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(Personliche Mi tteilung von Herrn Dahrendorf) 
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letzten Jahren standig an Bedeutune gewonnen. Eine Bilanz zu ziehen N~~,s 

Die Aussenbeziehungen der Europaischen Gemeinschaft haben in den 

und die Orientierungen fUr die Zukunft festzulcgen, scheint daher ()J,. 

angezeigt. Ich habe Vorarbeiten fUr .ein~ solche Bilanz eingeleitet 

und beabsichtige, de~ Kommission spatestens am Ende der Sommerpause 

das Resul tat. in Form einer pez:sonlichen Hi tteilung vorzulegen. 

Zwoi neuere Entv1icklungen veranlassen mich jedoch dazu, einige wichtigc 

Punkte schon jetzt zur Diskussion zu stellen: Einmal verlangen mehrere 

Vorschlage der Kommission an den Rat, sowie auch Vorlagen an die 

Kommission, eine zusammenhang~nd~ politische Begrtindung; z~~ anderen 

zwingt uns die erkonnbare Proble~atik bei der Vorbereitung der Gipfel

konferenz zu Entscheidungen in einigen wichtigen Fragen., Ich lege t-Jert 

auf die Feststellung, daa die folgenden Notizen nur unter diesen 

Gesichtspunkten zu verstehen sind. 

* * * * 

Bestjmmend fUr die Orientierung der Europaischen Gemeinschaften sind . . 
eipige einfache Feststellungen: 

1. Die Europaische Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft entwickelter, 

demokratischer und rechtsstaatlicher Nation.en in Europa, die aus 

freien StUcken und 6hne Teilnahme einer Hegemonialmacht wichtige 

Poli.tiken zusammenfa!H. Daraus bestimmen sich A,usgangspunkt, Ver

antwortung und .politische Grundhaltung der Eur0paischen Gemein

schaften. 

. ;. 
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2. Die Europaische Gerneinschaft verbindet einige der reichsten Lander 

der Felt., In. .E?~r,teiiJ. .. N~~.tzu.sarumcnhang, d.er .dur-Gh den international en 

Klassenkarnpf der Entwickelten und der Unterentwickelten bestimmt 

wird, ergibt sich eine besondere Verantwortung fur eine Gemeinschaft, 

von der viele erwarten; daa sie'Zusamcienarbeit bieten kann, ohne 

Abhangigkeiten zu schaffen. 

3· Die Gemeinschaft verdankt ihren Wohlstand und damit'ihre WachstUms

moglichkeiten der Aufrechterhaltung und Fortentwicklung offener 

internationaler ~Tirtschaftsbeziehungen. Die besondere Verantwortung 

der Europaischen Gemeinschaft fur das System der Heltwirtschaft und 

damit insbesondere der Beziehungen zwischen den Industriclandurn 

entspringt also ihrem 'eigenen Interesse. 

4. Die Europaische Gemeinschaft kann durch Zollschranken ihre Per

sonlichkeit nicht bestimmen. Weltwirtschaftliche Entwicklungen 

und die weitgesp~nnten E~artungen ihrer Partner in vielen Teilen 

der \rlel t zwing(m sie da~m, uber die Kategorien der Zollunion 

hinauszudenken. 

5· Die Europaische Gemeinschaft wird ihre Politik in Riohtung auf 

eine \rJirtschafts- und Vahrungsunion und. die.Politische Union 

konsequent fortfUhren. Diese Politik dient nioht der AbschlieBung 

nach auBen, vielrnehr wird die Offenheit der Europaischen Gcmein

schR.ft mit ihrer Vcrtiofung zunehmen. Die EU:ropaische Gemeinschaft 

sieht sich nicht als Block in einer Welt von Blocken. 

* * * * 

Die AuBenbeziehungen der Europaischen Gemeinschaft sind so kraftig 

wie die Instrumente, die der Europaischen Gemeinschaft als solcher 

zur VerfUgung stehen. Diose Instrumente stehen jedoch heute in einern 

klaren MiBverhaltnis zu den Aufgaben der Europaischen Gemeinschaft. 

Sie beruhen weit~e~end auf den Artikeln 110 ff., 228, 238 und dem 

. ; ... 
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vierten Teil des EG-Vcrtrags, Kapi t'el X des El\.G-Vertrags und Kapi tel X 

sowie Teil 2 der Ube~gangsbestimmungen des EGKS-Vertrags~ wobei diese 

haufig ~us den Erf~rungen der 50er Jahre interpretiert worden sind. 

Es sind diese 

1. auBenwirtschaftliche Instrumente im Zoll- und Agrarbereich (Zolle, 

mengenmaBige Beschrankungen, Schutznechanismen, Abschopfungen und 

andcre Folgen der gemeinsamen Agrarpolitik); 

2. finanzielle Hilfe (vor allem EEF fur die Jaunde-Lander, EIB fur 

Assoziierte); 

3. Instrumente der wirtsehaftlichen Kooperation (vor allem-technische 

Hilfe fur di3 Jaunde-Lander, Kooperat'ion im Rahmen von Euratom, 

neuerdings in Handelsabkownen gemischte Ausschusse mit erweiterter 

Kompetenz); 

4· ubrige Instrurnento ( z .B. Nahrungsmi ttelhilfe, Verhandlungskompetenzen 

im Euratom.:.Ber.eich). 

Auf der Grundlage dieses begrenzten Instrumentariums sind die Beziehungen 

zu zahlreichen Landern der '11Tel t - auch die vertraglich geregel ten 

Beziehungen- vornehnlich eine Option beider Seiten auf eine noch un

bekannto Zukunft. Es ist nicht auszuschlieBen, daB die Gemeinschaft und 

ihre Mitgliedstaaten ohne einE: rasche Erganzung der Instrumente 

bestehende Beziehungen gefahrden und neue Beziehungen unmoglich machen. 

Dabei ist zu berlicksichtigon, daB die Entwicklungen der Heltwirtschaft 

seit der Abfassung der Gemeinschaftsvertrage mehrere neue Elemente 

hervorgebracht ha ben, di o die Umw::J.ndl ung der kla.ssischen H.q,ndelspoli tik 

in eine moderne AuGenwirtschaftspolitik erzwingen: die Firtschaftlichen 

Grolhaume integrieren si eh woi tcr, die Hobili tat der Haren verstarkt 

sich, Produktionsmittel werden exportfahig und ergeben eine Veranderung 

der Standorte, Richtung und Umfang der Handelsstrome werden in 

.;. 
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wachsendem 1We durch da.s relative Kosten/Preis-Ni veau dor Giiter und 

Dienstleistungen bestimmt, nichttarifare Hemmnisse treten klarer hervor, 

u.a. mehr. 

Urn diesen Erfordernissen Rechnung zu tragen, miliHe ein XIIinimalprogramm 

folgende Elemonte enthalten: 

1. im engeron handelspolitischen Bereich- ein System,wirtschaftlicher 

Anpassungsmaanahmen, das es erlaubt 1 dor notwendigen intornationalen 

Arbeitsteilung Rechnung zu tragen; 

2. im finanziellen Bereich- die matorielle und regionale Ausweitung 

des Wirkens der Finanzierungsintrumente; die Entscheidung zur 

Schaffung koqrdinierter oder gemeinschaftlicher Instrumente im 

Rahmen der Kreditversicherung und -finanzierung. 

3. im Bereich der wirtsoh.aftlichen Kooperation - die generelle Umformung 

der Gemischtcn Ausschiisse in Kooperationsausschiisse; die Schaffung 

der Voraussetzungen fur feasability studies z~r Forderung der indu

striellen Entwicklung dritter Lander; Entsprechendes in Hinblick auf 

reziproke Marktinformationen und -ber'l.tungen; 

4. im Bereich der Investitionen- Regelungen der Bedingungen.und der 

Sicherung von Investitionen mit wechselseitigen Garantien. 

Im iibrigen ist es erforderlich zu prufen, welche neuen Politiken der 

Gemeinschaft Auswirkungen auf die Instrumente der A®enbeziehungen haben. 

Das gilt insbesondcre fur die Orientierungen, die die Firtschafts- und 

Wahrungsunion dritten Landern aufnotigt oder ermoglicht (Reservepolitik). 

Zur Verwirklichung dieses Programms stehen gewisse strategische Ent

scheidungen bevor: die Neuverhandlungen mit Maghrebstaaten (wirtschaft

liche Kooperation), Vorschlage zur Fortentwicklung von EEF und EIB 

(finanziclle Zusammenarbeit), die industriepolitischen Vorschlage im 

Bereich der Textilindustrie, die Vorbereitung einer Reform von GATT XIX 

. ;. 
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(Anpassungsmaanahmen), die Einigung uber Regelungen mit regionalen 

Gruppierungen in Lateinamerika und Sudostasien (Investitionen). 

*' * * * 

In den Auaenbeziehungen der Europaischen Gemeinschaft lassen sich 

drei gro~e Bereiche unterscheiden: 

A. Europapolitik 

B. Entwick~ungspolitik 

C. Politik gegenuber den Industrielandern 

Die Bereiche uberschneiden sich offenkundig; es bestehen Querverbindun

gen, die cs nicht erlauben, einen Bereich isoliert z~ behandeln oder 

ihm Vorrang zu geben. DaB Akzente von verschiedenen Personen und zu 
' ' . ~ 

verschiedenen Zei ten unterschiedlich gesetzt werden, ist. normal. Eine 

verantwortliche AuBenpolitik der Europaischen Gemeinschaft. wir~ jedoch 

an der grundsatzlichen Zusammengehorigkeit und Gleichrangigkeit der 

drei Aufgabenbereiche festhalten mtlssen. 

A. EUROPAPOLITIK 

Die Europaische Gemeinschaft hat im Zusammenhang mit ihrer Erweiterung 

das Ziel aufgestellt, auf dem europaischen Kontinent keine Barrieren 

zu errtchten. Im Rahmen dieser politischen Zielsetzung ergeben sich 

Fragen der Beziehungen zu den europaischen Landern unter drei 

Gesichtspunkten. 

l. Die Gruppe der Lander, die wirtschaftlich wie poli tisch bei treten 

konnten, aber aus inneren oder auaeren Grtlnden nicht beitreten 

wollen. 

Hier hat die Gemeinschaft eine deutliche Entscheidung getroffen 

und mit den Abkommen mit den Rest-EFTA-Staaten zuktlnftige 

Entvlicklungen offengehal ten. 

.; . 
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2. Die Gruppe von Landern, die beitreten mochten, aper durch 

objekti ve Kri teri<m poli tischer und w.irtschaftlicher Art zunachst 

daran gehindert sind. 

Hier handelt es sich im wesentlichen urn Lander des Uittelmeer

raums. Unmittelbare politische Entscheidungen sind vor allem fur 

diese zu treffen. Daher betone ich noch einmal die Hauptgesiohts

punkte ftir .unsere Entscheidung. 

- Die Gemeinschaft hat Abkommen mi t 9 Landern des rH ttelmeerraums 

abgeschlossen und verhandelt gegenwartig rnit weiteren vier. 

Auch wer die politische Systematik dieser Abkommen vermiBt, 

wird sie als Ausgangspunkt anerkennen. 

- Eine grundsatzliche Aufteilung ist im Nittelrneerraum erkennbar. 

Es gibt Lander, die Mitglieder der Gemeinschaft werden konnten 

(Tlirkei, Griechenland, Zypern, Malta, Spanien, Portugal) und 

andere, die, weil sie nicht europaisch sind, anderer Perspektiven 

bcdurfen (r.~aghreb, iibrige arabische Hel t, Israel). 

- Von klimatisch bedingten·aemeinsamkeiten der Hauptexport

produkte bis zu Sicherheitsinteressen gibt es Gemeinsamkeiten 

aller Mittelrneerlander. · · ·· ·· 

- Europa wird weiterhin einen wesentlichen Teil seines Energie

bedarfs aus dem Mittelrneerraum und dem Nahen Osten befri~digen 

miissen. 

Jedes Land im !.h ttelmeerraum hat seine besonderen r·ferkmale und 

Erfordernisse. 

Ein Wog zur Fortentwicklung unserer gegenwartigen Abkommen lage in 

einer doppelten Perspektive: 

a. Fiir L~nder, bei denen unter bestimmten wirtschaftlichen und 

politischen Bodingungen ein Be"itritt infrage kame, sind Ab-

.j. 
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kommen zu entwickeln, die noben der Bildung von Freihandels

zonen und Zollunionen, Finanzierungshilfe, Hal?>nahmen der 

wirtschaftlichen Kooperation einen Kalender fUr den Weg zur 

Gemeinschaft enthalten. Institutionell bleiben hier Bindungon 

auf den Ebenen von Rat, Kommission und Parlament kennzeichnend.· 

b. Fur Lander, fUr die die Moglichkei t des Bei tri tts nicht gilt, 

entfallt der _Kalender. Die institutionellen Bindungen sind 

schwacher. Jedoch bleibt die Perspektive des Freihandels und 

der Kooperation (1). 

Die Umwandlung der bestehenden Abkommen unter diesen Gesichts

punkten muB Zug urn Zug mit der Verwirklichung des Beitritts 

erfolgen und bis spatestens 1977 abgeschlossen sein. ~uf die 

Gewahrung allgemoiner Zollpr~ferenzen flir die betroffo~en Lander 

kann jedoch nur v0rzichtet werden, wenn ihnen bereits jetzt 

ein Verhandlungsangobot gemacht wird, das die Allgemeinen Zoll

praferenzen libersteigt und die Einbeziehung von Agrarprodukten 

vorsieht. 

3. Die Gruppe der Lander, die weder die _Vo~aussetzungen ftir einen 

Beitritt erfUllen, noch beizutreten.wtinschen. 

Es handelt sich hier urn die Staatshandelslander Osteuropas. Hier 

gilt nach dem BeschluB der Gemeinschaft der Grundsatz, daB die 

gemeinsame Handelspolitik ihnen gegenuber am 1.1.1973 inkraft 

tritt. Der Prasident der Kommission hat vor dem Europaischen 

Parlament am 19.4.1972 politische Grundsatzo der Haltung der 

. j. 

(l) Die besondere Lage Jugoslawiens verbietet es, dieses La~d 
einer der.vorgenannten Kategorien zuzuordnen. Dies hindert 
jedoch nicht,. die ·Beziehungen det Gemeinschaft zu Jugoslawien 
in Richtung auf eine Kooperation hin zu entwickeln. 
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Gemeinschaft dargelcgt. Die Gipfelkonferenz sollte beides unseren 

Partnern in Europa und der Helt noch einmal deutlich machen. 

Die Entwicklung der Beziehungen zu den Staatshandelsiandern bedarf 

einer grundsatzlichen- politischen Ori~ntierung, die gemeinsame 
- ' ' 

Interessen definiert, · ohne dabei die Grenzen zu verwisohen', die im 

politisohen Bereich bislang gezogen sind. Rumanien ist mit seinem 
-

Antrag auf Einbeziehung in das System der Allgemeinen Praferenzen 

ein Beispiel f~r die Definition solcher Mogliohkeiten. 

Bei der Vorbereitung der vollen Inkraftsetzung der gemeinsamen 

Handelspolitik gegenliber den einzelnen Staatshandelslandern sind 

zwei Problome kurzfristig zu klaren: Das eine ist die Ubernahme 

bestimmter Aufgaben aus den bilateralen Abkommen (Warenprotokolle), 

das andere ist das Verhaltnis der neuerdings ausgehandelten Koope

rationsabkommen einzelner Mitgliedstaaten zur Gemeinsamen Handels

poli tik. 

Der wichtigste Ort flir die Entwicklung gesamteuropaischer Be

ziehungen ist die Konferenz fur Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa. Bei ihr mua die Gemeinsohaft als solche bei Ansprache 

eindeutiger Gemeinschaftskompetenzen in Erscheinung treten. 

Zugleich mua die Gemeinschaft' l'l!'ert darauf legen, nioht unfreiwillig 

Integrationsbestrebungen in Osteuropa zu fordern. 

Im ubrigen spricht viel dafur, die Initiative ZU Vorschlagen fur 

die Ausgestaltung von Beziehungen zunachst der osteuropaischen 

Seite zu uberlassen, die damit ~efinieren m~te 1 wie weit ihre 

eigenen :Moglichkeiten zur Gestaltung von Beziehungen zu Westeuropa 

gehen. 

Die Volksrepublik China hat an verschiedenen Stellen ihr Interesse 

bekundet, ihrerseits in eine Verbindung zur Europaischen Gemeinschaft 

zu gelangen, und dabei auf die Gleichartigkeit der Lage der Euro

paischen Gemeinschaft und Chinas im weltpolitischen Kontext 

. I. 



hingewie.sen. Wie' immer• diese Ini hat'i von zu bewerten soin mogen, 

muB die Gemeinschaft ·davon ausgehen, daB die Beziehungen zur Volks

republik China einen eigenen Charakter haben. China als asiatisches 

und Staatshandelsland'und als bedeutendes Entwicklungsland, gleich

zeitig'als GroBmacht urid Atommacht, verfUgt mit seinem institutio

nellen -EinfluB ln international.en Org~nisationen ·uber ein seiner 

aktuellen inneren Kraft gegenliber uberhohte~ Einfluevermogen. Eine 

Politik China gegenliber muB alle diese Elemente berucksichtigen. 

Die Gemeinscha.ft ·mue si'ch gegenwartig da.rauf be'schranken, kla.r zu 

machen, daa sie den Willen hat,· an der Schaffung der Voraussetzungen 

offener Beziehungen mitzuwirken • 

. E. ENn~!CKLUNGSP01ITIK 
. 

Von ihren Anfangen an hat die Europaische Gemeinschaft eine besondere 
~ . ' 

Verantwortung in der Entwicklungspolitik ubernommen •. Grundgedanke 
.. ~ ' ' I ' ' 

dieser Poli tik war es immer, vor allem sol.che Maan~en zu ergreifen, 

die die Mitgliedst~~ten als einzelne nicht oder nicht ausreichend 
: . ' ' 

'durchftihren konnten. Die Ko~ission hat die programmatische Dis-

kUssiori"der Erit~i_ckl~ngspoli tik ·d~rch ~h,r _Memorandum vom 2'7 .7.1971 
erneut angeregt und. se.i tdem ein Aktionsprogramm und einen Vorschlag 

zur Vorbereitung der 3. Welthandelskonferenz vorgelegt. Sie erwartet, . ' . 
daB der Rat die Ankundigung seines :Prasidenten, einen "Entvlicklungs-

' · rat" einzuberufen, rasch wahr macht und dami t Gelegenhei t zur 

Fixierung von Leitlinien und zur weit?ren Vorbereitung der Gipfel

konferenz gi bt. · · 

Im Hinblick aut die Lander der Konvention von Jaunde ist die Haltung 

der Gemeinschaft klar und mehrfach fi~iert ~ord~n •. Wenn.ich zwei 
. ' 

andere Aspekte hier in de~ V~rde~gr~nd rucke, dann ist das daher 

nicht kritisch, sondern als Erganzung zu verstehen. 

1. Es gi bt eine wachseride Zahl von Land.ern, deren Wirtschaftsept

wicklung sie zunehmend in die Lage versetzt, auf eigenen ruaen 
' ' ' ' • j ~ 

. . '' :I \ . 

zu stehen. Dazu gehoren Lander wie Brasilien, Indonesien, Iran, 

.;. 
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Singapur eto. Dieae "Schwellenlander", die also an der Schwelle zur 

vollen Teilnahme ,am Weltha.ndel stehen, verdienen Unterstutzung; 

denn: ihr Erfolg bestatigt die Offenheit der europaischen Industrie

lander; ihr E~folg bekraftigt die Hoffnungen der weniger entwickelten 

Lander auf eine wirtschaftliche Z~ft; hier erst verlangt Ent-
, • i ' 

wicklungspolitik ernsthaft einen Preis von den Entwickelten. 

Die Allgemeinen Praferenzen sind auf diese tander gezielt. Sie sind 

auch weiterhin speziell ftir diese tinder zu entwickeln (verar~eitete 

Agrarprodukte. Wei ~ere Ma!lnahmen soll ten vor all em diesen Uindern 

gelten (Kooperationsabkommen). 

2. Es gibt hauta auch in anderen Teilen der Welt regionale Gruppierungen, 

die einige Verwandsohaft mit der Europaisohen Gemeinschaft haben. 

Das gilt fur Teile Af:rikas; es gilt insbesondere fur die .. Andengruppe 

und ftir die Assoziation sudostasiatischer Nationen (ASEAN). Ver

bindungen zwisehen der Gemeinschaft und solchen Gruppierungen eignen 

sich in besonderem MaBe zur Entwicklung'von Regeln der Zusammen

arbeit in verschiedenen Bereichen der AuBenwirtschaftspolitik. Die 

Europaische Gemeinschaft sollte dem Wunsch der !ndengruppe und des 

ASEAN nach formeller Kooperation angemessen begegnen. 

Die Folgen des britischen Beitritts verlangen frUhe Entscheidungen der 

Gemeinschaft gegenu~er Entwicklungslandern in allen Teilen der Welt, 

die dem britischen Commonwealth angeborten oder angehoren. Es lage 

nach meiner Meinung im Interesse der Gemeinschaft, bei diesen Ent

scheidungen die all€emeinen Gesichtspunkte zu berucksiohtigen, die 

ftir die Entwicklungspolitik schon heute gelten: Multilaterale Regelun

gen im Rohstoffbereich; spezifische Form der Assoziation in Afrika; 

Kooperation mit regionalen Gruppierungen; Forderung von Sohwellenlandern. 

Es gibt einzelne Lander, deren Bedeutung so groB ist, daB ihre Bedtirf

nisse und WUnsche ebenso wie unsere Interessen ihnen gegenuber gesondert 

betra.chtet se:i:n wollen ( z.B." Indian). In solchen Fallen ist eine 

positive poli tische Option der Europaischen Gemeins'chaft notwendiger 

Teil ·ihrer Entwicklung. 

.;. 
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C. POLITIK GEGENUBER DEN INDUSTRIELANDER:H 

Es blcibt eine Voraussetzung zur Erreichung ihrer Ziele, daB die 

Europaische Gemeinschaft gemeinsam mit den ubrigen entwickelten 

Landcrn die Bedingungen flir eine stabile Politik des Hachstums auf

recht erhal t und verbessert. t~enn die Induetrielander offen sein 

mussen, urn nouen Partnern die Teilnahme an ihrer Zusammcnarbeit zu 

ormoglichen, so mussen sie anderorseits darauf bedacht sein, ihre 

Anziehungskraft und ihren hohen Entwicklungsstand zu behalten. Die 

engo und freundsch~ftliche Beziehung der OECD-Lander untereinander 

ist Grundlage einer weltweiten Politik. 

~. Daboi bleibt es richtig, daB die angemessenste Form dieser Regclung 

der Bezishungen multilateral ist. Die Gemeinschaft hat in ihrer 

Absichtserklarung vom ll. Dezember 1971 die Leitlinien hierfur 
" . 

festgologt. Nach Vorliegen der Vorschlage der OECD-Gruppe und 
. . 

unter Berucksichtigung der Vorstollungen uber die Reform des 
. . 

V.Tel twabrungssystems werde ich der Kommission in Klirze meine Vor-

stellungen vom sachlichen und institutionellen.Fortgang dor Vor

bereitungen der 73er-Runde entwickeln. Damit diese Runde eine 

europaische Runde wird, muB die Gemeinschaft ihr einen hohen Rang 

im Rahmen ihrer AuBenbeziehungon einraumen. Die Gipfelkonfercnz 

sollte sich daher in jedom Fall zu diesem Thema auBern. 

b. Die Beziehungen zu den USA werden dabei ihren Schllisselcharakter 

behal ten, auch wenn sie in einem irJandlungsprozeB zu einer neuen 

Definition der Partnerschaft begriffcn sind. Hanche Interessen 

werden in diesem Proze11 divergierend sein, jedoch vielc Dber

zeugungen identisch. Es gilt, die sich daraus ergebenden Spannungen 

fruchtb.ar zu machen. Hauptproblem bleibt in den kommenden Monaten 

die Formel flir den institutionalisierten Dialog zur Regelung zwei

seitiger Probleme und zur gemeinsamen Erorterung multilateraler 

Fragon. 

c. Auch mit Japan ist es notwendig, in kurzer Frist einen Rahmen zu 

finden, der das gegensei tige Verhal ten bestimmt und gefahrliche··· 

oder gegenlaufige Entwicklungen verhindert. Das angestrebte Handels-

. ;. 
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abkommen konnte hierzu eine verla~liche Grundlage Qieten. In jedem 
.. ~ '- ·- .... 

Falle wird es erforderlich sein, daB die Gemeinschaft ihr Verhal tni.s 

zu Japan nicht nur angesichts der Tatsache bestimmt, d~d dort eine 

neue Strategie dem europaischen Partner gegenUber cntwickelt wird, 

sondern auch so, da.~ diese Strategie in einer zuverlassigen Form 

erfa~t wird," da~ MiBverstandllisse und Belastungen des Verhaltnisses 

verhindert werden und eine konstruktive Zusammenarbeit in inter

nationalem Rahmen ermoglicht wird. 

d. D1e Commonwealth-Lander der gemaBigten Zone treten in die Partner

schaft der groBen Industrielahder in zunehmendem HaBe ein. Eine 

weltwirtschaftliche Orientierung bedarf auch ihnen gegenUber einiger 
- . : 

Grundlinien. Wahrend Neuseeland durch die.Sonderregelung des 

britischen Beitritts zunachst befriedigt scheint, wird~ im Verhalt

nis zu Australien, auch im eigenen Interesse der Gemeinschaft eine 

grundsatzliche Regelung notwend1g sein, wobei sich ein~ Reziprozitat 

von selbst anbietet. FUr Kanada g~lten ahnliche Verhaltnisse, hier 

allerdings liegt der Akzent mehr auf einem langfristigen Abkommen 

Uber institutionelle Fragon. SUdafrika wird ebenfalls vernUnftiger 

Regelungen des· zukUnftigen Verhaltnisses bedUrfen. 

Es ist selbstverstandlich, daB fur die Gemeinschaft zur Bewaltigung 

~1eser Aufgaben auch institutionell Vorschlage entwickelt werden 

mU.Ssen; einige davon wurdE::m berei ts oben angedeutet. Prazisere Vor

stellungen hierzu we~de ich in Kllrze in der angedeuteten Vorlage Uber 

unsere auswartigen Beziehungen noch entwickeln. 


