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Vorwort 

Das Unverstandnis daruber, daB die Staatengemeinschaft ihr Verspre
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Nachhinein in endlosen Untersuchungsberichten nicht mehr als eine 
moralische Verantwortlichkeit attestiert, bewegte mich im Friihjahr 
2001 zum Thema dieser Dissertation. Die Arbeit entstand in den Jahren 
2001 bis 2003 am Max-Planck Institut fur auslandisches offentliches 
Recht und Volkerrecht in Heidelberg. Dabei ist die unpersonliche Form 
des vorangehenden Satzes bewuBt gewahlt, denn nur diese wird dem 
Beitrag des Instituts und der vielfaltigen Unterstutzung all derjenigen 
gerecht, die die Arbeit mit zu dem gemacht haben, was sie heute ist. 

Zunachst geht besonderer Dank an meinen Doktorvater Prof Dr. 
Dres. h.c. Jochen Abr. Frowein, der mich mit seinen kritischen Fragen 
und wertvollen Erfahrungen aus der Praxis zu immer neuen Denkan
stoBen gefuhrt, manche Sackgassen aufgezeigt und mit motivierenden 
Diskussionen zum Gelingen der Arbeit beigetragen hat. Ich danke 
ebenfalls Herrn Prof Dr. Rudolf Bernhardt fur das zugige Erstellen des 
Zweitgutachtens sowie den Direktoren des Max-Planck Instituts, Herrn 
Prof Dr. Dr. h.c. Rudiger Wolfrum sowie Herrn Prof Dr. Armin von 
Bogdandy, fur die Aufnahme der Arbeit in die Reihe "Beitrage zum 
auslandischen offentlichen Recht und Volkerrecht". 

Besonders profitiert hat die Arbeit dadurch, daB sie an diesem Institut 
entstehen konnte, das durch seine hervorragende Bibliothek aber auch 
die einmalige Moglichkeit zum Austausch mit den Mitarbeitern und 
Gasten optimale Rahmenbedingungen fur eine Forschungsarbeit wie 
diese bietet. Insoweit geht mein Dank an die damaligen Direktoren 
Prof Dr. Dr. h.c. Rudiger Wolfrum und Prof Dr. Dres. h.c. Jochen Abr. 
Frowein, aber auch an aIle Mitarbeiter. Hervorheben mochte ich dabei 
die unermudliche Geduld von Frau Petra Weiler in der UN-Abteilung, 
an die ich nicht selten mit schlechtem Gewissen und langen Suchauftra
gen herantrat. Daneben haben mir aber auch die Teilnehmer des Hei
delberger Doktorandenseminars und des Arbeitskreises Sicherheitspoli
tik durch ihre Diskussionen und Ratschlage geholfen, das Thema immer 
wieder aus anderen Perspektiven zu betrachten und mich nicht voll
kommen in der Theorie zu verlieren. In fachlicher Hinsicht hat die Ar
beit unter anderem durch die kompetenten Kommentare zum humani
taren Volkerrecht von Gregor Schotten gewonnen. Ganz besonders be-
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danken mochte ich mich au6erdem bei Christian Walter, Markus Wag
ner und Sascha Rolf Liider, die die Arbeit mit ihren kritischen Augen 
vollstandig gelesen haben. Die finanzielle Unterstiitzung der Studien
stiftung des Deutschen Volkes ermoglichte mir einen ziigigen Abschlu6 
der Arbeit. 

Mein ganz personlicher Dank geht an Wilhelm - nicht nur fiir seine 
Nachsicht, Geduld und Motivation - und vor allem an meine lieben El
tern, die mir durch ihre stetige Bestarkung den akademischen Werde
gang erst ermoglicht und mich auf dem nicht immer leichten Weg zum 
Abschlu6 dieser Arbeit mit all ihrer U nterstiitzung begleitet haben. 

Es bleibt mir, die Hoffnung auszudriicken, da6 diese Arbeit als ein lei
serAppell an die Staaten wahrgenommen wird, ihre Verantwortlichkei
ten im Rahmen ihres international en Engagements gewissenhaft und 
pflichtbewu6t sowie den betroffenen Personen wiirdig auszuiiben. 

Frankfurt am Main, Juni 2004 
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Einleitung 

Die zweite Halfte des 20. J ahrhunderts ist gekennzeichnet durch eine 
Wende yom klassischen Staatenkrieg hin zu ethnischen Konflikten zwi
schen Bevolkerungsgruppen sowie weg von militarischen Auseinander
setzungen hin zu terroristischen Aktivitaten. Kaum ein J ahrhundert 
nach der Anerkennung des Schutzes der Zivilbevolkerung im Konflikt 
wird diese damit wieder zum primaren Ziel der Auseinandersetzungen. 
Schwere Menschenrechtsverletzungen, Massenvertreibungen sowie ein 
immenser Anstieg der Zahl intern Vertriebener kennzeichnen die heuti
gen Konflikte.1 Ein schwer erkampftes Gut unserer Zeit, der Schutz der 
an Konflikthandlungen unbeteiligten Zivilbevolkerung, steht wieder 
zur Disposition und die internationale Gemeinschaft versucht mit ver
schiedensten Mitteln, dieses Grundgebot durchzusetzen. Dabei bedient 
sie sich neben der umfassenden Verfolgung schwerster Verbrechen vor 
international en Gerichtshofen und der aktiven Durchsetzung funda
mentaler Menschenrechte durch militarische Interventionen neuerdings 
auch der Errichtung internationaler Schutzzonen2 im Konfliktgebiet. 

Schutzzonen sind geboren aus der Idee eines moglichst umfassenden 
Schutzes der Zivilbevolkerung im Konfliktgebiet. Sie werden durch die 
Staatengemeinschaft im Konfliktgebiet errichtet und sollen verfolgten 
Personen unter der Idee "bring safety to people and not people to safe
ty,,3 eine heimatnahe Zuflucht bieten. Attraktivitat haben Schutzzonen 
vor allem als Mittel zur Verhinderung von Fluchtlingsstromen ins Aus
land und damit zur Vermeidung einer Ausweitung sowie Verlangerung 
von Konflikten erlangt. In den 90er Jahren reagierte die internationale 

Heute werden 20 - 25 Millionen aufgrund bewaffneter Konflikte intern 
vertriebene Personen gezahlt. Vgl. UN Press Release, Memorandum of Under
standing Seals Agreement to improve UN Assistance to Internally Displaced, 
18.4.2002; Global IDP Project, www.idpproject.org.bei: Global Overview. 

2 In dieser Darstellung wird der Begriff Schutzzone anlehnend an den all
gemeinen Sprachgebrauch als Sammelbegriff fur die verschiedenen Erschei
nungsformen wie safety zones, safe areas, safe havens benutzt, wohlwissend, 
daB die wortliche·Dbersetzung im Einzelfall eine andere ist. 

AALCC, Summary Record of the Seminar on the "Establishment of a 
Safety Zone for Displaced Persons in their Country of Origin" held in New 
Delphi on 23'd September 1994, Reports and Selected Documents, 1995, 34th 
Session, Annex II, 138. 
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Gemeinschaft wiederholt mit der Einrichtung von Schutzzonen zum 
Schutz verfolgter Bevolkerungsgruppen in bewaffneten Auseinander
setzungen. So erzwang eine amerikanisch angefuhrte Militarkoalition 
bereits 1991 nach dem Golfkrieg im Nordirak safe havens fUr kurdische 
Fluchtlinge. 1993 griff der UN -Sicherheitsrat das erste Mal den Schutz
zonengedanken auf und erklarte in Bosnien sechs safe areas zum Schutz 
und zur Sicherung der humanitaren Hilfe fur die von serbischen Kamp
fern bedrohte muslimische Zivilbevolkerung. 1994 ermachtigte er eine 
Militarkoalition in Ruanda zur Errichtung von safe humanitarian zones 
zum Schutz der verfolgten Hutu und Tutsi und etablierte damit die Idee 
der international geschutzten Zonen im Heimatstaat zu einem von der 
internationalen Gemeinschaft anerkannten Instrument zur Sicherung 
des Weltfriedens. 

Schutzzonen stehen aber auch im Schatten des dramatischen Nieder
gangs der von einer UN-Peace-Keeping-Truppe geschutzten safe area 
Srebrenica in Bosnien 1995. Dort wurden die von der internationalen 
Gemeinschaft als sicher erklarten, aber nicht ausreichend abgesicherten 
Gebiete zu lebensgefahrlichen Orten fur die Bevolkerung, die im Ver
trauen auf den Schutz dorthin gezogen war.4 Bilder und Nachrichten 
von Massenhinrichtungen, Deportationen und Menschenrechtsverlet
zungen durch die serbische Konfliktpartei sowie unzahlige nachtragli
che Untersuchungsberichte,5 die Identifizierung von Leichen in Mas-

4 Jagger sprach sogar von einem legitimierten Konzentrationslager, Jagger, 
The Batrayal of Srebrenica. 

Inzwischen gibt es einen Bericht des UN-Generalsekretars (The Fall of 
Srebrenica), drei Untersuchungsdokumente des niederlandischen Verteidi
gungsministeriums (Debriefing, Omtrent Srebrenica, Feitenrelaas), eine offiziel
Ie Stellungnahme der niederlandischen Staatsanwaltschaft (College van procu
reurs-generaaI), zwei UntersuchungsausschuBberichte der Zweiten niederlandi
schen Kammer der Generalstaaten (Commissie Bakker, Enquete Srebrenica), 
eine historische Untersuchung des Nederlandse Insituut voor Oorlogsdoku
mentatie NIOD u. Wiebes), einen unabhangigen Bericht des Interkerkelijk 
Vredesberaad (Srebrenica), einen Untersuchungsbericht des franzosischen Par
laments (Rapport D'Information, Srebrenica). Vgl. dazu: Simon/Vandenberghe, 
Srebrenica, 681 ff., sowie einen vom Bosnien-Verwalter Paddy Ashdown in 
Auf trag gegebenen Bericht einer bosnisch-serbischen Untersuchungskommissi
on, vgl. www.ohr.int/. 
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sengrabern6 und Prozesse gegen Kriegsverbrechen vor dem Jugosla
wientribunaf stehen fur das Scheitern der safe areas.8 

Dennoch besteht Einigkeit uber die Nutzlichkeit des Schutzzonenkon
zepts. So gab der UN-Generalsekretiir in seinem Untersuchungsbericht 
zu Srebrenica nicht dem Instrument an sich, sondern der mangelnden 
Entschlossenheit der Staatengemeinschaft die Schuld an seinem drama
tischen Scheitern.9 1m Jahr 2000 erkannte sogar der UN-Sicherheitsrat 
von der Staatengemeinschaft errichtete und gesicherte Schutzzonen als 
ein Instrument zum Schutz der Zivilbevolkerung in Krisengebieten 
an.1O Aber auch die ILA hob die Bedeutung von Schutzzonen beim 
Schutz intern vertriebener Personen heraus,l1 und nicht zuletzt bewei
sen 2001 wahrend des Afghanistankonflikts lautgewordene Forderun
gen nach der Errichtung von Schutzzonen fur die Zivilbevolkerung12 

die fortbestehende internationale Wertschatzung des Konzepts. 

Angesichts der Attraktivitat aber auch der Gefahren von Schutzzonen 
will diese Arbeit fragen, ob sie fur die Zukunft ein brauchbares Schutz
instrument fur verfolgte Bevolkerungsgruppen im Konflikt darstellen 
und wie sie dazu ausgestaltet sein mussen. Die Arbeit beschrankt sich 
dabei auf die Untersuchung von UN-Schutzzonen - ein Begriff, der ei
nen Kompromi6 zwischen einem der vielen durch spezielle Operatio-

6 Zu den Massengrabern: BogoevalFetscher, Srebrenica, 30S ff. 

7 V gl. hier vor allem die Anklage gegen den damaligen Staatsprasidenten 
Jugoslawiens, Milosevic (IT-02-54), den Fuhrer der bosnischen Serben Karadzic 
und General Mladic (IT-95-5/1S), gegen Popovic (IT-02-57), Beara (IT-02-5S) 
Blagojevic und Jokic (IT-02-60), D. Nikolic (IT-02-63) sowie die Urteile gegen 
Krstic (IT-9S-33), Erdemovic (IT-96-22T), Obrenovic (IT-02-60/2) und M. Ni
kolic (IT-02-60/1), alles erhaltlich unter www.un.orglicty/ind-e.htm. 

Der Fall der UN-Schutzzone Srebrenica wird auch als "largest failure of 
the United Nations in its peacekeeping efforts" beschrieben: Benedek, Srebre
nica, 305. 

9 The Fall of Srebrenica, para. 490 f. 

10 S/RES/1296, 19.4.2000. 

11 Art. 14 (3) Draft Declaration of International Law Principles on Inter
nally Displaced Persons, International Committee on Internally Displaced Per
sons, ILA, angenommen mit Res. No. 17/2000, veroffentlicht in: 69 ILA, Con
ference Report (2000). 

12 So B. McKinley, Generaldirektor der IMO, FAZ, 16.10.01, Nr. 240, 3; e
benfalls Bundestagsvizeprasidentin A. Vollmer, Financial Times Deutschland, 
S.10.01,12. 
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nen vorbelasteten englischen Ausdrucke wie safe area, safe havens oder 
safe humanitarian zone und dem Ausdruck der internationalen Schutz
zone darstellt, der vielleicht inhaltlich korrekter ware, wei! die Schutz
zonen durch die internationale Gemeinschaft geschutzt werden, aber 
die Legitimation durch die UN offen lieBe. UN-Schutzzonen sollen in 
dieser Arbeit fur soIehe von der international en Gemeinschaft im Kon
fliktgebiet gegen den Willen mindestens einer Konfliktpartei errichteten 
und geschutzten Gebiete stehen, die ihre Grundlage im Friedenssiche
rungsrecht finden. Die Frage einer Schutzzonenerrichtung auf der 
Grundlage des allgemeinen Volkerrechts, insbesondere einer humanita
ren Intervention, ist aus der Arbeit ausgeklammert, da wegen des allge
meinen Gewalt- und Interventionsverbots l3 eine Schutzzone auf einer 
soIehen Grundlage wenn uberhaupt nur ausnahmsweise zulassig ware 
und damit nicht allgemein als alternatives Schutzinstrument fUr verfolg
te Personen im Konflikt in Betracht kame. Dennoch soIl die Untersu
chung der bisherigen Schutzzonenpraxis zur Vervollstandigung und 
aufgrund der ansonsten gegebenen Niihe zu den von den UN autori
sierten Schutzzonen neben den vom UN-Sicherheitsrat erklarten safe 
areas in Bosnien und der von ihm ermachtigten secure humanitarian a
reas in Ruanda ebenfalls die von einer Militarkoalition im Nordirak er
richteten safe havens einschlieBen; auch wenn ihre Grundlage im Frie
denssicherungsrecht zweifelhaft ist. 

Herausgenommen aus der Untersuchung bleiben damit aber soIehe 
vom UNHCR fur ruckkehrende Fluchtlinge und intern Vertriebene er
richteten Gebiete wie beispielsweise die Open relief centers in Sri Lan
ka,14 die zumindest auf die konkludente Zustimmung der Parteien bau
ten. 15 Gleichzeitig bleiben aber auch die zum Schutz verfolgter Perso
nen in Drittstaaten errichteten Schutzzonen unbeachtet, wie sie bei
spielsweise die USA 1994 in verschiedenen Staaten fur haitianische und 
kubanische Asylsuchende und spater auch auf der Militarbasis Guanta-

13 Vgl. Art. 2 ( 3) und (4) UNC. 

14 Die ORCs wurden 1993 ohne Sicherheitsratsbeteiligung unter Agide des 
UNHCR fur die bedrohte tamilische Bevolkerung in Sri Lanka errichtet. Vgl. 
UNHCR activities financed by voluntary funds: Report for 1990 - 91 and pro
posed programmes and budget for 1992, Part II Asia and Oceania, 
A/AC.96/774 (Part II), 50 f.; Landgren, Safety Zones, 45.1 f.; Kendle, Protecting 
Whom?, 535; Clarance, Open Relief Centers, 325 ff. 

IS Mit der Sri Lankischen Regierung wurde ein MoU abgeschlossen und die 
tamilischen Rebellen haben die ORCs zumindest informell akzeptiert. Siehe 
dazu: Landgren, Safety Zones, 452. 



Einleitung 5 

namo Bay errichteten.16 Obwohl diese Gebiete ebenfalls safe havens 
genannt wurden, handelt es sich nicht um Schutzzonen im hier gemein
ten Sinne, weil sie Fluchtmoglichkeiten au6erhalb des Heimatstaates 
der verfolgten Personen darstellen. Genauso sind aufgrund der speziel
len Zielsetzung der Schutzzonen - dem Schutz verfolgter Personen ge
gen bewaffnete Angriffe im Konflikt - aus der Betrachtung auch soIehe 
von der international en Gemeinschaft gesicherten Zonen wie die UN
PAs in Kroatien ausgeschlossen, die in instabilen Gebieten errichtet 
wurden, um die Zivilbevolkerung vor allem vor Verbrechen innerhalb 
der geschutzten Gebiete zu schutzen.17 Schlie61ich fallt aber auch die 
reine Sicherung humanirarer Hilfe durch die Staatengemeinschaft ohne 
die Errichtung besonderer Zonen, wie sie durch das secure humanitari
an environment in Somalia erfolgte,18 sowie der nicht auf eine bestimm
te Zone bezogene Schutz der Vertriebenen und ubrigen Bevolkerung, 
wie er der Interim Emergency Multinational Force in Bunia/Kongo u
bertragen wurde,19 aus der Untersuchung heraus. 

Die Fragestellung der Arbeit, ob UN-Schutzzonen eine brauchbare 
Schutzmoglichkeit fur verfolgte Personen im Konflikt darstellen, ver
langt die Antwort auf insgesamt drei wesentliche Punkte: erstens, ob 
wir uberhaupt zusatzlich neben dem bestehenden Schutzsystem fur ver
folgte Personen im Konflikt ein soIehes Schutzinstrument brauchen; 
zweitens, ob UN-Schutzzonen vor allem angesichts ihres Scheiterns in 
Bosnien als Schutzinstrument geeignet sind und drittens, weIehe Bedin
gungen in einer Schutzzone erfullt sein mussen, damit sie als effektives 
Schutzinstrument angesehen werden konnen und inwieweit diese Be
dingungen in einer UN -Schutzzone sichergestellt sind. Dementspre
chend teilt sich die Arbeit in drei Abschnitte auf. 

Um im ersten Abschnitt die grundsatzliche Brauchbarkeit der UN
Schutzzonen-Idee neb en den bestehenden Schutzmoglichkeiten fur ver
folgte Personen aufzeigen zu konnen, mu6 zunachst das Konzept der 
UN-Schutzzonen erarbeitet werden. Da in Lehre und Praxis die ver-

16 V gl. Landgren, Safety Zones, 441. 

17 Die Funktion der UNPAs in Kroatien lag vor aHem in der Kontrolle der 
Entmilitarisierung und der lokalen Polizei V gl. S123280, 11.12.1991, Annex III. 

18 Fur Somalia vgl. S/RES/794, 3.12.1992, para. 7, 10; dazu auch Fink, Frie
denssicherung II, 785. 

19 S/RES/1484, 30.05.2003, wobei der Interim Emergency Multinational 
Force in Bunia im Ubrigen die gleichen Aufgaben ubertragen wurden, wie sie 
typisch fur eine Schutzzone sind. 
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schiedensten Begriffe fur Schutzzonen wie safety zones, safe areas, safe 
humanitarian zones, protected areas, security zones oder safe havens 
kursieren, bedarf es vor allem einer Klarung, welche Zielsetzung und 
Grundprinzipien sich hinter dies en verschiedenen Begriffen verbergen, 
worin sie sich unterscheiden und ob es ein gemeinsames Konzept der 
UN-Schutzzonen gibt. Neben etwaigen Konzeptualisierungsansatzen 
innerhalb der UN ist dazu vor all em die Praxis der bisherigen Schutz
Zonen zu untersuchen. Angesichts der Tatsache, daB das Friedenssiche
rungsrecht nicht explizit die Errichtung von Schutzzonen vorsieht, das 
humanitare Volkerrecht aber verschiedene Schutzzonen zum Schutz 
der Zivilbevolkerung im Konflikt regelt,20 stellt sich ebenfalls die Frage, 
wie UN-Schutzzonen zu diesem humanitaren Konzept stehen und wel
che Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie aufweisen. Dabei ist gleich
zeitig zu klaren, ob neben den humanitaren Schutzzonen uberhaupt ein 
Anwendungsgebiet fur ein zusatzliches Schutzzonenkonzept im Frie
denssicherungsrecht bleibt. Am Ende dieses ersten Teils solI zum Ver
standnis sowie zur Beurteilung der Notwendigkeit dieses neuartigen 
Instruments eine Einordnung in das Schutz system fur verfolgte Perso
nen erfolgen. 

Vor diesem konzeptionellen Hintergrund und der Klarung des grund
satzlichen Bedurfnisses fur ein neues Schutzinstrument wie die UN
Schutzzonen, kann nUn in einem zweiten Teil untersucht werden, ob es 
sich bei den UN-Schutzzonen urn ein geeignetes Schutzinstrument 
handelt. Dies setzt vor aHem voraus, daB die zwangsweise Errichtung 
von Schutzzonen durch die UN sowie die spatere militarische oder po
lizeiliche Sicherung des Gebiets als Eingriff in die Rechte des Gaststaa
tes volkerrechtlich zulassig sind. Denn, indem UN-Schutzzonen einen 
notfaHs sogar gewaltsam erzwingbaren Schutz verfolgter Personen 
durch die internationale Gemeinschaft am Heimatort ermoglichen, grei
fen sie in eine Kompetenz des Heimatstaates ein. Sie stehen im Span
nungsfeld zwischen umfassendem Menschenrechtsschutz als Form der 
Friedenssicherung und der Souveranitat des Gaststaates, das wegen des 
Interventionsverbots in Art. 2 (7) UNC grundsatzlich nur mit der Zu
stimmung des Gaststaates oder durch die Feststellung einer Friedensbe
drohung und einer ZwangsmaBnahme nach Kapitel VII UNC durch 
den UN-Sicherheitsrat aufgelost werden kann. Deswegen mussen in 

20 Sanitatszonen und -orte (Art. 23 GK I), Sanitats- und Sicherheitszonen 
(Art. 14 GK IV), Neutrale Orte (Art. 15 GK IV), Unverteidigte Statten (Art. 25 
LKO), Unverteidigte Orte (Art. 59 ZP I) und Entmilitarisierte Zonen (Art. 60 
ZP I). 
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dieser Arbeit sowohl die Legitimation der Schutzzonen im Friedenssi
cherungsrecht als auch ihre volkerrechtlichen Grenzen geklart werden. 
Gleichzeitig bedarf es aber auch der Herausstellung der Befugnisse und 
Pflichten der Schutzzonenmacht bei der Sicherung und Organisation 
einer Schutzzone, insbesondere inwieweit sie zur Aufrechterhaltung der 
offentlichen Ordnung in der Schutzzone offentliche Gewalt wahrneh
men darf oder gar muB. 

Da UN-Schutzzonen ihre Legitimation im Schutz der Zivilbevolkerung 
im Konflikt und damit in humanitaren und menschenrechtlichen Wer
ten als Elemente der Friedenssicherung find en, muG in ihnen auch tat
sachlich ein gewisser menschenrechtlicher und humanitarer Standard 
gewahrleistet sein. Insbesondere mit Blick auf die unmenschlichen Ver
haltnisse in der safe area Srebrenica, wo Hunger, Krankheiten sowie ka
tastrophale sanitare Bedingungen herrschten und bei deren brutalen 
Einnahme mehr als 7.000 - 8.000 Menschen urns Leben kamen, ist in ei
nem dritten Tei! zu klaren, welche fundamentalen Rechte der Bevolke
rung bei der Sicherung und Organisation einer Schutzzone zu beachten 
sind und inwieweit sie Einschrankungen unterworfen werden konnen. 
Angesichts der Tatsache, daG der UN-Sicherheitsrat in Srebrenica trotz 
des Wissens urn die katastrophalen Zustande und den unmoglichen 
Schutz keine Anderung seiner safe-area-Politik vornahm,21 ist dabei ge
sondert auf die Verantwortlichkeiten der UN bei der Sicherstellung des 
Schutzes und der humanitaren Versorgung in einer von ihnen erklarten 
oder ermachtigten Schutz zone einzugehen. Dabei ist insbesondere zu 
Hiren, ob die UN aufgrund einer Schutzzonenerklarung eine Art Ga
rantenstellung hinsichtlich der Sicherstellung eines Mindeststandards 
einnehmen, die sie zu weiteren SchutzmaGnahmen verpflichtet, wenn 
der Schutz nicht mehr gewahrleistet werden kann.22 Soweit der UN
Sicherheitsrat die Sicherung der Schutz zone einer Schutzzonentruppe 
iibertragt, ist zudem zu fragen, inwieweit er in dem Fall den Schutz und 
die humanitare Hilfe in der Schutz zone iiberwachen muG. Dabei solI 

21 "Even before the attack on Srebrenica began, it was clear to the Secretariat 
and Member States alike that the safe areas were not truly «safe». There was 
neither the will to use decisive air power against the Serb attacks on the safe ar
eas, nor the means on the ground to repulse them. In report after report the Se
cretariat accordingly and rightly pointed out these conceptual flaws in the safe 
area policy". The Fall of Srebrenica, para. 494. So kritisiert auch Lord Owen die 
safe area Politik des UN-Sicherheitsrats: "( ... ) les plus irresponsables ( ... )", "les 
pires resolutions" que Ie Conseil ait adoptees, Owen, Balkan Odyssey, 178,355. 

22 So Frelick, Preventing Refugee Flows, 9. 
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ebenfalls auf zusatzliche Uberwachungsmechanismen durch andere 
UN-Organe eingegangen werden, die die Einhaltung der fundamenta
len Rechte in der Schutzzone beobachten und zu ihrer verbesserten Si
cherstellung verhelfen kannten. Zuletzt mussen in diesem dritten Teil 
zumindest kurz die haftungsrechtlichen Folgen fur die UN bei fehlen
den Schutzvorkehrungen in einer von ihnen errichteten Schutzzone er
artert werden. 

AbschlieBend kann dann die Beantwortung der Frage gewagt werden, 
ob, wie und inwieweit UN-Schutzzonen ein brauchbares Schutzin
strument bei Massenverfolgung darstellen kannen. Neben einem Fazit 
sollen vor aHem auf der Grundlage der erarbeiteten valkerrechtlichen 
Voraussetzungen einer UN-Schutzzone und den Bedingungen bei ihrer 
Sicherung zusammenfassende Leitlinien fur ihren zukunftigen Einsatz 
formuliert werden. 



Erster Teil 

Schutzzonen im Friedenssicherungsrecht: 
Gegenstand und Einordnung 

Erstes Kapitel: Konzept cler Schutzzonen im 
Frieclenssicherungsrecht 

"When UNPROFOR HQ received the first cable about the draft of 
SCR 819 on 16 April 1993, and we were for the first time confronted 
with the term ,Safe Area', I called for my Chief of Staff (COS) and 
my legal advisers and we discussed whether it was an established 
conception, such as Safety Zones. But none of us had ever heard of 
the term ,Safe Area' before and we set a new meeting for the next 
day, after some investigations. None of us had found Safe Area as an 
established term, but Safety Zones and Demilitarized Zones were 
defined."J 

Die UN-Charta kennt weder security zones noch protected areas, safe 
havens, safe humanitarian zones oder safe areas. Auch eine feststehende 
Definition dieser verschiedenen Begriffe existiert im Friedenssiche
rungsrecht nicht, vielmehr werden sie in Lehre und Praxis synonym fur 
die Bezeichnung der von der 5taatengemeinschaft errichteten Schutz
zonen benutzt.2 50 beschreibt das offizielle UN-Peace-Keeping-Glos
sary wechselseitig safe havens und safe humanitarian zones als safe a-

3 .. 
reas und protected zones/areas. Ahnlich wurden im Vorfeld der safe a-
rea Resolutionen des UN -Sicherheitsrats in Bosnien auch security zo-

So der damalige Oberkommandierende der UNPROFOR in Bosnien, Lt. 
General Wahlgren, Wahlgren, Start and End of Srebrenica, 170. 

2 Landgren, Safety Zones, 436; Torrelli, Zones des Securite, 788. 

Glossary der UN Peace-Keeping-Abteilung bei "S", www.un.org/Deptsl 
dpko/glossaryls.htm. 


