sicherheit mittels einer Abschrek- 
kungsstrategie garantieren will und wenn sie der Meinung ist, der ameri- 
kanische Militarapparat, die Doktrinen und der politische Zusammenhalt 
reichten aus, diese Abschreckung aufrechtzuerhalten. Fur die Nieder- 
lande sind jedoch noch einige Punkte zu klaren. Erstens ware zu uber- 
legen, ob bei einer Fortsetzung der westdeutschen Ostpolitik und 
Entspannungspolitik der Zusammenhalt des Bundnisses weiterhin aus- 
reicht, die westeuropaische Sicherheit in Abhangigkeit von amerikani- 
schen atomaren Garantien zu gewahrleisten. Zweitens besteht die 
Gefahr, dass die Bemuhungen um eine Verstarkung der militarischen 
Anstrengungen, wie sie fur eine gut funktionierende Abschreckung fiir 
notwendig gehalten wird, so grosse finanzielle Opfer fordern, dass die 
gemeinsame Bereitschaft, diese Opfer zu bringen, geringer wird. Eine 
solche Entwicklung konnte der politischen Effektivitat der Sicher- 
heitspolitik schaden. Drittens ist es nutzlich, bei einer Fortfuhrung der 
Atlantischen Allianz im alten Sinne die Frage der militarischen Effektivitat 
der heutigen strategischen Doktrin im Auge zu behalten. Die atomare 
und konventionelle Verteidigungskraft des Bundnisses und - damit 
zusammenhangend - die Glaubwurdigkeit der Abschreckung werden 
sowohl innerhalb als auch ausserhalb der NATO hin und wieder in Zwei- 
fel gezogen. 

lnnerhalb der Nordatlantischen Allianz konnte sich die Bundesrepublik 
fur eine starker an westeuropaischen lnteressen orientierte Haltung bei 
der Formulierung der westlichen Sicherheitspolitik einsetzen. Einer sol- 
chen Politik konnten u.a. folgende Konzeptionen zugrunde liegen. Die 
Bundesrepublik konnte eine grossere,,westeuropaische politische Einheit 
ansteuern, um dem amerikanischen Ubergewicht innerhalb des Bundnis- 
ses besser begegnen zu konnen. Bonn konnte auch die Schaffung einer 
Art ,,Zweipfeilersystem" fur die NATO vorschlagen, in dessen Rahmen 
die Durchfuhrung einer moglichen Verteidigung gegen einen Angriff des 
Warschauer Pakts primar westeuropaischem Kommando unterstunde. 
Diese Entwicklung in Richtung einer grosseren westeuropaischen 
Eigenstandigkeit, die Anfang der funfziger Jahre in der vom fran- 
zosischen Ministerprasidenten Pleven vorgeschlagenen Europaischen 
Verteidigungsgemeinschaft Gestalt anzunehmen schien, ist nach Ableh- 
nung der diesbezijglichen Plane durch die franzosische National- 
versammlung nach 1954 nicht mehr ernsthaft zur Sprache gebracht wor- 
den. Gerade weil die Bundesregierung im lnteresse der Erhaltung des 
bestehenden Sicherheitssystems die denkbaren Sicherheitsoptionen 
nicht offentlich zur Diskussion stellen kann, sollten sich die Niederlande 
als zwangslaufig beteiligter Bundesgenosse dessen bewusst sein, dass 
die westdeutsche Sicherheitspolitik europaischer ausgerichtet sein kann, 
als offiziellen westdeutschen Erklarungen zu entnehmen ist. 

Im Rahmen dieses Berichts wurde, wie bereits bemerkt, von den vor- 
herrschenden Auffassungen uber die Sicherheitspolitik ausgegangen. In 
diesem Rahmen und angesichts der Verwobenheit der niederlandischen 
Sicherheit mit der der Bundesrepublik ist fur die Niederlande der Spiel- 
raum zur Verfolgung einer eigenen Sicherheitspolitik, die von der heuti- 
gen abweicht, gering. Wenn man zu stark von dem bislang verfolgten 
atlantischen Kurs abgeht, droht eine internationale politische Isolation. 
Kommt die niederlandische Regierung jedoch in vollem Umfang den im 
NATO-Rahmen vereinbarten Verpflichtungen nach, so Iauft sie Gefahr, 
innenpolitisch nur unzureichende Unterstutzung zu finden. Zu denken ist 
an eine auf grossere Selbstandigkeit Westeuropas innerhalb der NATO 
abzielende Politik, wie sie in diesem Bericht auch in bezug auf die 
Bundesrepublik behandelt worden ist. Darin kame u.a. zum Ausdruck, 



dass die Sicherheitsrisiken des heutigen atlantischen Kurses fur zu gross 
gehalten werden und dass daher eine neue Politik notwendig ist. Die 
Aussichten, fur alternative Optionen bei den NATO-Partnern Unterstut: 
zung zu finden, sind im allgemeinen ungewiss, da Befurworter des heuti- 
gen Kurses in den Alternativen gerade die grosseren Sicherheitsrisiken 
sehen. Es ist sehr die Frage, ob die Erfordernisse der politischen Kontrol- 
le mit denen einer politischen Kursanderung zu vereinbaren und politisch 
zu verwirklichen sind. 

Westeuropa kann selbstandiger werden, indem es sich weniger von 
amerikanischen Atomwaffen abhangig macht. Die Niederlande konnten 
dazu ubergehen, existierende westdeutsche Plane, die auf eine starkere 
europaische Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit und der Aussen- 
politik abzielen, zu unterstutzen. Eine Verstarkung des europaischen Ele- 
ments in der Atlantischen Allianz wurde in die Richtung der sich abzeich- 
nenden gemeinschaftlichen Fuhrungsrolle der Bundesrepublik und 
Frankreichs in Westeuropa weisen - eine den Niederlanden im Lichte 
ihrer Geschichte nicht ohne weiteres willkommene Entwicklung. Eine 
Verstarkung der militarischen Selbstandigkeit Westeuropas, fur die 
Ansatze uberall erkennbar sind, sollte moglichst innerhalb der NATO 
erfolgen. 

Obwohl die Akzentverschiebung in Richtung Europa einer lsolierung 
der Niederlande vorbeugen konnte, bedeutet dies noch nicht unbedingt, 
dass irgendeine Form der Europaisierung im Rahmen der NATO den 
Spielraum der niederlandischen Politik erweitern wurde. In einer Allianz, 
in der die Vereinigten Staaten dominieren, sind die Niederlande einer der 
vielen kleineren Bundnispartner. Daher konnen sie sich manchmal fur 
ihre Politik einen eigenen, begrenzten Spielraum schaffen. In einer mehr 
auf Westeuropa konzentrierten Verteidigungsorga.nisation liegt der 
Nachdruck starker auf der Zusammenarbeit zwischen der Bundes- 
republik, Frankreich und Grossbritannien, eventuell erganzt durch ltalien 
oder Spanien. Es ist denkbar, dass die grossen westeuropaischen Bund- 
nispartner Enscheidungen treffen, die den Niederlanden weniger genehm 
sind. Dies konnte bedeuten, dass die Niederlande mehr zur Konformitat 
gezwungen werden konnten, als das heute der Fall ist. 

Eine Anderung der niederlandischen Politik in Richtung auf eine Isolie- 
rung erscheint iicht empfehlenswert. Sol,lte die Bundesrepublik 
Entscheidungen im Sinne einer solchen Anderung treffen, werden die 
Niederlande die skizzierten Nachteile gegen die oben erwahnten Vorteile 
abwagen mussen, bevor sie selber zu einer Revision ihrer Politik uber- 
gehen. 

5.2.4 Okologische und raumordnerische Beziehungen 

Zwischen den lndustriezentren in den Niederlanden und in der 
Bundesrepublik bestehen grosse Unterschiede in der Luftqualitat, die 
weitgehend mit der Art und dem Umfang der lndustrialisierung und der 
Art der verwendeten Brennstoffe zusammenhangen. In der nieder- 
Iandischen Energieversorgung nimmt das Erdgas heute breiten Raum 
ein; Steinkohle wird kaum noch verwendet. Die Luftverschmutzung 
konnte daher stark vermindert werden. 

Ungefahr 75% der Trocken- und Nassablagerung saurebildender Stoffe 
in den Niederlanden sind auf grenzuberschreitende Luftverunreinigungen 
zuruckzufuhren. Sie verursachen auch die Uberschreitung der Grenz- 
werte (abgesehen vom Rijnmond-Gebiet) und ca. 70% der Kon- 
zentrationen von Schwefeldioxid (SO2) am Boden. Dieses Problem wird 
jedoch nicht ausschliesslich von der Bundesrepublik verursacht; Belgien 
und die ubrigen europaischen Lander zusammen tragen zu ungefahr 
gleichen Teilen dazu bei. Losungsmoglichkeiten sollten daher auch nicht 
ausschliesslich auf bilateraler niederlandisch-westdeutscher Ebene 
gesucht werden, obwohl hier Ansatzpunkte gegeben sind. Genannt wur- 
de die Moglichkeit von Informations- und Beratungsverfahren uber die 
Standortwahl fur Anlagen, die ein hohes Mass an Luftverunreinigung 



verursachen (z. B. Kraftwerke). Hierzu wurden auch Regelungen in bezug 
auf eine gegenseitige Unterrichtung uber Perioden mit starker Luftverun- 
reinigung und voraussichtlich umfangreichen grenzuberschreitenden 
Schadstofftransporten gehoren. Im Rahmen der Benelux wurden solche 
Regelungen bereits getroffen. Letztlich mussen die Losungen jedoch auf 
mulitlateraler Ebene gesucht werden. Ansatze dazu sind die zur Zeit in 
Vorbereitung befindlichen Richtlinien fur die Berichterstattung uber 
Kraftwerke in der Europaischen Gemeinschaft und ihre Auswirkungen 
auf die Umwelt. 

Im Hinblick auf die grenzuberschreitende Luftverunreinigung wird 
festgestellt, dass fur innerstaatliche Massnahmen zur Verbesserung der 
Luftqualitat nur wenig Spielraum vorhanden ist. Sie sind jedoch schon 
deshalb unerlasslich, weil die Niederlande sonst nicht das Recht hatten, 
sich auf internationaler Ebene fur eine Verminderung der Luftverschmut- 
zung einzusetzen. Es muss allerdings festgestellt werden. dass die 
internationale Verhandlungsposition der Niederlande wegen der im 
Vergleich zur Bundesrepublik geringen finanziellen, technischen und poli- 
tischen Anstrengungen nicht sehr gunstig ist. 

Der grosste Teil der Schmutzfracht im Rhein ist deutschen Ursprungs. 
Da der Rhein direkt oder indirekt etwa zwei Drittel der niederlandischen 
Oberflachengewasser speist, ist die Qualitat des Rheinwassers fur weite 
Teile der Niederlande sehr wichtig. Am haufigsten ist von der Salzfracht 
die Rede. Sie stammt nicht nur, wie oft zu Unrecht angenommen wird, 
aus franzosischen Quellen, sondern auch zu einem grossen Teil aus der 
Bundesrepublik. Der hohe Salzgehalt der Oberflachengewasser 
verursacht nicht nur grosse Probleme bei der Trinkwasseraufbereitung, 
er belastet auch den niederlandischen Gartenbau in hohem Masse. Die 
Verunreinigung des Rheins mit Nitraten und Phosphaten ist beun- 
ruhigend, aber die meiste Gefahr bringt die Verunreinigung durch kleine- 
re Mengen von organischen Verbindungen und Schwermetallen mit sich. 

Im Hinblick auf die Qualitat des Rheinwassers sollten auf deutscher 
Seite grundlegende politische Entscheidungen getroffen werden. Ob die 
niederlandischen Grenzwerte fur den Gehalt an Schadstoffen im Wasser 
erreicht und gehalten werden konnen, hangt in erster Linie von Sanie- 
rungsmassnahmen am Rhein in der Bundesrepublik ab. Aber auch aus 
einigen grossen Stadten in den Niederlanden werden noch ungeklarte 
Abwasser in den Rhein und in die Wasserlaufe in seinem Einzugsgebiet 
eingeleitet.'Stringente innerstaatliche Massnahmen konnten zugleich die 
Position der Niederlande bei internationalen Verhandlungen starken, in 
denen dauerhaftere Losungen gefunden werden mussen. Obwohl die 
Verschmutzung des Rheinwassers, mit der die Niederlande konfrontiert 
sind, ijberwiegend der Bundesrepublik anzulasten ist, mussen Losungen 
eher in multilateralem Rahmen - also im Rahmen der lnternationalen 
Rheinkommission und der Europaischen Gemeinschaft - als auf bilatera- 
ler Ebene gesucht werden. 

Zur Frage der Risiken, die den Niederlanden durch den Bau kerntech- 
nischer Einrichtungen im deutschen Grenzraum entstehen, wurde fest- 
gestellt, dass die grenzuberschreitenden Folgen von routinemassigen 
Einleitungen und Betriebsstorungen im Grenzgebiet ausserst gering sind. 
Kleine Unfalle konnen dazu fuhren, dass kleinere Gebiete irn nieder- 
Iandischen Grenzgebiet einer Ianger anhaltenden Verseuchung durch 
radioaktives Material ausgesetzt werden. Auch bei schwersten Unfallen - 
ihre Wahrscheinlichkeit ist gering - wurde'n in den Niederlanden nur 
wenige Menschen an somatischen Fruhschaden infolge hoher Strah- 
lendosen sterben. Allerdings kann in diesem Fall bis weit uber die Grenze 
hinaus radioaktive Verseuchung auftreten, die zu leichten Strah- 
lenkrankheiten, einer Zunahme der Krebserkrankungen und zu statistisch 
schwer erfassbaren genetischen und pranatalen Schaden fuhren kann. 

Die Genehmigungen"fur den Bau kerntechnischer Anlagen wurden 
erteilt, bevor in der Bundesrepublik das allgemeine Mitspracherecht for- 



mell geregelt war. Auch die Information der Bevolkerung liess zu wun- 
schen ubrig. An Diskussionen uber energiepolitische Vorhaben in der 
Bundesrepublik, von denen auch die ~iederlande betroffen sind, konnen 
niederlandische Burger zu Unrecht formell nicht teilnehmen. Auf der 
Ebene der Europaischen Gemeinschaften sollte eine Richtlinie uber 
Konsultation und lnfoimation beim Bau und Betrieb kerntechnischer Ein- 
richtungen in Grenzgebieten erlassen werden, mit der gleichzeitig die 
Haftung fur Schaden zu regeln ware. 

Die Zusammenarbeit im Bereich der Raumordnung, u.a. bei der 
wechselseitigen Abstimmung der Ausbauplane fur Verkehrswege, der 
Gebietsentwicklungsplane der Provinzen sowie der kommunalen Bauleit- 
plane ist nicht optimal. Die Massnahmen in beiden Landern werden nicht 
oder nur unzureichend aufeinander abgestimmt. Die Niederlandisch- 
Deutsche Kommission fur Raumordnung (NDKRO) ist als Instrument fur 
eine solche Abstimmung unzureichend. Allerdings stellt sich die Frage, 
ob eine andere Zusammensetzung der Kommission eine Losung bieten 
wurde. Offenbar fehlt es auf niederlandischer und auf deutscher Seite an 
politischer Bereitschaft zur besseren Abstimmung der Raumordnung, 
obwohl diese Bereitschaft bei der Einsetzung der NDKRO bekundet wur- 
de und obwohl eine solche Zusammenarbeit beiden Landern zugute 
kame. 

Auch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung in den 
niederlandisch-deutschen Grenzregionen lasst noch zu wunschen ubrig, 
wenngleich auf niederlandischer Seite regionale Unterschiede festzustel- 
len sind. So besteht in der Provinz Limburg offensichtlich mehr lnteresse 
fur eine solche Zusammenarbeit als in den ubrigen Grenzprovinzen. 
Obwohl ein gewisser lnformationsaustausch stattfindet und auch bei der 
Aufstellung von Gebietsentwicklungspllnen u.dgl. den Wunschen der 
Bevolkerung auf der anderen Seite der Grenze Rechnung getragen wird, 
kann von einer wirklich grenziiberschreitenden Raumordnungspolitik fur 
diese Gebiete noch.nicht die Rede sein. Souveranitats- und Prestigeden- 
ken sowie unterschiedliche Traditionen und Arbeitsweisen bilden die 
wichtigsten Hindernisse fur eine solche Zusammenarbeit uber die Gren- 
Zen hinweg. Weitere konkrete Hindernisse sind die unterschiedliche 
Zusammensetzung der Delegationen sowie Unterschiede im Bereich der 
Gesetzgebung, insbesondere die Frage der Rechtsgleichheit in Streitfal- 
len uber Raumordnungsplane. Die Verhandlungen uber das Dollarthafen- 
projekt illustrieren, wie wenig Bereitschaft vorerst noch auf nieder- 
landischer und westdeutscher Seite besteht, Fragen der Raumordnung 
und der Betriebsansiedlung aus supranationaler Sicht zu betrachten. 

Es erscheint wunschenswert, in Kurze Bestimmungen in dies- 
bezugliche niederlandisch-deutsche Ubereinkommen aufzunehmen, die 
niederlandischen Burgern im Falle von Beschwerden, Einspruchs- und 
Berufungsverfahren die gleichen Rechte wie der in der Bundesrepublik 
ansassigen Bevolkerung einraurnen. 

Solange die erforderlichen politischen lnitiativen noch ausbleiben, 
' 

empfiehlt es sich, zumindest einen Ubersichtsbericht uber die Engpasse 
und politischen Prioritaten sowohl im Bereich der innerstaatlichen 
Raumordnung - u.a. die Stadteplanung, die Entwicklung der Seehafen 
und der ubrigen lnfrastrukturen in beiden Landern - als auch der 
~ a u m o r d n u n ~  in den Grenzgebieten zu erstellen, Ein solcher [Jbersichts- 
bericht, der regelmassig auf den neuesten Stand gebracht werden muss- 
te, konnte als Grundlage fur Entscheidungen dienen, die eine engere 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raurnordnung in beiden Landern 
ermoglichen. Voraussetzung fur eine intensivere Zusammenarbeit zwi- 
schen den Niederlanden und der Bundesrepublik auf dem Gebiet der 
Raumordnung ist die Bereitschaft, auch eventuelle negative Konsequen- 
Zen einer solchen Zusammenarbeit auf sich zu nehmen. 



Durch den Bericht wird ein hohes Mass an Empfindlichkeit der Nieder- 
lande fur Entwicklungen in der Bundesrepublik und die dort verfolgte 
Politik in den untersuchten Bereichen belegt. Dieses Ergebnis, an sich 
nicht aufsehenerregend, ist insbesondere in seinen Einzelheiten interes- 
sant. Der Bericht enthalt eine Bestandsaufnahme der Bereiche, in denen 
beide Lander miteinander verflochten sind; einer Verflechtung, die in 
einer Vielzahl von Punkten exemplarisch fur unsere Stellung in der Welt 
im allgemeinen ist. 

Nicht weniger wichtig sind die Schlussfolgerungen dieses Berichts im 
Hinblick auf die Verletzbarkeit der Niederlande. Es ist festzustellen, dass 
der politische Handlungsspielraum der niederlandischen Regierung in 
den untersuchten Bereichen relativ klein ist. Fur den Bereich der 
Wirtschaftsbeziehungen gilt bereits im Prinzip, dass die Befugnisse des 
Staates zur Verfolgung einer selbstandigen Politik begrenzt sind, mit 
Ausnahme des monetaren Bereichs, der ihm ausdrucklich vorbehalten 
ist. Im ubrigen verfugt die Regierung uber nur wenige politische Instru- 
mente zur Beeinflussung der Wirtschaftsbeziehungen; es ist hierbei auch 
an die Beschrankungen zu denken, die sich aus dem EWG-Vertrag erge- 
ben. Die Moglichkeiten zum politischen Handeln liegen uberwiegend im 
Anregen und Koordinieren; dabei muss abgewartet werden, ob die 
Wirtschaft von den ihr gebotenen Moglichkeiten Gebrauch machen wird. 
Auch im Verhaltnis zur Bundesrepublik ist der politische Handlungsspiel- 
raum klein, wenn er nicht sogar ganzlich fehlt. 

Die anderen Bereiche, die untersucht worden sind, sind unmittelbar 
Gegenstand staatlichen politischen Handelns. Dies gilt ganz gewiss fur 
die niederlandische Sicherheit; hier sind die Moglichkeiten, eine 
eigenstandige Politik zu verfolgen, begrenzt. Auch der politische Hand- 
lungsspielraum im Bereich der okologischen und raumordnerischen 
Beziehungen ist begrenzt; es kommt hinzu, dass auf diesen Gebieten 
bestimmte naturliche Gegebenheiten berucksichtigt werden mussen, die 
sich einer Einflussnahme weitgehend oder ganzlich entziehen. 

Im Verhaltnis eines mittelgrossen Staates zu einem kleinen darf nicht 
erwartet werden, dass der grossere Staat die lnteressen des kleineren 
standig respektiert. Das gilt auch fur das Verhaltnis Niederlande- 
Bundesrepublik, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass sich 
dies kunftig andern wird. Was sind angesichts dieser Lage die besten 
Moglichkeiten fur die Niederlande, die oben skizzierte Verletzbarkeit zu 
verringern? 

Im Prinzip kann ein Land in seinen Beziehungen zu anderen Landern 
auf drei Handlungsniveaus tatig werden: 
1. einseitige Massnahmen 
2. bilaterale Verhandlungen 
3. multilaterale Verhandlungen 

Fur die Wahl zwischen diesen drei Moglichkeiten sind pragmatische 
Erwagungen ausschlaggebend. Um beim zweiten Niveau zu beginnen: 
angesichts der Erfahrungen in der jungsten Vergangenheit erscheinen 
bilaterale Verhandlungen fur die Niederlande im Verhaltnis zur Bundes- 
republik nicht notwendigerweise als das effektivste Mittel. In direkten 
Verhandlungen mit der Bundesregierung haben die Niederlande durch- 
aus des ofteren den kurzeren gezogen. Auf niederlandischer Seite hat 
man genugend Erfahrungen mit der harten und unbeugsamen Haltung 
westdeutscher Verhandlungsfuhrer gemacht (z.B. bei den Verhandlungen 
uber die Abgrenzung des Festlandsockels in der Nordsee, uber die Kon- 
tingentierungen fur den niederlandischen Guterfrachtverkehr auf west- 
deutschen Strassen und uber die Frage der Sicherheitsgarantien fur die 
Lieferung von Spaltmaterial an Brasilien und Urenco). 

Im allgemeinen scheinen daher die beiden anderen Moglichkeiten den 
Niederlanden im Verhaltnis zur Bundesrepublik bessere Aussichten zu 
bieten. Dabei ist an einseitige Massnahmen zu denken; in diesem 
Zusammenhang mussen die oben erwahnten politischen Massnahmen 



zur Verbesserung der Handelsposition und der Wahrungsposition sowie 
raumordnerische Massnahmen gesehen werden. 

In manchen Bereichen sind einseitige Massnahmen jedoch nicht 
moglich. Dort wird man nach Moglichkeiten suchen mussen, Angelegen- 
heiten in multilateralem Rahmen zur Sprache zu bringen. Anderungen in 
der Sicherheitspolitik, wirksame Massnahmen zur Verbesserung der 
Oualitat des Rheinwassers, zur Verringerung der Risiken grenznaher 
kerntechnischer Einrichtungen und zur Losung raumordnerischer Pro- 
bleme in Grenzgebieten werden nur auf multilateraler Ebene in Angriff 
genommen werden konnen. Die Europaische Gemeinschaft und die 
NATO scheinen hierfur die geeignetsten Organe zu sein. 

Zusammenfassend ist noch zu konstatieren, dass in den Beziehungen 
zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik ein hohes Mass an 
lnterdependenz herrscht. Die Niederlande sind sehr empfindlich fur Ent- 
wicklungen in der Bundesrepublik und sie verfugen uber relativ geringe 
politische Moglichkeiten, daran etwas zu andern. Wie dies im einzelnen 
geschehen konnte, Iasst sich diesem Bericht entnehmen. 



ANLAGE 1 Einteilung der landwirtschaftlichen Produkte in drei Katego- ' 
rien 

In westdeutschen Statistiken sind die landwirtschaftlichen Produkte 
wie folgt unterteilt: 

~chweine 
Summe lebende Tiere 
Milch 
Butter 
Kase 
Fleisch und Fleischwaren 
Fische und Fischzubereitungen 
Eier/ Eiweissf Eigelb 
Summe Nahrungsmittel tier. Ursprungs 
Kartoffeln 
Gemuse/Sonst. Kuchengewachse 
Obst ausser Sudfriichten 
Gemiise-Obstkonserven/Fruchsaft 
Kakaoerzeugnisse . 
Pflanzl. ole und Fette zur Ernahrung 
0lkuchen 
Lebende Pflanzen/Ziergartn. Erzeugnisse 
Summe Nahrungsmittel pfl. Ursprungs 
Summe Genussmittel 

Anhand der obigen Einteilung wurden die westdeutschen Import- 
angaben so aufgegliedert, dass sie sich rnit der vom Agrar- 
wirtschaftlichen lnstitut (LEI) vorgenommenen Einteilung (wichtige 
pflanzliche, wichtige tierische und weniger wichtige Produkte) verglei- 
chen lassen. 

Zur Kategorie der wichtigen pflanzlichen Produkte gehoren die Produk- 
te in Kategorie 3 mit Ausnahrne von 319,321 und 325. Zu den wichtigen 
tierischen Produkten gehoren die Produkte in den Kategorien 1 und 2 mit 
Ausnahrne von 206. Zur Kategorie der weniger wichtigen Produkte geho- 
ren schliesslich die Produkte in den Kategorien 4, 206, 319, 321 und 325. 

ANLAGE 2 01- und Gaspreisszenario 

1. ~reisszenario fur Rohol in Preisen von 1982 (je barrel) 

1982 34$ 1986 32$ 
1983 32$ 1987 33$ 
1984 31$ 1988 34$ 
1985 31$ (nominal 40s) 1989 3% 

1990 36$ (nominal 69s) 

Diesem Szenario liegen folgende Annahmen zugrunde: 
a. bis 1985 wird die Nachfrage nach 01 geringer sein als das Angebot 
einschliesslich der Vorrate in den olimportierenden Landern; die Ursa- 
chen hierfur sind die erheblichen Energieeinsparungen, die Verdrangung 
des Erdols durch andere Energietrager, vor allem aber die infolge der 
internationalen Rezession und der Konkurrenz zwischen den Anbietern 
geringere Nachfrage; 
b. nach 1985 werden die Preise infolge einer Konjunkturbelebung real 
ansteigen. Ausserdem wird 01 aufgrund seines Preises wieder in gerin- 
gem Umfang an die Stelle anderer Energietrager treten. 

2. Szenario fur die Gasexporte aus den Niederlanden in die Bundes- 
repu blik 

Diesem Szenario liegen folgende Annahmen zugrunde: 



a. die Verkaufszahlen 1982-2000 (mit Ausnahme von 1988 und 1989) 
basieren auf dem Gasabsatzplan 1982; 
b. der Realpreis ist bis 1990 an den Roholpreis gekoppelt; ab 1990 bleibt 
der Preis gleich; 
c. fur den gesamten Zeitraum wird mit einer lnflationsrate von jahrlich 
7% gerechnet; 
d. der Wechselkurs des Gulden gegenuber dem Dollar bleibt unveran- 
dert. 

in Mrd. m3 in ctlmz' in ctIm3 in Mrd. in Mrd. Gulden 
nominal Gulden nominal 

indexiert nach dem Stand von 1982 

ANLAGE 3 Energiedaten 

Tabelie 3A Der Brennstoffverbrauch und die darnit verbundene Emission von SO2, 1979 und 1990 

Bundesrepublik 
Brennstofverbrauch SOz-Emission 
(in PJ) (Mio. kg) 

Nordrhein-Westfalen 
Brennstoffverbrauch SOz-Emission 
(in PJ) (Mio. kg) 

Kraftwerke insgesamt 
davon: 
Steinkohle 
Braunkohle 
01 
Gas 
lndustrie insgesamt 
davon: 
Steinkohle 
Steinkohlekoks 
Braunkohle 
schweres Heizol 
leichtes Heizol 
Gas 
Verkehr 
Haushalte und Kleinverbraucher 
Mullverbrennung 

lnsgesamt 9756 9553 3381 (2558)-2911 3614 3792 1664 (1 l86)-1514 

Quelle: Ministerium fijrArbeit, Gesundheit und Sozialesdes Landes Nordrhein-Westfalen, ErrnittlungderSOz-Emission aus Feueranlagen in der BRD 
und irn Lande Nordrhein-Westfalen fur die Jahre 1970, 1974, 1979 und 1990; Dusseldorf. Januar 1982 (Interne Unterlage). 
a) Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf dasZusatzentschwefelungsprogramm. 



Tabelle 38 Gesamte installierte Leistung, 1980 (in MW) 

MW Baujahr 

Biblis A 1204 1975 
Biblis B 1300 1977 
K K lsar . 907 1979 
K N Neckar Westheim 855 1976 
K K Stade 662 1972 
K K Oberigheim 345 1969 
K K Wurgassen 670 1975 
K K Unterweser 1300 1980 
K K Brunsbuttel 806 1977 
K K Philippsburg 1 900 1980 
Gesamte installierte Leistung 8949 
K K Philippsburg 2 1362 (seit 1982 

im Bau) 
Gesamte installierte Leistung 1982: 1031 1 

Ausser Betrieb: 
K K Lingen 
K K Gundremmingen 
Forschungsreaktoren 

256 1968 
237 1967 
108 MWe (4) 

Quelle: Bundesministerium fur Forschung und Technologie, Sicherheit in Kernkraftwerken, 
Energiediskussion; Bonn. November 1981, S. 19-24. 
Atomwirtschaft, April 1981, S. 258-259. 

ANLAGE 4 Daten zur Luftverunreinigung 

Tabelle 4A Umsetzungsgeschwindigkeit von Schmutzstoffen sowie Vemeildauer in der 
Atmosphare (in Stunden) 

Vorgang SO2 NOx 
NH4 so4 Schwefel- 

Aerosol verbindungen 
(samtliche 
Zusammen- 
setzungen) 

Trocken- 
ablagerung 40 
Nass- 
ablagerung 100 (500) 
Umsetzung 
(in Son) 80 

lnsgesamt 25 100-120 240-360 80 50 

Quelle: lnstituut voor Meteorologie en Oceanografie. Utrecht 1980. 

Erlauterung: 
Verweildauer: Wie bereits erwahnt, gibt es verschiedene Arten des 
Abbaus von Schadstoffen. Umfang und Intensitat der Abbauvorgange 
bestimmen die Verweildauer in der Luft und - zusammen mit der Emis- 
sionsmenge und meteorologischen Parametern wie der Windgeschwin- 
digkeit - die Transportstrecke der Stoffe. 
SO2: Bei Nassablagerung verlauft die Umsetzung von SO2 in SO:-recht 
schnell. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt bei niedrigen pH-Werten 
ab und kommt beim pH-Wert 2 zum Stillstand. Der Umwandlungsprozess 
wird haufig durch in der Atmosphare vorhandenes Ammoniak wieder in 
Gang gesetzt, da Ammoniak den pH-Wert erhoht. 
Die trockene Umsetzung von SO2 in So:- verlauft wesentlich langsamer, 
kann jedoch beschleunigt werden, wenn oxidierende Stoffe und Russteil- 
chen vorhanden sind und die Luftfeuchtigkeit hoch ist (2.B. bei Nebel). 
Dann ergibt sich folgender Konzentrationsverlauf: durch Oxidation von 
SO2 erreicht die SO:--Konzentration rasch einen Hochststand, sinkt 
jedoch dann infolge von Trockenablagerung recht schnell wieder ab. 
Weil SO:- langer in der Atmosphare bleibt als SO2, konnen homogene 
Konzentrationsfelder bis mindestens 1000 km vom Emissionsort gemes- 
sen werden. 



NO-NO2: Bei vor noch nicht langer Zeit eingetretener Luftverunreinigung 
ist der Anteil von NO im Verhaltnis zum NO2 hoch. NO wird durch 
O3 (Ozon) und durch Radikale, die bei photochemischen Prozessen ent- 
stehen, in NO2 umgesetzt. NO ist nur in Wasser loslich, NO2 ist schwach 
loslich. SO2 wird sechsmal langsamer ausgewaschen als NOz. Nach der 
Emission dauert es mindestens einige Stunden, bis sich ein wesentlicher 
Teil des NO in eine Verbindung umgesetzt hat, die vom Niederschlag 
mitgefiihrt werden kann. Diese Stoffe konnen dann je nach Windge- 
schwindigkeit bereits 100-200 km vom Emissionsort entfernt sein. Auch 
NO,-Emissionen spielen, wie Untersuchungen in der Provinz Nordholland 
ausweisen, bei der Entstehung sauren Regens eine wichtige Rolle. 

Tabelle 4 8  Son-Konzentrationen irn Jahresdurchschnitt, 1975-4988 (in 1 )  

,Gemessene 
Konzentration 
im Jahres- 
durchschnitt 

Ruhr-Ost 80 pg/m3 
Ruhr-West 128 pglm3 
Ruhr-Mitte 109 pg/m3 
Rheinschiene 
Sud ca. 60pg/m3 
lnsgesamt 

Emission Prognose 
1975 1977 1982183 1988 

Quelle: Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Sozialesdes Landes Nordrhein-Westfalen. 1976, 
1977,1978 und 1980. 

Tabelle 4C NOx-Konzentrationen irn Jahresdurchschnitt, 1977-1988 (in t) 

NOx 
Gemessene Emission Prognose 
Konzentration im 1977 1982183 1988 
Jahresdurchschnitt 

Ruhr-Mitte 60pgIm3 157.500 181.900 201.000 
Ruhr-Ost ca. 50pg/m3 96.700 155.000 
Ruhr-West ca. 60pg/m3 88.600 94.000 
Rheinschiene 
Sud ca. 75pg/rn3 88.100 86.500 

(1975) 

lnsgesamt 430.900 517.400 

Quelle: Ministerium fur Arbeit. Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1976. 
1977,1978 und 1980. 

Tabelle 4D Gesamte Emissionen in der Bundesrepublik 1965-1990 (in Mio. t und in %)a) 

Prozentualer Anteil 
der Kraftwerke 
Prozentualer Anteil 
der lndustrie 

son NOx Kohlen- Staub CO 
wasserstoffe 

Quelle: a) Bundesministeriurn des innern. Erster Immissionsschutzbericht der Bundesregierung; 
Deutscher Bundestag, 8. Wahlperiode. Drucksache 8/2G€16, Sachgebiet 2129; G. Michelsen u.a.. Der 
Fischer Oko-Almanach, Juni 1980. 
b) ECE-Interim Executive Body for the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, first 
session. 27.-31. Oktober 1980. 



Tabelle 4E Anteile an der gesamten ~chwefelablagerung in den Niederlanden und in den 
Nachbarlandern, berechnet nach vier Modellen (in Mio. kg SOz-AquivalentlJahr) 

Abgelagert in den Niederlanden infolge von Emissionen in verschiedenen Landern: 

Modelle: Fischer LRTAP Eurmap TNO 

'Niederlande - 76 114 96 
Belgien - 20 81 84 
Bundesrepublik 60 33 1 1  1 78 
Grossbritannien - 53 108 - 
gesarnte 
Trockenablagerung 120 177 312 212 
gesarnte Nassablagerung 80 86 150 155 
gesarnte Ablagerung 200 263 462 367 

Anteil der Niederlande an Ablagerungen in: 

Belgien - 8 16 - 

Bundesrepublik - 44 106 - 

Grossbritannien 7 18 - 

Quelle: Cornmissie Milieuprojecten NO, Rekensysteem luchtverontreiniging (IX), rapeort CMP 
8011 1 (Konzept), 1. September 1980, S. 20. 

Nach den obigen Zahlen kommt per Saldo mehr Schwefel aus Belgien 
(12 - 65) und Grossbritannien (46 - 90) in die Niederlande als umgekehrt; 
das Verhaltnis zur Bundesrepublik ist dagegen mit 11 - 5 Mio. kg SO,- 
AquivalentfJahr in etwa ausgewogen. 

Abb. 4a Nassablggerung nach Herkunft der Stoffe 

Belgien 

Niederlande 

DDR 

Herkunftsland unbekannt 

Quelle: OECD 1979. Irn Zeitraum von 1969 bis 1978 nahm der Sauregrad des Regens ab; seit 1978 
steigt er wieder an. 

Die pH-Werte fiir Regenwasser liegen im Jahresdurchschnitt bei 3.9 bis 
4,5. Sauberes neutrales Regenwasser hat dagegen einen pH-Wert von 
5,6. Das Regenwasser in den Niederlanden ist somit im allgemeinen sau- 
rer als sauberes Regenwasser. Im Zeitraum von 1969 bis 1978 verringerte 
sich der Sauregrad des Regens; seit 1978 steigt er wieder an. 

Der lnlandsanteil an der Nassablagerung von Schwefel liegt nach 
Berechnungen der OECD bei etwa 8%, Berechnungen der TNO ergeben 
jedoch einen hoheren.lnlandsantei1. namlich 20%. 



Tabelle 4F Anteil verschiedener Ursprungsgebiete an den Schadstoffkonzentrationen im 
Rijnmondgebiet in den Niederlanden insgesamt im Jahre 1977 

Niederlande 
insgesarnt 

Rijnrnond- 
gebiet 

crglrn3 
Ruhrgebiet 3 
OsnabruckILingen 1 
Balen/Mol 1 
Antwerpen 2 
ZelzateISas van Gent 
Andere Gebiete 
irn Ausland 7 
Ausland insgesarnt 14 

Rijnrnondgebiet 2 
IJrnond 
(bei Amsterdam) 
Andere Gebiete 
in den Niederlanden 4 
Niederlande insgesarnt 6 

Durchschnittliche 
Konzentration 20 

Quelle: RIV 247178 

Tabelle 4G Der Einfluss von Emissionen im Ausland auf die Luftqualitat in den Niederlanden 

Auslandische 
SOz-Emission 

Aufgrund des Kriteriurns 'Schutz der Gesundheit von Mensch 
und Pflanzenwelt' festgelegte Obergrenze fur SOz- 
Ernissionen in den Niederlanden 

Abnahrne urn 100 % 
Abnahrne urn 50 % 
Abnahrne urn 20 % 
keine Anderung 
Zunahrne urn 20 % 
Zunahrne urn 50-60 % 

ca. 500-900 Mio. kg/Jahr 
ca. 450-850 Mio. kgNahr 
ca. 450-800 Mio. kg/Jahr 

400-800 Mio. kgNahr 
300-650 Mio. kg/Jahr 

0 Mio. kg1Jahr 

Quelle: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. SO2-beleidskaderplan; Tweede Kamer, 
zining 1979-1980, 15834, Nr. 1-2. 

Wie die Tabelle zeigt, darf in den Niederlanden kein SO2 mehr aus- 
gestossen werden, wenn die auslandischen.SO,-Emissionen um 50-60% 
ansteigen, weil dann die Normwerte fur den Gesundheitsschutz bereits 
erreicht sind. 

4H 1978 wurde der Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zur ~ n d e r u n g  
der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes- 
lmmissionsschutzgesetz (TA-Luft) vorgelegt, der jedoch noch nicht 
angenommen wurde. Allerdings haben Gerichte in Widerspruchsverfah- 
ren die in der TA-Luft enthaltenen Normen fur anwendbar erklart, weil 
namlich nach dem BlmSchG als Mindestvoraussetzung fur die Geneh- 

. 

migung einer Anlage gilt, dass diese dem ,,Stand der Technik" ent- 
sprechen muss. Die Gerichte erklarten, inzwischen sei der Stand der 
Technik weiter fortgeschritten, als in der TA-Luft von 1974 angegeben. 
lnzwischen hat das Bundesministerium des lnnern am 10. September 
1981 den ,,Referentenentwurf einer Verwaltungsvorschrift zur Anderung 
der technischen Anleitungen zur Reinhaltung der Luft" veroffentlicht; 
moglicherweise wird das Kabinett noch vor Jahresende daruber 
entscheiden, so dass dann die neue Regelung offiziell an die Stelle der 
alten TA-Luft 1974 tritt. Die wichtigsten ~ n d e r u n ~ e n  gegenuber der TA- 
Luft 1974 sind: Erstens: Verscharfung der NO-Grenzwerte; zweitens: Ein- 
fuhrung von lmmissionsgrenzwerten fur Blei, Kadmium und Thallium; 
drittens: Reduzierung der Oberflacheneinheiten zur Ermittlung der 
Belastung durch Luftverunreinigung von 4 x 4 km auf l(05) x l(05) km, 



wodurch (beispielsweise fur SO,) eine tatsachliche Verscharfung der 
Norm urn 30% erreicht wird; viertens: Verscharfung der Massnahrnen in 
bezug auf krebserregende Stoffe durch Festlegung von Grenzwerten zwi- 
when 01, - (1) - 5 rngIrn3 fur Stoffe wie Arsen, Asbest, Kobalt, Dirne- 
thylsulfat usw.; fiinftens: Verscharfung der Massnahrnen in bezug auf 
bestehende Ernissionsquellen durch Erlass ,,nachtraglicher Anord- 
nungen". Siehe u.a.: Massnahrnen zurn Schutz der Gesundheit und der 
Urnwelt, in: Bulletin Bonn, 15. September 1981, Deutscher Bundestag, 
Pressedokurnentation. 

Tabelle 41 Vergleich der TA-Lult 1978 mit bestehenden und geplanten niederlandischen 
Normen 

Bundesrepublik 2) Niederlande 1) WHO 
50 % 

IW1 IWZ Median 95 Perz. Median 

Staubniederschlag 
pg/rn2/d 350 650 

Schwebstoffe 
&m3 150 300 30 120 c) (98 Perz.) 

soz pg/rn3 140 400 75(30) a) 200(100) a) 60 
NO2 pg/rn3 80 300 50 llO/lOO b) 
NO pg/rn3 200 - 
CO rng/rn3 10 30 

Quelle: SO2-beleidskaderplan, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15834. Nr. 1-2. 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Stikstofdioxyden, Advieswaarden voor de kwaliteit 
van de buitenlucht, VAR-Reihe 36. 1979. 
Ministerie van Volksgezondheid,en Milieuhygiene, Koolmonoxyde, VAR-Reihe 36, 1979. 
G. Michelsen u.a.. Der Fischer Oko-Almanach, Juni 1980. S. 43. 

Erlauterung zur Tabelle: 
IWt = Langzeit-Mittelwert, Konzentration irn Jahresdurchschnitt 
IWz = Kurzwert, 95 Perzentile 

a) Der Median 30 Mikrograrnrn/rn3 und der 98 Perzentil-Wert fur 100 Mikrogramm gelten fur 
Naturschutzgebiete, es handelt sich um 24 Stunden-Durchschnittswerte. 
b) 24 Stunden-Durchschnittswerte 
c) Gernessen als Standardrauch 

1) In den Niederlanden wurden noch keine gesetzlichen Normen festgelegt. Die angegebenen 
Grenzwerte fur SO2 wurden dem Beleidskaderplan SO2 entnommen. 
Die NO2-Werte entsprechen den Empfehlungen des Gesundheitsrats; der Minister hat hierzu den 
Rat fur Fragen der Luflve~nreinigung um ein Gutachten gebeten. Dieser Rat ist vor kurzem im 
Zentralrat fur Umweltschutz aufgegangen. 

Emergency levels(NL)furSOz: 24 h max. 0.5mg/m3; 6 h max.0.62mg/rn3; 2 h max.0,75 rng/rn3; 1 h 
max. 0,83 rng/m3; 0,5 h max. 0,9 mg/m3. 
Richtwerte fur NOz: 24 h max. 0,15 rng/rn3 (99.7 Perzentile); 1 h max. 0,3 mg/m3 (99,99 Perzentile), 
0,135/0,12 mg/m3 (98 Perzentile), Durchschnittswerte fur bzw. eine Stunde und 24 Stunden. 
Richtwerte fur CO: 1 h rnax. 40 rng/m3, 8 h max. 10 rng/m3. diese Werte diirfen nur einrnal 
wochentlich bzw. einmal monatlich uberschritten werden. 

2) In Deutschland gilt fur Smog-Alarm folgende Formel: 

Alarrnstufe 1: Summe 3 Messwerte aus 3-4 Stunden 

SOz > 1,6 mg/rn3 
Alarmstufe 2: Summe 2 8 of NO2 > 1.2 mg/m3 

KW > 10 mg/rn3 
CO > 60 mglms 

Alarmstufe 3: Summe 3 12 

Q 1 mg = 1000 pg = 1000 Mikrogramm 



ANLAGE 5 Daten zur Wasserverunreinigung 

Tabelle 5A Biologisch abbaubare Verunreinigung 1977 

Brutto- Netto- 
einleitung einleitung 
1977 1977 
in Mio. in Mio. 
EG EG 

Anteil der abgebaute Abnahme der 
Rest- Belastung Rest- 
belastung an belastung 
der Brutto- von 
belastung 1973-1 977 
in % in % 

Schweiz 6,8 1,9 
Frankreich 8.5 7.0 
Bundesrepublik 64.8 20.2 
Niederlande 23 1,3 a) 

Insgesamtl 
durchschnittlich 83 30.4 36,6 52,6 38 

Quelle: RIWA, April 1981. 
a) Ohne: Rotterdam (2.6 Mio. EG) 

Den Haag (1,9 Mio. EG) 
Amsterdam (0,75 Mio. EG) 

(5,25 Mio. EG) 

Die IRK hat diese niederlandischen Stadte unberucksichtigt gelassen, 
obwohl sie im Einzugsgebiet d5s Rheins liegen. 

Tabelle 58  Qualitatsveranderungen des Rheinwassers bei Lobith seit 1874 

Qualitatsmerkmal Einheit 1874 1930 1974 1977 1979 1980 

biologischer mgll 2,O - 8.5 5,5 4,3 
Sauerstoffbedarf 

Ammonium (NH4) mgN/I 0.15 1,l 2.1 1,06 0.87 0,7 

Quelle: RIZA. 

Tabelle 5C Phosphat und Nitrat 

Phosphat (in t P) Nitrat (in t N) 

Inland 
Haushalte 20.000 53.000 
Betriebe 4.500 25.000 

Zufuhr durch den Rein 
(jahrliche Fracht) 59.500 (40.000- 280.000 400.000 

65.000) 
davon natiirliche 
Belastung 9.640 17.500 

Quelle: - Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Nora Fosfaten, Tweede Kamer, zitting 
1978-1979. 15658. Nr. 1-2. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1980; 
- Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. Economische structuur en milieu, VAR-Reihe, 
1979-7; 
- D.W. Scholte Ubing, 'Nutrienten in de Rijn'; H20, Mai 1980, S. 97-103. 

Erlauterung: 

Wurden oberhalb Lobith bei der Reinigung der Abwasser von Haushal- 
ten und Kommunen alle technisch moglichen Massnahmen getroffen 
(vollstandige Kanalisation, vollstandiger Ersatz der Phosphate in Wasch- 
mitteln und vollstandige Reinigung mit sog. dritter Stufe oder Ent- 
phosphatisierung), so wurde dies eine Reduzierung um 56% auf jahrlich 
etwa 22 000 t Phosphor bedeuten; das entspricht einem durchschnittli- 
chen Gehalt von 0.31 mg PII. Wurden daruber hinaus alle Industrieab- 



wasser geklart, so wurde die gesamte Fracht um 67% auf 16 700 t 
Phosphor pro Jahr sinken; das entspricht 0,23 mg P/I. Erst dann wurde 
die Wasserqualitat der IMP-Norm von 0.3 mg P/I entsprechen. 

Tabelle 5D Frachten und Konzentrationen von Schwerrnetallen 1975,1979 und 1980 

Fracht bei Lobith Konzentration, 
gemessen bei Ochten 
(ungefiltert) 

1975 1979 1980 IMP- IAWR- IAWR- 
(in t) (in t) (in pgII) Norm A-Norm 6-Norm 

( r W )  (crgfl) ( rg l l )  

Chrom 2144 1716 10 50 30 50 
Kupfer 1261 1010 1 1  50 30 50 
Zink 8672 7188 84 200 500 1000 
Arsen - 423 3 50 10 50 
Kadmium 132.4 127,5 03 2,s 5 10 
Quecksilber 22 14.9 02 0,s 05 1 
Blei 1388 994 15 50 30 50 

Quelle: RIZA/RID/RIV 

Erlauterung: Die IAWR-Grenzwerte sind Tagesdurchschnittswerte, die 
bei Niedrigwasser, ~,.sbesondere an den Entnahmestellen der Wasser- 
werke, nicht uberschritten werden durfen. Grenzwert A gilt, wenn aus- 
schliesslich naturliche Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung angewen- 
det werden; Grenzwert B gilt dann, wenn bekannte und bewahrte Verfah- 
ren zur physikalisch-chemischen Trinkwasseraufbereitung angewendet 
werden. Die IMP-Normen fur Hg und Cd (schwarze Liste) sind anderer 
Art als die Normen fur die ubrigen Stoffe. Fur die Schwarze Liste gilt 
namlich, dass die Einleitungen auf Null reduziert werden mussen (abso- 
lutes Einleitungsverbot). Fur die genannten Stoffe gilt im einzelnen: 
Quecksilber (Hg): die durchschnittliche Konzentration liegt bei etwa 
0.3 pg/l. Die Fractit, die in die Niederlande gelangt, stammt zu etwa 80% 
aus Nordrhein-Westfalen. Die IMP-Norm 'und die IAWR-A-Norm 
(0,5 pg/l) werden noch regelmassig uberschritten (etwa 10% des Jahres). 
Kadmium (Cd) wird in einer Reihe von Branchen verwendet (NE-Metall- 
Erzeugung, Schmelzereien, Kunststoffindustrie, Pigment- und 
Stabilisatorenherstellung, Galvanisierungsanstalten sowie Herstellung 
von Nickel-Kadmium-Batterien). Fur den grossten Teil der Fracht ist ein 
Betrieb in der Bundesrepublik verantwortlich; durch ein Sanie- 
rungsprogramm wurde die Einleitung bereits um 40 t/Jahr gesenkt; ein 
Programm, das eine Senkung um weitere 30 t/Jahr vorsieht, wird vor- 
bereitet. Am starksten nimmt die Konzentration weiter stromabwarts im 
Ruhrgebiet zu, und zwar stellenweise von 0.1-0,2 pg auf 1.5 pg/l. Seit 1976 
sind die Konzentrationen erheblich zuruckgegangen; der Durchschnitts- 
wert liegt unter der IMP-Norm von 2.5 ug/l, obwohl insbesondere im Lek 
grosse Schwankungen auftreten, wobei es gelegentlich zu Normuber- 
schreitungen kommt. 
Der Chromgehalt nimmt seit 1976 standig ab; die Chromfracht, die in die 
Niederlande gelangt, stammt zu 70% aus Nordrhein-Westfalen. Bei Zink 
kam es 1975-1977 zu einem erheblichen Ruckgang. Die Bleifracht an der 
niederlandischen Grenze stammt zu etwa 90% aus Nordrhein-Westfalen. 
Die IAWR-A-Norm (30 pg/l) wird regelmassig iiberschritten. 



Tabelle 5E Salzfracht und Konzentrationen bei Lobith, 1875-1980 

Fracht 
(kg CI-1s) 

Fracht Konzentration ,Fracht 
(kg CI-Is) im Jahres- (lo6 t/Jahr) 

durchschnitt 
(mg CI-/I) 

1875 40 (=I3 mg CI-11) 1970 365 
1900 80 1977 371 172 
1925 125 (=59 mg CI-11) 1978 331 159 10,75 
1950 180 1979 376 167 11.7 
1960 265 1980 364 160 11,6 

Quelle: Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA), 
Rijncommissie Waterleidingbedrijven (RIWA), 
Rijksinstituut voor Drinkwate~oorziening (RID). 

Die bei Lobith gemessene Salzfracht hat sich in den letzten hundert Jah- 
ren fast verzehnfacht. 1978, 1979 und 1980 liegen fast alle Werte uber der 
IAWR-A-Norm (100 mg/l) und 45 bzw. 60 und 65% aller ermittelten Werte 
(310 pro Jahr) uber der IAWR-B-Norm von 150 mg/l. Die Hiichstkon- 
zentration betrug 1978 320 mg/l, 1979 waren es 273 und 1980 272 mg/l. 
Im Februar 1979 wurde sogar eine Rekordfracht von 896 kg Cl./s gemes- 
sen, womit die alte Rekordmenge von 835 kg/s aus dem Jahre 1977 
ijbertroffen wurde. 

Im Gegensatz zur in den Medien verbreiteten Ansicht ist Frankreich nicht 
das einzige Land, das Salze e i r l~ i te t ;  auch sind die dortigen Kaliberg- 
werke nicht .der einzige Verursacher; in Annex II zum Salzvertrag findet 
sich eine Aufstellung der von den einzelnen Landern eingeleiteten Salz- 
frachten (in kg ClJs). 

Tabelle 5F Herkunft des Sakes nach Ursprung (in kg CI-Is) 

Schweiz 10 
Frankreich 168 
Bundesrepublik 134,9 
lnsgesamt 312.9 

Quelle: Annex II zum Salzvertrag, Tractatenblad, 1977. Nr. 33 

Zu diesen Einleitungen kommen noch etwa 24 kgls durch Erosion und Niederschlag. 

Eine Untersuchung der Arbeitsgruppe D der IRK zeigt, dassdie CI-Fracht 1980 aus folgenden 
Quellen stammte: 

Kalibergwerke 85 kg CI-Is 
Sodaindustrie 65 
Ruhrbergbau 45 
Sonstige (Industrie, Bevolkerung) 80 
lnsgesamt 265 

DieZahlen fur 1975: 

Bundesrepublik lndustrie 76 kg CI-Is 
Bergbau 52 
Haushalte 10 
lnsgesamt 138 

Frankreich: 
Elsassische Bergwerke . 30 
ubriges Frankreich 
und Schweiz 42 
natiirliche Fracht 15-75 
lnsgesamt 325-385 kg CI-Is 

Quelle: Generalbericht 8-4-1963 Arbeitsgruppe D,IRK. Koblenz; Tractatenblad van het Koninkrijk 
der Nederlanden 1977, Nr. 33, Anlage II, S. 22, u. Umweltprobleme des Rheins, Der Rat von 
Sachverstandigen fur Umweltfragen, 3. Sondergutachten. Marz 1976. S. 63. . 



Tabelle 5 6  Schwarze Liste, Stand 1980 

Mit Prioritat zu behandelnde Stoffe Ijberpriifung Auswahl der Untersuchungs- Vorgeschlagene Billigung Kontrolle 
grossten rnassnahrnen Emissions- 
Einleiter grenzwertel 

Fristen 

1 2 3 4 5 6 7 
Quecksilber und 
Quecksilbewerbindungen + + + + + 
Kadmium und Kadrniurnverbindungen + + + 0 
AldrinIDieldrinlEndrin + + 0 
ChlordanlDDTIHeptachlorl 
HCBIHCHIPCBIPCT + 0 
Pentachlorphenol + 0 
Hexachlorbutadien + 0 
Endosulphan + 0 
2,4,5-Trichlorphenoxy-Essigslure + 0 
Parathion - 
Benzidin - 
Arsen 0 
3 ,4-~enzb~ren 0 
3,4-Benzfluoranthen 0 
Dichlorathylather 0 
Tetrachlorrnethan 0 

+ : die betreffende Phase ist abgeschlossen 
- : ausgeschieden 

0 : in Behandlung 

Quelle: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, lndicatief meerjarenpr;?ramma water 1980-1984; 
Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage 1981, Anlage b26; B.C.J. Zoeternan, .He1 Rijn-Chemieverdrag, in het 
bijzonder reuk- en srnaakstoffen"; in: H20 (13), 1980, Nr. 5, S. 10. 

Erlauterung: 
In drei internationalen Gremien, der Internationalen Rheinkommission, 
der Europaischen Kommission und bei den Pariser Beratungen, werden 
Massnahmen zur Verminderung der Einleitung von Stoffen vorbereitet, 
die in der Schwarzen und in der Grauen Liste aufgefuhrt sind. Tabelle 5G 
gibt den Stand der Arbeiten innerhalb der IRK und der EG wieder. 

Tabelle 5H PCB-Gehalt von Wasser und Schlamm 1976 (in p g l g  = ppm) 

gefiltert ungefiltert 
Median Niedrigst- Hochts- 

wert wert 

Rhein bei Lobith 
Boven-Merwede bei Gorinchern 
IJssel bei Kampen 
Nordseeiwattenrneer 
Baggerschlarnrn, Rotterdam 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek. PCB's in Nederland; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 
1980. 

Tabelle 51 PCB-Gehalt in Aalen 1977 und 1979 (in ~ g l g  = ppm) 

irn Gesarnt- irn Fett irn Gesarnt- irn Fett 
produkt produkt 

Lauwersrneer 
IJsselmeer bei Staveren 
Ketelrneer 
Biesbosch 
Hollands Diep 
Haringvliet 

US-Norm 5,O 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek, a.a.O., S. 57. 



ANLAGE 6 Zusammensetzung der Projektgruppe Internationale 
Angelegen heiten 

Die interne Arbeitsgruppe, die diesen Bericht vorbereitet hat, hatte bei 
Redaktionsschluss folgende Mitglieder: 

Mitglieder des Rates 
Drs. H.A. van Stiphout 
Prof. Dr. A. van der Zwan 

Mitarbeiter des Buros des Rates 
Dr. P.R. Baehr, Vorsitzender der Projektgruppe 
Mr. J.C.F. Bletz 
J.J. Diepenhorst 
Dr. W. van Drimmelen 
Drs. H. Huisman 
Drs. J.W. Nelson, Sekretar der Projektgruppe 
Drs. F.M. Roschar. 
Drs. K. Vijlbrief 



Bisherige Veroffentlichungendes Rates in  der Reihe 'Vorstudien und 
Hintergriinde' (in der niederlandische Sprache): 

Erste Ratsperiode 

V 1. W.A.W. van Walstijn, Kansen op onderwijs, een literatuurstudie over 
ongelijkheid in het Nederlands onderwijs (Bildungschancen, 
Forschungsbericht uber Ungleichheit im niederlandischen Bildungs- 
system), 1975. 

V 2. 1. J. Schoonenboom und H. M. in 't Veld-Langeveld, De emancipatie 
van de vrouw (Die Emanzipation der Frau), 1976. 

V 3. G. R. Mustert, Van dubbeltjes en kwartjes, een literatuurstudie over 
ongelijkheid in de Nederlandse inkomensverdeling (Heller und 
Pfennig, ein Forschungsbericht ijber Ungleichheit in der Einkom- 
mensverteilung in den Niederlanden), 1976. 

V 4. J. A. M. van Weezel u.a., De verdeling en de waardering van arbeid 
(Verteilung und Bewertung der Arbeit), 1976. 

V 5. A. Ch. M. Rijnen u.a., Adviseren aan de Overheid (Beratung des 
Staates), 1977. 

V 6. Verslag Eerste Raadsperiode 1972-1977 (Bericht ijber die erste Rats- 
periode 1972-1977). 

' Zweite Ratsperiode 

J. J. C. Voorhoeve, Internationale Macht en Interne Autonomie 
(Internationale Macht und interne Autonomie), 1978. 
W. M. de Jong, Techniek en wetenschap als basis voor industriele 
innovatie - Verslag van een reeksvan interviews (Technik und Wissen- 
schaft als Grundlagen der industriellen Innovation - Bericht iiber eine 
Serie von Interviews), 1978. 
R. Gerritse, lnstituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: De 
publieke sector: ontwikkeling en waardevorming - Een voor- 
onderzoek (Deroffentliche Sektor: Entwicklung und Bewertung - eine 
vorbereitende Untersuchung), 1979. 
Vakgroep Planning en Beleid/Sociologisch lnstituut Rijksuniversiteit 
Utrecht: Konsumptieverandering in maatschappelijk perspectief 
(Veranderung des Konsums unter gesellschaftlicher Perspektive), 
1979. 
R. Penninx, Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid? 
Opgenomen in rapport nr. 17 (Auf dem Wege zu einer allgemeinen 
Minderheitenpolitik? Teil des Berichts Nr. 17), 1979. 
De quartaire sector - Maatschappelijke behoeften en werkgelegen- 
heid - Verslag van-een werkconferentie (Der quartare Sektor - soziale 
Bedurfnisse und Arbeitsplatze - Bericht von einer Arbeitstagung), 
1979. 
W. Driehuis und P. J. van den Noord, Produktie werkgelegenheid en 
sectorstructuur in Nederland 1960-1985 (Produktion, Arbeitsmarkt 
und sektorale Struktur in den Niederlanden von 1960 bis 1985). 
Modellstudie zum Bericht Stellung und Zukunft der niederlandischen 
lndustrie (siehe Nr. 18), 1980. 
S. K. Kuipers, J. Muysken, D. J. van den Berg und A. H. van Zon, 
Sectorstructuur en economische groei: een eenvoudig groeimodel 
met zes sectoren van de Nederlandse economie in de periode na de 
tweede wereldoorlog (Sektorale Struktur und Wirtschaftswachstum: 
Ein einfaches Wachstumsmodell mit sechs Wirtschaftssektoren in 
den Niederlanden fur die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg). 
Modellstudie zum Bericht Stellung und Zukunft der niederlandischen 
lndustrie (siehe Nr. la), 1980. 
F. Muller, P. J. J. Lesuis und N. M. Boxhoorn, Een multisectormodel 
voor de Nederlandse economie in 23 bedrijfstakken (Ein Multisektor- 
modell fur die niederlandische Wirtschaft in 23 Wirtschaftszweigen). 
F. Muller, Veranderingen in de sectorstructuur van de Nederlandse 
economie 1950-1990 (Veranderungen der sektoralen Struktur der 
niederlandischen Wirtschaft 1950-1990). 
Modellstudie zum Bericht Stellung und Zukunft der niederlandischen 
lndustrie (siehe Nr. 18), 1980. 



A. B. T. M. van Schaik, Arbeidsplaatsen, bezettingsgraad en werk- 
gelegenheid in dertien bedrijfstakken (Arbeitsplatze, Beschaftigungs- 
grad und Arbeitsmarkt in dreizehn Wirtschaftszweigen). 
Modellstudie zum Bericht Stellung und Zukunft der niederlandischen 
lndustrie (siehe Nr. la), 1980. 
A. J. Basoski, A. Budd, A. Kalff, L. B. M. Mennes, F. Rack6 und J. C. 
Ramaer, Exportbeleid en sectorstructuurbeleid (Exportpolitik und 
Massnahmen auf dem Gebiet der sektoralen Struktur). 
Vorlaufige Empfehlung zurn Bericht Stellung und Zukunft der nieder- 
Iandischen lndustrie (siehe Nr. 18), 1980. 
J. J. van Duijn, M. J. Ellman, C.A. de Feyter, C. Inja, H. W. de Jong, 
M. L. Moaendorff und P. Verloren van Themaat, Sectorstructuur- 
beleid: ;ogelijkheiden en beperkingen (Massnahmen auf dem Gebiet 
der sektoralen Struktur: Moalichkeiten und Grenzen). 
Vorlaufige Empfehlung zum~er ich t  Stellung und ~ukun f t  der nieder- 
Iandischen lndustrie (siehe Nr. 18), 1980. 
C. P. A. Bartels, Regio'saan hetwerk: ontwikkelingen in de ruimtelijke 
spreiding van economische activiteiten in Nederland (Arbeits- 
beschaffung in den Regionen: Entwicklungen in der geographischen 
Verteilung der Wirtschaftstatigkeit in den Niederlanden). 
Studie zurn Bericht Stellung und Zukunf? der niederlandischen 
lndustrie (siehe Nr. 18), 1980. 
M.Th. Brouwer, W. Driehuis, K.A. Koekoek. J. Kol, L. B. M. Mennes, P. 
J. van den Noord, D. Sinke, K. Vijlbrief und J. C. van Ours, Raming van 
de finale bestedingen en enkele andere grootheden in Nederland in 
1985 (Schatzung der Gesamtausgaben und einiger anderer Daten in 
den Niederlanden fur das Jahr 1985). 
Technische Berichte zum Bericht Stellung und Zukunft der nieder- 
Iandischen lndustrie (siehe Nr. la), 1980. 
J. A. H. Bron, Arbeidsaanbod-projecties 1980-2000 (Arbeitsangebote: 
Erwartungen fur die Jahre 1980-2000), 1980. 
A. Faludi, R. J. in 't Veld, I. Th. M. Snellen und P. Thoenes, 
Benaderingen van planning; vier preadviezen over beleidsvorming in 
het openbaar bestuur (Plannungsarten; viervorlaufige Empfehlungen 
zu Massnahmen in der offentlichen Verwaltung), 1981. 
Beleid en toekomst (Regierungspolitik und Zukunft), Bericht uber ein 
Symposium uber den Bericht politische Untersuchung der Zukunft, 
Teil 1 (siehe Nr. 25), 1981. 
L. J. van den Bosch, G. van Enckevort, Ria Jaarsma, D. B. P. Kallen, 
P. N. Karstanje, K. B. Koster, Educatieen welzijn (Bildung und 
Gemeinwohl), 1981. 
J. C. van Ours, D. Hamersma, G. Hupkes, P. H. Admiraal, Consumptie- 
beleid voor de werkgelegenheid (Konsumpolitik fur den Arbeitsmarkt) 
Hintergrundberichte zum Bericht Reformen in der Arbeitswelt (siehe 
Nr. 21), 1982. 
J. C. van Ours, C. Molenaar, J. A. M. Heijke, De wisselwerking tussen 
schaarsteverhoudingen en beloningsstructuur (Die Wechselwirkung 
zwischen Knappheitsverhaltnisse und Lohnstruktur). 
Hintergrundberichte zurn Bericht Reformen in der Arbeitswelt (siehe 
Nr. 21), 1982. 
A. A. van Duijn, W. H. C. Kerkhoff, L. U. de Sitter, Ch. J. de Wolff, F. 
Sturmans, Kwaliteit van de arbeid (Qualitat der Arbeit). 
Hintergrundberichte zum Bericht Reformen in der Arbeitswelt (siehe 
Nr. 21), 1982. 
J. G. Lambooy, P. C. M. Huigsloot, R. E. van de Lustgraaf, Greepopde 
stad? Een institutionele visie op stedelijke ontwikkeling en de 
bei'nvloedbaarheid daarvan (Die Stadt im Griff? Stadtentwicklung und 
ihre Beeinflussbarkeit aus der Sicht der Behorden), 1982. 
J. C. Hess, F. Wielenga, Duitsland in de Nederlandse pers - altijd een 
probleem? Drie dagbladen over de Bondsrepubliek 1969-1980 
(Deutschland in der niederlandischen Presse - immer ein Problem? 
Drei Tageszeitungen berichten uber die Bundesrepublik im Zeitraum 
1969-1980), 1982. 
C. W. A. M. van Paridon, E. K. Greup, A. Ketting, De handelsbetrek- 
kingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland (Die 
Handelsbeziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundes- 
republik Deutschland), 1982. 



V31. W. A. Srnit, G. W. M. Tiernessen, R. Geerts, Ahaus, Lingen en Kalkar; 
Duitse nucleaire installaties en de gevolgen voor Nederland (Ahaus, 
Lingen und Kalkar: deutsche kerntechnische Einrichtungen und ihre 
Folgen fur die Niederlande), 1983. 

V32. J. H. von Eije, Geldstrornen en inkornensverdeling in de verzorgings- 
staat (Geldstrorne und Einkornrnensverteilung im Versorgungsstaat), 
1982. 

V33. Verslag Tweede Raadsperiode 1978-1982 (Bericht uber die zweite 
Ratsperiode 1978-1982). 

V34. P. den Hoed, W. G. M. Salet und H. van der Sluijs: Planning als 
ondernerning (Planung als Aktionsforrn), 1983. 

V35. H. F. Munneke u.a., Organen en rechtspersonen rondorn de centrale 
overheid (Verwaltungskorperschaften und Korperschaften des 
offentlichen Rechts im Urnkreis der Zentralbehorde); zwei Bande, 
1983. 

V36. M. C. Brands, H. J. G. Beunders, H. H. Selier, Denkend aan Duitsland; 
een essay over rnoderne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken 
over de Nederlands-Duitse betrekkingen in  de jaren zeventig (Denken 
an Deutschland; ein Essay iiber die moderne deutsche Geschichte 
und einige Kapitel der niederlandisch-deutschen Beziehungen in den 
siebziger Jahren), 1983. 

V37. L. G:Gerrichhauzen. Woninacorporaties; Een beleidsanalvse 
(~ohnun~sbau~enossenschaf te~  - eine Analyse), 1983. 

V38. J. Kassies. Notities over een herorientatie van het kunstbeleid (Notizen 
zu einer ~ 'euor ien t ie run~  der Kunstpolitik), 1983. 

V39. Leo Jansen. Sociocratische tendenties in West-Europa (Soziokrati- 
sche ~endenzen in Westeuropa), 1983. 

Dritte Ratsperiode 

V40. G. J. van Driel, C. van Ravenzwaaij, J. Spronk und F. R. Veeneklaas: 
Grenzen en mogelijkheden van het econornisch stelsel in Nederland 
(Grenzen und Moglichkeiten des Wirtschaftssysterns der Nieder- 
lande), 1983. 

V41. Adviesorganen in  de politieke besluitvorrning (Beratungsorgane irn 
politischen Entscheidungsprozess); Bericht iiber ein Symposium von 
A. Th. van Delden und J. Kooirnan. 1983. 



I m  Auftrag des Rates haben einige Sachverstandige Vorstudien fijr den 
Bericht 'Eine koharente Medienpolitik' erstellt. Die folgenden Studien 
wurden i n  der Reihe 'Voorstudies en  achtergronden mediabeleid' 
(Vorstudien und Hintergriinde zur Medienpolitik) veroffentlicht: 

J. M. de Meij, Overheid en uitingsvrijheid (Staat und Meinungs- 
freiheit), 1982. 
E. H. Hollander, Kleinschalige rnassacornrnunicatie: locale ornroep- 
vorrnen in West-Europa (Massenkomrnunikation in kleinern 
Massstab: Forrnen kornrnunalen Rundfun,ks in Westeuropa), 1982. 
L. J. HeinsmanINederlandse Omroep Stichting, De kulturele 
betekenis van de instroorn van buitenlandse televisieprograrnma's in 
Nederland - Een literatuurstudie (Die kulturelle Bedeutung des 
Zustroms auslandischer Fernsehprograrnme in die Niederlande - ein 
Forschungsbericht), 1982. 
L. P. H. Schoonderwoerd, W. P. KnulstISociaal en Cultureel Plan- 
bureau, Mediagebruik bijverruiming van het aanbod (Medienkonsurn 
bei einer Erweiterung des Angebots), 1982. 
N. Boerma, J. J. van Cuilenburg, E. Diemer, J. J. Oostenbrink, J. van 
Putten, De omroep: wet en beleid; een juridisch-politicologische 
evaluatie van de Ornroepwet (Der Rundfunk: Gesetz und Politik; eine 
rechtlich-politologische Evaluation des Rundfunkgesetzes), 1982. 
lntornart B.B., Etherpiraten in Nederland (Piratensender in den 
Niederlanden), 1982. 
P. J. Kalff1lnstituutvoorGrafischeTechniekTN0, Nieuwe technieken 
voor produktie en distributie van dagbladen en tijdschriften (Neue 
Produktions- und Verteilungstechniken furTageszeitungen und Zeit- 
schriften), 1982. 
J. J. van Cuilenburg, D. McQuail, Mediaen pluriforrniteit; een 
beoordeling van de stand van zaken (Medien und PluriforrnitW: eine 
Beurteilung der Sachlage), 1982. 
K. J. Alsern, M. A. Boorman, G. J. van Helden, J. C. Hoekstra, P. S. H. 
Leeflang, H. H. M. Visser, De aanbodstructuur van de periodiekver- 
schijnende pers in Nederland (Die Angebotsstruktur der regelrnassig 
erscheinende Presse in den Niederlanden), 1982. 
W. P. KnulstISociaal en Cultureel Planbureau, Mediabeleid en 
cultuurbeleid; Een studie overde samenhang tussen de twee beleids- 
velden (Medienpolitik und Kulturpolitik: eine Studie uber den 
Zusamrnenhang beider Bereiche), 1982. 
A. P. Bolle, Het gebruik van glasvezelkabel in lokale telecornrnuni- 
catienetten (Die Verwendung des Glasfaserkabels fur ortliche Tele- 
kornrnunikationsnetze), 1982. 
P. te Nuyl, Structuur en ontwikkeling van vraag en aanbod op de 
rnarkt voor televisieprodukties (Struktur und Entwicklung des 
Angebots und der Nachfrage auf dern Markt fur Fernsehproduktio- 
nen), 1982. 
P. J. M. Wilrnsllnstituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, 
Horen, zien en betalen; een inventariserende studie naar de toe- 
kornstige kostenen bekostigingen van deomroep (Horen, Sehen und 
Zahlen; eine Bestandsaufnahrne der Kosten des Rundfunks und 
seiner Finanzierung in der Zukunft), 1982. 
W. M. de Jong, lnforrnatietechniek in beweging; consequenties en 
rnogelijkheden voor Nederland (Informationstechnik irn Fluss: 
Konsequenzen und Chancen fur die Niederlande), 1982. 
J. C. van Ours, Mediaconsumptie; een analyse van het verleden, een 
verkenning van de toekornst (Medienkonsurn: eine Analyse der Ver- 
gangenheit, einevorausschau auf diezukunft), 1982. 
J. G. Stappers, A. D. Reijnders, W. A. J. Moller, De werking van 
rnassarnedia; een overzicht van inzichten (Die Wirkung der Massen- 
medien: eine Ubersicht iiber den derzeitigen Wissensstand), 1983. 
F. J. Schrijver, De invoering van kabeltelevisie in Nederland (Die 
Einfiihrung des Kabelfernsehens in den Niederlanden), 1983. 



Bisher vom Rat veroffentlichte Berichte fiir die Regierung: 

Erste Ratsperiode 

Europese Unie (Europaische Union), 1974. 
Structuur van de Nederlandse economie (Struktur der niederlandischen 
Wirtschaft), 1974. 
Energiebeleid op langere termijn (Energiepolitik auf Iangere Sicht), 1974. 
Die Berichte 1-3 sind in einem Band veroffentlicht worden. 
Milieubeleid (Umweltpolitik), 1974. 
Bevolkingsprognoses (Bevolkerungsprognosen), 1974. 
De organisatie van het openbaar bestuur (Die Organisation der offentlichen 
Verwaltung), 1975. 
Buitenlandse invloeden op Nederland: lnternationale migratie (Auslandische 
Einflusse auf die Nieder1ande:jnternationale Migration). 1976. 
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijkeen 
technische kennis (Auslandische Einflusse auf die Niederlande: Verfugbarkeit 
wissenschaftlicher und technischer Kenntnisse), 1976. 
Commentaar op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid (Kommentar 
zur Diskussionsnote Sektorrate im Bereich der Forschungspolitik), 1976. 
Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel 
(Kommentar zum Bericht Konturen eines kunftigen Bildungssystems), 1976. 
Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid (Ubersicht uber externe 
Beratungsorgane der Zentralbehorde), 1976. 
Externe adviesorganen van de centrale overheid, beschrijving, ontwikkelingen, 
aanbevelingen (Externe Beratungsorgane der Zentralbehorde: Beschreibung, 
Entwicklungen, Ernpfehlungen), 1977. 
'Maken wij er werk van?' Verkenningen omtrent de verhouding tussen actieven en 
niet-actieven ('Schaffung neuer Arbeitsplatze?' Untersuchung des Verhaltnisses 
der im Arbeitsleben Aktiven und Nichtaktiven), 1977. 
Overzicht interne adviesorganen van de centrale overheid (Ubersicht uber interne 
Beratungsorgane der Zentralbehorde), 1977. 
De komende vijfentwintig jaar, een toekomstverkenning voor Nederland (Die 
nachsten fijnfundzwanzig Jahre: Zukunftserwartungen der Niederlande), 1977. 
Over sociale ongelijkheid, een beleidsgerichte probleernverkenning (Uber soziale 
Ungleichheit: eine politische Problemstudie), 1977. 

Zweite Ratsperiode 

17. Etnische minderheden -A. Rapport aan de Regering; B. Naareen algemeen etnisch 
minderhedenbeleid? (Ethnische Minderheiten -A. Bericht fur die Reaieruna: 8.  
Auf dem Wege zu einer allgemeinen Minderheitenpolitik?), 1979. 

- - 
18. Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (Stellung und Zukunft der 

niederlandischen Industrie), 1980. 
19. Beleidsgerichte toekomstverkenning: deel 1: Een poging tot uitlokking (Eine 

politische Untersuchung der Zukunft: Teil 1: Ein Versuch der Herausforderung), 
1980. 

20. Democratie en geweld - Probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen 
in Amsterdam op 30 april 1980 (Demokratie und Gewalt - Problemanalyse 
anlasslich der Ereignisse in Amsterdam am 30. April 1980), 1980. 

21. Vernieuwinqen in het arbeidsbestel (Reforrnen in der Arbeitswelt). 1981. 
22. ~ e r w a a r d e r h ~  van welzijnsbeleid (Neubewertung der Gemeinwohlspolitik), 1982. 
23. Onder invloed van Duitsland. Een onderzoek naar qevoeligheid en kwetsbaarheid 

in de betrekkingen tussen Nederland en de ~onds~epubliek (Faktor Deutschland. 
Zur Sensibilitat der Beziehungen zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik), 1982. 

24. Sarnenhangend mediabeleid (Koharente Medienpolitik), 1982. 

Dritte Ratsperiode 

25. Beleidsgerichte toekomstverkenning: deel2: Een verruiming van perspectief (Eine 
oolitische Untersuchuna der Zukunft: Teil2: Eine Erweiteruna der Persoektive). 

Es sind englische Ubersetzungen der Berichte Nr. 13, 15, 17 und 18 sowie 
Zusammenfassungen der Berichte Nr. 16,18,19,20,21,22,23 und 24 erhaltlich. 
Die Veroffentlichungen des Rates sind bei der Staatlichen Druckerei und 
Verlagsanstalt in Den Haag (Anschrift: Staatsuitgeverij, Ghristoffel Plantijnstraat 1, 
Postbus 20014,2500 EA Den Haag, Niederlande, Telefon: 070-78991 1) oder im 
Buchhandel erhaltlich. 
Die englischen Veroffentlichungen sind bei der Geschaftsstelle des Rates erhaltlich. 
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